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Zu Horaz cara. IŁ 17,21:
Utrumque nostrum incredibili modo 
Consentit astrum:

Der handschriftlichen Uberlieferung entgegen halte ich „i n o r e d i- 
b i 1 i“ filr eine Interpolation anstatt des urspriinglichen „ c r e d i b i l i "  
a'us nachstehenden Griinden:

1. Steht i n c r e d i b i l i  m o d o  im Widerspruche mit dem Gedanken- 
gang, der sich in folgender Weise entwickelt. Keine Macht der Welt —■ 
so trostet der Dichter seinen kranken Freund, der ein melancholischer, sich 
und die nachste Umgebnng gramender Sorgensucher geworden ist (V. 1) — 
kann Macenas von Horaz trennen (Y. 13 ff.), denn erstens wollen es die 
Gotter nicht, und zweitens will wedet, noch konnte der Dichter selbst 
seinen geliebten Gonner, der ihm sozusagen znr Lebensbedingnng ge
worden ist, uberleben (V. 2 u. 5 fF.); so habe er geschworen, und so ist der 
Beschluss der Themis und der Parzeń (V. 15 f.). Drittens: obsehon es 
einerlei ist, welches Sternzeichen dem Horaz bei seiner Geburt aufgegangen 
ist, so stimme doch das Gestirn beider Manner ilberein1), denn beide sind 
schon einmal und zwar zu gleicher Zeit dem Tode gliicklich entgangen 
(Y. 21 ff.)2). Nun soli trotz dieser Begriindung durch einen concreten Fali 
die Zuneigung beider Gestirne i n c r e d i b i l i  mo d o  bestehen; sollte 
nicht vielmehr der Dichter seinem verzagenden, missgestimmten Macen, 
wo er fortwahrend an das Nahen der Todesstunde denkt, mit vollem Nack-

4) Dem Horaz handelt sich nicht darum, w a n n  er sterben wird, ebenso carm. I. 
11; er drtickt nur seine feste Uberzeugung aus, dass sein Lebensende, mag es kommen 
wann immer, g l e i c h z e i t i g  mit dem des Macenas eintreten werde.

2) Nach a s  t r u m  ist kein Punkt, sondern ein Doppeipunkt zu setzen, weil das 
Folgende sich eng asyudetisch u. zw. explicativ-causal au c o n s e n t i t  anschliefit.
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druck und aus seiner innersten Uberzeugung glaubwiirdig machen wollen, 
dass jenes dritte Argument fiir die UnzertreDnliehkeit zweier innig 
befreundeter Seelen vollkommen evident und stichhaltig sei, um aueli dadurcli 
einen untriiglichen Beweis zu erbringen, dass ibr Schieksal selbst im Tode 
fest an einander gekettet ist? Wenn sieli aber diese Sympathie auf eine 
unglaubwiirdige oder nur wunderbare Weise geoffenbart baben sollte, wer 
wird da so leioht an ihre Perpetuitat und an die Moglichkeit glauben, 
dass sie sich aucb fernerkin und anderweit bewahren werde? Soli dies der 
Trost und die Ermutkigung fiir den angstlichen Maeenas sein, dass er 
statt der glaubensvollen Bekriiftigung eine banale Pbrase *) zn horen be- 
kommt? Diese Harmonie der Gestirne muss und darf sowohl fiir Horaz, 
sofern er niebt zu einem Heuchler und Suhwatzer gestempelt werden soli, 
nur c r e d  i b i l  i mo d o  bestehen und fortdauern, ais auch fur Maeenas 2) 
und die Zeitgenossen, die sieb mit der Astrologie gern beschaftigten und 
viel darauf hielten, was in den Sternen gesebrieben steht; diese Harmonie 
offenbartsieb keineswegs i n c r e d i b i l i  modo,  selbst wenn man es bloB „auf 
wunderbare Weise“ iibersetzt, denn man glaubte zu jener Zeit an die 
Ein- und Wecbselwirkung der Gestirne niebt wie an ein Wunder, sondern 
man nabm sie ais eine glaubwiirdige, feststebende Thatsache an. Aucn in 
der Nachabmung unserer Stelle bei Persius V. 45 ff.

Non equidem hoe dubites, amborum foedere certo
Consentire dies et ab uno sidere duci 

sieht man eine deutliehe Umschreibung des c r e d  i b i l  i niebt aber des 
i n c r e d i b i l i  modo .  Es ersebeint also i n c r e d i b i l i  ais eine lectio 
facilior, eine triviale, der positiven und niichternen Eigenart der Hora- 
zischen Ausdrucksweise vollkommen fremde Anderung, die sich ein Emen- 
dator in sehr friiher Zeit (vor Mavortius, wenn niebt er selbst) ais einen 
seinem Gescbmacke mehr entsprechenden affectierten Ausruf zurecbtgelegt 
hatte. SchlieBlich findet sich i n ais Interpolationssilbe in vielen Horaz- 
bandsebriften so haufig vo'r — wie uberhaupt die Yertauscbung eines 
Simplex mit dem glossematiscben Compositum beliebt ist, nicht selten 
gegen den Sinn und das Metrum 3) — dass man es um so leiebter aucb an 
unserer Stelle dafiir balten kann; solcbes eingesebobene i n wird nacbge- 
wiesen : carm. 118, 5 p a U p e r i e m i n c r e p a t ,  I I  2, 2 a b d i t o in 
t e r r i s, I I I  3, 10 i n n i s u s fiir e n i s u s, ib. 4, 51 f r a t r e s ą u e

') Vgl. Peerlkamp z. d. Sk „ I n c r e d i b i l i  m o d o  humile et indignum carmine 
lyrico", ebend. S. 167 extr. Sp. 2. und Mitscherlick zu V. 21.

J) Nach A. Kiessling Arnu, z. Y. 22. wird dadurch dem Glauben Miteens. Rechnung 
getragen,

*) Vgl. 0. Keller, Epileg. I 8. 72, 77, II S. 414,
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i n t e n d e n t e s ,  ib. G, 10 i n a u s p i c a t o 9 neben n o n  a u s p i c a t o s ,  
ib. 21 i n c a 1 u i s s e bei Vietorinus, ib. 25, 2 q u a e i n n e m o r a, IV
10, 6 te  i n s p e c u 1 o ; Epod. 17, 72 i n n e c t e s ;  Serm. II  2, 128 i n
s t  i t u i s t i s fiir n i t  u i s t i s, ib. 3, 174 i n s a n i a neben v e sa n i a,
ib. 317 se  i n f l a n s  fili' s u f f l a n s ;  Epist. I 16, 76 i n m a n i e  i s et
i n C o m p e d i b u s  (gegen das Metrun ), ib. 17, 12 a d  i n u n c t n m  (im 
Biandin. vetust. blofi i n u n c t u m) fiir ad  u n c t u m ;  a. P. 360 o p e r e  
i n 1 o n g o. Auch diirfte i rn p i o im folgenden Verse (22) eine gefahrliche 
Nachbarsehaft fiir unsere Stelle gewesen sein und der Interpolhtion Vor- 
schub geleistet baben.

2. Macht „i nc r e d i  b i l i u den Yers zu einer metrischen Hnmoglichkeit. 
In der iiberlieferten Form gehoi t er zu jenen fiinf alkaischen Elfsilblern, die, 
wie man zu sagen pflegt, eine vernachlassigte Casur aufweisen; diese 
Verse sind:

I 16, 21 Hostile aratrum exercitus insolens
I 37, 5 Antebac nefas depromere Caecubum 
ib. 14 Mentemąue lymphatam Mareotico
II 17, 21 Utrumque nostrum incredibili modo 
IV 14, 17 Spectandus in certamine Martio.

Am leichtesten lasst sich die Vernachlassigung der Casur in I 37, 
14 erklaren und rechtfertigen und zwar dadurch, dass der Verseinsclmitt 
um eine Stelle verschoben d. i. statt naeh der fiinften Silbe erst nach der 
secbsten gesetzt wurde: ein Fali auf 634 alkaische Elfsilbler, der sich 
bei Horaz unter 615 sapphischen Elfsilblern, in einem Versschema von 
gleicber Silbenanzahl und mit derselben Casurstelle wie das alkaische, 
45mal wiederholt1). In drei Versen: I 16, 21, I 37, 5 und IV 14, 17 
tritt naeh dem Daktylus die Diarese ein, d. i. der metrische Abschnitt 
ist zugleich Verseinsehnitt2). Es steht also nur unser Vers mit thatsachlich 
vernachlassigter Casur vereinzelt da, was bei der Sorgfalt, mit'der Horaz 
das alkaische Versschema, seinen Lieblingsvers, gebildet hat, sehr bedenk- 
lich ist; eine derartige metrische Incorrectheit miisste schon fiir das 
Eliminieren der storenden Silbe entscheidend sein, sobald dadurch kein 
grofierer VerstoB gegen den Sinn yerursacht werden sollte. Nun besteht

') Auch ist der Vers: M e n t e m ą u e  l y m p h a t a m  M a r e o t i c o ,  was Casur 
und die Wahl der Wortformen anbelangt, ebenso gebaut wie der Sapphicus: L a u r ę  a 
d o n a n d u s  A p p o i l i  r, a r  i IV 2, 9 namlich nach dem Silbenschema (3+3)+  5.

s) Dass nach dieser Versstelle dreimal eine rhythmische Pause eintritt, darf um 
so weniger befremden, da nach eben demselben Daktylus Horaz neunmal einen Sinnab- 
schluss, also eine viel starkere Pause, gebraucht: I  9, 9, I 27, 6, ib. 18, II 3, 25, II 
13, 30, III 1, 34, III 5, 38, IV 4, 22, ib. 9, 21.
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aa unserer Stelle kein Zweifel, welelier Verstofl grober sei, der gegen das 
Metrum oder jener gegen den Sinn : beide sind gleichbedeutend; der erste 
macht den Yers zu einem Pfusehwerk, der zweite setzt die Stelle zu einer 
bolilen Phrase herab, an die der Diehter nicht gedacht baben konnte.

Diese Griinde bestimmen mich anzunehmen, dass unser Yers aus 
Horaz’ Feder in folgender metrisch eorrecten urid dem Sinne entspre- 
chenden Form geflossen is t :

Utrumąue nostrum credibili modo 
Consentit astrum.

J. SkobieJski.



Zu Ibsens „KroiiprStcridenten66.
Von

Dr. Alfred Nathansky.

Gar viele Seelen kranken und erscblaffen;
Wer nicht von Gott yorziiglich auserkoren,
Der ist zur Ma s s ę  seiner Zeit gesehaffen.

Docli wasehen sich und reiben sich die Mohren 
Und t.oben gegen Schicksal, Gott und Leben,
Weil sie nicht so wie jene weiC geboren.

Im Zorne waffenlos sie sich erlieben;
Mit der Natur sie wollen ins Gefeckt,
Weil ihnen die Natur — nicht Kraft gegeben!

Sie treiben alles wiist, verriickt und schlecht;
Zum Kern will sich die hohlste Scliale machen, 
Zum Herm, wer den Beruf erfiillt ais Knecht.

(Ohlenschliigei', Aladdin, II. The: 1, III. 4).

1863 wurden Ibsens „Kronpratendenten11 yollendet, das letzte Drama 
vor seiner Abkehr von der Heimat und damit auch von der Romantik, 
die er vier Jahre spater in der Person Peer Gynts mit wuchtigen Streichen 
ais eitel Liige und Płiantasterei geifielte. Davon findet sieli nun in diesem 
seinem abgerundetsten Historiendrama noch keine Spur. Die Romantik, 
der in Deutschland Platen und Heine langst den Todesstofi versetzt 
batten, lebte in den politiscli und Jiterarisch einfaeheren Yerhaltnissen 
des Nordens mit seinen weit conservativeren Bewohnern noeh fort, und 
es ist bezeichnend, dass die beiden groBen Norweger, welcbe spater mit 
neuen Forderungen zunaehst vor ihr Land und dann vor die Welt hin- 
traten, Bjornson und Ibsen, ais Romantiker begonnen kabeu.

Mit Adam Olilenscblagers „Aladdin11 (1805) hielt die Romantik ibren 
Einzug in die daniscb-norwegiscbe Literatur. Ohlenscblager ist seitber 
das Vorbild der nacbwachsenden Diebtergeneration geblieben. Er bat die 
nordische Heldensage fiir die Biihne erobert, das Gebiet, dem auch 
Bjornsons und Ibsens Jugenddicbtungen zum groBen Tbeile angeboren.
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Und so entsteht bei jedem nordischen Dichter bis in die Seehzigerjabre 
lierauf, ja, fast bei jedem Werk zunaehst die Frage: Inwieweit liaben wir 
Ohlenschlagers Einfłuss zu erkennen, inwieweit ist ein Fortsobritt iiber 
Ohlenschlager hinaus erzielt?

Georg Brandes bat in Beziebung auf die „Kronpratendenten" eine 
reclit einfacbe und auf den ersten Blick sebr einleucbtende Beantwortung 
dieser Frage versuchtl). Naeb ihm ist dieses Drama eine vertiefte Wieder- 
behandlung des Aladdinproblems, eine erneute Darstellung des siegreiehen 
Kampfes, den das unbewusste Genie gegen den grublerischen Yerstand 
fiihrt, und er bat einfacb Aladdin gleicli Hakon und Nureddin gleicb 
Skule gesetzt. Cum grano salis ist das gewiss riohtig, aber es ist nielit 
die ganze Wahrheit. In den „Kronpratendenten11 steckt sowobl dem dra
ma tischen Werte, wie dem geistigen Gehalte naeb viel mehr ais in Ohlen- 
scblagers „Aladdin". Brandes bat das beiden Werken unleugbar Gemein- 
same in so belle Beleuebtung geriiekt, dass die tiefgreifenden Untersehiede 
daneben allzusebr zuriicktreten. Ganz gewiss ist Aladdin ebensowenig 
kliiger ais Nureddin, wie Hakon den Biscbof und den Iarl an geistiger 
Bedeutung ubertrifft. Nur die instinctive Sicherbeit haben Aladdin und 
Hakon vor ibren Gegnern voraus, mit der sie unbeirrt, niemals an sieli 
selbst zweifelnd ibren Weg geben, mit der sie das ricbtige Mittel am 
ricbtigen Ort anzuwenden wissen, obne den Zweifel am eigenen Selbst 
aueb nur zu kennen. Wohl vermag Nureddin dem Aladdin die Zauber- 
lampe, Skule dem Hakon den grofien „Konigsgedanken“ der Einigung 
Norwegens zusteblen; Nureddin ersckeint zunaehst ais Sieger, sein Gegner 
im auBersten Elend wie Hakon naeb der Scblaebt bei Laka.

Aber der Iarl stebt mit schlotternden Knien vor dem eigenen Erfolg 
wie Nureddin vor dem Geist der Lampe, der ihm nun blindlings gehorcht, 
so recbt, ein Bild des Griiblers, dem aueb das Gliiek nicht jenes Selbst- 
yertrauen einfloBen kann, welcbes dem naiven Genie von yornherein eigen 
ist, ein Hamlet, der aueb naeb der Sehauspielscene nicht zum Handeln 
kommt. Denkt man sieli einen Fortinbras, der den Hamlet nicht ablost, 
sondern ibm entgegentritt, so stebt uns der Gegensatz zwiscben Hakon 
und dem Iarl noch klarer vor Augen. Wie Hamlet in Fortinbras sein 
Widerspiel siebt, das ibn nicht an Geist und persdnlicber Tapferkeit, 
wohl aber an selbstvertrauender Energie weit iibertrifft, so sagt Skule 
von Hakon : „Ich bin ein Konigsarm, allenfalls aueb ein Konigshaupt — 
aber er ist der ganze Konig“ (II 2) 2) und Nureddin von sich selbst:

*) Georg Brandes, Menschen und Werke. Frankfurt a. M. 1894. S. 129—131.
2) Wo nicht ausdrilcklich das Gegentheil gesagt ist, wird Ibsen ' naeb der von 

Georg Brandes, Julius Elias und Paul Schlentber besorgten, bei S. Fischer in Berlin 
yerlegten deutseben Ausgabe citiert.
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„Mir ward gegeben, mit seharfsinrdgem Geist 
Ins Inn’re der Natur gar tief zu schauen ;
Das a u fi’r e W e r k z e u g  bin ich aber nicht,“.

(I. Tlieil, I 2.)
Audi sonst zeigen die „Kronpratendenten" zalilreiche Beriihrungs- 

punkte sowokl mit dem „Hamlet", wie mit anderen Werken Sbakespeares, 
sie erinnern da und dort auch an ein zweites Werk Ohlensehlagers, 
„Hakon Ia rl“, (1807), sie bieten endlich aueh niebt ganz geringfiigige 
Bezieliungen zu dem inneren und auBeren Leben des Dichters am Anfang 
der Seehzigerjabre sowie zu der damaligen politischen Lagę im Norden. 
Man sieht also, mit der blofien Gegeniiberstellurig des „Aladdin" ist, 
wenn man dem Wesen des Werkes gerecht werden will, noeh lange niebt 
ailes gethan. Im folgenden soli nun derVersuch gemaebt werden, die 
verschiedenen Eindriicke klarzulegen, aus denen Ibsens erste diebterisebe 
Grofithat erwuchs.

Ins Jalir 1858 fallen die ersten Studien zu den „Kronpratendenten“, 
nacbdem Ibsen bereits wiederholt nordiscbe Sagenstoffe und in der „Herrin 
von Ostrot“ (1857) nordiscbe Gescbiehte auf die Biibne gebracht batte. 
In einer damals erschienenen Abbandlung „Vom Heldenlied und seiner 
Bedeutung fiir die Kunstpoesie" bescbaftigt er sieli mit der Frage nacb 
der dem nationalen Stoffe angemessenen Form und verwirft zunachst den 
Quinar ais der beimiscben Metrik fremd, „und doeli kann der nationale 
Stoff nur dureb eine nationale Form vollstandig zu seinem Recht gelan- 
gen“. 1) Nachdem er den ungliickseligen Gedanken aufgegeben batte, die 
Form der griecbischen Tragodie zu walilen, wie sie Ohlensehlager in 
„Balders Tod“ angewandt batte, entscbloss er sicb, den Stil der nordiscben 
Sagen selbst, diese gedrungene und bisweilen schwertscbarfe Prosa, unter- 
brocben von kurzeń alliterierenden Liedern, im Drama zu versucben. 1858 
ersehienen seine „Helden auf Helgoland (Nordiscbe Heerfabrt)" in diesem 
Stil, den gleicbzeitig, allerdings ganz unabbangig von Ibsen sein Antipode 
Bjornson in „Zwischen den Schlaebten" erprobte, und unmittelbar darauf 
schritt der Diebter zu den Vorstudien fiir die „Kronpratendenten". Bevor 
dieses Drama aber nocb zum Abscbluss gelangte, sebiittete der Diebter 
erst nocb seinen ganzen Ingrimm iiber die Kleinlicbkeit, das Pbarisaer- 
tbum und die Gesinnungslosigkeit, die sicb in Christiania breittnachten, 
in seiner „Komodie der Liebe“ aus (1862), dem ersten Stiicke, in welcbem 
Ibsen die kritisebe Sondę in das Innere der „guten Gesellscbaft" senkte. 
Aber nocb war die wunderbare Technik der Conversationsprosa des spa-

‘) Vgl. Henrik laeger, „Henrik Ibsen, ein literarisehes Lebensbild", Ubertragen 
von Heinrioh Zsehalig, Dresden und Leipzig. 1890, 8. 95 f.
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teren Ibsen nicht reif, und der Dichter kekrte zu den gereimten Iamben 
zuriiek, die er bereits im „Fest auf Solhaug" und im „Olaf Liljekrans" 
stellenweise angewandt Latte. Da scheint es nnn kein Zufall, dass die 
einzige vollig aus dem Rahmen des Werkes fallende Stelle in den „Kron- 
pratendenten11, an der Ibsen die Norweger der Gegenwart verurtheilt, 
die Worte des ais Gespenst erscbeinenden Bischofs (V 17), in demselben 
VersmaC gehalten sind. Der Schluss vou der foimalen und inhaltlichen 
auf die zeitliche Zusammengehorigkeit erscheint nicht zu kiihn, und so 
dtirfen wir wohl in dieser Scene die einzige Spur erkennen, welehe iiber 
das Jahr 1863 zuriickweist, in dessen Somtner die letzte Niedersekrift in 
der kurzeń Zeit von secbs Wocben entstand. Ubrigens wird diese Scene 
nooh in anderem Zusammenhange zu behandeln sein.

Die Elemente zu dem Contrast seiner beiden Hauptfiguren sowie 
fur seinen Bischof Nikolas fand Ibsen sckon in seiner Quelle, der Hakon- 
HakonssonsSaga von Sturla Tkordson, vor, der er im Thatsacbliehen 
meist getreu folgte, wenn er auck wie schon Sbakespeare zeitlich ziemlieh 
weit auseinanderliegende Ereignisse zusammenruekte und vielen der in 
der Saga zuriicktretenden Nebenfiguren interessante Charakterkopfe auf- 
setzte. Aber in der inneren Begriindung der einzelnen Handlungen musste 
sieli der Dichter von seiner Quelle trennen, die zum Theil mit der Naivi- 
ta t einer echten Volksdichtung gar nicht motiviert, zum Theil politische 
Motive in den Vordergrund schiebt, an dereń Stelle der Dramatiker per- 
sonliche, aus den Charakteren fliefiende setzen musste.

Zusammengelegt hat Ibsen zunachst Ingas Feuerprobe (1218), den 
Reicbstag zu Bergen, der das Thronreekt entscheiden sol 1 te (1223), und 
HSkons Verlobung mit Margrete (1220), welehe Ibsen unmittelbar nacli 
Hakons Konigswabl auf dem Reichstage ansetzt; weiters die Hochzeit 
(1226) und den Zwist zu Bergen, ais Hakon den Iarl zur Rechenschaft 
zog (1233). Aus durftigeu Andeutungen der Saga hat er die Gestalten 
des Fanatikers .Peter, des treuen Dagfinn, der ungliicklicken Sigrid, der 
Konigsmutter Inga geschaffen. An der letzteren Gestalt ist im Drama 
eine Unklarheit haften geblieben; man versteht wohl, warum sieh der 
neugewahlte Konig von Kanga, der unebenbiirtigen Geliebten, trennen 
muss, weniger aber, warum er die Mutter von sieli schickt. Dies wird 
aus der Saga k lar: Inga ist nur Hakon Sverressons Geliebte gewesen, und 
der noch nicht gesicherte Thron des jungen Konigs konnte die bestandige 
Erinnerung an dessen illegitime Abstammung nicht brauchen. Fur andere 
Figuren wie fiir Yegard Yaradal und fur die unsagbar riibrende Gestalt 
Margretens, die wie in der Anrede an ihren G atten: „Mein hoherllerr!11 
so auch sonst an das Kiithchen von Heilbronn gemahnt, fand der Dichter
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mu- clie Namen vor, andere, so namentlich den Skalden latgejr bat er ganz 
frei geschaffen. Wie fein Ibsen einzelne Ziige der Saga zu yerwerten nnd 
zu yertiefen wusste, dafdr mogen statt yieler zwei Beispiele angefiihrt 
sein. Ais Hakon gewahlt wurde, da, erzahlt die Saga, „war der Sommer 
so gut, dass in yielen Gegenden die Baume zweimal trugen und die Vogel 
zweimal briiteten.* Diese beilaufige Notiz wird bei Ibsen zum Symbol von 
Hakons Gliick, das alles yergoldet, was er beriihrt; bitter empfindet sein 
Gegner, dass er selbst den Himmel wider sich habe (II 2). 1) — In der 
Saga ruft der sterbende Skule aus, es zieme sich nioht, einen Fiirsten ins 
Antlitz zu schlagen. Diesen Ausdruck stolzen Selbstbewusstseins wandelt 
Ibsen in das Flehen ziirtlicher Vaterliebe fiir seinen Solin Peter, der in 
der Saga schon vor dem Yater gefallen w a r : „Schlagt ihm nicht ins 
Antlitz!'1 (V 23).

Geben wir nun dem Einflusse Ohlenschlagers auf die „Kronpraten- 
denten“ nacb, so ist vor allem „Aladdin11, in zweiter Ileihe „Hakon Ia rl“ 
ins Auge zu fassen. Wie Aladdin so ist Hakon Hakonsson ein Kind der 
Liebe, wie er ein Gliiekskind. Wie jenem die Pomeranzen von selbst in 
den Turban fallen, so bekommt Hakon einen Sohn, wenn er dessen bedarf, 
Gegner geben zu ihm iiber, gerade wenn er in Noth ist, und seinen Feind 
ricbtet das Verbrechen des eigenen Sohnes zugrunde. Wie der jungę 
Aladdin weder die Nachric-ht vom Tode seines Pflegeyaters allzuscbwer 
nimmt, noch mit seiner Mutter allzusiiuberlieh yerfahrt, so lasst aucb 
Hakon anfangs namentlich der Mutter gegeniiber echte Herzenswarme 
yermissen. Aber in Nothen und Leiden entdecken beide ihr Herz; der 
beraubte Aladdin fliichtet sieh zum Grabę der Mutter und findet hier 
riihrende Tonę der Kindesliebe, der bedrangte Hakon sieht in seiner Noth 
die Strafe Gottes fiir seine Herzensharte gegen Weib und Mutter und 
zielit sie an seine Brust. — Beide haben nicht nur den Beruf zu Groflem, 
sondern aueh das Bewusstsein ihres Bernfs :
Aladdin (I. Theil. IV 3):

„Mein Gliiek ist, . . . .  das zu 
wirken, was ich weiC, ich kannV‘.

Hakon (1 2):
„Ich fiihle das tief und warm in 

mir, und ich schame mich nicht es 
zu sagen: Ich allein bin der, der 
das Land in diesen Zeiten zum Besten 
yorwarts zu steuern vermag“. 

Desbalb sind auch beide felsenfest von der Gerechtigkeit ihrer Sache 
und von der Hilfe des Hochsten iiberzeugt:

*) Ygl. Bratićles’ Einleitung zum 3, Bandę von Ibsens sitmmtlichen Werken. Berlin. 
Fischer. S. X \ v i
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Aladdin (II. Theil. II  3):
„Nein, mein Gott, da wirst mieli 

nicht verlassen“.

(II. Theil. V 6):
„Ich traue meinem 

meinem Reehte“.
Arm und

flakon (III 37):
„Sind auck zwei Konige in Nor- 

wegen, so ist doch nur ciner im 
flimmel — und der wird’s Schon 
recht maciien“.
(I 3):

„Ich will nichts vor cuch voraus- 
haben, ansgenommen das Recht, das 
ich von oben empfieng".

Ebenso klar aber kommt ihren Gegnern der Unterschied ihres Wesens 
von dem des vom Gliicke begiinstigten Rivalen zum Eewnsstsein. Was 
in Hauptmanns „Yersunkener Gloeke" die alte Wittichen dem Helden 
mit Anlehnung an das bekannte Bibelwort zuruft:

„Da woarscht a groader Spross,
Stoark, doch nich stoark genung. Du woarscht bernfa,
Ock blus a Auserwahlter woarsehte nich®, 

das sagen sich die „Stiefkinder Gottes“ im „Aladdin11 and in den 
priitendenten" selbst:
Nureddin (I. Theil. 12):
„Der munflre Solin des Lebens isfc dem

[Gliick
Am niichsten ; und wonach der Griibler

[ringt,
Wenn bleich am Himmel gliiuzt der 

[Stenie Blick,
Dies wunderbar aus seinem Herzen

[springt.
Das Gliick ihm freundlich selbst ent-

gegengeht,
Und — kaum es wissend — alles

[ihm gelingt.

. Kron -

Warst nicht vom Schicksal liingst er-
[koren da,

Dann hilft dir nichts dein Forschen 
[und dein Sehnen“.

Bischof (II 2):
„Der g l i i c k l i c h s t e  Mann ist 

der grofite Mann. Der gliicklichste 
vollbringt die grofiten Thaten — er, 
den die Forderungen der Zeit wie 
Flammen packen: sie erzeugen ihm 
Gedanken, die er selbst nicht fasst, 
weisen ihm den Weg, dessen Ziel er 
nicht kennt, den er aber wandełt und 
wandeln muss, bis er den Jubelschrei 
desVolkes bort — und mitweitauf- 
gerissenen Augen sielit er sich nm 
und erkennt voll Verwunderang, dass 
er ein groBes Werk vo!lbracht hat“ 
Skule (Y 23):

„GruBe Konig flakon von mir ; 
sag’ ihm, auck in meiner letzten 
Stunde wisse ich nicht, ob er ais 
Konig g e b o r e n  sei; aber das wisse 
ich unwandelbargewiss: e r  ist d e r, 
den Gott erkoren hat“.
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Und so gehen Hindbad and Skule in der Uberzeugung in den Tod, 
dass der Sieg von vornhereiu ihren Gegnern bestimmt war.

In beiden Dramen haben die Schutzlinge der Vorsehung vornehmlich 
zwei Gegner, bier die Briider Nureddin und Hindbad, dort den Bischof 
und den larl. Aber wahrend die beiden Briider einander in ganz undra- 
matischer Weise ablosen und Hindbad erst nach Nureddins Tod eine Rolle 
spielt, bat Ibsen seinem Hakon von allem Anfang an Skule und Bischof 
Nikolas g l e i c h z e i t i g  gegeniibergestellt. Im ubrigen entspricht der 
berechnende, sieli seiner Talente voll bewusste, aber zur Liebe nicht ge- 
sckaffene Nureddin (II. Tiieil. III 5), der Morał und Sittlichkeit yerwirft 
(I. Theil V 6), mehr dem Bischof (Vgl. besonders I I I  22 und II  2), der 
plumpere Hindbad, der nur ais Willensvollstrecker seines Bruders handelt, 
mehr dem larl. Wie dem Hindbad der Geist Nureddins ersckeint, von der 
Holle berichtet und ihm dann in der Gestalt eines alten Mannes im 
schwarzen Rock Weisungen fur sein weiteres Vorgehen gibt (II. Theil. 
IV 5), so tritt der Sohatten des Bischofs ais Kreuzbruder mit einer spottisch 
gefarbten Sehilderung des Hollenreiches vor Skule hin und zeigt ihm den 
Weg zum Throne (V 17). Die echt romantische Ironie, von der diese 
Seene durchtrankt ist, hat ihr Seitenstiick im „Aladdin11 in der Predigt 
des ais Fatimę verkleideten Hindbad (II. Theil. IV 6) und lhrer Wirkung 
auf die Zuhorer. Freilich stort gerade dieser ironisehe Ton die Biihnen- 
wirkung. Die ernsthaft behandelten Gespenster Ohlenschlagers und 
Shakespeares sind ihrer Wirkung sicher, in den „Kronpratendenten“ aber 
sprengt die auch dramatiseh leicht zu entbehrende Scene des Geistes 
ebenso den Rahmen des Stiiekes wie im „Faustu das Intermezzo von Oberons 
und Titanias goldener Hochzeit. Fast scheint es, dass Ibsen aufier dem 
in diesem Auftritt ausstromenden Groll iiber das Norwegen der Gegenwart 
noch einen zweiten a u f i e r e n  Grund zu diesem Einschiebsel hatte. Er 
brauchte fur seinen Bischof einen Schauspieler ersten Ranges, und solchen 
pflegt es nicht angenehrn zu sein, nach der ersten Hiilfte des III. Actes 
von der Biihne verschwinden zu miissen. Seine Stellung ais dramatischer 
Consulent ani Theater zu Christiania musste es ihm wohl nahelegen, auch 
mit solchen Factoren zu rechnen. — Der Sanger, welcher im romantischen 
Drama aufzutreten pflegt, ohne besonderen Einfluss auf die Handlung zu 
nehmen •— man denke beispielsweise an die Barden in Heinrich von 
Kleists „Hermannsschlacht" oder an Heinrich von Ofterdingen in Grabbes 
„Friedrich Barbarossa" — fehit gleichfalIs in beiden Werken nicht; nur 
ist der Sanger im „Aladdin" (II. Theil. IV 3) ein ganz belangloses Ein
schiebsel, wahrend Ibsen seinem Iatgejr nicht nur Worte von tiefster 
Bedeutung in den Mund legt, sondern durch seine Contrastierung mit
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Skule auch das Wesen des letzteren heli beleuchtet. Auch sonstige Indi- 
grezien des romantischen Dramas fehlen in beiden Werken nieht: dem 
Lied Gulnarens (II. Theil. I 5) entspricht das Margretens (III 26); die 
Sterne am Himmel verkiinden den Untergang Nureddins (II. Theil. III 5) 
wie den Skułeś (V 1 f.); wie Aladdin, um sich vor dem Sułtan zu reinigen, 
das scheinbar Unindgliche volibringen inuss, so sielit sieli Hakon am Beginn 
des Werkes zum Gottesurtheil genothigt.

Aber iiber all’ diesen Ahnlichkeiten darf man die tiefgebenden Unter- 
schiede zwischen beiden Werken nicbt iibersehen. Wiihrend im „Aladdin11 
alles Lieht auf das Sckoflkind des Gliickes fallt und seine Gegner nieht 
nur sckleckt, sondern auch lacherlich erscheinen, hat Ibsen erkannt, dass 
das dem Wesen des Dramas widerstreitet. „Was unsterblieh im Gesang 
soli leben, muss im Leben untergeh’n“. Wie in „Antonius und Cleopatra“ 
nieht Oetavian und in „Richard I I I .“ nieht Richmond der Held sein 
konnte, so hat Ibsen nieht Hśikon, sondern den larl in den Mittelpunkt 
des Dramas gestellt. Schrieb Ohlenschlager das hohe Lied des Genies, so 
hat Ibsen die erschutternde Tragedie des Zweifels gestaltet, des Zweifels 
an der eigenen Kraft, der damals auch den Dicbter heimsuchte und seinein 
Helden die Frage in den Mund legte: „Glaubst Dii jederzeit so sicher, 
dass du S k a l d ę  bist ?“ (IV 7). 1) Wie Hakon sehritt damals Bjornson mit 
der Sicherheit eines Nachwandlers und von der Liebe des Volkes getragen 
seine Bahn, Ibsens Schaffen mit seinem blendenden Lichte yerdunkelnd. 
Unkraut und Plunder nannte man Ibsens „Nordische Heerfahrt“, Mach- 
werk und Absurditłit seine „Komodie der Liebe“. Das Vaterland verwei- 
gerte ihm den Dichtergehalt, den es Bjornson bewilligte, und in sich selbst 
vermochte er den frohlichen Optiinismus seines Rivalen nieht aufzubringen : 

,,Vollbring’ ich einmal waś GroCes,
Ist’s gewiss eine That der Nacht.“

ruft er in dem Gedichte „Liehtscheu“ 2) aus. Wie sich aber Goethe durch 
den „Werther“ vou allen Erinnerungen aus der Wetzlarer Zeit befreile 
und so iiber seinen Helden hinauswuchs, so ist Ibsen aus dem Conflict, 
der Skule vernichtete, ais ein „gesunder Zweifler“ heryorgegangen, der 
seinen Zweifel von sich nach aufien kehrte und von nun an die Welt, die 
ihn so hart beurtkeilte, unter die Lupę nahm. Skule aber, die Incarnation 
von Ibsens geheimsten Regungeu, wurde Hakon gegenuber mit sichtlicher 
Vorliebe gestaltet. Wahrend noch in der „Nordiseken Heerfahrt“ der 
Leser oder Zuschauer unwiderstehlich zu der Lichtgestalt Sigurds gezogen

Vg). zum Folgenden: Brandes, Menschen und Werke, S. 131; Einleitung zum 
dritten Band von Ibsens sammtlicben Werken, S. 29; Jaeger, a. a. O. S. 119 ff; EmilReicli, 
Ibsens Dramen. Secbzebn Vorlesungen. 2. Auflage. Dresden und Leipzig. 1894. S. 38 ff.

2) Gediehte, iibertragen und erlautert von L. Passarge, Leipzig. Reclam. S. 20.



-  15  -

wird und fiir Gunnar hbcbstens das sebwacblicbe Gefiihl des Mitleids 
iibrig bleibt, das wir jedem entgegenbringen, der etwas iiber seine Krafte 
Gehendes unternommen bat, bat Jfcsen in den „Kronpratendenten11 das 
Interesse wie die Sympathie seines Publicums dem diisteren Helden zu 
siebern gewusst, dessen im Kern edle Seele nach argen Yerirrungen za 
ibrem besseren Selbst zuriickkehrt. Der Mann, den yerzebrender Ebrgeiz 
zum Eosen getrieben, stofit scbliefilicb doeb die Hand der Hblle von sieb, 
ais er den Tbron mit dem Seelenbeil seines Sobnes bezablen soli. Und von 
da an entaufiert er sieb seines Egoismus Stiiek fiir Stirck; um sein Enkel- 
kind und seiner Tocbter Ebegliick zu retten, gebt er freiwillig in den 
Tod, in seinem letzten Momente Hakon anerkennend. Dem Wesen seines 
Gegners sind anfanglicb Ziige der Hartę gegen die Geliebte, gegen Mutter 
und Gattin nicbt fremd, ja, etwas wie Casarenwahn driickt sieb in den 
Worten ans: „Wenn sieb Muth und Witz und Kraft in diesem Lande 
finden, so sind das Gaben, die Gott den Mannern zum Nutzen fiir mieli 
vcrlieben bat — um mir zn dienen, empfieng Herzog Skule alle guten 
Anlagen ; mir trotzen heifit dem Himmel trotzen ; es ist meine Pflicht, 
jedweden zu strafen, der dem Willen deś Himmels widerstrebt11. (III 31). J) 
Aber sein Wesen lautert sieb wie das seines Gegners im Ungliiek, er 
zaudert, das Todesurtkeil iiber seinen Schwiegeiwater zu verhangen, und 
suebt ibn im Gebeimen vor dessen YolIstreckung zu bewabren. Mit reinen 
Handen stebt er am Ende an Skułeś Leicbe, an der er wie Antonius an 
der Leicbe des Brutus oder Aufidius an der des Coriolan das versobnende 
Schlusswort findet.

Unter den Erauengestalten des „Aladdin“ bat nur des Helden Mutter, 
die den Solin bestiindig scbilt und doeh aufs ziirtlicbste liebt, individuelles 
Leben; Ibsen bat sie in „Peer Gynt“ wieder auf die Biiline gebraebt. Die 
praebtigen Frauengestalten der „Kronpratendenten11, die alle auf den Ton 
bingebender Liebe gestiramt sind, fand er bis auf eine bei seinem Vor- 
ganger nicbt. Diese eine ist die verlassene Ingebjorg, die in nie endender 
Tieue dem Jugendgeliebten anbiiiigt und ibm alles opfert. Diese Gestalt 
bat ibr Vorbild in Oblenscblagers ,,Hakon Iarl“ an des Iarls verlassener 
Geliebten, Tbora, die bis zuletzt bei dem allgemein Aufgegebenen. ausbalt. 
Ingas opferfrohe Mutterliebe bat der Diehter sehon friiher in Erau Inger 
Gyldenlove und Erau Kirstin Liljekrans dargestellt, aber die Herrscbsucbt 
dieser beiden feblt bei Inga ganz. Das Vorbiid all’ dieser unbegrenzt auf- 
opferungsfahigen Erauen sebeint des Dicbters Mutter zu sein, von der 
seine Scbwester in einem Briefe an Henrik Jaeger sebreibt: ,,Sie war eine 
stille, liebenswiirdige Frau, die Seele vom Hause sowolil fiir den Mann

‘) Ygl. Emil Reich, a. a. O. S. 47.
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ais die Kinder. Sie opferte sich bestandig auf. Bitterkeit und Tadelsucht 
waren ihr fremd“. *)

Aufier der Gestalt Thora-lngebjorgs kat Ohlenschlagers ,,Hakon 
la r l“ noch mancberlei Ziige fiir die „Kronpratendenten" beigesteuert. Der 
larl Hakon beginnt den Biirgerkrieg gegen Olaf Trygvason wie Skule 
gegen Konig Hakon um der Krone willen:
Hakon larl (I 2): Skule (II 2):

„Normannenkonig einst zu sein, „Jede schlumraermiide Nacbt bin 
war stets Lieblingsgedanke meiner I ich Konig in Norwegon".
Seele“. [
larl Hakons urspriinglich nicbt unedle Natur opfert den eigenen Solin 
seiner Herrschsncht, wie Skule seiu Enkelkind todten lassen will, weil 
es ikm im Wege ist. Sein treuer Anhanger Ejnar geht aus Abscbeu vor 
ibm zu Olaf liber wie Gregorius Ionsson zu Konig Hakon. Auden (Wodan) 
erscbeint Olaf wie der Geist des Biscbofs dem Skule, um ilm vom recbten 
Wege abzulenken, in beiden Fallen vergebens.

Aber aueh hier ist Ibsens Dichtung die tiefei'e. Olafs Thronrecht 
ist formal zweifellos, das Konig Hakons ist es selbst am Ende des Drarnas 
noch niebt. Ob Hakon wirklich ein Konigskind ist, d i e Frage lost Ibsen 
absichtlicb nicbt; genug, er ist der durcli seine Gaben, durcb den grofien 
Konigsgedanken zum Throne Berufene. Diesen Konigsgedanken der Eini- 
gung Norwegens accentuiert der Diehter nicbt umsonst so kraftig in 
einer Zeit, wo man in Skandinavien den engen Zusammenschluss der drei 
nordiscben Reicbe befiirwortete und dem Kriege von 1864 mit dem Ge- 
fiible zusah: Ein Bruder in N o th!* 2) Dieser Gedanke ist ein viel bedeut- 
sameres Symbol fiir Hakons Berufung ais Aladdir.s Lampe oder die heiligę 
Krone Norwegens, welcbe fiir larl Hakons Haupt zu grofl ist, dem ange- 
stammten Konig Olaf aber vollkommen passt. Dem „Aladdin" sind „Die 
Kronpratendenten11 aucb in der Biibnenwirkung weit iiberlegen. Wiibrend 
„Aladdin11 ais ecbtes Drama der Romantik biibnentecbniscbe Unmoglick- 
keiten, ausgedebnte lyriscbe Partien und allegorische Wesen in sich 
schliefit, sind „Die Kronpratendenten" nicbt nur durcliaus biibnenfabig, 
sondern aucb von grandioser Wirkung, die der Shakespeares nicbt viel 
nachgibt.

Freilich ist der groBe Brite aucb fiir so manches in diesem Drama 
des Norwegers Yorkibl gewesen. Scbon Ibsens Stellung ais „Theaterin- 
structor" in Bergen (1851—1857) und in Christiania (1858—1864) musste

*) Henrik Jaeger, a. a. O. S. 4.
2) Titel eines im December 1863 verfassten Sedichtes von Ibsen. (Gedichte, iiber- 

tragen von Passarge. S. 52.)



ihn zu eingehender Beschaftigung mit Shakespeare treiben. 1852 sab er 
auf einer Studienreise in Kopenhagen den Diinen Hoedt, in Dresden den 
beriibmten Polen Dawison ais Hamlet, von denen nainentlich der letztere 
grofien Eindruck auf ibn maebte.J) So hat denn aueb, wie sebon eingangs 
angedeutet, wurde, gerade „Hamlet11 grofien Einfluss auf „Die Kronpra- 
tendenten11 gewonnen. Wenn Bischof Nikolas zu Skule sagt: „ Da s  ist 
der Eluch, der iiber eurem Leben lag. Ihr wollt jeden Weg offen wissen 
fur den Nothfall, ibr wagt nicbt, alle Briicken abzubrechen und nur e i n e  
zu behalten, d i e  allein zu vertbeidigen und d o r t  zu siegen oder zu 
fallen. Ihr legt Schlingen fur euren Feind, ihr stellt Fallen fiir seinen 
Fufi und liiingt ein scbarfes Schwert iiber sein Haupt, ibr streut Gift in 
alle Schiisseln und spaunt bundert Netze aus : aber will er in eins davon 
hinein, so wagt ibr nicbt den Eaden anzuziehen; greift er nacb dem 
Gifte, so diinkt es euch sicherer, dass er durch das Schwert faIle; steht 
er im Begriff, sieli am Morgen fangen zu lassen, so findet ihr’s besser, 
dass es zur Abendzeit geschehe (II 2)“, glaubt man da nicbt Hamlet 
cbarakterisiert zu horen? Wie Skule an Hakon, so scbiitzt Hamlet an 
Horatio, Laertes und Fortinbras die Eigenscbaften, die ihm selbst man- 
geln, wie bei Skule, so muss auch bei ibm die Frauenliebe vor seinen 
Entwiirfen zuriicktreten. Wenn Skule trotz des Sieges bei Laka vor 
lauter Griibeln den Augenblick zum weiteren entschlossenen Handeln 
versaumt, wem fal lt da nicbt das’ beriihmte Wort Hamlets (111 1) ein : 

„So macht Gewissen Eeige aus uns allen,
Der angebornen Farbę der Entschliefiung 
Wird des Gedankens Blasse angekriinkelt,
Und Unternebmungen voll Mark und Nachdruck, 
llurcb diese Rueksicht aus der Babn gelenkt,
Ver!ieren so der Handlung Namen.11

Ein anderes Wort Hamlets (II 2): „An sieli ist nicbts weder gut nocb 
bose; das Denken macbt es erst dazu“ variiert der Bischof in an Nietzsche 
gemahnender Weise (II 2): „Spielt und tandelt mit Worten! Es gibt 
weder Gutes nocb Bbses, weder oben nocb unten, weder hoeh nocb niedrig. 
Solslie Worte miisst ibr vergessen!“ Aber Skułeś herrsebende Leidenscbaft 
ist der Ehrgeiz, und der fehlt Hamlet. Hier bietet Shakespeares „Macbeth11 
das Vorbild, eine urspriinglicb edle Natur, die der Ehrgeiz wie Skule 
zum Blutmensehen macht. Ein Macbeth mit dem grubelnden Sinn des 
Hamlet, das, was Schiller-in seinem Wallenstein dargestellt bat, ist auch 
Iarl Skule, und er reiht sieli wiirdig an seine grofien Yorbilder an. *)
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*) Henrik Jaeger, a. a. 0. S. 65.
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Wenn Ibsen einen durch den Ebrgeiz der Eiirsten veranlassten Biir- 
gerkrieg scbildern wollte, sobotsich von selbst Shakespeares Lancastertetra- 
logie ais Yorbild. Ehrsiichtige Prinzen, intrigante Priester, Kampf und 
Mord, alles auf den Besitz der Krone abzielend — das fand sieli hier in 
Eiille. So werden die Greuel des Burgerkriegs bei Sbakespeare und Ibsen 
mit dem gleichen symbolischen Zuge gesehildert: Im 3. Theil von „Konig 
Heinrich VI . “ (II 5) will ein Solin die Leicdie des von ibm unerkannt 
erschlagenen Yaters, ein Vater die seines Sohnes vor den Augen des 
Konigs plundern, und beide erkennen zu spiit ibren entsetzlieben Miss- 
griff. Dasselbe ereignet sieli in den „Kronpratendenten“ (IV 15) zwisehen 
zwei Briidern, und Hakon ruft erschiittert aus: „Ua sielit man’s, was fiir 
einen Krieg wir fiihren ! Bi nder wider Bruder, Vater wider Solin !* 
Ailerdings findet sieli ganz dieselbe Seene auch in der „Chroniąue du regne 
de Charles IX .“ von Prosper Merimee (1829), wo die Greuel der Hugenotten- 
kriege dadurch symbolisiert werden, dass der eine Bruder durch den Scliuss 
des anderen fa,lit. Auch hier also konnte Ibsen diesen Zug gefunden liaben. — 
Vornehmlieh aber dankt er die grandiose Gestalt des Bischofs dem grofien 
Briten.

In seiner Quelle fand er fiir diesen Teufel im Priesterkleide nur diirf- 
tige Ziige vor, den Hass gegeu Hakons Grofivater Sverre, die persbnliehe 
Feigheit und die Absieht, zwisehen den einzelnen Pratendenten stets das 
Ziinglein an der Wnge zu bilden. Was bat nun Ibsen aus diesen diirftigen 
Andeutungen zu machen verstanden! ł) Vielfach bat maii die Gestalt des 
Bischofs iiberlebensgrofi gefunden und gemeint, die reiche Entfaltung dieses 
Charakters, der im 2. Act machtig hervortritt und den ersten Theil des
3. ganz beherrscht, hemme das Interesse fiir Skule und sei bei eiuer blofien 
Episodenfigur ungeborig. Zunachst ist aber Bischof Nikolas ebensowenig 
ein bloBer Episodist wie Jago oder Carlos im „Clavigo“ oder der Heetor 
Kroll in „Rosmersholm"; alle diese Eiguren bringen die Handlung ins 
Kollen, sie losen im Charakter des Helden diejenigen Eigensehaften aus, 
durch welclie er sein Verderben berbeifiibrt. Hann aber ist auch der 
Bischof ein Kronpratendent; hat er auf den Thron knirschend verzichten 
miissen, so will er docli dieSeele des jeweiligen Herrschers in seiner Hand 
liaben, urn sie nach seinem Belieben zu lenken. Und hier beriihrt sich 
Bisehof Nikolas aufs engste mit dem Cardinal Winchester in „Heinrich
VI.“ Biesem wirft Gloster vor (I. Theil. I I ) :

„Ikr mbgt nur einzig einen weib’schen Prinzen,
Den ihr wie einen Schiller meistern kbnnt“ . 

und er selbst sagt (I. Theil. I 2):

’) Ygl. zum folgenden: Emil Reich. a. a, O. S. 39 ff,
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„Den Konig will ich weg aus Eltham stehlen, ,
Dann kommt an mich die Reihe zu befehlen11.

Ans Herrschen aber denkt Bischof Nikolas bis zur letzten Stunde, 
die Herrschaft iiber die Gemiither Hakons und Skułeś will er auch tiber 
den Tod hinaus besitzen. Deshalb bietet der Greis seinem Arzt sein ganzes 
Vermbgen fiir eine Stunde Leben (III 14), wie der Cardinal dem Tod 
Englands Schiitze verspricht, wenn er ihn leben lasse. (II. Theil. III 3). 
Beide haben nicht den Muth ihrer Bosheit, sie fiirchten sich vor dem 
Jenseits, wśihrend beispielsweise Richard III. in den Tod geht, wie er 
gelebt. Mit diesem wilden Solin einer wilden Zeit hat Bischof Nikolas 
die Sophistik gemein, mit der er sich eine Berechtigung fiir seine Schur- 
kereien construiert. Wie Richard III. und nach diesem Eranz Moor klagt 
er den Himmel an, der ihm verzehrendes Sehnen nach Herrschaft und 
Erauenliebe, dazu aber Eeigheit und Kraftlosigkeit in die Wiege gelegt; 
weil er so auf geradem Wege nicht zu seinem Ziele kommen konnte, erkliirt 
er sich fiir berechtigt zu Tiicke und Hinterlist. Wiihrend sich Richard 
aber von den Schrecken seines Traumes erholt und den Heldentod stirbt, 
sucht Nikolas sich zahneklappernd durch Messen und Gebete den Himmel 
zu sichern, ebenso wie Eranz Moor nach dem Pastor Moser schickt. In 
dem Verketzen des einen gegen den anderen, dem falschen Bieder- 
mannston und der Kunst, mit halben, scheinbar absichtslos hingeworfenen 
Worten zu wirken, erinnert der Bischof an Jago, „den Urteufel". Noch 
anifallender aber gemahnt er in seiner Philosophie an Eriedrich Nietzsche, 
und es fallt schwer, den Gedanken an einen Zusammenhang hier von 
der Hand zu weisen. Ereilich Ibsen kann nicht von dem Vertreter der 
„frohlichen Wissenschaft" beeinflusst sein, denn „Die Kronpraten- 
denten“ entstanden 1863, Nietzsche aber trat erst 1871 mit pbiloso- 
phischen Scliriften hervor, zunachst ohne Beachtung zu linden. Eine Be- 
einflussung Nietzsches durch Ibsen wiire an sich wohl denkbar. Denn einem 
Nietzsche, der sich des ofteren J) in der nordischen Sagenliteratur wohl- 
belesen zeigt und noch am 19. Eebruar 1888 an Brandes schreibt, er 
wolle die Bekanntschaft mit der alteren skandinavischen Literatur e r- 
n e u e r n , 1) konnte es wohl so ferne nicht liegen, sich auch mit Werken 
wie der „Nordischen Heerfahrt“ und den „Kronpratendenten“ zu befassen, 
welche die nordischen Sagen, mit modemem Geiste erfiillt, auf die Biihne 
brachten. Zwingend ist dieser Indicienbeweis allerdings nicht, denn der 
Typus der „blonden Bestieu (Hjordis) und des „Ubermenschen“ (Bischof 
Nikolas) sind ja in der Literatur lange vor Ibsen nachzuweisen. Hat doch 
bekanntlich Goethe das Wort „Ubermensch" gepragt („Urfaust“. V. 138 und

') Vgl. beispielsweise: „Jenseits von Gut und Bose“. S. 232.
a) Brandes, „Menschen und W erke“, S. 214.
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„Zueignung". Str. 8), und Nietzsche selbst erklart, dass śich das „Jenseits 
von Gut und Bose“ sehon in buddhistischen und brahmanisehen Scbriften 
finde! „Gutes und Boses, sagt der Buddbist, — beides sind Fesseln: iiber 
beides wurde der Vollendete Herr; Getbanes und Ungetkanes, sagt der 
Glaubige des Yedanta, scbafFt ibm keinen Schmerz; das Gute und das 
Bose sehiittelt er ais ein Weiser von sich; sein Reich leidet durch keine 
Tbat mebr; iiber Gutes und Boses, iiber beides gieng er hinaus". J) Dieaer 
altindisehe Gedankengang ist aber ebenso Nietzsche wie Bischof Nikolas 
eigen („Die Kronpratendenten“. II  2). Bemerkenswert bleibt die bisweilen 
bis ins Kleinste gehende Ubereinstimmung zwischen Ibsen und Nietzsche 
doch, auch wenn man die Tageskritik, die dem groCen nordiscben Dicbter 
frischweg die Etikette eines Nietzscbeapostels aufgeklebt hat, ais oberflachlich 
und desbalb ungerecht emptindet. Oder kann man bei genauerem Zuseben 
die tiefe Kluft zwischen dem grofien Moralisten Ibsen und dem Verfasser 
des „Zarathustrau verkennen, der die .Morał iiberwunden zu haben glaubt? 
Nicbt Hjordis mit dem an Nietzscbes „Genealogie derMoral“ erinnernden 
Wort: „Was liegt daran, ob zwei elende Leben verspielt sind !“ (III 6) 
behalt bei Ibsen Recht, sondern Sigurd, der sich fur Gunnar geopfert bat und, 
Dagny treu, in den Tod geht. 2) Und nocb deutlicher wird das in 
den „Kronpratendenten“, wo gerade der Vertreter des bosen Princips die 
Incarnation des „Willens zur Macht“ und der Scrupellosigkeit in mora- 
lischer Beziebung ist. Bischof Nikolas erklart ganz im Geiste Nietzscbes, 
den Unterscbied zwischen gut und bose nicht zu kennen; er verkiindet 
die Umwertung aller Werte, indem er dem Menschen das R e c h t  zuspricht, 
seiner Lust zu folgen und seine ganze Familie zu verderben, wenn ibm 
das eine Stunde Leben sichert, 3) er zweifelt an dem Rechtsbegriff iiber- 
haupt und fragt spitzfindig genug: „Mit welcbem Rechte erbielt Hakon 
das Recht und nicht ihr?“ (II 2). — „Alles, was euch nulzen kann, ist 
gut; — alles, was euch Dornen in den Weg legt, ist bose“, sagt der 
Bischof (II 2), und Nietzsche verkiindet: ,,Was m i r  schadlich ist, das 
ist a n  s i c h  schadlich".4) Zwei Stellen der „Genealogie der Morał" 
kann man obne weiteres ais Charakteristik des Bischofs anfiihren. Das 
eine Mai (S. 133) sagt Nietzsche : „Das sind alles Menschen des Ressen- 
timent, diese physiologisch Verungluckten und Wurmstichigen, ein ganzes 
zitterndes Erdreich unterirdiscber Rache, unerschopfłich, unersattlich in 
Ausbriichen gegen die Gliicklichen". Das andere Mai (S. 136) will er den 
Priester iiberhaupt kennzeichnen, und die Schilderung wird zu einem Portrat

ł) Friedrich Nietzsche, „Zur Genealogie der Moral“. Leipzig. 1887. 8. 145.
2) Emil Reich, a. a. O. S. 26.
3) Emil Reich, a. a. O. S. 41.
4) „Jenseits von Gut und Bose11, S. 232.
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Nikolas Arnessons: ,,Er muss der natiirliche Widersacher u n d  V e r 
a c h  t e i1 aller. . . . Gesundheit und Hacktigkeit sein. . . .  Es wird ihm 
nicht erspart bleiben, Krieg zu fiihren, . . . einen Krieg der List (des 
„Geistes11) mehr ais der Gewalt, wie sick von selbst verstekt, — er wird 
es dazu unter Umstanden nothig haben, beinahe einen neuen Raubthier- 
Typus an sich herauszubilden, mindestens zu b e d e u t e n ,  — eine neue 
Tuier-Furchtbarkeit, in welcher der Eisbar, die gescbmeidige, kalte, abwar- 
tende Tigerkatze und nicht am wenigsten der Fucks zu einer ebenso an- 
zielienden ais furckteinfloBenden Einheit gebunden scheinen. Gesetzt, dass 
die Noth ihn zwingt, so tritt er dann wohl barenkaft-ernst, ekrwiirdig, 
klug, kalt, triigerisch-uberlegen . . . mitten unter die andere Art Raub- 
tkiere selbst, entseklossen, auf diesem Boden Leid, Zwiespalt, Selbstwider- 
spruck, wo er kann, auszusaen, und seiner Kunst nur zu gewiss, iiber 
L e i d e n d e jederzeit Herr zu werden“. — T ritt uns Hakon anfangs kart 
entgpgen, so ist das ganz im Geiste Nietzsckes, der im ,,Zaratkustra“ er- 
klart: „Die Schaffenden sind hart. Ikrę Seligkeit ist, ikrę Hand aufJakr- 
tausende zu driicken wie auf Wachs“ und in „Jenseits von Gut und 
Bose11 Hartę und Strenge einerseits, Verabscheuung jedes Mitleids anderer- 
seits ais die Grundeigensckaften jedes wahrkaft vornehmen Menscken 
kinstellt; es findet aber niekt die Billigung Ibsens, dessen Hakon sick 
spater (III 36) selbst seiner Hartę anklagt. Nur an e i n e r  Stelle findet 
sick in den ,,Kronpratendenten“ ein Gedanke, der sieh mit zwei Aus- 
spriicken Nietzsckes beriihrt und zugleich ganz im Sinne Ibsens gesagt ist. 
Das Wort Jatgejrs von seiner schamhaften Seele (IV 5) und seine Weigerung, 
die ungesungenen Lieder zu opfern, weil sie die sckonsten seien (IV 7) 
sind die positive Erganzung zu folgenden negativen Satzen Nietzsckes1): 
„Man liebt seine Erkenntnis niekt genug mehr, sobald man sie mittkeilt" 
und: „Die Dicht-er sind gegen ihre Erlebnisse schamlos; sie beuten sie aus“. 
Denselben Gedanken, dass die Veroffentlickung seiner Werke ikm den 
Eindruck der Unzucktigkeit mackę, spricht ubrigens auck Mallarme auss). 
— Sonst aber steht, wie gezeigt worden ist, Ibsen in den „Kronpraten- 
denten“ durckaus niekt auf dem Standpunkt Nietzsckes. Rickards 111. und 
Nietzsches Programm : „Ich bin ich selbst allein" 3) fiikrt der nordiseke Dichter 
ad absurdum: Jatgejr und Skule konnen fur das Lebenswerk eines anderen 
nicht leben, wohl aber fur dasselbe sterben (IV 8 und V 23), Ivar Bodde, 
Inga, Ragnkild, Margrete und am meisten Ingebjorg geken bis zur Selbst- 
entauBerung in der Sorge fur die Interessen anderer auf, und der Sieger

’) „Jenseits von Gut und Bose“, S. 100, Nr. IGO und IGI.
J) Vgl. Jules Huret, Enquete sur l’śvolution littóraire. Paris 1891. S. 33.
5) „Konig Heinrich VI“. 3. Thejl. V G.
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Hakon, der bereit war das Reich zu theilen, um dem Morden Einhalt za 
thun (IV 16), bat nieht um seinetwillen nach der Krone gestrebt (III 30), 
sondern um seinen grofien Konigsgedanken zu verwirklichen, um Norwegen 
zu einigen zum Segen fiir Land und Volk.

Wenn hier der Versucb gemaeht worden ist, den einzelnen Elementen 
naehzugehen, aus denen Ibsens „Kronpratendenten11 entstanden sind, und 
seine Vorbilder nachzuweisen, so war die Absicht dabei keineswegs die, 
den Dichter zu yerkleinern. Jeder Schaffende steht ja auf den Schultern 
seiner Vorganger, und ein ganz voraussetzungsloses Literaturwerk gibt 
es nicht. Nieht der Grad, in weichem eine Schopfung von ihren Vorbildern 
abhangig ist, bestimmt ihren inneren Wert, sondern das MaB der Wir- 
kung, welche sie auszuiiben imstande ist. Von dieseY Seite betracktet, 
diirfen sich aber „Die Kronpratendenten11 neben die grofiten Werke der 
W eltliteratur stellen, und es bleibt nur ungemein zu bedauern, dass sie 
nicht eine ihrem Gehalte entsprechende Verbreitung auf den deutscken 
Biihnen gefunden haben.1) *)

*) Vgl. Adolf Strodtmann, „das geistige Leben in Danemark". Berlin, 1873. S. 214.



Ein natiirliches System der Materie.
Yon

Dr. R. S e g a l l e .

Der Substanzbegriff ist ein Postulat der Urtheilskraft, eine nothwen- 
dige metapbysisehe Erganzung ‘) jener Erfakrungsbegriffe, die ihren Ur- 
sprung von der Anschauuug der Materie in ihren einzelnen Ersckeinungs- 
formen nehmen. Ais materielle Substanz oder ais Materie ist dieser Begriff 
wieder der Ausgangspunkt der Naturwissenschaften geworden und zugleick 
das Letzte, auf das jene recurieren.

Die Materie, besonders in ihrer begrifflichen Fassung wird in der 
Naturwissenschaft niemals ais das Princip ftir das Auftreten von Vor- 
kommnissen und Veranderungen aufgefasst. Sehon das Verhaltnis, in welclies 
sie zu den einzelnen Ersckeinungen gebracht wird, und die Beziehung, welche 
der Materiebegriffzu den einzelnen sinnfallig wahrnehmbaren Veranderungen 
einnimmt, zeugt davon. Aueh ais ein wahrhaftes Agens wird der 
Materiebegriff niemals gebrauckt. Denn ais solcbes wurde dieser Begriff 
zn den einzelnen Erseheinungen im Yerhaltnis der Causalitat oder wenig- 
stens Modalitat stehen. Beides ist aber in der Naturwissenschaft durcb 
Fixierung des Materiebegriffes nicht beabsichtigt, wie auch dieser Begriff 
niemals und nirgends die Erklarung und Deutung einer Reihe successiver 
Erseheinungen und Veranderungen einleitet.

Durch die Urtheile aber des Farbig-Ausgedehnten, des Tastbar-Ausge- 
dehnten, des Undurchdringlichen ist die Materie keineswegs erfasst,2) hoch- 
stens ist damit die Yorstellung von der Materie naher pi aeisiert. Denn die 
Forderung des f  a r b i g und t a s t b a r Ausgedeknten enthalt sehon in sich 
im vorhinein ein qualitativ bestimmtes, also in seiuer Wirkung auf unsere 
Sinne berechnetes Urtheil, das hockstens zur Pracisierung des S t o f f  begriffes 
dienen kann. *)

2) Wundt, Logik. I. S. 524.
*) Walile, das Gauze der Philosopb. etc. S, 109, 3.
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Der Materiebegriff ist ganz ąualitatslos. Qualitative Unterschiede 
dfirfen wir ihm nicht zuschreiben, denn dann gabe es qualitative Unter- 
sebiede, welche in der Verschiedenheit ilirer Wirkungen, d. i. der Krafte 
Ausdruck fiinden und zweitens miissten diese Verschiedenheiten naherdurch 
Einzelurtheile, welclie nur wenige Beziehungen zu einander hat.ten, be- 
stimmt werden und so eine unterbrochene Reihe von Einzelurtheilen zur 
Bestimmung eines Allgemeinbegriffes berangezogen werden.

Der Materiebegriff' ist etwas ganz anderes. Er ist das Substratum 
alles Wechsels der Ersoheinungen '), die allgemeine Unterlage der Naturer- 
scheinungen, gleichsam das tertium comparationis, auf das alle Einzelkorper 
in ibren Erscheinungsformen zuriiekbezogen werden konnen. Audi der 
gemeine Menschenverstand fasst in seinem alltaglichen Sprachgebrauch den 
Begriff der Materie so. Nennt er doch jeden Korper, der sieh seinen 
Sinnen darbietet und dessen qualitative Bescbaffenlieit er nicht kennt, 
Materie.

Fur den Physiker kann wobl Materie im Einzelfall etwas [Iand- 
greifliehes bedeuten, insoferne er beim Studium der einzelnen Korper ihre 
gegenseitigen Beziehungen ohne Riieksiclit auf ihre q u a l i t a t i v e  Be- 
schaffenheit bestimmt. Fiir den Chemiker ist dies niemals der Fali. 
Etwas Handgreiflickes fiir ihn im Einzelfall ist hbchstens d e r  S t o f f 
(qualitat. Analyse).

Die Materie in ihrer begrifflichen Fassung ist aber durch wenige 
allgemeine Urtheile vollig bestimmt. Diese [Irtheile sind so beschaffen, dass 
sie sich ohne jede weitere Zuhilfenahme anderer Yorstellungen aus dem 
Materiebegriff selbst entwickeln lassen. Sie sind in letzer Linie Tauto- 
logien. Zugleich sind sie so beschaffen, dass aus ihnen nur Einzelurtheile 
q u a l i t a t i v e r  Natur abgeleitet werden konnen.

In erster Linie ist der Materiebegriff praecisiert durch die Unzer- 
storbarkeit. Der Gedanke der Unzerstorbarkeit der Materie, der schon 
a priori dadurch gegeben ist, dass das Denken selbst an die Materie ge- 
bunden ist, sfammt in seiner allgemeinsten Fassung von dem altesten 
Atomisten, von Democrit. Aber zum Ausgangspunkte wissenschaftlicher 
Forschung, dereń Gebiet die Chemie ist, ist er erst dadurch geworden, 
dass er aus dieser allgemeinen Fassung in eine besondere, durch sinn- 
fiillige Ersoheinungen wahrnehmbare Form gebracht wurde. In dieser 
Form lautet der Satz: W a g b a r e  Alaterie kann nicht zerstort werden. 2) 
Durch diese Fassung wurde es erst ermoglicht, den Satz von der Unzer- 
storbarkeit der Materie zur Grundlage fiir die vergleichende Beobachtung

') Kant, Krit. d. r. Vernunft 2. Aufl. S. 227.
2) C. Glucksmann: Kritische Studien. 2. Theil S. 69 und K. Segalle: Program m des 

Staatsuntergymuasiums in Czernowitz 1898/99: Der Satz von derErhaltung der Substanz etc.
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der einzelnen Materieąualitaten, der Stoffe, zu machen. Hiemit tr itt aber 
aueli die Materie ais das, was sie ist, ais Substiatum alles Weclisels der 
Erscheinungen in Function, sie gestattet zugleich, die Yorgange zu messen 
und ihre gegenseitigen Beziehungen durch Gleichungen naher zu bestimmen. 
Weiters ist der Materiebegriff bestimmt dureh die Ausdebnung und durch 
die Schwere. Es sind dies die zwei Formen fur die sinnfallige Wahrnehmungs- 
weise der Materie. Und wie der Begriff der Materie in sich die niihere 
Bestimmung der Schwere und Ausdehnung enthalt, so wird die Materie 
fiir die sinnliche Wahrnehmung in ihrer Ohjectivation in den einzelnen 
StofFen naher pracisiert durch die b e s t i m m t e  Ausdehnung und durch 
die b e s t i m m t e  Schwere. Beides, bestimmte und durch Zahlen ein- 
deutig bezeichnete Ausdehnung und Schwere, bildet aber schon die erste 
begriffłiche Bestimmung fiir den Korper, ■ der den wahrnehmenden Sinnen 
ais Trager der einzelnen Qualitiiten gegeben ist. So ist durch dies Yer- 
haltnis von Materie—StofF—Korper die Bezeichnung der einzelnen Bezie
hungen zu einander gegeben und derW eg gezeigt, nach welcher Kichtung 
hin und bis zu welcher Grenze der Materiebegriff durch die Untersuchung 
der einzelnen Korper naher bestimmt werden kann. Durch diese Beziehung 
der Korper zur Materie ist aber auch der Anhaltspunkt gegeben fiir die 
wahrnehmbaren und messbaren Eigenschaften der einzelnen Korper, wclche 
fiir die nahere Deutung des Materiebegriffes dienlich sein konnen, und 
welche zu diesem Begriff auf dem Wege der Verallgemeinerung in unmit- 
telbare Beziehung gebracht werden.

Alle Untersuchungen, welche von den altesten Zeiten an darauf hinaus- 
liefen, die Materie zu erforschen und ihr Wesen naher zu bestimmen, 
beruhten auf demPrineip der T h e i l u n g .  Dieser Vorgang der Theilung 
gelangte conseąuenter Weise zur Discontinuitat der Materie, zu kleinsten 
discreten Theilchen, den Atomen, durch dereń Yerbindung und Trennung 
alle Veranderung hervorgerufen wird. Erhielt sich auch in der ganzen 
Folgę menschlichen Denkens die Annakme, dass die Materią hinsichtlich 
ihres Wesens durch Theilung erkannt werden konne, so fiihrte doch dies 
Princip zu gar keinen richtigen und bestimmten Resultaten. Erstens wurden 
beim Vorgange der Theilung nicht ausschliefilich nur durch Zahlen aus- 
driickbare Verhaltnisse in Betracht gezogen. Denn schon gleich nach 
den Atomisten, die eine qualitative Verschiedenbeit der Atome leugneten, 
wurde iiberall von Aristoteles das Quantitative auf das Qualitative zuriick- 
gefiihrt und so der umgekehrte Weg der Naturwissenschaften eingeschlagen. 
Zweitens waren aber fiir das Princip der Theilung keine Methoden der 
Untersuchung gegeben. Es konnte dieses Princip, welches in seiner Allge-

*) C. Glttcksmann: Krit. Stud. II. Th. S. 67.



meinlieit ais einzig brauchbares gefunden wurde, keine besondere Ver* 
wendung und experimentelle Verwertung finden.

Neben dieser allgemeinen Betrachtung der Materie ergab sich im 
Lauf der Zeit eine speeielle durcb die Chemie, die, in ihrer historischen 
Eintwicklung oft vielfach Irrwege wandelnd, gerade das ihr zugrunde liegende 
Untersuchungsprincip der Theilung vermied, sieli oft ihr niclit adaquat,e 
Aufgaben stellte, um endlich nach Auffindung des ihr entsprechenden 
Axioms ihre Aufgabe in der Aufklarung der gegenseitigen Beziehung 
der Stotfe zu finden.

Durch die Auflbsung der in yielfacher Form sieh darbietenden 
Korper in die Elemente, ferner durch den Nachweis, dass diese Mannig- 
faltigkeit nur in der Vielfaltigkeit der Combination der Elemente 
ihren Grund hat, endlich in der naheren, eindeutigen, rein quantitativen 
Pracisierung des Begriffs des Elementes ist der Schlussel zur theilweisen 
Losung des BegritFes der Materie (ais des Tragers der Erscheinungen) 
gegeben. Dieser naheren Begriffsbestimmung muss aber eine Systemisierung, 
eine Eintheilung der Elemente nach einem ganz bestimmten Princip, voran- 
gehen. Diese Gruppierung darf aber nicht so beschaffen sein, dass nur die 
bereits bekannten Elemente von ihr betroffen werden, sondern sie muss 
auch die Einreihung kiinftig hinzukommender Elemente gestatten, mussalso 
eine stetige und durch eine Eigenschaft des Elementes beschrankte sein. 
Die Stetigkeit kann aber bestimmt durch die Zahl ausgedruckt werden, 
und so muss ais Eintheilungsprincip etwas genommen werden, das nur 
durch die Zahl eine erschopfende und pracise Deutung erfahrt. Das ist 
die AtomgroBe. Dass eine Eintheilung, die auf diesem Princip aufge- 
baut war, erst in den Jahren 1869—1873 endgiltig entstand und sich 
Bahn brach, sodass sie heute ais Eintheilungsgrund der Elemente in den 
chemischen Lehrbuohern immer mehr und mehr Yerwendung findet, hat 
seinen historischen Grund. Es musste zuerst der Begriff des Elementes, 
dann der des Atoms, endlich der des Atomgewichtes festgestellt werden, 
es mussten zuerst alle diese Begriffe, die aus dem zielbewussten Experimente 
entstanden, weiter ihrerseits durch Experimente erhartet uud ausgeweitet 
werden, ehe sie fur die Aufstellung „des  p e r i o d i s c h e n  S y s t e m s  
d e r  E l e m e n t e "  dienstbar gemacht werden konnten.

Die Geschichte der Elemente in ihrer begrifflichen Bezeiehnung reicht 
bis in die alteste Zeit menschlicher Speculation zuriick. Fur die speciellen 
Wissenschaften siud sie in der Form und praktischen Fassung, in der sie durch 
die vier Elemente des Aristoteles Ausdruck finden, iiber anderthalb Jahr- 
tausende mafigebend gewesen. Die Aristotelischen Elemente, aus welchen 
alle Korper bestehea, sind Erde, Feuer, Luft und Wasser. Diese Elemente 
sind aber keineswegs eine Auflosung der Korper in ihre korperlichen,
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substanzielien Bestandtheile, sondern sie sind blofi eine Aufłbsung in ihre 
Zustandsformen. Sie sind die immanenten Trager der Ursachen der einzelnen 
Aggregatszustande der Korper. Diese Yorstellungen der Elemente sind 
nicht entstanden aus der Annabme der Mogliohkeit der Anflosung eines zu- 
sammengesetzten Korpers in seine einfachen, weiter untheilbareu Bestand- 
theile, sondern sie sind Principien ais Trager der Eigensehaftlichkeit der 
verschiedensten, in wechselvoller Mannigfaltigkeit sieb darbietenden Korper.

Auch den cbemiscben Yersuchen wurden in der ersten Zeit diese vier 
Elemente nicht gleicbsara ais Grundlage, sondern ais hypothetisehe Ursacbe 
zugrunde gelegt, ohne die Annabme der Moglichkeit ibrer korperlichen 
Existenz. Im Verlaufe der weiteren Entwickelung der cbemiscben Wissen- 
scbaft scbrumpften diese vier Elemente zu den dreien Salz, Schwefel 
und Quecksilber zusammen, die mit wenigen und nicbt prineipiellen Modi- 
ficationen ilire Herrschaft fast bis zum Ende des 18. Jahrbunderts behaup- 
teten. Ihre Aufstellung geschab in demselben Sinne wie die der aristote- 
lischen Elemente. Salz, Schwefel und Queeksilber werden ais „hypostatische 
Principien111) inzwiscben vieler erscklossener und erkannter Eigenscbaften 
der Korper angesehen. Bas gegenseitige Mengenverbaltnis dieser Principien 
bestimmte jedesmal die physikalischen Eigenscbaften eines Korpers. Ihre 
Darstellbarkeit und Isolirbarkeit wurde nicht gefordert, denn sie wurden 
nicht ais Korper selbst angesehen, sondern ais Accidentien einer unbe- 
stimmten Urmaterie, die durcb Hinzutritt dieser Elemente ihre bestimmte 
korperliohe Eigenscbaft erhielt.

In der ersten Halfte des 17. Jahrbunderts tritt Yan Helmont2) ent- 
scbieden gegen die Annabme der drei Elemente Salz, Quecksilber, Schwefel 
und gegen die vier aristotelischen Elemente Eeuer, Erde, Luft und Wasser 
auf, blieb aber in seinem Bestreben, andere an ihre Stelle zu setzen, in 
deir. Gedankenkreise friiherer Zeiten. Luft und Wasser liefi er ais die 
einzigen Elementarbestandtheile der Korper gelten und schrieb besonders 
dem Wasser eine wicbtige Rolle ais Grundbestandtbeil bei der Bildung 
der einzelnen Korper zu. Seine Lebre, die den Eortscbritt aufweist, 
dass sie die Grundstoffe ais etwas fassbares und substantielies ansiebt, 
wurde aber nicbt verallgemeinert. Spater, in der zweiten Halfte des 17. 
Jahrbunderts wurde die Anzalil der Grundstoffe oder Principien der Korper 
von Lemery8) auf fiinf erweitert, die ibrerseits wieder in zwei Gruppen, eine 
active und eine passive, eingetheilt wurden. Die erste Gruppe Queck- 
silber oder Geist, Schwefel oder Ol bildeten die a c t i v e n  Principien, 
die zweite Gruppe Wasser oder Pblegma und Erde bildeten die p a s s i v e n

l) Kopp : Gesch. der Wiss. in Deutschland. 10. S. 18 ft'.
s) 1. c. S. 29.
3) 1. c. S. 32.
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Brincipien. Wohl trat Rob. Boyle1) dieser VorstellnngsWeise von den Grund- 
bestandtheilen, die ganz im Sinne yergangener Zeiten und in Anlebnung 
an die Alchemie aufgestellt wurden, entgegen, indem er den Begriff des 
Elementes fast ganz im Sinne der beutigen Wissenschaft ais nnzerlegbaren 
Korper pracisierte. Docb gelangte seine Ansicht nicht, zur allgemeinen 
Geltung. Seine Annabme einer Urmaterie, aus der alle Elemente entstanden, 
ferner seine Ansicht, dass ihre Verschiedenheit auf der ungleicben GroBe, 
Gestalt etc. der einzelnen kleinsten Theilchen beruhe, lasst die logische 
Kraft der Deductionen Boyles bewundern.

In der letzten Zeit dieser groBen Periode, die mit dem Beginne des 
18. Jahrhunderts ihr Ende uahm, wurde eine ganz besondere Richtung 
der cbemischen Forschung eingeschlagen. Es wurde der Versuch gemacbt, 
fur den allgemein und weit verbreiteten Vorgang der Verbrennung ais 
eine der wichtigsten chemischen Erscbeinungen eine ausreicheude Erk)arung 
und eine principielle Deutung zu geben. Die Frage nach den Elementen 
blieb umsomehr an zweiter Stelle stehen, ais an ihre Darstellbarkeit und 
Isolierung iiberhaupt noch nicht gedacht wurde.

J. J. Becker2) lasst noch Wasser und Erde ais die letzten und ent- 
ferntesten Grundstoffe gelten; aus diesen werden aber noch dreierlei Sub- 
stanzen gebildet, welche die Kenntnis der chemischen Beschaffenheit der 
verschiedenen Korper erschliefien. Diese drei weiteren Erden sind die 
steinartige oder schmelzbare, die fettige und die fliissige. Diese drei Erd- 
arten wurden aber auch ais eigenschaftliche Elemente angesehen, indem 
sie ais repriisentierende Principien der yersckiedenen Veranderungen des 
Stoffes durch das Feuer und andere Einwirkungen galten.

Becher fasste die Grundbestandtheile in abstractero Sinne auf, ohne 
sich iiber die Moglichkeit der Darstellung oder gar iiber die bestimmte 
physikalische Beschaffenheit der Elementarbestandtheile eine Vorstellung 
zu machen.

Die Stahl’sche Lehre erweitert den Begriff des Elementes nach einer 
anderen Seite hin. In seiner zusammenfassenden Betrachtung der Ver- 
brennungserscheinungen kam Stahl zu dem Schlusse, dass in den einzelnen 
Korpern ein gemeinsamer, allen zukommender Bestandtheil vorhanden sein 
miisse, der die Brennbarkeit bediDge. Die Unmoglicbkeit der Darsteli- 
barkeit, ja, ihre Uberflussigkeit werden direct behauptet. Die Ursache 
der Brennbarkeit wird ais ein Princip hingestellt, das den gleichen W ert 
wie die einzelnen Grundbestandtheile habe und am yerbreitetsten unter 
diesen Grundbestandtheilen sei. So wurde die Anzahl der Elemente um

>) I. c. S. 37.
I. c. S. 43 ff.
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das Phlogiston vermehrt, welcbes in dem Sinne aufgefasst wurde, dass die 
Eigensehaften der Brennbarkeit der Korper durch materiell in ihnen Ent- 
haltenes bedingt seien.

So bestand und entwickelte sich die ganze Zeit hindurch der Begriff 
des Elementes unter zwei Yoraussetznngen, einer positiven und einer 
negativen. Die positive fasste ein Element ais ein Princip der Eigenschaft- 
1 ichkeit, ais Trager der Erscbeinungen an einunddemselben Korper, ais 
Grund der Zustandsanderungen der Materie aut. Diese Yoraussetzung ent- 
sprang dem Gedanken, dass alle Vielfaltigkeit der Korper bedingt sei 
durch die wechselseitige Combination der in sehr g e r i n g e r  Za l i l  vor- 
kommenden Elemente. Dazu kommt noch, dass die vielfachen Zustands- 
formen der Korper (Eeuer) ais materielle Vorgange selbst und nickt ais 
V o r g a n g e  a n  d e r  M a t e r i e  angesehen wurden. Uberdies gab noch 
die (naturlich naive) Anschauung der Ritesten griechischen Philosophen, 
auf welcbe jede friihere naturwissenschafciiehe Betrachtungsweise recurrieren 
musste, dass die Welt in ihrer Gesanautheit durch wechselseitige Ein- 
wirkung der am meisten und in wesentlicher Menge vorkommenden Bestand- 
theile entstanden sei, die Veranlassung zur Annahme und zur so lange 
dauernden Herrschaft der vier aristotelischen Elemente aueh in ihren 
Modificationen.

An diese positive schlieBt d ie  negativeVoraussetzung, welche die Iso- 
lierbarkeit der Elemente Feuer, Erde, Luft und Wasser, die ais einfache 
Korper galten, nicht forderte. Und ais dann spater der Begriff der Elemente 
unter theilweiser Abanderung abstracter gefasst wurde, wurde geradezu 
die Unmoglichkeit der Isolierung und ihre Uberfliissigkeit ais Krite- 
rium des Begriffes eines Elementes aufgestellt. So musste sich das Ele
ment in jenes Zweifelhafte und Unbestimmte verlieren, das iiberhaupt die 
Bildung eines Urtheiles iiber das Element nicht ermoglichte, bis die 
a u s s c h l i e f l l i c h  gewichtsmassige Betrachtung chemischer Vorgange 
den einzig richtigen Weg wieś, auf dem der Begriff des Elementes er- 
schlossen werden konnte.

Diese ausschliefllich quantitative Betrauhtungsweise chemischer Vor- 
giinge wurde von ihrem Schopfer Lavoisier nicht nur zur Erklarung 
e i n e r  Gruppe von Erscheinungen angewendet, sondern er machte den 
gliicklichen Griff, aus dieser Betrachtungsweise ein allgemeines regulatives 
Princip fiir alle chemischen Vorgange zu Schaffem Er erweiterte dies 
Princip „zu dem von nun ab erkennutnis-theoretisch begriindeten Begriff 
der chemischen Gleichung ais Ausdruck chemischer Processe“. ł) *)

*) Carl Crlucksmanu : Kritische Studien, II. S, 70.
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War aber einmal die „algebraisehe Gleiehung“ J) gegeben, so War 
auch damit die Ausdruoksweise fiir die Zusammensetzung und Theilung 
der Korper gefunden, namentlicb aber die Grenze bestinimt, bis zu welcher 
eine Zerlegung der Korper. vorausgesetzt die chemiscbe Betrachtung, geben 
konne. Es musste in dieser Gleichung, der ais Axiom der Satz von der 
Erhaltung der Substanz zugrunde lag, die kleinere GroCe der einfa- 
ehere Korper und die kleinste GroCe, die sich experiinentell nielit mehr 
verringern lieC, der einfachste Korper, das Element, sein. So gelangte 
Lavoisier auf dem Wege systematiseher Deduction, fnCend auf dem Axiom 
der Erbaltung der Substanz zu dem heute giltigen Begriff des Elementes 
ais der kleinsten, nicbt weiter zerlegbaren GroCe in der „algebraischen 
Gleichung“. Diese Definition eines Elementes bat dann von Lavoisier fur 
das chemiscbe Element die Umdeutung erfahren, dass Elemente Substanzen 
sind, die nicbt weiter zerlegt werden konnen. So wurde der Begriff des 
Elementes durch das Princip der „Kleinsten14, das spater nocb einmal 
berufen war den Atomgewichtsbegriff zu retten2), der kiinftigen wissen- 
sehaftlicben Eorscbung undeutig und praeis geliefert.

Mit der Eeststellung des Begriffes eines Elementes war aber schon die 
Erage nach der Art und Weise der Verbindung der Elemente zu zusammen- 
gesetzten Korpern gegeben. Diese Frage fiihrte in logiseher Entwicklung 
zur Atomtbeorie. Die erste, zugleicb ziemlicb erscbopfende Inangriffnahme 
erfubr diese Frage durch die Arbeiten von Berthollet und Proust. Gele- 
gentlicb der Untersuchung iiber die Art und Weise, wie die cbemiscben 
Verbindungen zustandekommen, und welches die Ursacbe der Reactionen der 
Korper unter einander sei, stellte Berthollet8) in seinem im Jahre 1803 
erschienenen Werke „Statique chimique“ den Satz auf, dass es Yerbin- 
dungen mit wechselnden, stetig zunehmenden Verbaltnissen der Bestand- 
tbeile gebe.

Gegen diese Ansicht wendet sieli Pioust, und es entstebt jener beriihmte 
wissenschaftlicbe Streit, der sowohl durch den von beiden Seiten aufge- 
wandten Scharfsinn, ais auch durch die Noblesse beider Gegner so merk- 
wiirdig geworden ist. Im Jahre 1807 endigte dieser Streit mit dem Siege 
Prousts, der zu dem Resultate gelangte, dass „die Verbindungen durch 
ganz bestimmte Proportionen, durch das pondus naturae4) charakterisiert 
sind.“ So wurde das Gesetz der bestimmten einfachen Proportionen, das 
schon zu Lavoisiers Zeiten ais stillschweigende, selbstverstandliche Vor- 
aussetzung bei chemischen Arbeiten galt, von Proust ganz bestimmt aus-

*) Ladenburg: Gescb. der Chemie. S. 24.
a) C. Gluoksmann: Krit, Studien II. S. 71.
8) Ladenburg: Gesch. d, Ch, S, 43 ff.
*) 1. c. S. 46,
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gesproohen und duroh die in dieser Richtung angestellten Versuche unwider- 
leglich erhartet.

Inzwischen stel 1 te Dalton im Jahre 1804 das Gesetz der multiplen 
Proportionen, in welclien schon das Gesetz der einfachen inbegriffen war, 
auf. Denn das Gesetz der einfachen Gewichtsverhaltnisse muss die Vor- 
anssetzung fiir das Gesetz der multiplen Proportionen sein, weil eine 
stetige Verbindungsfahigkeit der Eleinente ein Ende und eine Grenze fiir 
ihre Verbindungsmogliehkeit nicbt absehen liefl.

Zugleich schuf aber Dalton zum Zwecke der theoretisehen Deutung 
und Erklarung der durcli die Thatsaehen erharteten Gesetze der bestimmten 
Proportionen die Atomtheorie.1) In dieser Theorie. die den Gedanken der 
alten Atomisten von der Discontinuitat der Materie in specieller Anwendung 
auf die chemiscben Erscheinungen zum Ausdruek bringt, sagt Dalton, 
„dass die letzten Theilehen aller h o m o g ę  n en Stotfe vollig gleieh in 
Gewicht, Gestalt etc. sind. Mit anderen Worten, jedes Atom Wasser ist 
gleieh jedem anderen Atom Wasser; jedes Atom Wassersfoff ist gleieh 
jedetn anderen Atom Wasserstoff u. s. w.“2) Zugleich gab aber audi 
dieser Denker in der Atomtheorie die Grenzen der chemiscben Forschung an, 
indem er sagt: „Die chemische Synthese und Analyse geht nicht weiter 
ais bis zur Trennung der Atome und ihrer Wiedervereinigung. Keine Neu- 
erschatfung oder Zerstorung des Stotfes liegt im Bereich ihrer Wirkung.“8)

So war der Begritf des Atoms ais letzten Theilchens der homogenen 
Stotfe der chemiscben Untersuchung gegeben. Zum Zwecke der praktischen 
Verwertbarkeit musste aber dieses Atom eine ganz bestimmte durch Żabien 
ausdruckbare Grofie haben, d. h. es musste das A t o m g e w i c h t  bestimmt 
werden. Dass dieses Atomgewicht ein relatives sein sollte, lag in der 
Natur der Sache, da zur Bestimmung der Atomgewichtsgrofle von einem 
ais Einheit angenommenen Stoff ausgegangen werden musste. Diese For- 
derung steli te Dalton auch sofort auf, indem er die Wichtigkeit der 
Bestimmung der relativen Gęwichte der letzten Theilehen sowohl der ein
fachen, wie der zusammengesetzten Stotfe, die Zahl der einfachen Elemen- 
taratome, welche ein zusammengesetztes Atom bilden, und die Zahl von 
weniger zusammengesetzten Atomen, welche in die Zusammensetzung eines 
complicierteren eingehen,4) besonders hervorhob. Zum Zwecke der Bestim
mung der Atomgewichte „ais Fuhrer bei allen Untersuchungen iiber che
mische Zusammensetzungen" stellte Dalton allgemeino llegeln iiber die 
Verbindungsweise zweier Stotfe auf. Diese Regeln, die sich aus einer rein * *)

*) Ostwald: Classiker Nr. 3. S. 3 ff.
s) 1. c. S. 15 ff.
') Ostwald: Classiker Nr. 3. S. 16.
*) 1. c. S. 17.
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verstandesmaBigen Annahme der Moglichkeit einer solcken Art und Weise 
der Zusammensetzung der einzelnen Korper ergaben, enthielten nicbts in 
sieli, was ais Priifstein ilirer Ricktigkeit dem Experiment dienen konnte, 
dazu kam noch die Annahme von Atomen einfaeher und zusammenge- 
setzter Korper, welclie die Atomgewichtsbestimmung zu einer unsicheren 
und willkiirlichen gestaltete. Diese Unsicherheit wurde noch erkoht, ais 
durch die Eutdeckung von Gay-Lussacs Yolumgesetz im Jabre 1808 die 
GesetzmaBigkeit der Volumverkaltnisse bei Verbindungen von Gasen be- 
kannt wurde. Vom Standpunkte der atomistischen Theorie Daltons kounte 
das Yolumgesetz nur durch die Annahme einer gleich grofien Anzahl von 
Atomen in gleichen Volnminen gerechtfertigt werden. Dieser Annahme 
standen aber experimentelle Thatsaehen gegenuber, sodass der Gedanke 
aufgegeben werden musste, auf dem von Dalton und Gay-Lussac einge- 
schlagenen Wege das Atomgewicht der zusammengesetzten Korper und 
der Elemente zu finden. Dieser Sckwierigkeit aus dem Wege zu gehen, 
schuf Avogadro im Jahre 1811 seine Moieculartheorie. In dieser Theorie, 
in welcher der Unterschied zwischen Moleciil und Atom dabin pracisiert 
wurde, dass die Moleciile jene letzten Theile der Materie sind, die noch 
weiter durch chemische Krafte zerlegt werden konnen, werden die ekemi- 
schen Processe ais ein Austausch, ais eine Substitution hingestellt und so 
jene experimentellen Ergebnisse, die vom Gesichtspunkt der Volumgesetze 
tkatsaeklick stattfinden, theoretisch erklart. Die Annahme des Unterschiedes 
zwischen Moleciil und Atom fand aber keinen allgemeinen Anklang. Diese 
Ablehnung wurde noch durch die Willkiirlickkeit in der Bestimmung 
der Anzahl der Atome in einem Elementarmolekel gesteigert, und so 
wurde der ganze Atom- und Molecularbegriff fallen gelassen und die 
Zuiluoht zum „Aequivalentgewichte“ genommen. *) Diese Annahme, die 
im Jahre 1814 von Walloston eingefuhrt wurde, bedeutete in mehr- 
facher Weise einen Ruckschrift der Dalton’schen Atomtheorie gegenuber. 
Die stillschweigende und unrichtige Annahme namlich, 2) dass die Atome 
der einzelnen Korper aquivalent seien, entfernte sich von dem erkenntnis- 
theoretischen BegritF des Atoms uberhaupt. Durch die Sicherheit, mit 
welcher das Experiment das Kriterium fiir den Aequivalentbegriff 
abgab, glaubte man jeder hypothetischen Erwagungen entrathen zu 
konnen, s) und endlich that man mit der Annahme des „Aquivalents“ 
fiir immer Verzickt darauf, den Eragen nach der Constitution der Ma
terie naker zu treten oder doch nur aknlichen Erwagungen Raum zu 
geben. Die Chemie sollte eine rein descriptive Wissenschaft werden,

*) Ladenburg : Gesch. d. Ch. S. 69.
2) 1. c. S. 70.
3) 1. c. S. 71.
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der alle theoretischen Speculationen fern stehen sollten. Ihre einzige Auf- 
gabe sol 1 te darin bestehen, die zahlenmiifligen Gesetzmafiigkeiten der 
Reactionen der Korper untereinander festzustellen oline jede Frage naeh 
dereń Ursache und ohne die weitere Forderung, aus diesen Erseheinungen 
allgemeine Gesetze iiber die Natur der S t o f f e  abzuleiten und ihre Be- 
ziehung zum Begriff der Materie festzustellen. So verlief die von Dalton 
in ihrer Anlage genial aufgestellte Atomtheorie ohne jeden praktischen 
Wert fur die Entwicklung der chemischen Forschung. Es lag in ihr nichts 
Bestimmtes, das den Atombegriff fiir die experimentelle Bearbeitung ein- 
deutig hatte bestimmen konnen, es fehlte dieser Theorie, wie sich Carl 
Gliicksmann in seinen „Kritischen Studien“ so geistvoll ausdriickt, dasregu- 
lative Princip. Ihre weitere Ausdeutung zu Avogadros Molecularhypothese 
war eine logische Inconseąuenz, die direet den geforderten Annahmen der 
Atornhypothese entgegenliof. Denn zusammengesetzte Atome konnte es 
logisoherweise nicht geben.

Diesen Widersprueh loste Canizzaro, *) indem er in einer im Jahre 
1858 erschienenen Sehrift zur Bestimmung des Atomgewichtes der Elemente 
das Princip des ,,Kleinsten“ in Anwendung brachte Canizzaro spraeh jene 
GibBe eines Elementes ais Atom an, die immer ungetheilt, also ais kleinste 
GrbBe in Verbindungen eintritt. Indem er eine grofle Zahl von Kohlen- 
stoffverbindungen, welehe fUichtig sind, auf ihre MoleculargroBe untersucht, 
findet er, dass die in denselben enthaltenen Kohlenstoffmengen ganze Viel- 
fache von 12 sind, und bestimmt daher das Atomgewicht des Kohlenstoffs 
mit 12.

So wurde die GewichtsgroBe des Atoms unter Zuhilfenahme und auf 
Grundlage des Princips des „Kleinsten11 !) und Untheilbaren im Sinne 
der Dalton’schen Atomtheorie bestimmt. Die Continuitat, welehe durch 
Avogadros Hypothese und durch die Aequivalente Wallostons in der Ent
wicklung der Atomtheorie unterbrochen wurde, wurde wiederhergestellt. 
Der Begriff des Atoms hatte sich geklart. Es wurde das, was in seinem 
Wesen lag, der kleinste, weiter nicht mehr zerlegbare Theil eines Ele
mentes. Seine Bedeutung, die ihm von Dalton gegeben wurde, wurde ein- 
geengt. Das Atom gilt nicht mehr fiir h o m o g e n e  Stoffe, sondern nur 
fiir die einfachen Stoffe, die Elemente.

Durch das Element wurde der Begriff der Materie in die Viel- 
faltigkeit der einfachen Stoffe aufgelost, durch das Atom und seine gewichts- 
maBige Groflenbestimmung war die Moglichkeit gegeben, diese Stoffindividuen 
in gegenseitige Beziehung zu bringen und wiederkehrende Gesetzmiifiigkeit 
im Yerhaltnis der Stoffe zu eiuander aufzufinden.

*) Ostwald: Classiker Nr. 30.
,) C. Gliicksmann: Krit. Stud. II. 71.
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Denn dies Verbaltnis konnte controlifert und experimentell bestimmt 
werden durch jene Eigenschaft der Materie, die ihren concreten Ausdruck 
im „Gewieht“, d. i. in der durch Zahlen eindeutig bestimmten Schwere 
findet, ganz obne jede sinnfallige Qualitat ist und zur einzigen Voraus- 
setzung das Axiom von der Unzerstorbarkeit der Materie bat.

Der Gedanke des Zusammenbanges und der innigen Beziehung der 
Stofte zu einander fand scbon seinen Ausdruck in der Annabme der 
Elemente iiberhaupt, durch dereń gegenseitige Combination die Stoffe in ihrer 
Yielfaltigkeit entstanden sind. Bevor aber der Begriff eines Elementes 
nicht eindeutig festgestellt war, konnte eine Beziehung unter den Elementen 
selbst nicht aufgestellt werden, weil die Definition des Elementes kein 
bestimmendes Princip enthielt, welcbes die Zusammengehorigkoit oder die 
gegenseitige Abhangigkeit der Elemente zum Ausdruck brachte. Ais 
Elemente wurden die extremsten Zustanue der Stoffe in ihrer Vielfaltigkeit 
angesehen.

R. Boyle1) war einer der ersten, der den Begriff eines Elementes in 
dem beute giltigen Sinne festzustellen sucbte. Sofort drangte sich ihm 
auch der Gedanke der gegenseitigen Abhangigkeit der Elemente — der 
scbon viel friiher in der Lehre von der Metaliverwandlung seine Geltung 
bekauptet batte — auf. Er nabm eine Urmaterie an, aus der die einzelnen 
elementaren Korper entstehen. lbre Verscbiedenheit beruhe auf der ungleicben 
Grofie, Gestalt etc. der kleinsten Tbeilchen.

Inzwiscben batte sich im Verlauf der Entwicklung der chemischen 
Wissenschaft der Begriff des Elemoutes, des Atoms und des Atomgewichtes 
geklart, und unabweislich drangte sich der Gedanke auf, dass irgendeine 
Beziehung der Elemente untereinander herrschen miisse, dereń Gesetz- 
miifligkeit nur durch das Atomgewicht oder Aquivalentgewicht2) Ausdruck 
finden konne. Dass das Aquivalentgewicbt auch herangezogen wurde, bat 
seinen Grund in der thatsachlichen Annabme der Identitat zwiscben Atom- 
und Aquivalentgewickt gehabt. Erst ais Canizzaro5) den Unterschied zwischen 
Atom- und Aquivalentgewieht genau pracisierte, konnte dieser Gedanke 
jene Eriichte zeitigen, die in Lothar Meyera, besonders aber Mendelejeffs 
„natiirlicbem System der Elemente" ihren Ausdruck finden. Mit dieser 
Grofithat der Chemie wurde der geistige Gehalt dieser Wissenschaft so 
vertieft, dass dieselbe zur Discussion der Eragen tiefsten und allgemeinsten 
geistigen Interesses mit Erfolg herangezogen werden konnte.

So bot die chemische Atomistik die frucbtbare Grundlage fur den 
erklarenden Gedanken der qualitativ verschiedenen Beschaffenheit der ein-

l) Kopp 1. c. S. 37.
3) Ostwald: Classiker Nr, 66.
s) 1. c. Nr. 30.
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fachen Stoffe. Alle Atome sind gleich, da sie doch In den allgemeinen 
BegrifF der Materie gehoren. Und docli konnte nur mit ihrer Hilfe die 
Verschiedenheit der Elemente und ihre gegenseitige Beziehung erklart 
werden. Bies wurde erreicht, ais man ais notwendige Conseąuenz der expe- 
rimentellen Untersuchungen die q u a n t i t a t i v  verschiedenen Atomge- 
wicktsgroi3en annahm. Dadurch wurde namlich nicht eine Auflosung der 
Materie in verschiedene beziehungslose Qualitaten herbeigefiihrt, sondern 
es wurde mit dieser Annalime, die sich aus dem Experiment ergab, der 
fruektbarste Gedanke fiir die Beurtheilung des Begriffes „Element11 (ais 
StofF) gefunden und zugleich die Richtung angezeigt, naeh welcher eine 
Zusammengehorigkeit der Elemente untereinander zu suchen ware.

Im Jabre 1815 stelIte P rou t1) die Hypothese auf, dass die Atomge- 
wicbte der gasformigen Elemente ganze Multiplen von dem des Wasser- 
stoffs seien. Dieser Satz barg zwei fruehtbare Gedanken in sich. Erstens 
fiihrte er in seiner weitesten Verallgemeinerung zu einer Urmaterie, aus 
der alle einfaehen Korper sich ableiten liefien, zweitens gab er zugleich 
ais Eintheilungsgrund fiir die gegenseitige Abhangigkeit der Elemente 
das Atomgewicht. Die Unsicherheit und Unbestimmtheit der Atomgewichts- 
bestimmung, dann Berzelius’ maehtige Gegnerschaft, die den diesbeziiglichen 
Arbeiten von Thomson Ungenauigkeiten vorwarf,2) konnte dieser Idee 
keine allgemeine Geltung verschaffen. (kber einmal ausgesprochen, erhielt 
sich dieser Gedanke. Er beschaftigte in der Folgę die bedeutendsten 
Miinner der chemischen Wissenscbaft und fiihrte in historisch-genetischer 
Entwicklung zum natiirlichen System der chemischen Elemente, dereń 
einziger und ausschliefllicher Eintheilungsgrund das Gewicht ist.

Dieser Gedanke postuliert'aber nothwendigerweise eine Urmaterie, fiir 
die das einzige Kriterium „des Leichtesten11 gegeben ist, und aus der dann 
alle iibrigen einfaehen Stoffe entstanden sein mogen. So bat das Princip 
des „Kleinsten11, das schon so oft in der chemischen Wissenscbaft frucht- 
bringend gewesen ist; auch hier das entscheidende Wort gesprochen.

Ob dieser Urstoff einmal wird aufgefunden werden, ist eine ganz 
gegenstandslose Frage, und es ist sogar im Vorhinein zu entscheiden, dass 
dies nicht der Fali sein wird. Denn wird einmal ein Korper gefunden 
werden, den man ais Urstoff. aiisprechen kann, so wird er in seiner fass- 
lichen Form nicht nur durch das Gewicht allein bestimmt sein, sondern 
noch durch eine Reihe sinnfalliger Qualitaten (spec. Gew., Geruch, Farbę 
etc.), die ihn von audern Korpern unterscheiden werden; und dann wird

*) Ladenburg: Gescb. d. Ch. S, 110. 
8) 1. c. S. 111
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doch, da der Urstoff seinen concreten Ausdruck n u r  im „kleinsten Ge- 
wicht“ baben darf, auf den Materiebegriff in seiner Qualitatslosigkeit 
recurriert werden miissen.

Dobereiner verofFentlicbte im Jahre. 1829 eine Arbeit, *) betitelt „Ver- 
sueb zu einer Grnppierung der elementaren Stoffe naek ibrer Analogie1'. 
Dieser Arbeit lag der Gedanke zugrunde, dass sicb die Eleinente in 
Gruppen zu drei, die sog. Triaden, eintheilen liefien. Jede der Gruppen isfc 
ibrerseits so beschaffen, dass das in der Mitte stebende Element, genau 
das aritbmetiscbe Mittel der Atomgewicbtszablen der an beiden Enden 
derselben Gruppe stebende n Eleinente ist, z. B.

Cl =  35-470 +  I  =  126 470
2 =  Br 80-470

Ein abnliches Verhaltnis, wenn audi nur in angenahertem Mafie findet 
Dobereiner zwiscben Ca und Ba einerseits und Sr andererseit.s, wobei Sr 
mit seinem Atomgewicbt in der Mitte zwiscben Ca und Ba liegt. In der 
Gruppe der Alkalien steht das Natron zwiscben Litbion und Kali, fur 
P und As feblt das dritte Glied, in der Triadę S, Se und Te bildet Se 
das inittlere Glied ; zum Fluor feblen nocb die zwei anderen Glieder etc.

Mit der Aufforderung, die feblenden Glieder der unvollstandigen Trias 
zu sucben, und mit der Annabme, dass die Intensitaten der cbemiscben 
Anziebung zu den Atomgewiehten der so gruppierten Stoffe in einer ge- 
wissen Beziebung steben, ist der Gedanke ausgesprochen, dass dureh das 
Atomgewicbt a 1 1 e i n die berrscbende Relation zwischen den Elementen 
aufgedeckt. werden konne. Aucb eine approximative Atomgewicbtsbestim-! 
mung versucbt Dobereiner auf Grund der Triaden zu geben, indem er das 
Atomgewicbt des Iridiums aus seinem spec. Gewicbt, das zwischen dem 
des Platins und dem des Osmiums liegt, annabernd bestimmt.

Beilaufig 20 Jahre spiiter, am 12. Janner 1850 hielt Dr. Max Petten- 
kofer1) iu der konigl. bayrischen Akademie der Wissenschaften einen 
Vortrag: „Uber die regelmafiigen Abstande der Aquivalentzablen der soge- 
nannten einfaehen Radicale11. In diesem Yortrage versucht Pettenkofer 
die viel wichtigere Frage zu entscbeiden, ob den Aquivalentzahlen der 
sogenanr.ten einfaehen Korper gemeinsame Zablenverhaltnisse zugrunde liegen, 
und ob die Beziebuugen der Aquivalentzahlen untereinander auf grofieren 
Zahlen ais auf der WasserstofFzahl beruhen. Hiemit ist der Gedankenkreis 
fiir die Beurtheilung der diesbeziiglichen Verhaltnisse ein bedeutend er- 
weiterter. Man fufit niebt mehr ausscbliefilicb auf der Prout’schen Hypo- 
tbese, sondern ziebt auch andere zahlenmafiige Beziebungen in Betracbt 
und findet ein auffallendes Yerbaltnis, wenn man die Ditferenzen der

') Ostwald : Classiker Nr. 66.
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Atomzahlen einzelner nattirlicher Gruppen der Metalle und aucb nicht 
metallischer Korper vergleicht, wobei sich herausstellt, dass ilire Differenzen 
durebgehends sehr nahe Multipla einerundderselben Zalil sind. Der 
Fortschritt Dobereiners Triaden gegeniiber ist bier ein bedeutender, indem 
das GesetzmaBige in den Differenzzahlen gesucbt wird. Aucb die analogen 
Yerhaltnisse in der organischen Cbemie werden zum Kriterium herange- 
zogen. Die Brauebbarkeit dieser Betrachtungsweise betont besonders 
Pettenkofer fur jene Glieder einer Gruppe, welclie durch ibre Eigenscbaften 
und ihr Vorkommen dem Bestreben, dem genauen Experiment riehtige 
Zahlen anzugeben, oft kaum zu iiberwindende Schwierigkeiten in den 
Weg legen.

Seit dieser Zeit wurden die Versnehe immer zablreicher, zwiscben 
den Aquivalent- und Atomgewichten und den physikalischen Eigenscbaften 
der Elemente und Yerbindungen einen gewissen Zusammenhang zu sucben. 
Dumas1) weist in einem Vortrage im Jabrel851 darauf hin, dass zwiscben 
Losliehkeit und Volumen einerseits und zwisehen dem Aquivalentgewicbt 
andererseits eine gewisse Beziebung berrscbe. Peter Kremers untersucbt in 
zablreichen Arbeiten die Losliebkeit und andere physikalische Eigenscbaften 
auf Grundlage von Dobereiners Triaden.

In einer im Jabre 1853 erscbienenen Abbandlung ordnet I. H. Gladstone 
die Atomgewiebte aller Elemente nach der GroBe ibier Zablenwerte und 
findet dreierlei Beziebungen zwiscben den Atomgewichten analoger Ele
mente, die entweder nahezu gleich oder Vielfacbe von einander sind oder 
bestimmte Differenzen zeigen.

Josia P. Cooke ordnet in einer im Jabre 1854 erschienenen Arbeit die 
Elemente in seebs Gruppen, in denen die Atomgewiebte durch bestimmte 
Eormeln, die theils auf H2 =  1, tbeils auf H =  1 bczogen sind, ausge- 
driickt werden. AuBer diesen. Zahlenverhaltnissen wird aucb der Isomor- 
pbismus und das analoge ebemisebe Verbaltnis zam Zwecke der Systematik 
herangezogen. Eine Systematik der Elemente, die Odling im Jahre 1857 
verbffentlicbte, zeiebnet sieb besonders dureb ibre Ausfuhrlicbkeit aus. 
Er tbeilt alle bekannten Elemente in 13 Gruppen, bespriebt ibre gegen- 
seitigen Beziebungen hinsichtlich des Isomorpbismus und der Atomwarme, 
gelangt aber ebensowenig wie E. Lenssen, der die Elemente in 20 Triaden 
gruppiert, zu einem greifbaren Resultate, weil er die Aquivalentgewichte 
in Anwendung bringt.

Im Jabre 1858 veroffentlicbte Dumas zwei Arbeiten „Uber die Aqui- 
valentgewicbte der einfaeben Korper", die in erweiterter Form — ob

') Ostwald: Classiker Nr. 66 ff.
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unabhangig oder einfach die Gewahrsmanner hinweglassend, ist niolit zu 
untersoheiden — die Ideen von Dobereiner und Pettenkofer bebandelten.

Indem sich Dumas einigeFragen iiber die Beziehungen der Elemente 
zu einander vorlegt, gelangt er zu denselben Resultaten wie Dobereiner 
in seinen Triaden und Pettenkofer in seinen aritkmetischen Reihen, welehe 
die GesetzmaCigkeiten der Ditferenzen aufzahlten, mit der Erganzung nouh, 
dass ersterer eine Analogie in den Differenzreihen mit den bomologen 
Reihen organischer Korper annalim. Um die Proufsche Hypothese zu 
retten, stellt Dumas in der zweiten Abbandlung 22 Elemente so geordnet 
auf, dass ein Theil von diesen Elementen ein Vielfaches des ganzen Wasser- 
stoffes H, ein zweiter ein Vielfaches- des halben Wasserstoffes H/2 und 
ein dritter Theil endlich ein Vielfacbes des viertel Wasserstoffes H/4 bil- 
dete. Endlich fand noch Dumas jene Beziebung zwiseben den Elementen 
zweier Gruppen, die in der numeriscben Gleichbeit der Differenzzahlen- 
folgenden Ausdruck findet:

Sb — N =  I — F =  108.
As — N =  Br — F =  61.

Trotz dieser ausfiihrlichen Behandlungsweise und des aueh noch heute 
giltigen Standpunktes, der eine Gruppierung der Elemente nach iliren 
Atomgewichten erstrebt und in dieser Anordnung zugleich den einzigen 
Ausdruek fiir die gegenseitige Beziehung der Elemente findet, konnten 
weder Dumas, noch łon A. R. Newlands, der spater denselben Gegenstand 
behandelte, zu irgendwelchen bleibenden Resultaten gelangen. Denn solche 
Systeme wurden, wenn nicht ganz, so wenigstens zum Theile auf den 
Aquivalent.gewichten aufgebaut. Fiir das Atomgewieht und seine Auffin- 
dung war noch kein eindeutiges Kriterium gefunden, bis endlich Canizzaro 
die Grundsiitze lieferte, nach welchen aus den stoehiometrischen Beziehungeu 
die Atomgewichte hergeleitet werden konnten.1)

Mit Hilfe der friiheren Aqnivalentgewichte hatte hoohstens ein System 
der chemischen Reactionen geboten werden konnen. Aber die Unmoglichkeit 
desselb^n wieś schon Berthollet in seinem Werke „Statique cbimique“ nach. 
Zur ordnungsmafiigen Anordnung der Elemente gehorte aber das Atom- 
gewicht, welches den Charakter des Elenientes aus dem Begriff der Sohwere, 
der durch den Materiebegriff und seinen Inbalt gegeben ist, eindeutig und 
ersckopfend bestimmt,

So war mit der Moglichkeit, das Atomgewieht ricbtig zu bestimmen, 
die Yoraussetzung und der Eintheilungsgrund fiir ein natiirliches System 
der Elemente nach einem Princip gegeben, welches im Wesen der Materie 
seine ersckopfende Begriindung findet. *)

*) Ostwald: Classiker Nr. 30.
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In vollstandiger und systematischer "Weise griindete Lothar Meyer *) 
seine Untersuchungen iiber das Atom und seine Natur auf das Gewicht 
und behandelte im Verlaufe weiterer Arbeiten eingehend die Frage, 
inwieweit die Natur der chemischen Elemente ais Function ihrer Atom- 
gewichte aufzufassen sei.

Von dem Gedanken ausgebend, dass die Atomgewiehte gewisser 
Gruppen untereinander nalie verwandter Elemente ganz ahnliche Bezie- 
hungen untereinander darbieten, wie die Moleculargewicbte gewisser Reiben 
organiseher Verbindungen, z. B .:

Atome: Moleciile: Radieale:
Li =  7-03 C H3 — OH =  32 C Hs =  15

Diff =  16 02 C H2 = 1 4  C Hs =  14
Na =  23 05 C2 H5 — OH =  46 C2 H6 =  29

Diff =  16 08 C H2 =  14 C H2 =  14
K =  39-13 C8 H7 — OH =  60 C8 H7 =  43 u. s. w.

gelangt der Verfasser zum Scblusse, dass die Annabme, unsere Atome
waren selbst wieder Vereinigungen von Atomen hoherer Ordnung sehr 
moglich sei, und dass die Differenzen der Atomgewiebte der (angegebenen) 
Metal le von einer Differenz der Zusammensetzung der Atome hoherer 
Ordnung analog den organiscben Radicalen berriibre.

Indem nun Lothar Meyer weiter ahnliche Zahlenrelationen zwischen 
den Atomgewichten der Elemente untersucht, gelangt er zu sechs wohl- 
charakterisierten Gruppen von Elementen, von welchen jede Gruppc liin- 
sichtlich ihrer Differenzzahlen ganz bestimmte GesetzmiiOigkeiten aufweist. 
Weitere Beziehungen zwischen der Natur der chemischen Elemente und 
ihrem Atomgewicht untersucht dann der Verfasser in einer zweiten Ab- 
handlung.

Indem er ahnlich wie Mendelejeff die Elemente lediglich nach ihren 
Atomgewichten ordnet, findet Lothar Meyer, dass die Eigensehaften der 
Elemente eine Function und zwar eine p e r i o d i s e h e  F u n c t i o n  
des Atomgewichtes sind.

Aus dieser Anordnung der Elemente ergibt sich eine tabellarische 
Zusammenstellung der Atomgewiehte, aus welchen Eigensehaften und Be
ziehungen der Elemente untereinander abgeleitet und iiberdies Conjecturen2) 
iiber unbekannntć Eigensehaften sonst bekannter Elemente angestellt 
werden konnen.

So findet Lothar Meyer eine gewisse Gesetzmafiigkeit zwischen Atom-

') Ostwald: Classiker Nr. 68.
*) Lothar M eyer: Moderna Theorien d. Chemie 5. Aufl. S. 188.
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volumen *) d. i, dem Quotienten aus dem Atomgewicht nnd dem spec. 
Gewicht und dem Atomgewicht in den einzelnen Gruppen. So ergibt sich 
z. B. fiir die Alkalimetalle eine stetige Zunakme des Atomvolumens V 
mit wachsendem Atomgewicht:

Werte fiir V :
Li =  11-9; Na ==23-7; K =  45-4; Rb = 5 6 1 ;  Cs =  70 6

Diese Zahlenwerte stehen untereinander im Verhaltnis von 1 : 2 : 4 :5 : 6, 
sodass aus diesen und abnlichen Gesetzmafiigkeiten die Raumerfiillung 
der isolierten Elemente im starren Zustande ais eine periodische Eunction 
der GroBe ihres Atomgewiehtes angesehen werden kann. Zwischen Dehn- 
barkeit, Schmelzbarkeit und Fluchtigkeit der Elemente einerseits ' und 
dem Atomgewicht und Atomvolumeij andererseits wurden gewisse Bezie- 
hungen aufgedeckt. Die Sehmelzpunkte mancher Elemente konnten vor- 
ausgesagt, die mancher Yerbindungen naherungsweise richtiggestellt 
werden. So ward von Lothar Meyer derVersuch consequenterweise zuende 
gefiihrt, die Beziehung der stofflichen Natur der Materie zu den ein
zelnen physikalischen Erscheinungen auf Grundlage des Atomgewiehtes 
in Zahlen auszudriicken. Das friiher qualitativ Versehiedene, von ein- 
ander uniiberbriickbar Getrennte der Materie machte jetzt einem quan- 
titativ Bestimmbaren platz. Durch den Zahlenwert des Atomgewiehtes 
wurden die substantielle Natur des StofFes und die von ihr abhan- 
gigen Eigenschaften eindeutig bestimmt und fiir die Zwecke der Erklarung 
der verschiedensten physikalischen und chemischen Erscheinungen ver- 
wertbar gemacht.

Dieser Yersuch wurde durch Mendelejeffs geniale Conception „der 
periodischen Gesetziniifiigkeit der chemischen Elemente" zu einer wissen- 
schaftlichen That der chemischen Forsehung.2) Sie zeigte der wissenschaft- 
lichen Chemie, nach welcher Richtung das Forsclmngsgebiet der Ma
terie zu ersehliefien sei, um auf Grundlage inductiver Arbeitsmethoden 
Yoraussetzungen fiir Deductionen zu schaffen, durch welche dann wieder 
Gesetzmafiigkeiten im Reich der Stoffe aufgedeckt werden konnten.

Aus der Anordnung der Elemente nach zunehmendem Atomgewicht 
in Vertiealreihen, sodass die Horizontalreihen analoge Elemente enthalten, 
zieht Mendelejeff dieselben Folgerungcn, aber in vielfach bestimmterer Weise 
ais Lothar Meyer. Er findet zwischen der Grofie des Atomgewiehtes und 
den Eigenschaften der Elemente eine gewisse Beziehung. Die Wertigkeit 
der Elemente findet in der Anordnung eine gesetzmafiige niihere Be- 
stimmung. Die Correctur einiger Atomgewichte und die Entdeckung

>) 1. c. S. 142 ff.
a) Ostwald: Classiker Nr. 68.
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nock vieler neuer Elemente lasst sich auf Grund einer solchen Anord- 
nung voraussagen; endlieh findet die Versckiedenkeit der Eigensckaften 
der Verbindungen analoger Elemente in der GroBe des Atomgewichtes 
ihre Erklarung. Auch die Verbreitung der Elemente in der Natur steht 
in einer bestimmten Relation zu ihrem Atomgewickt u. zw. so, dass die 
Elemente mit niedrigster Atomgewichtsgrofie die verbreitetsten sind. Cm diese 
Siitze genauer zu bestimmen, zu erweitern und ihre gesetzmaBige Beziehung 
zu den Elementen und ihren Verbindungen naher festzustellen, veroffent- 
lieht nun Mendelejeff in den Jahren 1869—71 mekrere Arbeiten,1) die in 
ilirer Gesamratbeit das periodisehe System der Elemente, wie es heute 
vorliegt, zum Ausdrueke bringen.

Die Annakme des Atomgewichtes ais Eintheilungsprincip fiir die 
Elemente kat ihren Grund im Wesen der Materie und dereń nakerer 
Bestimmung durck das Axiom der Unzerstorbarkeit. Dieses Axiom findet 
seinen eoncreten Ausdruek in der Scbwere und seine experimentelle Con- 
trolle im Gewioht. Bei allen Zustandsanderungen, bei allen Anderungen 
physikaliseher Eigenschaften, bei allen ckemischen Processen bleibt ein 
materielles Etwas unverandert, das durch das Atomgewickt eharakterisiert 
wird. Deshalb gilt in dem System der Elemente, die nacli der GroBe ihrer 
Atomgewickte geordnet sind, eben dieses Atomgewickt ais Grundlage fur 
die Bestimmung des Platzes eines Elementes. Der Charakter eines Ele- 
mentes wird durch die GroBe- seines Atomgewichtes bestimmt.

Dieses gegenseitige Verhaltnis der Eigenschaften der Elemente zu 
ihren Atomgewichten, welches auf alle Elemente anwendbar ist, und welckes 
die Form einer periodisch wiederkekrenden Function besitzt, nennt Men- 
delejetf das periodisehe Gesetz und verleiht ihm in umstehender Tabelle 
nach vielfachen Versuchen den iibersrchtlicbsten Ausdruek.

Das Wesen des periodisehen Gesetzes besteht in der Anordnung der 
Elemente nach der GroBe ihrer Atomgewickte in arithmetiseker Reihen- 
folge. Solche Zusammenstellungen sind fiir a l l e  Elemente giltig und 
weisen auf eine Abhangigkeit der Elemente von ikrem Atomgewickt kin. 
Dieselben Eigensckaften wiederholen sick immer in einer neuen fłeike von 
Elementen und befinden sieli deshalb in periodischer Abhangigkeit von dem 
Atomgewicht. Durch den Wecksel der DifFerenzen der Atomgewickte wird 
auck die sekeinbare Abweichung der Abhangigkeit der Eigensckaft der 
Elemente von dereń Atomgewichten erklart.

Auf dem periodisehen Gesetz kann nun, weil es unveranderliche 
Zahlenwerte zur Vertheilung der Elemente besitzt, ein System der Elemente

') Zeitschrift fiir Ch. 12. Jhrg. (Neue Folgę Y. Bd. 1869 S. 405 f .; Journal d. russ. 
chem. Gesellsch. Bd. I. 1869; Ann. d. Ch. u. Ph. VIII. 1871; Ostwald: Classiker Nr. 68.



lj O
stw

ald: C
lassiker N

r. 68. S. 56.

— 42

to h-4 o CO co «<1 05 en

►c
II

1 ow
II

>
05
II

P3
cr
II

(C
u

= 199) 1

I—4
coco

ii
I—1
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anfgebaut werden. Dieses System kann auf Grund der A t o m a n a l o g i e  
d. i. des Yerbaltnisses eines Elementes zu den in derselben Reibe neben- 
anstebenden, sowie zu dem derselben Gruppe mit nachst, kleinerem und 
naehst groflerem Atomgewicht angehorenden bestimmt werden.

Wenig erforschte Elemente konnen mit Hilfe des periodischen Ge- 
setzes eine Bestimmung ibrer Atomgewiciite erfahren. Auf Grund der 
Atomanalogie kann ein Fingerzeig fur die Beurtheilung der Yerbindungen 
des wenig bekannten Elementes gegeben und so sein Atomgewicht richtig 
bestimmt werden wie z. B. bei U mit 240.

Die Liicken in der Tabelle weisen auf fehlende Elemente hin. Dureh 
das periodische Gesetz, das in dem Atomgewicht ein Mittel bietet, be- 
stimmte Eigenschaften unbekannter Elemente vorherzusagen, ist die Mog- 
liebkeit geboten, solehe Elemente zu entdecken. Tbatsachlich hat aucb 
Mendelejeff die Existenz von Elementen vorausgesagt, die nachtraglich 
entdeckt wurden.

Ekasilicium (vorausgesagt) 
Atomgewicht 72 
Spec. Gew. 5-5 
Atomvolum 13 
Oxyd. EsOj 
Spec. Gew. 4 7 
Chlorid Es Cl4 
Fliissig, Sdp. unter 100° 
Dicbte 19 
Fluorid Es F 4 
nicht gasformig 
Athylverb. Es Ae4 
Sdp. 160°
Spec. Gew. 0-96

Germanium (gefunden) 
Atomgewicht 72'3 
Spec. Gew. 5-469 
Atomvolum. 13 2 
Oxyd Ge 0 2 
Spec. Gew. 4-703 
Chlorid Ge Cl4 
Fliissig, Sdp. 80°
Dichte 1-887 
Fluorid Ge F4. 3 H, O 
WeiBe feste Masse 
Aethylverb. Ge (C2 H6)4 
Sdp. 160°
Spec. Gew. leicbter ais H2 O

Audi die Frage'nach der Anzahl der Elemente kann hier ihre wahr- 
scheinliche Beantwortung dahin finden, dass sie eine beschriinkte sein muss.

Durch die Beziehung der Atomgewiciite zu den Eigenschaften konnen 
auch die Grenzen, innerhalb welcher die AtomgewicbtsgroBe des vorlie- 
genden Elementes łiegen muss, sehr enge gezogen und so eine Correctur 
des Atomgewichtes veranlasst werden.

Endlicli kann auch das periodische Gesetz die Kenntnis der che- 
mischen Verbindungsformen vervollstandigen, indem es eine Handhabe 
zur Erkliirung der wechselnden Yalenz und zur Deutung der atomistischen 
und molecularen Yerbindungen bietet,
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So baut sich das natiirliche System der Elemente, das einen einheit- 
licben Erklarungs- und Eintheilungsgrund fiir die physikalisehen und 
chemisehen Erseheinungen bietet, auf jenem materiellen Etwas aut, das 
bei allen Veranderungen bleibend ist. Dieses Eleibende findet seinen 
Ausdruck in der Schwere, die im „kleinsten Gewieht“ das Kriterinm 
fiir das Element und Atom, die bleibenden Grbden im Wecbsel der 
Erseheinungen, liefert. Dieses System begreift aucli eben dureh die Riick- 
beziehung auf das materielle Etwas jene einfachen Stoffe mit ibren 
Eigenschaften in sieli, die noeh niuht yorhanden sind, die entdeckt werden 
sollen, und erweitert sieli eben in dem Simie zu einem n a t i i r l  i e Ii e n 
S y s t e m  d e r  M a t e r i e .



Der Kunstcharakter des Sophokles hinsichtlich der 
Handlung und Charakterzeichnnng.

In der Geschickte der altgrieehischenTragodie nehmen die Tragodien 
des Sophokles einen ehrenvollen Platz ein; diese Kunstschopfungen repra- 
sentieren nach dem iibereinstimmenden Urteile alter und neuer Kunst- 
richter die meisterhafte Vollendung dieser Litteraturgattung im Geistes- 
leben des griechischen Volkes, und ibr Verfasser gilt allgemein ais der 
kunstsinnige Meister, der die griechische Tragodie yerfeinert und ver- 
geistigt, innerlich mit kunstgereehter Berechnung harmonisch ausgebildet 
und abgerundet, aufierlich in ein wiirdiges, schones Gewand gekleidet bat. 
Wollen wir nun die fiir die Entwieklung nicht bloB des griechischen, 
sondern auch des modernen Dramas (seit Shakespeare) bedeutungsvollen 
Produete dieser reichbegabten und von der Gunst der Gotter liebevoll ge- 
pflegten und iiberreiehlich gesegneten Dichternatur mit entsprechender 
Sachkenntnis in diesem engen Rahmen einer die Hauptpunkte beriihrenden 
Studie wiirdigen, so glauben wir nicht fehl zu gehen, wenn wir den un- 
verganglichen Ruhm unseres Tragikers niclit ausschlieBlich der Offenbarung 
und zielbewussten Bethatigung des Schaffungstriebes seines groflen Ta- 
lentes zuschreiben, sondern nicht zum geringsten Theile auf die iiberaus 
giinstigen und erfolgreich fordernden Einwirkungen grofier Meister unter 
den Vorgangern und Zeitgenossen, wie nicht minder auf die bestimmenden 
Einflusse einer geistig reifen und von hohen Kunstidealen begeisterten Zeit 
und Gesellschaft zuriickfuhren. Wir bewundern namlich an Sophokles den 
hohen Kunstverstand, mit dem er den Organismus der Handlungen in 
seinen Tragodien aufbaut, und die Meisterschaft in der psychologischen 
Entwickelung der kandelnden Personen, wie nicht minder die Eleganz 
und gefiłllige Wurde seiner Diction. Wir beugen uns vor dem Adel seiner 
Gesinnung, den er seinen Helden und Heldinneu aufpragt, vor seiner 
tiefen Religiositat, milden Lebeusweiskeit, echt griechischen Mafihaltung
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und nahezu christlicfien Ergebenheit in den Willen Gottes. Diese MaB- 
haltung auch in der Anwendung der Kunstmittel, verbunden mit einer 
geziigelten Imagination, einer imponierenden Ruhe der leidensehaftlich be- 
wegten Handlung und einer milden Anmuth der Gesinnung und Form 
verleiht seinen Scbopfungen den Stempel der GroBe und anmuthigen Sclion- 
heit und reiflt nns hin zur bewundernden Anerkennung df>r hohen Intelli- 
genz und der edlen Gefiihle dieses heiligen Dicbters.

Wir freuen uns ferner vom Herzen, wenn wir aus den Mittheilungen 
der Alten erfahren, dass ein Mann von solehen Vorzugen auch wohlhabend 
war, dass er im Kreise der ersten Manner seiner Vaterstadt, ais freier 
Burger des gebildetsten unter den grieebisehen Staaten, von allen aner- 
kannt und hochgeebrt, gewirkt bat, dass ihm endlich die Gotter wie einem 
zu einem hohen Berufe auserkorenen Liebling derselben ein ruhiges, gliick- 
liches, recht langes Leben geschenkt baben, damit er im Genufie eines 
solehen Lebens und im Dienste der Kunst die Mit- und Nachwelt mit den 
unsterblichen Gebilden seines Geistes begliicke.

Wir miissen aber andererseits fast ebenso bedeutungsvolle Momente 
in die andere Wagscbale legen, um das Gleiehgewicht desUrtheils herzu- 
stellen. Es sind dies namlich die aufieren glucklichen Yerbaltnisse, welehe 
den Hintergrund aufhellen und das historische Kunstyerhaltnis des Sophokles 
beleuchten. Sophokles lebte und wirkte in der Glanzperiode der athenischen 
Gesehichte, ais die ruhmyollen Siege in den Perserkriegen und die darauf 
folgende, mit der materiellen und geistigen Erstarkung yerbundene Macht- 
stellung Athens das nationale Selbstbewusstsein machtig anregte und 
belebte, den Geistern eine Fiille neuer Stoffe zufiihrte und dieselben 
auf allen Gebieten der Kunst, Wissenschaft und des politischen Lebens 
zu einer yielseitigen Productivitat anspannte. Damals yollzog sich im 
geistigen Leben die Scharfe der Dialektik yerbundon mit der Gemessenheit 
des Ausdrucks, und die speculative Forschung erregte und pflegte die 
Skepsis. In der Kunst nehmen wir in dieser Zeit den allmahlichen Uber- 
gatig wahr von der altertiimlichen Einfachbeit zur kunstsinnigen Ver- 
flechtung und Gruppierung, von der Strenge und Erhabenheit zur Eleganz 
und gefalligen Wiirde.

Diesen Stromungen bat sich Sophokles nicht nur nicht entzogen und 
yerschlossen, sondern hat ihnen yielmehr Geist und Herz gebffnet, sie auf- 
genommen, mit seinem machtigen Genius befruchtet und in der edelsten 
Gestalt der Mit- und Nachwelt ais ein kostbares Yermacbtnis iibermittelt.

Wie viel er, um ein Beispiel anzufiihren, seinem Vorganger und 
Lehrer in der dramatischen Kunst, dem genialen Scbopfer der grieehiscben 
Tragodie, yerdankt, beweist die scbone Stelle bei Aristophanes, wo er sich
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elirfurcktsvoll dem Ascliylus naliert und ikm die Hand kiisst. Dass er 
endlicłi dem Dickterfiirsten Homer die meisten Stoffe, die Walirheit der 
Ckarakterzeicdinung, das Gleiokmafi und die plastisoke Rulie, Sentenzen, 
Worte und Wortformen entlehnt liat, wird in den foigendeu Zeilen aus- 
gefulirt werden.

Diesen einleitenden Gedanken entspreckend diirfte es sick empfeklen, 
kei der Wurdigung der Verdienste des Sopkokles um die grieekiscke Tra
gedie, diesen Vollender der attisrdien Tragedie mit seinem genialen Lelir- 
meister und eigentlicken Begriinder dieser poetischen Gattang, Ascliylus, 
in unmittelbare Verkindung zu bringen, aus welcker Gegeniiberstellung 
die Yorziige der audi durcli die inneren Momente der fortsekreitenden 
Geistesbildung und Yeredelung der Gemiitker der Attiker macktig gefdr- 
derten sophokleisehen Kunstricktung kervorleuekten werden.

Ascliylus gilt bekanntliek nacli den ubereinstimmenden Urteilen und 
Zeugnissen der Alten ais der eigentlicke Begriinder und Gesetzgeber der 
grieekiseken Tragodie. iJiese Bebauptung griindet sick in erster Linie auf 
die sorgfaltige Analysę der erkaltenen sieben Tragddien dieses Dickters, 
der in I  L. Klein „Gesekiehte des Dramas“ einen enthusiastiseken Lob- 
redner gefunden kat, dessen ubersekwanglickes Lob jedoek dureb Manner 
wie Bernkardy, Bergk, Sittl, Ckrist, liibbek u. a. auf das ricktige Mafi 
zuruekgefiikrt worden ist. In zweiter Linie kommen in Betrackt die wenigen, 
wortkargen Notizen aus dem Altertkura, und zw ar:

A  r i s t o t e 1 e s, Poet. 4, 1: •yevo[j.śvy) (?) TpafiąSia) ax’apy f j i  auxoa/eStaax t
y-Ą........axb xuW eęap^óvTWU xbv Sdfupap.jSoy... zaxa puzpby TjuijyjSr]...  zat xoXXotę
p.exa(3oXaę [zsTâ aAcucra gTrauaaio, exei I c y e  r r ; t eauxijęęuaty. Kat xó xe x<3v uxozptxoiy 

e; ev'oę etę S6o xpwxoę A h y j ik o ę  zat ta xou jyopou vjXaxxcoue zat tov
TtpioiaYwvt5T'i)v xzpsaz£uaae.
B i o g r . : HpwToę A h y y k o c , xi9efft fewizwTgpoię xr(y ipâ tobtay ^ó^ae, tyjv Se 

azrjvr(v ezic7p.r1j£ zat xr,y 8<Jav xwy thwpiyoiy zaxexXir)i;e xyj XaY]xpóxY]xt.

S u i d a s : (Ata;(iXoę) eupe xpćóxoę xpocG)xeia Setya zat p̂tójraot zê ptajreya 
ejyety xouę Tpâ tzcbę zat xatę ap(3uXatę ze/pijallai.

A t k e n a e u s ,  I. p. 21 (Atc/uXoę eupe) xr;v i-iję oxoXi;ę euxpex£tav zat 
aep.yóxtr]xa.
Horatius, A. P. 275 Port kunc personae pallaeąue repertor konestae 

Aesckylus et modicis instravit pulpita tignis 
E t docuit magnumąue loquj nitiąue cotkurno.

A n . P a r . ed. C ram m er, 1. 1 9 : et ptey Si) xayxa xtę AtaxuXa$o6Xexat xot xept 
xrjy czyj.yr,y £upv);.i.zxa xpo;yep.eiy, izzyzXr,p.axa zat xsptazxouę zat p.Y)xaya;, epctcTpay xe 
zat xpoazijvta; zat Stme-ftaę zat zepauyoazoxeTa zat (Spovxei;a zat ■9eoXoYaia zat yep tx vo v i
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■/,«! xou y.al ûcjitSaę xal (Jsapa f̂Saę zal rcpóawTtra y.a'i -/.o9śp'JOvę y.al Totutl ta r.oa.Oa 
cnjpp.ata ts y.al xaXórrpav -/.a: y„óXxwp.a y.al TtapaTcrj/u xal app)vóv.. .  .

Auf Grund dieser Zeugnisse und der unter seineni Namen iiber- 
lieferten Tragodien erscbeint Aschylus nach zwei Riohtungen bin ais 
Yater der griecbiscben Tragodie, einerseits ais Sebopfer der Biihne, des 
Biibnenpersonals, der Skenograpbie, der Masken, Costume, Masebinen, 
dramatiseben Melodien undTiinze, andererseits, und darin liegt seine welt- 
bistoriscbe Bedeutung, ais epoebemacbender Reformator und Begrunder 
der Tragodie ais einer neuen, selbstańdigen Diebtungsgattung mit der 
bestimmten Tendenz, dureb Yorfubrun^ und nachahmende Darstellung der 
Kampfe und Confliete des Lebens, des dureb das Unreebt und die Siinde 
verursacbten Jammers und Uugliickes Anderer Eurckt und Mitleid zu 
erregen, die Uurube des Herzens zu besebwiebtigen, dureb Befestigung 
des Glaubens an eine sittlicbe Weltordnung den Menseben aus dem Zu 
stande des Zweifels zu erldsen, kurz die Liiuterung der menseblieben Ge- 
fiible zu bewirken.

Durch die enge Verkniipfung der Epik im Dialog, der Lyrik in den 
Chorgesangen, der Melik und Orcbestrik reprasentiert die ascbyleiscbe 
Tragodie in bewunderungswiirdiger kiinstlerischer Vereinigung das Trauer- 
spiel, das Ballet, das Oratorium und die Oper, die sicb in der Eolgezeit 
bei den anderen Culturvblkern Europas ais selbstandige Gattungen ent- 
wickelt haben. Diesen kiibnen Scbritt des geniąlen Kiinstlers Aescbylus 
— wir verfolgen nicbt weiter seine Neuerungen auf dem Gebiete der 
LiuBeren, sceniseben Ausstattung und Darstellung— kennzeiebnet die tiefe 
Einsieht des gelebrten Stagiriten mit den unscbeinbaren Worten: i i  ze  

uicxptxuv Ę  lvbę etę Sóo 7cpwxo; Aiu/ókoę r f la y e  y.at z d  tou /opou -ąh dzzw ae y.at
tóv Xóyov zponaYwytffdjy xapecxeuaae, welebe aber, die Tbatsacbe der von Aschylus 
durebgefiibrten t e t r a l o g i s c b e n  C o m p o s i t i o n s n o r m  binzuge- 
nommen, die Grundprincipien der einschneidenden Reformen dieses Dichter- 
genius klarzulegen.

Wabrend namlicb gemaB der historiscben Entwickelung der dramati- 
schen Poesie die Cborgesange urspriinglich den Hauptbestandtbeil dieser 
Diebtungsgattung bildeten und erst spater dureb Thespis und Pbryniebos 
aucb das epische Element der Erzahlung in besebeidenem MaBe zu einiger 
Geltung kam, scbrankte Aschylus die Cborgesange ein und braebte dureb 
Einfiibrung des zweiten Schauspielers den Dialog zu dem ibm zukommenden 
Ubergewiebt. Indem aber dadurch erst der Grund zu einer eigentlicben 
dramatischpn Handlung gelegt wurde, entstand auch die Tragodie ais 
selbstandige Kunstgattung. Treffend bebt daber der Biograpb dieses 
Hauptyerdienst des Aschylus gegeniiber Sophokles heryor, wenn er sag t:
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cim Se Sonet TeXe(I)repoę TpaY<*>S(«ę itot-t\v(\c, 2oęo’/.X-̂ ę ysYovevai, opttóęp.ły Sens!, 
AOYtî eaOci) oś. on zoXXo> yyA£~(jjTćpov yjy IFt 0śomSi, ępimyw y.at Xoipt).w etę toogvoe 
[j.śyśDcę tyjv Tpzytooim npoorfctyćr/, rj lxt Ato/uAto sbreyra etęTY)V Eoęoy.Aśouę saOsci 
'SAetórtj-a, denn principiell ist diese Mafiregel des Aschylus oline Zweifel 
von grofi Ter Tragweite, ais die Einfiihrung des 3. Sehauspielers, welche 
Neuerung iibrigens manehe selion dem Asebylus zuschreiben.

Niebt minder grofiartig ist seine t e t r a ] o g i s o b e  C o m p o s i -  
t i o n s n o r in, bei dereń reieben Gliederung eine erschbpfende Ausbeutnng 
aller kiinstlerisehen Motive des Mytlius und die Vorfuhrung einer Reihe 
von ergreifenden Seenen, sowie die oonseąuente und umfassende Durch- 
fiibrung und Verwirkliebung der Grundidee eines Dramencyklus er- 
rnbgliclit wurde.

So tritt Asebylus gleicb anfangs mit grofiartigen Scbopfungen, dereń 
Inbalt das Tbun und Leiden titaniseber Gestalten und Heroen der Vorzeit 
ausfiillen, die vom hoben Pathos beseelt mit damonischer Gewalt, ur- 
wuchsiger Sebroffbeit und unbeugsamem Trotze im Kampfe fiir das Recbt 
oder Unrecbt siegen oder fal len.' Die Erliabenbeit der Handlung, die sieb 
bisweilen zum Purebtbaren und Scbrecklieben steigert, der ideale Zug und 
die Urwiicbsigkeit der mit wenigen, aber starken Ziigen gezeiehneten Cba- 
raktere, und im Hintergrunde das furchtbar in der Bestrafung des Frevels 
wirkende, dureb die Allweisbeit des Zeus uaeh dem Gesetze der Gereoh- 
tigkeit gelenkte Scbieksal verleibt dieser Poesie den Charakter des Ein- 
faeben und Grofiartigen, wie ja auch in der plastiseben Kunst die Ein- 
facbbeit verbunden mit Wiirde und Grofie der Coneeption gleichzeitig zum 
Ausdruck kommt.

Dieser kiibnen Indiyidualitat und speculatiyen Ideenfiille des Diebters 
entsprach aueli die kiihne, bilderreiebe, feierliche, bisweilen sehroffe und 
oft dunkle Spraebe mit den grofiartigen Perioden, aber aucb mit Harten 
im Satzbau, liberschwanglicbem Pathos und eintonigem Bombast.

Einfaeb und streng wie die Handlung ist aueli der Bau des Trimeters 
und der dialogiscben Partien uberbaupt; meisterbaft dagegen und durch 
roelodisebe Sobbnbeit gleieb ausgezeichnet sind seine Rbythmen in den 
Cborgesangen, in denen trotz des Vornerrscbens weniger Metren die mebr- 
zeitigen, vielfacb durch Synkope der Thesen bewirkten Langen, wie an- 
dererseits die Aufiosungen, insbesondere die Docbmien, die ganze Scala der 
leidenscbaftlicb bewegten Gefiible mit kunstleriscber Sieberbeit zum leb- 
haften Ausdruek bringen.

Doeb bevor wir diese Punkte ausfiihrliober bebandeln, wollen wir 
yorerst die Zeugnisse und Urtbeile der Alten liber Sopbokles’ Yorzuge 
und Verdienste horen und dann im Anscblusse an Aschylus unsere Be- 
trachtungeu iiber Sopbokles fortsetzen.



50  —

Es sind nun die Zeuguisse der Alten, welche sieli auf das bistoriscbe 
Kunstverbaltnis und auf die wicbtigsten Neuerungen des Sopbokles be- 
ziehen, folgende: Aristoteles, Poet. IV, 14 Tps t ę  S k  u x o y p 1 1  a ę y. at  
a n i ) v o f  p a <p ( a v 2o?oyXY)ę (xap£(rxeóa<rev); B iogr.: Trap’ A i a <j> u X o> 5 e x yj v 
t p a 7 w S ( a v ep.a9e yal xoXXa £yatvoupYT)aev ev xolę a y & c l, xptoxov p,ev y a x a X u- 
cr a ę t y) v uxóypt c t VTOuxot Y) Tou8i a  ty)7 iSt'av p.typoa>tovtaV xaXat yap yal 6 
xotY)TY]ę ux£ypi'veToauToę xouę Se yopeuTaę x o i Y) c a ę dvxl  SwSeya xevxeya( -  
S e y a yal xov t p t t o v u u o y p ix r; v ei;eupev; Diogenes L. III 56 : węxepxb xaXat'ov 
ev i?) Tpavw5{a xpćx£pov p,ev p,ćvoę ó yopbę SteBpap,dTt̂ ev, uorepov oe 0£axtę eva uxo- 
ypiTT)v ê eupev uxep tou dvaxaóeaSat xbv y_općv yal Seux£pov Ato)róXoę, x o v 8 e t p {- 
t o v 2 o ę o y X ? j ę  yal a u v e x  X •/) p w c e t t) v t p a y w 8 i a v.

Suidas s. v. 2oęoyX5ję: ouxoę xpt3xoę Tpt c t t  eypY)oaxo u x o y p t x a t ę  
yal tg> yaXoupivo> TptTaYwv«jTYj yal xp<3xcę x o v /  o p b v e y x e v x e y a ( S e y a 
e i ę y) y « Y e vśwv, xpóxepov SuoyatSeya etętóvxwv, und weiter : yal aux'oę Y)pi;e 
tou Spap,  a x p o ę  S p a p. a d y w v ( £ e a 8 a t, aXXap,Yj te xp aX o y s  ^a t (v. 1. 
xexpaXoYtav). Biogr. 2axupoę Se oY]<jtv, oxt ya! xf(v y a p. x 6 X r, v [3 a y x yj p ( a v 
auxoę exevÓT)aev. ®y)ot Se ’'Iaxpoę yal xaę X e u y a ę ypY]xi Saę  abx'ov el;eupY]yevat,
aę uxo8otmat ot xe uxoyptxal yal ot y_opeuxat..............©y)ot Se ’Aptc:ć̂ £Voę, wę xp(3-
xoę.........xt) <t> p u y f « v p. e X o x o 11 a v etę xa "Sta aap,axa xapeXa(3e y a l S t r u 
pa p. (3 t y o u xpóxov yaxep.t̂ ev. Endlieh wird beriehtet, daB er auch eine Sohrift 
xepl tou yopou verfasst babę.

Aus diesen Zeugnissen gewinnen wir wichtige Anbaltspunkte fiir die 
Wiirdigung der sopbokleischen Kunstricbtung auf Grund der erbaltenen 
Tragodien und Fragmente von Tragodien. Es gebt namlich aus denselben 
im Allgemeinen bervor, dass Sophokles anfangs in engem Anschluss an 
die von Aschylus begriindete tragiscbe Compositionsnorm, allmalicb aber 
kraft des eigenen Talentes und in Offenbarung eigenen Kunstverstandes 
die Erfindungen und grundlegenden Einricbtungen seines grofien Vor- 
gangers weiter aufierlick verfeinert und vervollkommt, innerlicb vertieft, 
vergeistigt und abgerundet bat, so dass er ais Verfeinerer und Vollender 
der attiseben Tragodie bewundert werden konnte. Seine Neuerungen 
auBerer Natur betretfen die Decoration und das Costiime, worin unzwei- 
felbaft die Befriedigung des verfeinerten Gescbmaekes der Atbener zum 
Ausdruck kam und von der Empfanglicbkeit unseres Dicbters fiir die 
Fortsckritte der bildenden Kiinste Zeugnis giebt. Der geanderten Ge- 
scbmacksidcbtung auf dem Gebiete der Musik scbeint Sopbokles durcb 
Aufnabme phrygiseber Melodien entgegengekommen zu sein, wie er an- 
dererseits durcb Vermehrung der Cborentenzahl die gesteigerten Anspriicbe 
der Orcbestik befriedigt haben mochte, wiewol dieses Moment aucb fiir die 
Durchfiihrung der Handlung und Zeicbnung der Charaktere nicbt obne 
Bedeutung war. Von folgeureieber Bedeutung aber fur die Weiterentwick-
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lung und VolIendung der griecbischen Tragodie waren aber seine wesent- 
liclien Neuernngen, die Einfubrung des 3. Sebauspielers und die Loslosung 
der einzelnen Dramen voin tetralogiseben inneren Zusannnenbange, wodureb 
der Aufbau der Handlung der verfloebtenen Tragodie und die meisterbafte 
Cbarakterzeicbnung — bocbsteigene Verdienste des Sopbokles — unter 
Zugrundelegung eines durcb anmutbige edle Spraebe und kunstvollen 
Versbau, wie aucli rbytbmiscben Eormenreiebtbum auf idealer Hbbe ge- 
haltenen gediegenen geistigen Gebaltes vollendet wurde. Hatte Ascbylus 
durcb Einfubrung des 2. Sebauspielers den Aufbau einer dramatischen, 
wenn aueb noeb einfaeben und in ibren Umrissen scbon durcb den Mytbus 
selbst gezeicbneten Handlung atigebabnt und durcbgefubrt, so fubr Soplio- 
kles in der von seinem Yorgiinger gewiesenen Ricbtung ergiinzend und 
vielfacb aucli vollendend fort, indem er unter Zugrundelegung der vom 
kiinstleriscben Gesicbtspunkte wertvollsten Momente des Mytbus durcb drei 
Scbauspieler, bisweilen auob durcb Heranziebung des vom Cliore losgeldsten 
zopuęaloę nacb einem kiinstlichen dramatiscben Piane durcb reichere Ver- 
kntipfung der Fabeln, mebr tbeatraliscbe Herausbebung der die Peripetie 
vorbereitenden und berbeifiibrenden Momente, durcb Eifindung von span- 
nenden Situationen und Contrasten und iiberbaupt durcb Concentration 
des dramatiscben Interesses eine kunstvoll verscblungene, eclit dramatiscbe 
lebensvolle Handlung scbuf und so der meisterbafte Begrunder der soge- 
nannten verflochtenen Tragodie wurde.

Ascbylus’ Tragodien sind je drei zu einem Dramencyklus vereinigt 
gewesen, worin jede einen Hauptact eines modernen umfangieicberen 
Trauerspiels darstellte; Sopbokles dicbtete Einzeldramen, dereń jedes 
stofflicb selbstandig und aucb innerlich abgerundet und abgeschlossen ist.

Die Riickkebr zur vorascbyleisebon Einzeltragodie ist aber nicbt ein 
Riickscbritt oder eine Einschrankung, hervorgernfen durcb. das Bewusst- 
sein des Unvermogens, den reicbgegliederten ganzen Umfang eines Mytbus 
in meisterbaft entworfenen, grofiartigen Ziigen auf die Biiline zu bringen, 
sondern eber ein wohlberecbneter, von der Origińalitiit des Diebters zeu- 
gender MeistergrifF, der durcb Concentration des Stoffes, intensive Ver- 
yollkommnung des Inbaltes und meisterbafte, ins Detail gehende Moti- 
vierung der Handlung die noch jetzt mit Recbt bewunderten berrlicben 
Gebilde der sopbokliscben Kunst zutage forderte.

Die griindlicbe Motivieruug der Handlung erforderte aber aucb scbon 
aus Rueksicht auf den eingescbrankten Dmfang eine feine Zeicbnung der 
Charaktere, worin wieder ein allgemein anerkannter Yorzug der soplio- 
kleischen Kunst zutage tritt. Denn wabrend bei Ascbylus die Cbaraktere nur 
in Umrissen, aber kernbaft gezeichnet sind, stellen uns die Helden und
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Heldinnen des Sophokles bis ins kleinste Detail kunstvoll ausgefiibrte 
psyehologische Gemillde dar.

Wahrend ferner Lei Asokylus das Damonische, Ubermensohliche, 
Heroisch-Phantastische vorwaltet, das bisweilen Sobrecken und Entsetzen 
in den niedergeschmetterten Gemiithern der Zubdier hervorruft, tritt die 
sophlokleisohe Tragodie durch Bearbeitung menschlicher Stolfe und Zu- 
grundelegung mensciilicher Motive, wena aueli auf idealer Ilbhe der 
Menschliobkeit naher und bewirkt dureli Riihrung und Hervorrufung des 
eigenen Raisonnements in wirksamerer Weise die Lauterung unserer Gefilhle 
und Urtbeile. Sie greift in das volle, frisch pulsierende mensohliche Leben 
mit allen seinen Verirrungen and durch eigene Yersehuldung herbeigeiiihi ten 
Leiden und giebt es uns wieder, wenn aueli in idealisierter Form, indem 
die haudelnden Hauptpersonen Heldengestalten der Vorzeit sind. So ist 
die sophokleische Poesie ideał, bat aber zugleieh einen realistiscben Zug, 
d. h. Bezugnahme auf das Denken, Fiihlen, Handeln und Leiden der Athener 
und der Menscbbeit iiberbanpt. Sophokles bietet uns in seinen Tragodien 
die Gefiible und Gesinnungen der Besten seinerZeit, die aueli die seinigen 
sind, und suebt die Zuborer zur idealen Holie zu erbeben, welche durch 
die barmonisebe Vollendung seines Denkens und Eiiblens, in der die 
c-wijpocuri], die wertvollste Errungensckaft des grieebiseben Geistes, gleicb- 
sam verkdrpert ist, in wiirdigster Weise geadelt erscheint. Dieser inneren 
Harmonie entsprieht endlieh das Ebeninafl und die Anrauth der edien, 
erbabenen Spracbe einerseits, wie aueli die Angemessenbeit und reiche Eiille 
der kunstvoll gebauten Verse der Chorgesange andererseits.

Es eriibrigt nunmebr, diese Urtheile in den eng gezogenen Grenzen 
dieser Studie naher auszufiihren, und so wollen wir im Folgenden die 
Motive, Handlung und Charakterzeiebnung bebandeln.

Die Compositionsgesetze der griechischen Tragodie behandelt mit 
griindlieher Ausfiibrlichkeit auf Grund eines reieben Materials der grofie 
Stagirite in seiner Poetik, e. YI ff., dessen Ausfiihrungen insbesondere 
seit Lessing den Gegenstand scbarfsinniger Untersuchungen gebildet baben. 
Den Ausgangspunkt bildet die Definition: (Poet. c. 71) smtv ouv TpaYioSta 
{/.{fjLTjcrtę zpaęewę axouBataę zat Tskstaę, piYelloę e/oócrję, Y)8uapiva) Xóyfj>, Bpawwv zai 
ou BfdnaYYśMaę, Btekśou /.at ęó^ou itepa!vov<7a ty]v twv toioótw'/ 7:a0/]p.dxwv za9apaiv. 
ibid. § 9: -paYwBtaę pipy] elvat ei;, p.uDoc zai r f i t \  zat ket;:; zat £tavoia
zai Stjicę zat p.skoiuotta, § 12: pi-p-tnov Bś toćtmv eariv r) twv n p o r^ A icov aiaTactę, 
§ 13: toć xpaYp.aTa zat ó pwiloę TŚkoę Tvję TpaYwBtaę, § 19: ap/ y] p.sv zat otov iVj/ y; 
ó p,u9'oę f?ję TpaYwStaę.

Die Worte des § 19 baben ihre Geltung fiir alle Zeiten, denn that- 
saeblieb ist der pulloę oder „die Fabel des Stiiekes“ die Grundlage und
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gleiclisam die Seele jeder Tragodie, und gerade darin zeigt sieli die kunst- 
sinnige Meisterscbaft des tragischen Dichters.

Die Quellen nun, aus welclien die Dramatiker ikrę Stoffe schopfen, 
sind nicht in allen Zeiten dieselben ; tragiselie Bogebenheiten findet der 
Diehter in der vorgescliichtliehen und gescbichtlichen Zeit und niciit minder 
im Thun und Leiden der unmittelbaren Gegenwart, ja der Diehter kann 
sieli den Stoff zu einer Tragedie selbst erfinden.

Fur die griechische Tragodie aber war in stofflicher Beziehung eine 
dureb den Ursprung derselben und ein eonseivatives Festhalten an dem 
nationalen, gemeinverstandlicken geistigen Gemeingut bedingte Einsehran- 
kung vielleicht. von der wohlthuendsten Einwirkung anf eine naturgemafie 
Entwicklung und Vervollkommnung der tragischen Kunst. Ibrem Ursprunge 
treu behandelte die anfangs lyrische Tragodie die Tbaten und Leiden des 
Dionysos, und zog allmahliob in den Kreis der Behandlung Begebenheiten 
von ersebiitternder Wirkung aus dem Leben anderer Gotter, Halbgotter 
und Helden der Yorzeit. So bewahrte die griechische Tragodie durcli Ver- 
legung ikrer Handlung in die im Glanze der Vcrklarung erstrahlende 
vorkistorische Zeit des in Verkehr mit den Gottern lebenden Heroenthums 
einen entsehieden idealen Charakter. Historiscke Stoffe aus der nnmittelbar 
wirkenden ruhmvollen Periode der Perserkriege behandelten nur ausnahms- 
weise Phrynicbos und Asehylus, ein frei erfundener Stojf findet sieli nur 
einmal bei Agathon.

Der Mytlios also, vornehmlich die Helden- und zum Theil aucli die 
Gotterśage, war die unversiegbare Quelle der griechiscken Tragodie, welehe 
sieli iiber das ganze Gebiet der nationalen Sagę ausbreitete. Homer, die 
kyklischen Diehter und Hesiod sind die reichlich fliefienden Quellen, aus 
denen die drei grofien Tragiker ikrę Stoffe schopfen und den reichen Sagen- 
sebatz in neuen Kunstformen der Nation wiedergaben. Die Yortheile dieser 
iiberausreichen Sagę sind unverkennbar: kier fanden die Diehter vielfack 
sclion fertig gezeichnete, echt tragiselie Charaktere von einer urwiichsigen 
Energie der Empfindung, ungebrochenen Willenskraft und einem leiden- 
schaftliehen, selbst Gotterwillen niehtachtenden Begehren; die Sagę bot 
in reicher Fiille Belege fiir unsuhnbare Schuld, gdttliches zermalmendes 
Strafgericht, plotzlichen Sehieksalswechsel, Begebenheiten, wie sie gerade 
die Tragodie kraućht; dazu kommt der fromme Glaube an die Wirklich- 
keit solcher Begebenheiten, welehe mit der ergreifenden Gewalt der ganzen 
Wahrheit vorgefiihrt, die Seele der Zuhorer machtig ergreifen und bei 
E intritt der Katastrophe durch den Hinweis auf die Nichtigkeit des irdi- 
sclien Daseins und die Notkwendigkeit einer hdheren sittlichen Ordnung 
die tragisehe zattapaię der Fureht und des Mitleides bewirken.
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Diesen Stoff der Helden- und Gottersage versuebte nun init grofiein 
Gescbick und durobgreifendem Erfolg Asebyius, der Begriinder der grie- 
cbiseben Tragodie, dramatisch zu gestalten, d. li. die Tliaten und Leiden 
der Gotter und Helden in einen bewusst.en, ergreifenden Zusammenliang 
einer liilirenden und ersdiiitternden Handlung zu bringen. Hiebei bewies 
er die Grofle seiner genialen Reflexion, mit der er den gegebenen Mytben- 
stoff in den Dienst einer boberen Sittliebkeitsidee stel 1 te und ans dem- 
selben die etbiselien und religiosen Grundgeselze ableitete.

„Asebyius erbffnete, sagt Bernbardy, Geseh. der griech. Liter. III. 
S. 185 ff., die Balin mit den Elementen der Sittlicbkeit; seine Tragedie 
lautert die Begriffe von Freilieit und personliebem Reebt gegenliber der 
ewigen Notbwendigkeit und der vom obersten Gott geleiteten Weltregie- 
rung. Das Problem seiner Poesie war die zwiseben Freibeit und Notbwen
digkeit bestehende Kluft dureb den sittlieben Geist zu fiillen und den 
wahren Gebalt der Gegensiitze zu bestimmen. Seinen Ideenkreis beberrsebt 
ein damoniscber Standpunkt. Die Gottbeit wirkt dort mit gewalttbiitiger 
Hand und ilire Hartę wird liingere Zeit durch die beftige Leidenscbaft 
der alten Gescbleehter berausgefordert,. Darum gelten nocli Satze des 
tinsteren, unerbittlichen Recbtes: Yergeltung mit dem Grleicben, Vererbung 
der Missetbat in einer langen Familienreibe, bis das Werk der ewigen 
Gerechtigkeit sieli vollendet. . . .

Die Gescbioke der Menseben sind die Folgen von Tugend oder Misse
tbat — der Freibeit sind aber sittliebe Sebranken gesetzt, welebe man 
nur zum eigenen Unbeile verletzt oder iiberspringt, • denn die gottliebe 
Gerecbtigkeit wirkt obne Anseben der Person.“ Daber verweilt Asebyius 
ais erster Begriinder der Pbilosopbie der Gescbichte mit seinetn altertbiim- 
litben Gemiitb und seiner ausgesprocbonen Vorliebe fiir das Ubernatiirlicbe, 
Seltsame und Grauenbafte gerne bei dem alten Gottergescblecbte der 
Titanen und Heroen der grauen Yorzeit und weifi uberall aus der Helden- 
sage mit tiefsinniger AufFassung gerade das Bedeutendste und Sinnvollste 
berausznheben und mit zermalmender Wuebt vorzufiihren, so dass den 
Zuborer oft niebt Furcbt, sondern angstvolles, bebendes Zittern erfasst.

Das bobe Verdienst des Asebyius bestand aber mebr in der ideałi- 
siereuden Bebandlung des gegebenen Stoffes naeh etbiseben Gesiehtspunkten, 
wobei er sieli der tetralogiscbcn Compositionsnorm bediente, welebes Kunst- 
mittel ibm ermoglichte, im Rabmen eines dramatiseben Cyklus den idealen 
Gebalt eines ganzen Mytbus im innigen Zusammenbange anseliaulieh zu 
maeben. Bei dieser Tbatigkeit war nur selten ein zwingender Grund zur 
materiellen Anderung des gegebenen Stoffes oder Anlass zu kunstwollen 
YerfDcbtungen und Selmffung neu"r Cbarakt.ere. Vielmehr folgt der groCr 
Dicbter meistens getreu der alten Sagę und entleknt dem Homer die Ziige



seiner Helden und die daselbst gesehilderten Verhaltnisse des heroischen 
Zeitalters. Auch behandelt er mit Vorliebe den trojanischen Sagenkreis 
und scbafft vorzugsweise scharf ansgepriigte Charaktere, wahrend die 
Frauencbaraktere bei ihm noch zuriiekstehen.

Wie steht es min mit den Stoffen der Sophokleiscben Tragodien ? 
Der Kreis der Stoffe, weiche Asebylus der Tragodie zugewiesen batte, 
war im Ganzen und GroCen auch fur die Nachfolger maSgebend. Mit 
Ausnahme der Gottersage, welcbe allmahlich zuriiektritt, hat auch Sopbokles 
mit seinem groBen Vorganger die ideale Ricbtung gemein, indem auch er 
die Stoffe seiner Tragodien aussehliefilieh der Heldensage entnimmt. So 
gehoren von den erhallenen Tragodien Aias und Pbiloktet dem troisehen, 
die beiden Odipus, Antigone und die Trachinierinnen dem thebanischen, 
Elektia dem argiviseben Sagenkreise an. Aber auch vaterliindische Sagen- 
stoffe, wie iiber Triptolemus, Prokris u. a. verwebte Sophokles mit feinern 
Gefiihl in die fremde Fabel.

Die stoff liche Ubereinstimmung mit seinem Vorganger und Lehrer 
in der dramatischen Kunst zeigt sich bei Sophokles auch in dem Bestreben, 
denselben Stoff, mit dem groBen Meister wetteifernd, in neuer, origineller 
Bearbeitung dem kunstsinnigen Publicum vorzufuhren, wie im Aias, Phi- 
loktet und in der Elektra, ohne seinen Vorgiinger zn copieren. Diese 
Ubereinstimmung ist aber nieht nur eine materielle, sondern sie leuchtet 
hervor auch aus dem geistigen Gehalt, mit welchem Sophokles seine 
Schiipfungen geadelt bat, welcbe ebenso wie die ascbyleischen Tragodien 
durch ideale Ricbtung, Adel der Gesinnung, tiefe Religiositat, feierliehen, 
wiirdevollen Ton und hohes Patbos gleich ausgezeiebnet sind, so dass 
Sophokles mit Recht ein Schiller des Aschylos genannt werden kann.

Und doch verfahrt Sophokles in der Bearbeitung der Sagenstoffe 
und Verwertung der aus denselben gescbopften Ideen vielfach unabhangig 
von seinem Vorgiinger, geleitet von eigenem Kunstverstand, der durch den 
Einfluss des groBartigen Umschwunges, der sich auf allen Gebieten des 
Geisteslebens der Athener vollzogen batte, gelautert war. Im politischen 
Leben hatte der ideale Schwung und die Begeisterung, welcbe die Burger- 
schaft in der Zeit der Perserkriege erfasst hatte, der biirgerlichen Klug- 
lieit und dem scharfen Verstande Platz gemacht und begiinstigt von den 
liberalen Institutionen der demokiatischen Yerfassung des glanzenden 
perikleischen Zeitalters gelangte die volle Manneskraft des attischen 
Biirgers zur ungehinderten Betbatigung der vollcn Freiheit. Dies erzeugte 
aber zugleich folgenschwere Conflicte im ofFentlichen Leben, weiche die 
Erkenntnis reif werden lieden, dass das freie Schalten des Individuums 
in einem gesunden Staatsorganismus durch Riicksichten auf Recht, Reli-
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gion und Sittlichkeit eingeschrankt werden and dass der Einzelwille sieli 
den Gesetzen der hoheren sittlichen Nothwendigkeit und Zweckmafiigkeit 
unterwerfen miisse.

Diese Erkenntnis war auch geforderfc durch die yorgesekrittene 
Klarung der Begriffe von der Weltordnung, den sittlichen Zwecken der 
Welt und dem Walten der gottlichen Nemesis. Indem nun Sophokles das 
Gebiet der sittlichen Harmonie znm Schauplatz seiner Tragodie machte, 
zog er die Tragodie in den Kreis der von starker, menschlicher Leidenschaft 
hewegten Welt und betracktete es ais ilire hffehste Aufgabe, den Conflict 
der von Leidenschaft geblendeten und getriebenen Menschheit mit den 
sittlichen Machten zur Anschauung zu bringen. Jjie Darstellung dieses 
innerlichen Lebens der Menschheit auf Grund einer meisterhaften psycho- 
logischen Zeichnung der Charaktere verleiht den Sophokleischen Tragbdien 
eine allgemeine Geltung und einen bleibenden Wert.

Indem aber Sophokles den Schwerpunkt der Tragodie in das durch 
den Charakter bestimmte innere Leben seiner Helden verlegte und ans 
demselben die ganze Handlung mit ihren erschiitternden Folgen ableitete, 
gab er die tetralogische Composition des Ascbylus auf und wurde der Be- 
griinder der yertlochtenen Einzeltragodie. Diese epochemachende Neuerung 
ist nun der wichtigste Ausgangspunkt fiir die Beurtheilnng des Sophokle- 
ischen Kunstcharakters, denn sie bietet den Schliissel zum Verstandnisse der 
Kunstschopfungen dieses Dichters, sowohl was die Wahl und Umbildung der 
Stoffe, die Zeichnung der Charaktere, ais auch was die Durchfiikrung der 
Handlung und den gesammten Aufbau der einzelnen Tragodien betrifft.

Um nun mit der Handlung zu beginnen, ist dieselbe in den Tragb
dien des Ascbylus, dereń jede gleichsam einen groBen Act in den einzelnen 
Dramencyklen darstellt, einfach, riickt nur langsam vor und wird yielfaeh 
unterbrochen von den lyrischen Cborpartien. Die einzelneu Begebenheiten 
werden fast wie im Epos ohne kunstreiche Motivierung an einander 
gereiht; der Dickter kennt nur einfache Beripetien, welche nicht durch 
einen kunstlich vorbereiteten Plan bedingt, sondern durch das Ethos der 
handelnden Personen herbeigefiihrt werden. Der Aufbau ist schlickt, die 
Anzahl der Scenen bescheiden, die Spannkraft der Handlung mittelmaBig. 
Da der zugrunde liegende Plan einen groBen Kreis im Rakmen einer 
ganzen Familiensage umschreibt, setzt sich der Dickter iiber die Einheit 
des Ortes und der Zeit oft kiikn kinweg.

Diese Liicke in der dramatischen Technik des Ascbylus erganzte 
Sophokles, der Begriinder der yertlochtenen Tragodie.

Indem Sophokles die tetralogische Compositionsnorm aufgab, war er 
bestrebt, die frurchbarsten dem Mythus entlehnten Motiye nach einem wohl-
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durchdachten Piane mit kunstsinniger Berechnung aller Mittel im Rahmen 
einer einheitlicben in allen ihren Theilen sorgfaltig motivierten, reiclilich 
bewegten and auf allen Stufen spannenden, im Steigen nnd im Sinken 
durcli kunstreich vorbereitete Peripetien zusammengelialtenen Handlung 
znr Darstellung zu bringen. Vom ersten Auftaneben des erregenden Mo- 
ments im Prolog oder in der ersten Scene naeb demselben bis zum Exodos 
bewegt sieli die Handlnng, getragen vom lioben Pathos der handelnden 
Personen, in Spiel and Gegenspiel derart in einheitlichem Zusammenhange, 
dass die einzelnen Ereignisse in ibrer Reibenfolge innerlieh motiviert wie 
Glieder einer Kette zu einem kiinstlerisch vollendeten Ganzen sieli zusam- 
menfiigen. Das bewegende Motiv dieser Handlung aber findet der Dichter 
meist im Grundzug seiner Cbaraktere, die er meisterbaft zeichnet und 
dadurch, dass er sie in Confliet bringt, wie Antigone und Kreon, Bewe- 
gnng und anbaltende Spannung der Handlung verschafft.

Die planmafiig angelegte und fortschreitende Handlung wird aber — 
und in dieser Neuerung liegt ein besonderes Verdienst des Sopbokles — 
durch Nebenhandlungen, ohne der Einheitlichkeit des Autbaues'Abbruch 
zu thun, erganzt und beleuchtet, wo es gilt, durch Contrastierung das 
Pathos der Helden wirksamer hervortreten zu lassen, wie in der Antigone 
und im Aias.

Die grofite Meistersehaft zeigt aber der Dichter in der im Laufe der 
steigenden Handlung durch kiinstliche Verflechtung allmahlich, bisweilen 
mit tragiseker Ironie vorbereiteten Einfiihrung des tragischen Momentes 
an den Wendepunkten der Handlung, den sogenannten Peripetien und Er- 
kennungsscenen, wie im Philoktet. Oedep. rex Trachin und Elektra, wo 
durch das plotzliche Hereinbrechen des Ungliickes oder durch die Erken- 
nungsseene die Handlung die entgegengesetzte Richtung nimmt.

Grofiere Schwierigkeiten bietet in der Tragbdie der 2. Theil, die sin- 
kende Har.dlung, wo es gilt, das erschutterte und machtig erregte Gemiith 
des Zuschauers bis zum Schluss in Spannung zu erhalten. Da muss der 
Dichter seine besten Krafte in I3ewegung setzen und die wirksamsten 
Mittel anwenden, um sich den Erfolg zu sichern.

Auch hier bewahrt sich die Kunst des Sophokles, der bemliht ist, 
durch Aufgebot aller Compositionsmittel, wie Abwechslung von Dialog-, 
Boten- und Pathosscenen, Parallelismus ahnlicher Motive, gegensatzliche 
Stimmungen u. a. die Gemiither in Spannung zu erhalten und die ge- 
wiinscbte tragische Wirknng zu erzielen, doch befriedigt der Schluss nicht 
ilberall und mit der tragischen Wirkung des Ascbyleischen Agamemnon 
lłisst sich kein Drama des Sophokles vergleicheu. Von den erbaltenen 
Dramen des Sophokles zeichnet sich durch einen regelmaBigen Bau der
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Philoktet aus, wahrend der Oed. rex einen wahrbaft kunstvollen Rau 
aufweist.

Sopbokles hatte richtig erkannt, dass die Hauptaufgabe der Tragodie, 
die Erregung von Mitleid und Furcht und die Reinigung dieser Gefuhle 
ohne eine erschiitternde Wendung im Geschicke der Hauptpersonen sieli 
nicht losen lasse; daher wiihlt er bei der Beschiiinkung des Stoffes jenen 
Hauptpunkt der Sagę, jenen Entschluss des Helden ais Ausgangspunkt, 
der fur eine gedrungene tragische Handlung am fruehtbarsten scbien 
und die Hoglichkeit einer groCartigen Peripetie bot. So schuf er durch 
Zugrundelegung des Hohepunktes des Mytbus, kanstreiehe Verscblingung 
und ebenso gescbickte Losung des dramatisohen Knotens Muster von 
TpaytdSiai ‘jrćirXeynśvat. wie sie die Alten nannten, welcbe diese knnstreiebe 
Knotenscbiirzung ais eine Hauptsfarke des Sophokles mit Rewunderung 
anerkannten, der aucb dort, wo der uberlieferte Mytbus zu durftig war, 
dureb gescbickte Zudichtungen, wie vom Tode des Orestes bei den py- 
tbisehen Spielen oder von der Liebe des Haemon zur Antigone, die tra- 
gische Handlung zu einer verflocbtenen und spannenden gestaltete.

Bei der Gedruugenbeit der Handlung und der Concentration des 
Stoffes ist es aucb erklarlich, dass Sopbokles sicbtlich bemiibt ist, die 
Einheit des Ortes und der Zeit nach Moglicbkeit zu beacbten. Die feine, 
aut einer berecbneten Abstufung der Charaktere berubende Gruppierung 
und symmetriscbe Abrundung der einzelnen Theile bringt diese Tragodien 
nabe den Gebilden der plastiscben Kunst, welche in der Zeit des So
pbokles die Eleganz und gefallige Wiirde zum Ausdruck brachte.

So kunstreicb verflochtene Handlungen erheiscbten aber unbedingt 
die Erbobung der Schauspielerzabl, was Sopbokles auch wirklich tbat. 
Erst dureb Einfiihrung des dritten Scbauspielers wurde eine wahrliaft 
dramatische Handlung ermoglicht, jetzt erst konnten die feindlich sich 
gegeniiberstebenden Helden in unmittelbaren Kampf treten und ihr Patbos 
ungebindert und vollstandig entwickeln; die Handlung wird bewegter 
und dureb Nebenfiguren erweitert und aucb ein sonst einfacher Stoff ge- 
winnt auf diese Art grofiere Mannigfaltigkeit.

Jetzt braucht der Cbor nicht mehr belfend und fortfiihrend in die 
Handlung einzugreifen, wie dies bisweilen bei Aschylus noch der Fali 
ist, sondern es erfolgt eine strenge Scbeidung des Buhnenpersonals, dem 
die Darstellung der Handlung zukommt, vom Chore, der dieselbe lediglich 
mit seinen Betracbtungen begleitet.

Im Anschluss an die Handlung behandeln wir die Trager derselben, 
welcbe auch Charaktere genannt werden.

Da die grieckische Tragodie ibre Stoffe vorzugsweise der Heldensage 
entnabm, die ein Gemeingut der Nation war, waren insbesondere in der



— 59

alteren asehyleisehen Tragodie die Hauptpessonen meistens fertige Cha- 
raktere mit einem bestimmt ausgepragten Pathos, ein bleibender, durch 
die Uberlieferung gegebener Staram. Der Dicbter beschrankte sich meist 
darauf, das leidensehaftlicbe Begeliren dieser Helden in seinen Plan ein- 
zufiigen und der Gang der einfachen Handlung war in ibren Umrissen 
sehon bestimmt.

Entsprechend dem Heldenzeitalter, dem diese Gestalten angehbren, 
baben sie ais Grundzug ihres Cbarakters etwas Einfacbes, Mannliches 
und Ungebrochenes; naturwabr, unbefangen, in straffer, selbst schroffer 
Haltung tragen sie in der eigenen Brust Gliiek und Ungluck und be- 
stimmen durch ibr leidensebaftlicbes Wollen den Gang der Handlung. 
Ihre Herzen erfiillt ein machtiges Pathos, machtige Leidenschaften gahren 
in ihrer Brust und rufen schwere Confliete hervor, in welcbem Kampfe 
die Helden mit kiihnem Ubermuth und ungebrochener Conseąuenz im 
Kampfe fur oder gegen die Ideen der hoheren Sittliehkeit siegen oder 
unterliegen. Es sind kraftige Gestalten einer heldenmuthigen Zeit, vor- 
herrschend sittlicb tiicbtige Cbaraktere, welcbe den antiken Tugendbegriff 
reprasentieren, sieb in einem idealen .Kreise bewegen und sieh weit iiber 
die gemeine Wirklichkeit erbebend, obne Zwiespalt in ibrem Inneren be- 
roische Willensstarke mit leidenschaftlichein Begebren vereinigen.

Da sie aber mebr von Sitte und Herkommen abbangig sind und die 
selbstbewusste Reflexion zurucktritt, erscheinen sie mebr ais unwandelbare 
Masken, die nur wenig inneres Leben und menscblicbe Ereiheit vertragen. 
Zwar verleibt ihnen Aschylus durch seine eminente Gestaltungskraft 
lebensvolle Naturwahrheit, aber sie sind nioht individualisiert, niebt con- 
crete Personlichkeiten, sondern nur allgemeine, gleicbsam typiscbe Cba
raktere. Die Zeichnung desselben erfolgt nur in groBen Umrissen, mit 
wenigen, aber kraftigen Strichen, wodnrcb uns ein klares, leicht iiber- 
sehbares Bild entgegentritt, entsprechend dem einfach erhabenen Stil des 
Pheidias.

Wie aber auf dem Gebiete der Musik und der bildenden Kiinste sich 
allmablich ein Fortschreiten vom Einfachen, Strengen, Geradlinigen zum 
Complicierten, Anmuthigen, Kunstlichen vollzog, so tra t aucli in der 
Tragodie an die Stelle der geradlinigen, skizzenhaften Bebandlung der 
Charaktere eine Vertiefung und Individualisierung derselben. Ein Meister 
in dieser Kunst war aber gerade Sophokles, dessen unvergleichlicbe Kunst 
des Charakterisierens sehon die Alten entsprechend gewiirdigt baben. 
(Vgl. Vita C. 21 ■ $qt.z '.u  Se y.a't xo iz{XXst z a l TOtę Teyyiztóę
'Op,r)pty.yjv ’Ey.p.«TTÓ|j.syoę yó.piv. . . .  węt’ £'/. puzpou i) hśĘewę puaę oXov
•^O’07:s!£tv 7cpóff(iMtov sffTt Se to u co [J.£Y!CCTOV sv xo[YiTtx^, ByjXouv rjSoę i) xaSoę. Plu-
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tarch, Morał, p, 348 d zahlt zu den Hauptvorziigen des Sopbokles in der 
Charakteristik die Mannigfaltigkeit (xoizi>.{») und den seltenen Takt (suxaip(a).

Ais Meister und Vollender der verflochtenen Tragodie mit meisterhaft 
durobgefuhrter Handlung war Sopbokles bestrebt, letztcre sorgfaltig zu 
rnotivieren, jede Wendung in derselben nur ans der leidensebaftlicben 
WiilensauBerung der handelnden Personen abzuleiten und jeden iiberna- 
tiirlichen Einfluss,• der eine gewaltsame Anderung herbeifuhren wiirde, 
aus dem Gefiige seiner Tragodien auszuscblieBen.

Dazu nun geniigten nicbt melir die typiscben Gestalten des Aschylus, 
noch die geradlinige, skizzenbafte Zeichriung der Cbaraktere, sondern es 
war notbwendig, die Entwiekelung einer bestimmteren Individualitat, die 
Darstellung eines reicheren inneren Lebens und die Enthiillung der ver- 
borgensten Seelenzustande, damit ein Einblick in alle Triebfedern des 
Handelns gewonnen werde und die ganze Handlung ais natur liche noth- 
wendige Eolge des Charakters der handelnden Personen erscheine.

Hierin zeigt nun Sopbokles seine Meisterschaft und ist erst nacb 
etwa 2 Jabrtausenden von Shakespeare iiberfliigelt worden. Seine tra- 
gischen Gestalten siud zwar rioch immer der Mythenwelt entnommen, da 
aber seine Vorganger diese Heldengestalten naeb den in der Sagę entbal- 
teuen Ziigen gezeichnet hatten und fiir die Naebfolger die Gefahr des 
Copierens nabe lag, anderte Sopbokles manches an der iiberlieferten 
Heldensage und scbuf mit feinsinniger An wendung von Kunstmitteln und 
Einfiihrung neuer Cbarakterzuge und Situationen vielfach neue Cbaraktere, 
wie sie eben der Grundgedanke der einzelnen Tragodien erforderte. So 
zeigt Kreon in den drei thebanischen Tragodien drei verschiedene Bestre- 
bungen, ebenso verratb Odysseus ein anderes Pathos im Aias ais im 
Philoktet.

Seine Cbaraktere haben zwar nicht das maebtige Pathos der aschy- 
leiscben Titanen und Helden und daher ist auch die tragische Wirkung 
nicbt so machtig wie die der asehyleischen Tragodien, aber Energie des 
Willens, leidenschaftliches Begebren, Holieit und Wiirde, Adel der Gesin- 
nung zeigen doeh wenigstens die Hauptpersonen der sophokleischen Tra- 
godien, was ja bei der Hohe der Geistesbildung und dem veredelten 
Herzen des Dichters leieht begrei fl i cli ersebeint.

Wiihrend aber beim kiihnen Aschylus die trotzige Sehroffbeit maneber 
Personen zuin Gewaltsamen, Ubertriebenen utul Grauenerregenden fiilirt, 
reprasentieren die sophokleischen Helden die veredeltc Menschheit und ihr 
Scbicksal erfiillt uns nicbt mit Ent.setzen, sondern mit Mitleid. Bei So
pbokles wirken nicbt mehr rohe gigantiscbe Krafte, welohe den Gottern 
selbst Trotz bietcn und diesittlicbe Weitordnung nicbt anerkennen wollen,
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sondern das Familiengefuhl, das personliche Ekrgefuhl, die staatsmannische 
Kunst des Herrsehers und audi die zarten Regungen der Liebe siad 
Triebfedern des Handelns.

Darum zieht Sophokles die Frauencliaraktere vor und ist bestrebt, 
das aligemein Menschliche mehr zur Geltung zu bringen, wesljalb seine 
Tragodien unseren Herzen naher stehen ais die aschyleischen. Aus diesem 
Bestreben erklart sieli das von Sophokles oft angewendete Kunstmittel 
der Contrastierung, welches darin besteht, dass er, ura die Schroffbeit im 
Patiios der Hauptpersonen zu mildern, denselben zartfuhlende Nebenper- 
sonen an die Seite gibt, wie den lieldenmuthigen, trotzigen Jungfrauen 
Antigone und Elektra ibre furchtsamen Schwestern Ismene und Chryso- 
themis, dem sehlauen Odysseus den offenherzigen Neoptolemos, dem starr- 
sinnigen Aias die bingebungsvolle Tekmessa.

Durcli den Kampf dieser Gegensiitze wird einerseits die Handlung 
verwiekelter und lebensvoller, andererseits treten auch die verborgensten 
Seelenzustande an das Tageslieht und vervollkommnen naeh allen Richtungen 
das Charakterbild der Hauptpersonen.

SehlieClieh zeigt die Charakterzeiehnung Idealitiit der Auffassung, 
Naturwahrheit und eine eeht homerische Plastik der Hietion sowolil im 
ruhigen Dialog, in den zalilreichen Botenberichten, seltener im Monolog, 
wie audi eine schneidendeScbarfe bei groBerer Aufregnng in derSticliomythie.

Lazar Vicol,
k. k. Gyiunasialprofessor.





Schulnachrichten
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I. Lehrpersonale.
u) Y e r a n d e r u n g e n  im  S c h u l j a h r e  1 9 0 0 /1 9 0 1 .

A u s J e  m L e li r  k o r  p e r  s c h  i e d e u  :
1. Prof. I)r. A. P o l a s c h e k ,  m it A.-H. E ntscliliefiung des K aisers v. 30. A ugust 

1900 zum D irector des S taa tsgym nasiu ius in F lo rid sdo rf e rn a n n t;
2. Prot. N. S c h w a i g e r ,  m it M.-E. v. 30. Ju n i 1900, Z. 17150 zum  Prof. am 

St.aatsgym nasium  im X III . W iener G em eindehezirke e rn an n t;
3. Prof. ,T. S t e f a n e l l i ,  m it M.-E. y. 9. A ugust 1900, Z .22130 in  denb le ibenden  

R uhestand  y e r s e tz t ;
4. Prof. L. V i o o 1, m it M.-E. v. 12. A pril 1901, Z. 9548 zeitlich p e n s io n ie r t;
5. Suppleut E. A n t o n o w i c z ,  ferner
(i. Suppleu t I)r. R. S e g a l  l e, und
7. E x h o rta to r L. W  i n t e r  zu Supplenten  an  der lio. gr.-or. O berrealschule 

e rn a n n t;
8. Prof. I. W  o r o b k i e w i c  z, gr.-or. G esanglehrer, in den bleibendon R uhestand  

yersetzt.
I n  d e n  L e h r k ó r p e r  t r a t - e n  e i n  :

1. D r. Philipp B r  o c h ,  m it M.-E. v. 30. Ju n i 1900, Z. 17150 zum  P ro f ,
2. Radu H b i e r a ,  m it M.-E. v. 20. A ugust 1900, Z. 22744 zum  wirki. L eh re r am 

ho. I . S taatsgy innasium  e rn a n n t;
3. A dolf B u c h e  r,
4. A dolf C z e r  n y,
5. Dr. J o s e f  K  r  i s s,
(i. A urel P o l o n i  c,
7. T heodor P o p o w i c z  und,
8. D em eter R itte r  von Z o p  a, m it den L .-Sch.-R .-E. v. 25. S ep tem ber 1900, 

Z. 5022, bezw. v. 19. E eb ruar 1901, Z. 970, v. 12. O ctober 1900, Z. 5890, v . 
25. E ebruar 1901, Z. 1148, v. 8. Septem ber 1900, Z. 4915 und  v. 13. O ctober 1900, 
Z. 01-10 zu Supplenten  e rn an n t;

9. M ichael D o h  o m  i 1 a, k. k. . G -erichtsauscultant, m it L.-Sch.-R .-E. v. 24. De- 
cem ber 1900, Z. 7754 zum  gr.-katli. G esanglehrer, und

10. G eorg M a n d y c z e w s k i ,  m it L.-Sch.-R .-E. v. 19. E ebruar 1900, Z. 7970 zum 
gr.-or. G esanglehrer,

11. P ro f  Leopold S c h w e i g e r ,  m it L.-Sch.-R .-E. v, 28. M arz 1901, Z. 1884 zum 
zw eiten E x h o rta to r ernannt.
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b ) Personalstand am Schlusse des Schuljahres 1900/1901 und Lehrfacher-'
vertheilnng.

Director:
1. H einrich K I  a  u s e r ,  k. k. D irector der VI. R angsclasse, k. k. R eg ierungsra th  

und  C onservato r lu r  K unst- und h isto rische D enkm ale in der Bukowina, Vor- 
s itzender-S te llyertre te r des k. k. S tad tschu lra thes, G em einderath, V orstand 
des K aiser F ranz-Josef-V ereines, łe lirte  G eschichte und  G eographie in V. a, 
3 St. woch.

P ro f e s s o re n  u n d  w ir k l ic h e  L e h r e r  :
2. Dr. Philip]) B r  o c h, k. k. Prot'., B esitzer des ihm vo» Sr. M ajestat gespondeten 

E hrenringes, C ustos des physikal. Cah., C lassenvorstand der V III . a, leh rte  
M ath. in I. a, I I I .  a und  b, V III. a  und  b, Physik  in IV. b, V II. a und  b, zus. 
22 St. woch.

3. A lexander B u g a, k. k. wirki. G ym nasiallehrer. k. und  k. L ieu tenan t i. d. Res., 
O lassenyorstand der V. c, leh rte  M ath. in I. h, c, d, I I . c, I I I .  c, V. c, Physik  
in  IV . a, zus. 22 St. woch.

4. T heodor B u j o r, k. k. Prof. der V III. R angsclasse, k. k. L andw ehr-O berlieu tenan t
i. V. d. E., C lassenvorstand  der I I I . h, leh rte  L at. und  Griecliiscli in III. b, 
D eutsch  in  I I I . c, Griecliiscli in  V II. b, zus. 19 St. woch.

5. Jo h an n  B u m  h a c u, k. k. Prof. der VII. R angsclasse, M itglied der P ru fungs- 
Comm ission fu r allg. Volks- und  B tirgerschulen, leh rte  R um anisch in I .—V I I I , 
zus. 16 St. w'6ch.

6. D r. Jo s e f  F r a n k ,  k. k. Prof. der V III. R angsclasse, G em einderath , w ar ais 
D irec to r des M adehen-Lyceum s beurlaub t.

7. A nton K l e  m, k. k. P rofessor, O lassenyorstand der I. c, leh rte  L atein  und 
D eutsch in I. c, R uthenisch  in V .—V III., zus. 20 St. woch.

8. Cornel K o z a k ,  k. k. P rof. der V III . R angsclasse, B esitzer der K riegs-M edaille, 
C ustos der geog r. L ehrm itte lsam m lung und  der B ibliothek der Schulerlade, 
O lassenyorstand der VII. b, leh rte  Geogr. und  Gesch. in II. b, VI. a  und  b, 
V II. a  und  b, zus. 18. St. woch.

9. O tto M a y e  r, k. k. Prof. der V III. R angsclasse, C ustos der n a tu rh is t. L eh r
m ittelsam m lung, leh rte  N aturgesch. in I. a, c, 11. a, b, V. a, b, c, VI. a, h, zus. 
18. S t. woch.

10. A dalbert M i k  u  1 i c z, k. k. Prof. der V II. R angsclasse, Custos der Mtlnzen- 
sam m lung, C lassonyorstand der V III. b, leh rte  D eutsch  in V III. a, b, Geogr. 
und  Gesch. in  IV . a, b, V III. a, b, zus. 20 St. woch.

11. Dr. A lfred N a t h a n s k y ,  k. k. w irki. G ym nasiallehrer, C ustos der Lelirer- 
bibliothek, O lassenyorstand der I. a, leh rte  L at. und  D eutsch  in I. a, D eutsch 
in VI. a, b, zus. 18 St. woch.

12. Dr. A lfred P a w l i t s c h e k ,  k. k. Prof. der V III. R angsclasse, B esitzer der 
Kriegs-M edaille, D irections-Secretar, O lassenyorstand der II . b, leh rte  L at. und 
D eutsch  in II . b, L at. in VII. a, zus. 17 St. woch.

13. D r. J o s e f  P e r  k m a n n ,  k. k. Prof., im II . Sem. behufs V ornahm e einer Studien- 
reise nach  Ita lien  und  G riechenland beurlaubt.

14. Dr. H erm ann  R  u m p, k. k. Prof. der V III. R angsclasse, O lassenyorstand der 
V I. b, leh rte  Griech. in V I. a, b, D eutsch  in V II. a, b, zus. 16 St. woch.
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15. R adu  S h i e r  a, k. k. w irki. G ym nasiallehrer, C ustos der P rogram m sam m lung, 
C lassenyorstand  der VI. a, leh rte  L at. in I I I . c, V. e, V I. a, Griech. in V. 1), 
zus. 23 St. woch.

Ili. L eopold S c h w e i g e r ,  k. k. R eligionsprof., leh rte  rom .-kath. Relig. in I .—V III. 
und  w ar E x h o rta to r, zus. 20 St. woch.

17. E ugen  S e m a k a, k. k. w irki. R elig ionslehrer, leh rte  gr.-or. Relig. m it ru then . 
U n terrich tssp rache  in I .—V III. und  w ar E x h o rta to r, zus. 20 St. woch.

18. D r. Em il S ig a . l l ,  k. k. Prof., C ustos der Schulerbibliothek, C lassenyorstand  der 
IV. a, leh rte  L at. und  Griech. in IV. a, L at. in VII. b, Griech. V III. b, zus. 20 
St. woch.

11). Jo h an n  S k o b i e l s k i ,  k. k. Prof. der V III. R angsclasse, C lassenvorstand  der 
V'. a, leh rte  Lat. u n d  Griech. in V. a, L at. in V III. a, Griech. in  V II. a, zus. 
20 St. woch.

20. Epiphanias v. T a r n o w i e c k i .  k. k. Prof. der V III. R angsclasse, C lassenyor- 
s tand  der VII. a, leh rte  M athem . in IV. a, b, VI. a, b, VII, a, b, zus. 18. St. woch.

21. K arl W  o 1 f, k. k. Prof. der V II. R angsclasse, M itglied des k. k. S tadtschul- 
ra thes, G em einderath, C lassenvorstand  der I I I .  a, leh rte  L at. und  Griech. in
III. a, L at. in V III., b, zus. 10 St. woch.

22. Rom uald W  u r  z o r, k. k. Prof. der V III. R angsclasse, C ustos der archaolog. 
L ehrm itte lsam m lung , C lassenvorstand  der IV. b, leh rte  L a t. und  Griech. in
IV. h, Griech. in V III. a, D eu tsch  in I I I . a, zus. 18 St. woch.

Supplenten:

23. A dolf B u c h  e r ,  leh rte  D eutsch in I I I .  b, G eogr. und  Gesch. in I. c, d, I I . a 
c, l i r .  c, zus. 20 St. woch.

24. A dolf C z e r n y ,  leh rte  G eogr. in I. a, b, N aturgesch. in I. b, d, II . c, II I . a ; 
b, c, zus. 18 St. woch.

25. M ichael J  e m n a, gr.-or. W eltp rieste r , C lassenyorstand der I. d, leh rte  L a t.,  
D eutsch  und  R um an. in  I. d, zus. 10 S t. woch.

20. H u b ert K  a r g l ,  approb iert fu r Geogr. und  Gesch. am ganzen Gym nasium , 
leh rte  D eutsch in IV. a, b, G eogr. und  Gesch. in II I . a, b, V. b, c, zus. 18 
St. woch.

27. Dr. J o s e f  K r i s s ,  C lassenvorstand  der II . a, leh rte  L at. und  D eutsch in  II . a, 
philosoph. Propiid. in VII. a, b, V III . a, b, zus. 20 St. woch.

28. A thanasius L e w i ń s k i ,  gr.-kath . W eltp rieste r , approbiert fiir Relig. anM itte l- 
schulen, M itglied der Priifungs-C om m iss. fu r allg. Volks- und  B urgerscliulen, 
leh rte  gr.-kath . Relig. in I .— V III. und  w ar E x h o rta to r, zus. 20 St. woch.

29. A urel P o l o n i e ,  approbiert fu r elass. P liilologie am ganzen G ym nasium , C lassen
yors tand  der II I . c, leh rte  L at. in V. b, Griech. in II I . c, IV. a, V. c, zus. 
20 St. woch.

30. T heodor P o p o w i c z ,  C lassenvorstand  der II . c, leh rte  L at., D eutsch  und  Rum an. 
in  II . c, R um an. in I I I . c, zus. 19 St. woch.

31. H ans P o c k s t e i n e r ,  C lassenyorstand  der I. b, leh rte  Lat. und  D eu tsch  in
I. h, L at. in V I. b, D eutsch in V. a, zus. 21 St. woch.

32. Valerius S e r  f a s ,  k. u. k. L ieu tenan t i. d. R., approb iert fu r M athem . und 
P hysik  am ganzen Gym nasium , C lassenyorstand  der V. b, leh rte  M athem . in
II . a, b, V. a, b, P hys. in V. a, b, zus. 20 St. woch.



33. Demeter Ritter yon Zopa,  gr.-or. Weltpriester, approbiert fiir gr.-or. Relig. 
am ganzen Gymnasium, lehrte gr.-or. Relig. mit ruman. Unterrichtssprache in
I .  —V III. und w ar E x ho rta to r, zus. 20. St. w  o eh.

Turnlehrer :
34. F ranz  G r i l l i t s c h ,  k. k. T urn lehrer, B esitzor des gold. V erdienstkreuzes, im

II . Sem. k rankheitsha lber heurlaubt.
35. Jo s e fL  i s s n e r ,  k. k. T urnlehrer, un terrich te to  T urnen  in I .—V III., zus. 34 St. wdeh. 
3(i. Jo s e f  S a  d  o w s k  i, k. k. H ilfstu rn leh rer, assistie rte  in I .—V III. aufier I I I .  c,

zus. 32 St. woch.

R elig ionslehrer:
37. J o s e f  F  r  o n  i u s, R itte r  des F ranz-Josefs-O rdens, evang. P fa rre r und  Senior. 

M itglied des k. k. L andesschulrathos und der Pritf.-Com m. fu r allg. Volks- 
und  B iirgerschulen, leh rte  evang. Relig. in L —V III. in 3 A b th ., zus. (i S t. wocli.

38. A braham  H e  u m a n n ,  R abbinats-C andidat, leh rte  mos. Relig. in I .—IV., zus. 
8 S t.'w och .

39. B r. Jo s e f  R o s e n f e l d ,  L andesrabbiner, M itglied des k. k. S tad tschu lra tlies 
und  der Pruf.-Com m . fu r allg. Volks- und  B iirgerschulen, leh rte  mos. Relig. 
in Yr.—V III., zus. 8 St. woch.

N ebenlehrer:
40. Jo h an n  B u m b a c u ,  (s. o. Nr. 5), leh rte  R um anisch fu r Schiller m it n ich t rum a- 

n ischer U nterrich tssp rache  in 2 A bth., 4 St. woch.
41. Miehael D o h o m i l a ,  k. k. G erichts-A uscultant, leh rte  gr.-kath . K irchengesang, 

1 St. woch.
42. Ju liu s  H e l z e l ,  A ssisten t an  der gr.-or. O berrealschule, leh rte  F reihandzeichnen 

in 2 A bth., 4 St. woch.
43. H ans H o m e r ,  D irec to r-S te lly ertre te r der M usikyereins-Schule, approbiert fu r 

G esang an M ittelschulen, leh rte  w eltlichen und róm .-kath. K irchengesang  in 
3 A bth., 4 St. woch.

44. A nton K ł e m  (s. o. N r. 7), leh rte  R uthenisch  fiir Schiller m it n ich t ru then ischer 
M uttersprache in 2 A bth., 4 St. woch.

45. G eorg M a n d y c z e w s k i ,  approb iert fiir G esang an M ittelschulen, u n te rrich te te  
gr.-or. K irchengesang  in 2 A bth., 3 St. woch.

4(>. Dr. A . P a w l i t s c h e k  (s. o. Nr. 12.), leh rte  S tenographie  in 3 A bth., 5 St. wocli.
47. A nton R o m a n o w s k y ,  Prof. an  der gr.-or. O berrealschule, B esitzor des gold. 

V erdienstkr. m. d .K r., leh rte  Franzosisch  in 1 A bth., 3 St. woch., fem er Englisch 
in 1 A bth., 2 St. wocli.

48. Jo h an n  S k o  b i e l s k i  (s. o. N r. 19), leh rte  Polniscli in 2 A bth., 4 St. woch.
49. Epiphanias v. T a r n o w i e c k i  (s. o. Nr. 20), leh rte  K alligrapliie in 5 Abth.. 

5 St. woch.

e) B e u r la u b u n g e n .

1. Prof. Dr. Jo s e f  F r a n k ,  ais D irec to r des M adchen-Lyceum s fiir das Schuljahr 
1900/1901 heurlaubt. M.-E. v. 31. A ugust 1900, Z. 25099.

2. F ranz  G r  i 11 i t  s c h, erthe ilte  am I. S taa tsgym nasium  im II . Sem. krankheits- 
halber keinen T urnunterrich t.
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3. Dr. Josef Der k mann,  behufs Yornahme einer Studienreise nach Italien und
G riechenland (M.-E. v. 4. Ju li 1900, Z. 8788) ffir die D auer des II . Sem. 1900/1901 

.beurlaubt.
4. R adu  S b i e r  a  w urde fu r die Z eit vom  1.—22, O ctober *1901 zum  M ilitard ienst 

einberufen.

II. Lehrplan.
D er U n terrich t w urde in G em abheit des m it dem  M.-Erl. vom 26. Mai 1884, 

Z. 10128 eingefiilirten und duroh die naclifolgenden V erordnungen erganzten  L ehr- 
p lanes e rth e ilt.

Evangelischer Religionsunterricht.
D er evangelische R elig ionsun terrich t w urde den Schulern des k. k. I. S taats- 

gym nasium s gem einsam  m it den Schulern  des k. k. II . S taatsgym nasium s, derg r.-o r. 
O berrealschule und  der k. k. L eh rerb ildungsansta lt in 3 A btheilungen m it zusam m en 
(i S tunden  w ochentlich ertheilt.

I. A bth. (2 S t .) : L u th ers  klciner K atechism us, e rk la rt von E rn e s t i : I I I ,  IV. 
und V. H aup tstuck . Bibl. Gesch. des a lten  und  neuen T ostam ents.

I I  A bth. (2 S t .) : Bibelkunde. K arl Brudniok, L eitfaden zum B ibelstudium  an 
G ym nasien.

I I I . A bth. (2 S t .) : C hristliche S ittenlehre, I. Theil. H einrich Palm er, Die christliclie 
G laubens- und  S ittenlehre.

Turnen.
D as T urnen w urde in GemaGheit d e r M in isterial-V erordnung vom  12. F eh ru a r

1897, Z. 17261 ex 1896 in allen C lassen (21 A btheilungen) in je  zwei w óchentlichen
S tunden  obligat un te rrich te t.

P r e i e L e h r g e g e n s t a n d e :
P o l n i s c h e  S p r a c h e  i n 2  A bth. (je  2 St.). I. A b th .: Die F orm enlehre und  das 

W ich tigste  aus der Syntax . Łesen und  M em orieren aus W ypisy , I. Bd. C orrectes 
K acherzahlen der gelesenen Stiicke. Schriftliche U bersetzungen . — II . A b th .: 
S yntak tische E igenthum lichkeiten  m it schriftlichen U bungen. Lesen, Naclier- 
zahlen und  M em orieren aus W ypisy, I I . Bd. L itera tu rgesch ich te  in U m rissen und  
B iographien.

F r a n z o s i s c h e  S p r a c h e  in  1 Ours (3 S t ):  An der H and  zusam m enhangenden 
Sprachstoffes w urde die A ussprache m it besonderer B erucksichtigung der Sprech- 
tak te  eingeubt. Die E lem ente der F orm enlehre m it den w iclitigsten R egelu  der 
S yn tax  w urden  analytisch  behandelt. In  den m iindlichen Sprachiibungen w urde 
das H aup tgew ich t au f die A neignung eines entsprechenden  W ortschatzes gelegt. 
In  jedem  Sem ester zwei Schularbeiten.

E n g l i s c h e  S p r a c h e  (2 St. w och .): E inubung der A ussprache und  der F orm en
lehre, Die w ic.htigsten R egeln der S yntax . Schriftliche und  miindliche U ber
setzungen. Sprechilbungon. 2 Schularbeiten  im Sem ester.

R u m a n i s c h e  S p r a c h e  in 2 A bth. (je  2 St.). 1. A b th e ilu n g : A us der
V o rstu fe : Die L au te  und B uchstaben  der rum anischen S p rach e ; die Rec.ht-
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schreibung und  die L eseze ichen ; die B etonung  der S ilben ; V orubungen. 
D as G eschlecht der H aupt- und  E ig en sch a ftsw o rte r; die M ehrzahlbildung der- 
selben ; das G esch lech tsw o rt; die D eclination der M ascułina und  der F em in in a ; 
die H ilfsy e rb a ; das H um erale. Alle zwei W ochen eine schriftliohe Sohularbeit 
und  jede  W oche eine schriftliohe H ausarbeit. — 2. A btheilung, dasselbo. A uf 
G rund des L ehrbuches der rum anischen Sprache yonM ichael T eutsch und  Joan  
Popea.

R u t h e n i s c h e  S p r a c h e  in 2 A bth. (je 2 St.). 1. A b theilung : Lese- und  Schreib- 
iibungen, Sprechen u n d  das W ich tigste  aus der Form en leh re  nach dem  „Rutli. 
Sprachbuch11 von Popowicz. — 2. A btheilung : E rzahlen, M em orieren, schriftliche 
U bungen, F orm enlehre und  das W ich tigste  aus der Syntax . E benfalls nach dem 
„R uth. Sprachbuch11 von Popow icz

F r e i h a n d z e i c  h  n  e n  in 2 A bth. (je  2 St.). 1. A bth. (A nfanger): Zeichnen der 
geraden  und  krum m en Linien, Zeichnen von W inkeln und  gcom etrischen F iguren, 
E n tw erfen  le ich ter geom etrischer O rnam ente und  bei den fah igeren Schiilern 
Zeichnen com plicierter o rnam en ta ler Form en. A nw endung  der F arben  und  
Skizzieren nach der N atur. — 2. A btheilung  (fur yorgebildete Schiller): Auffassen, 
E n tw erfen  und A usfilhren von O rnam enten, S tudien  von m ensclilichen K opfJ 
theilen  in yerschiedenem  Mafistabe, vorziiglich nach M odellen. Skizzieren nach 
der N atur. Zeichnen nach G yps-M odellen.

S t e n o g r a p h i e  in 2 C u rse n : 1. C urs in 2 A bth. (je  2 St. =  4 S t .) : W ortb ildung . 
W ortk iirzung  und  die G rundziige der Satzkiirzung nach dem  L ehrbuche von 
F ranz  Scheller, m it fo rtw ahrenden  Lese- und Schreibiibungen. — 2. Curs (1 S t.) : 
F o rtse tzu n g  der Satzkiirzung und  logische K iirzung nach  Schellers L ehrbuch 
m it besonderer R iicksicht au f die TJbung.

G e s a n g :  a) A llgem einer G e sa n g : 1. A bth. (1 St.): K n ab en stim m en : N oten- und 
S ch liisse lkenn tn is; Z eitdauer der N oten und  P a u s e n ; chrom atische Zeichen. 
T onleiter und  In teryallen ilbungen . U ber R hy thm us un d  T a k t; rhy thm ische 
Form en, T ak tarten . D ur-T onarten . U ber das Tempo und  seine B ezeichnung. 
D ynam ische V ortragszeichen. E in- und  zw eistim m ige L ieder aus F r. M airs und  
aus K othes L iederstraufi. — 2. A bth. (1 S t .) : A llgem einer C horgesang F u r  
V orgeschrittene : V ierstim m ige L ieder aus K othes Sam m lung, 2. Bd. — 3. A bth. 
(1 S t .) : V ierstim m ige M annerchore.

b) F u r  r  ii m. - k  a  t  h. Schiller beider A btheilungen : K irchengesang (1 St.).
<■) F ilr g  r. - k a t  h. Schiller : K irchengesang  (1 St.).
d) F ilr  g  r. - o r. S ch ille r: I. A bth. (2 S t .) : A llgem eine M usiklehre, Treft- 

iibungen au f den einzelnen In te rv a llen  der d iatonischen Tonleiter. Vocalisen 
und  Solfeggien. S ingen ein- und  zw eistim m iger Lieder. — 2. A bth (1 St.) : 
F o rtse tzu n g  der Treffiibungen, drei- und  y ierstim m iger G esang. V ortrags- 
lelire und rich tiges S ingen g u te r  K i r c h e n l i e d e r .

Unterrichtssprache.
Die U nterrich tssp rache  is t die deutsche. Die L andessprachen  (Rum anisch und  

R uthenisch) bilden die U n terrich tssp rache  in der gr.-or. (Rum. filr rum iin , R uth . filr 
ru th . Schiller) und  der gr.-kath . (nur R uth.) R eligionslehre, sowie bei dem re lat. obli- 
ga ten  rum . und  ru th . S prachunterrich te . E benso w erden  die gr.-or. und  die gr.-kath. 
E xho rten  in den betreffenden L andessprachen  gehalten . F e rn e r w ini in den rum a
nischen Paralle lc lassen  (1. d. II . c und  I I I . c) beim  U n terrich te  in L atein  und  M athe- 
m atik  die rum . U n terrich tssp rache  gebraucht.
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At)solvierte Lecttire:
Xja.tei.xx.

I I I . C l a s s e .  Corn. N epos : M iltiades, Them istocles, A ristides, (Cimon, T hrasybulus), 
Epam inondas, Pelopidas. — C urt. R u fu s : A lex. M agni mem or, 1, 4, 8, 9, 10 
(Schulausgabe).

IV. C l a s s e .  Oaes. beli. Gall. I, IV  (un g efah r die 1. H alfte). V I, 11—20, V II, (18—90. — 
Ovid : Die 4 Z eita lter, Selbstbiographie.

V. C l a s s e .  L iyius I, 1 -3 1 . 34. 39—48; X X II, 2 -1 8 . 2 3 -4 9 . 5 5 -6 1 . — O vids 
M etam .: P liaethon, Pen theus, A rachne, Niobe, die M yrm idonen, Midas, A iax u. 
U lixes. F a s t i : Arion, U n terg an g  der F ab ier, Ceriales. T r is tia : die le tz te  N acht 
in  Rom, Selbstbiographie. E p iste l an  G erm anicus.

VI. C l a s s e .  S a llu s t: Iu g u rth a . — C icero: 1. eatil. R ede. — V e rg il: Eclog. 1; 
Georg. Lob des Landlebens, Aen. I —VI.

V II. C l a s s e .  Cic. or. pro Milone, p ro  A rchia poeta. — V e rg il: Aen. V II, V III, X I 
(Auswahl).

V III. C l a s s e  Tacit. G erm ania 1—27; Ann. I, 1—15; Die K am pfe m it den Ger- 
m an en ; II, 27—43, 50—61, 6 9 -8 3 ;  111, 1—19; IV, 1—13, 39—4 2 ,5 2 -5 4 ,5 7 -6 9 ;  
V, 5 0 -5 5 . — H o raz : Od. I, 1—7, 11, 12, 14, 18, 22, 37 ; I I , 2, 3, 8, 10, 13, 14, 
18, 20; ILI, 1, 2, 3, 12, 24, 30; IV', 1, 4, 5, 7, 9, 14; Epod. 2,16, carm en saecu l.; 
Sat. I, 1, 9 ; II , 6 ; E pist. I, 1, 6.

C3-riecłxiscix-
V. C l a s s e .  X enoph. A nab. I, I I I ,  V, V I, V II (C hrestom athie). — H orn. 11. I, II .

VI. C l a s s e .  Xon. Mem. I, IV. — H erod . (Chrestom.) bis zu r Schlach t bei S a lam is .—
Horn, II. XLV, XVI, X V III, X IX , X X I, X X II.

VII. C l a s s e .  D em ost. O lyntli. R eden  A, B ; gegen Philipp A. p. — H orn Od. 1 
1—21, V, VI, IX , X II, X III , XVI.

V III. C l a s s e .  P ia t. Apologie, P ro tag . — Sopli. E lectra. — H om . Od. X IX , X X II.

XDe-u.tscłx.
V II. C l a s s e .  E gm ont, Iphigenie, M aria S tuart, W allenstein . — P riv a tlec tu re  : GOtz 

von Borlicliingen, die R auber, Fiesco, K abale  und  Liebe, D on Carlos.
V III. C l a s s e .  Laokoon, H erm ann und  D orothea, W ilhelm  Tell, K onig O ttokars 

Glilck und Endo. — P riy a tle c tiire : T orąuato  Tasso, die B rau t von Messina, 
dfe Ju n g frau  von Orleaus, der P rinz von H om burg, Sapplio, F aust, das 
goldene Vlies.

HrŁ-U-iiianiscH..
VII. C l a s s e .  N apastea von C arageale.

VIII. C l a s s e .  D um brova rosa  von A lexandri.

X 3 ,-u .tłx ex x isc ix .
VII C l a s s e .  IWi.uim;iku T. llleiiseiiici 

VIII 'Iopna Pa^a IlaiiT. Ky.ucn.-i.
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Privatlecture:
L ate in .

V. C l a s s e  A b t h .  A :  L iv ius X X I. (3), Ovid M etam . 3 A bschnitte  (2).
V. C l a s s e  A b t l i .  B :  L iv in s : I. Bucli c. 23-2(5. (2), II . B uch c. 12, 13, 18, 11), 

20, 32, 33, 39, 10. (6), X X I. Buch. (1), X X I. Buch c. 1 - 1 5 .  (2), X X I. Buch c. 1 -3 0  
(3), Oyidius Naso : M etam. 11. D e rap tu  P roserpinae. (5), 15. De Iasone e tM edea
(1), 20. De Philem one e t Baucide. (2), F a s t i : 4. De H ercu le  e t Gaco. (1).

V. C l a s s e  A b t h .  C : Ovid : D escribun tu r q ua ttuo r hum ani generis ae ta tes (2), 
De rap tu  P roserp inae  (1), De Orpheo e t E urydice (1), L ycaon  (3), De Philem one et 
Baucide (3), De Ovidii navigatione horrida  (1), Cadm us et H arm onia in  dracones 
m utantiu- (1), Vive tibi e t fugę m agna (2), D eucalion e t P y rrh a  (3); Liviu.s; 
X X I. (1), X X I. ca]). 1 - 2 0  (1), XXVI. cap. IX . (1).

VI. C l a s s e  A b t h .  A :  C aesar: De bello civili I. c. 1—30 (1), I I . c. 1—20 (1); Sal- 
lu s t :  De coniuratione Catilinae (1), c. 1—10 (1), Cicero : O ratio in C atilinam  II . (12),
I I I . (5), IV. (3), V irg il: A eneis IV. (2).

VI. C l a s s e  A b t h .  B :  Caes., beli. civ. I I I .  fu r alle Schiller obligat. f r e i : I I . (1), 
Sali., beli. Cat. (1), 1—20 (1), 1—30 (1), Cicero, in Cat.il. I I . (7), I I I .  (2), IV. (8), 
pro  A rchia poeta  (1), p ro  Sexto Roscio Am. (1), Vergil, Aen. II. (2), 1—233 (5), 
1- 297 (2), 1 -4 0 1  (2), IV. (2), 1 -2 1 8  (3), X. (1), X II. (1).

VII. C l a s s e  A b t h .  A : Cicero : L aelius (1), 3. cat. R ede (2), 4. cat. R ede (2), Cato 
inaior (1), pro rege  D eiotaro (2), pro Sulla (1), pro L igario (l);"V erg jl: A eneis
IV. (7), V. (3), VI. (4), IX . (1), X. (2).

VII. C l a s s e  A b t h .  B :  Cicero, Catil. I I . (1), I I I .  (1), p. Lig. (5), p. D eiot. (15), Cato (2), 
Lael. (1), Somn. Scip. (1); Vergil, Aen. II I . (1). IV. (3), IX  (1).

V III. C l a s s e  A b t h .  A:  Tacit. H ist. II . (2), I I I  (3); V ergil Aen. X I. (2); Livius 
X X III. (1).

V III. C l a s s e  A b t h .  B : Tacit. h ist. V. (3), Tacit. Agric. (3), Cic. Philipp. 1. (I), Cic. 
Tusc. II. (1).

<3-xiecłi.iscłx.
V. C l a s s e  A b t  h. A : X enoph. A nab. I I .  (5).
V. C l a s s e  A b t h .  B:  X e n o p h o n : C harak te r des K yros (6), H o m er: Ilias 111.(9)

VI. (3), V II. (4), X II. (5).
V. C l a s s e  A b t h .  C:  X enoplion Anabasis. IX . St. § 1—27 (1).

VI. C l a s s e  A b t h .  A :  Horn. I l ia s : 7. G esang (15), 10. G esang (11), 12. G esang (7),
20. G esang (8), 17. G esang (2), 8. G esang (1), 2. G esang (1). Hez-odot, A nhang 
(H in tners A usgabe) Nr. 3 (1), H erodot, P erserk riege  (H intners A usgabe) N r 415, 
47, 48, 49 und  50 (2).

VI. C l a s s e  A b t h .  B :  Horn. I l ia s : 12. G esang (6), 2. G esang (2), 10. G esang (4),
4. G esang (1), 3. G esang (1), 11. G esang (1), 20. G esang (2), 7. G esang (1), 23.
und  24. G esang (1). H erodo t (Anhang, H in tners A usgabe) 1, 2 und  3 (3), Xe- 
nophon, A pom nem oneum ata, Nr. 1 (Schenkls A usgabe) Nr. 2 (2), X enophon, 
K yrup. D er Tod des K yros (2), X enoplion, A pom nem . N r. 5 (Schenkls A usgabe) (1).

V II. C l a s s e  A b t h .  A:  D em osth. O lynth. 1 (3), K ranzrede  (1).
VII. C l a s s e  A b t h .  B :  D em osth .: IUpt s!pi)vr;;; (12): K a ta  'l>fAixxcv ,3 (3), ’OXuv- 

thay.ź- v (2), Uspl twv ev XeppovifcG) (1), H o m e r : Ilias IV. (3), O dyssee I I I
(2), O dyss. V II. (5), O dyss. V III  (1),' O dyss. X IX . (1), O dyss. X X III. (4).
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V III. C l a s s e  A bth. A : H om er, O dyssee V II. (6), Od. X II. (1), Od. XV. (3), Od. X V III.
(3) , Od. XX. (1), Od. XXIII.. (7), P la to n  P haedon  c. (>2—155. (3), E u th y p h ro  (1), K riton
(1), Gorgi as (1), D em osthenes icepl <Ji£$avou (1), r.zpl (1), Sophokles K onig
Oedipus (1). X enoplion Memorabil. I. 1, Anab. VI. (1).

V III. C l a s s e  A bth. B :  H om er, O dyss. X V III. (1), U em osth. Phil. I. (1), I I . (2), p. 
corona (2), P laton . K rit. (4), Lach. (1), Phaed. (Auswahl) (1).

De-o-tsch..
V. C l a s s e  A bth. A : —
V. C l a s s e  A bth. B : K ichcndorff: Ans dem  L eben eines T augenichts (3), H auff : 

Schloss L iech tenstein  (5), Scheffel: D er T rom peter von Sakkingen (4), R ie h l: 
C ulturh isto rische N ovellen (6), V oss: L uise (1), S tille r  : H ocliw ald (1), S cheffe l: 
E kkehard  (1), F r e y ta g : Soli und  H aben  (1).

V. C l a s s e  A bth. C : H auff: L ich tenste in  (4), Voss : Luise (2).
VI. C l a s s e  A bth . A : L u th e r : S endbrief vom  D olm etschen (2), Sachs : D as N arren- 

sohneiden, das heyssE isen, D er to t M ann (2), G e lle r t: L ustsp iele  (1), L essing  : D er 
ju n g ę  G elehrte (1), Miss Sara  Sam pson (4), P h ilo tas (6), K le is t : H erm annssch lach t 
(1), K orner : R osam unde (1), U hland : H erzog  E rn s t (1), Chamisso : P e te r  Schlem ihl
(4) , H auff: D as W irtsh au s im  S pessart (1), H alin  : D er Solin der W ildnis (1), Scheffe l: 
E kkehard  (1), A u e rb aeh : B arfussele (1), E bner-E schenbach : D as G em eindekind
(1) , 3 N oyellen (1). R osegger : Scliriften des W aldschulm eisters (3), Shakespeare : 
D er W iderspanstigen  Z alim ung (1), Die H isto rien  ausser „K onig Jo h a n n “ und 
„K onig H einricli V III“ (1), Viel L arm  um  n ich ts (2), Rom eo und Ju lie  (2) 
Som m ernachtstraum  (3), D er K aufm ann von V enedig (2), W as ih r w ollt (2),> 
W ie es euch g e ta llt (1), Ju liu s  C asar (2), H am le t (1), O thello (2), K onig  L ear
(2) , M acbeth (4), W in term archen  (1), D er Skarm  (2), S c o t t : Iyanhoe (1), M oliere : 
D er Geizige (1), D er M isanthrop (1), Corneille : Cid (1), R acine : A thalie (1).

VI. C l a s s e  A b t h .  B:  A lpharts Tod [mhd.] (1), S ach s: D as N arrensclm eiden, D as 
heyss Eisen, D er to t  M ann (2), W ie la n d : G eron der A delige (2), G eschichte der 
A bderiten  (1), L essin g : D er ju n g ę  G elehrte  (5). Die Ju d e n  (1), D er M isogyn (1), 
Miss Sara  Sam pson (2), P h ilo tas (3), W ie die A lten  den Tod geb ildet (1), 
Voss : Luise (1), K le is t : D er zerbrochene K rug  (1), D as K athchen  von Heil- 
bronn  (3), P rinz F riedrich  v. H om burg  (1), C ham isso : P e te r  Schlem ihl (5), D as 
L ied vom  T hrym  (2), Eic.hendorff: A ns dem  Leben eines T augenichts (1), 
F re y ta g : Die A lm en l. 2(1), Soli und  H aben (2), Scheffel: Ju n ip e ru s (2), H e b b e l: 
Die N ibelungen (1), D em etrius (1), S tif te r : S tudien  II . (1), E b n er—E sch en b ach : 
D as G em eindekind (1), 2 X ovellen (1), 3 X ovellen (1), 5 K ovellen (1), 12 No- 
vellen _(1), W olff: D er Sulfm eister (1), E bers : E in W o rt (2), S u d e rm an n : Es 
w ar (3), C ery fu ites: Don Q uixote (1), S hakespeare : V erlorene L iebesinuh’ (2), 
Romeo und  Ju lie  (1), Som m ernachtstraum  (1), D er K aufm ann von Venedig (2), 
Ju liu s  C asar (1), O thello (2), K onig L oar (1), M acbeth (1), Moliere : D er Geizige 
(2), D er eingebildete K ranke (4), Corneille : H oratius (1), C inna (1), R a c in e : 
A thalie (1), B ritannicus (1), P h ad ra  (1), V oltairc : Z ayre  (1).

Aufierdem lasen  5 Schiller der A bth  A und 9 Schiller der A bth. B u n te r 
L eitung  des F ach leh rers im m h d .  0  r  i g  i n  a 1 1 e x  t  e : 2 A yen tiu ren  aus dem 
N i b e l u n g e n  l i e d ,  H a r t m a n n s  „ A rm en H einrich11 und eine A usw ahl aus 
den h  6 f  i s c h  e n  L y r i k e r n ,  yornehm lich aus W a l t h e r  v o n  d e r  V o g  e 1- 
w e i d e.
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V II. C 1 a s s e A bth. A : Shakespeare : H am let (29), L ear (29), O thello (6), Romeo 
und  Ju lia  (2), Som m eraach tstraum  (2), Coriolan (1), R ichard  I I I .  (1), Grill- 
p a rz e r : Die A hnfrau  (45), Sapplio (45), G o e th e : Clayigo (7), Die Leiden des 
ju n g en  W erth e r (1), H einrich v. K le is t : H as K athchen  von H eilhronn  (2), D er 
P rinz von H om hurg  (1), E hner-E schenhaoh : B as G em eindekim l (4), E h e r s : 
E ine iigyptische K on igstoch ter (1), S to rn i: N oyellen (4), G erhart H auptm ann : 
B ie yersunkene Glocke (1), Suderm ann : P rau  Sorge (1), T e n n y so n : Enoch 
A rden (1), Sch ille r: B em etrius (3), F rey tag  : Soli und  H aben  (1), B aum bach : 
M archen und  E rzah lungen  (2), H au ff: Scliloss L iech tenstein  (1), K le is t;  B er zer- 
brochene K rug  (1), K e lle r : B ie L eute  von Seldw yla (1).

VII. C 1 a s s e A bth . B : Shakespeare : H am let (26), L ear (23), O thello (9), R ichard
I I I .  (1), Romeo und  Ju lia  (4), Coriolan (1), Som m ernachtstraum  (1), G oethe : 
Clavigo (13), L eiden des ju n g en  W e rth e r (1), B ich tung  und  W alirheit (1), 
G rillparzer : Bie A hnfrau (42), Sapplio (42), B es M eeres und  der Liebe W ellen  
(1), E in  treu e r B iener seines H e rm  (2). H einrich v. K le is t : P rinz von Hom- 
bu rg  (4), B as K athchen  von H eilh ronn  (3), B ie Fam ilie Schroftenstein (1), 
E bner-E sch en b ach : B as G em eindekind (3), N oycllen (1), T heodor S to rn i: No- 
v ellen (2), E h e rs : E ine agyptische K on igstoch ter (2), C onrad F ęrd inand  M eyer: 
Noyellen (2), B aum bach : Aus m einer Ju g en d ze it (2), S c h ille r : T u rando t (1).

V III. C 1 a  s s s e A bth. A : K orner : Z riny  ( ), Tieck : K oyellen (1), G rillparzer : Bie 
A hnfrau (2), Sapplio (3), B as goldene Vlieti (3), K le is t : B ie H erm annssch lach t 
(1), H a lm : B er Sohn der W ildnis (2), B er F ech te r von R ayenna (1), F r e y ta g : 
B ie A linen I .—V. (2), K in k e l: O tto der Scliiitz (2), B au m b ach : Z la to rog  (1), 
B a h n : E in K am pf um  R om  (3), Felicitas (2), G elim er(l), M eyer: J u rg  Jen a tsc li 
(1), E bn er-E sch en b ach : B as G em eindekind (2).

F r e i e  V o r t r a g e :  1. T heodor K orner ais M ensch und  B ichter. — 
2. B ie sittlichen G rundideen in Schiłlers Rom anzen. — 3. B er Einfiuss der Ro- 
m antiker au f die Musik. — 4. L. U hland ais epischer und  lyrisclier B ichter. — 
5. G rillparzers A hnfrau  und die Scliicksalsidee. — 6. H ebbel ais dram atisclier 
B ichter. — 7. H am erling’s Lelien und  W erke.

V III. C l a s s e  A bth. B : G oethe: Clayigo (1), Sch iller: Philosophische Briefe (1), 
S h ak esp ea re : Coriolan (1), K o rn e r : Z riny  (1), K le is t : M ichael K ohlhaas (1), 
B er zerbrochene K rug  (1), G rillp a rz e r: Die A hnfrau  (4), Sa]iplio (2), B as go l
dene Vliefi (1), D er Traum  ein L eben (4), D es M eeres und  der Liebe W ellen (3 ), 
F r e y ta g : Soli und H aben (1), Die A linen Bd. I —IV. (1), B au m b ach : 
Z la to rog  (2).

F r e i e  V o r t r a g e :  1. Die A hasyerussage in der deutschen B ichtung. 
— 2. G eorg H am ann und  sein Einfiuss au f H erder. — 3. Idealism us und  R ea- 
lism us in G oethes T orąuato  Tasso. — 4. Einfiuss der G riechen au f  G rillparzers 
D ichtungen. — 5. U hlands L eben und D ichtungeu. — 6. U ber A nastasius 
G riin’s Poesie.
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III. U bersicht
iiber die im Schuljahre 1900/1901 gebrauehten Lehrbucher.

R e l i g i o n s l e h r e :  A. F lir  die r  6 m. - k  a t  h. S c h ille r : I. C lasse : Grofier K ata- 
chi sinus der katli. Religion, 1. Auli. II . C lasse : F ischer, gó ttl. O ffenbarung, 
a lte r Bund, 8. Aufl. I I I . C lasse : F ischer, go ttl. Offenbarung, neuer B und, 8. und
9. Aufl. IV. C la sse : Z e tte r, L iturgik , 3. Aufl. V. C la sse : D reher, L ehrbuch  der 
katli. Religion, I. Th., 4. Aufl. VI. C lasse : D asselbe. II. Th., 2. Aufl. V II.C lass.se: 
D asselbe, II I . Th., 3. Aufl. V III. C lasse : K altner, K irchengeschichte, 2. Aufl. —
II. F lir  die g r i e c h .  - k a t h :  S ch ille r: I. Classe : Toroński, christl.-kath . K ate- 
chismus, 3. Aufl. II . C lasse : Schuster, bihl. Geschichte, a lte r  Bund. I I I . C lasse : 
D asselbe, neuer B und (in ru th . U bersetzung). IV. Classe : Toroński, L iturgik ,
2. Aufl. Vr. C lasse : Toroński, Allg. D ogm atik und  A pologetik, 1. Aufl. VI. C lasse : 
W appler-Pelesz, specielle D ogm atik. VII. C lasse : W appler-P iurko, christl.-kath. 
E thik. V III. C la sse : W appler-S tefanow icz, K irchengeschichte. — U. F tlr  die 
g  r  i e c h.-o r i e n  t. Schiller : o) R  u m. A bth. I. C lasse : Coca, bibl. Geschichte, a lte r 
Bund. II . C lasse : Coca, bibl. Geschichte, neuer Bund. I I I .  C lasse : Coca, G laubens- 
und  S ittenlehre. IV. C la sse : S tefanelli, L iturgik . V. C la sse : Coca, D ogm atik. 
VI. C la sse : Coca, Morał. V II. C la sse : Coca, K irchengeschichte, 2. Aufl. 
V III. C lasse : Coca, A pologetik. — l>) R  u t  h. A bth. I. C la sse : Schuster, hihl. 
G eschichte, a lte r  B und (ru th . U bersetzung). II . C lasse : D asselbe, neuer Bund. 
1IT. Classe : K atechism us im A llgem einen nach Guszalewicz, 2. Aufl. IV. C lasse : 
L itu rg ik  (nach eigenen Schriften). V. C lasse: Fedorow icz, allg. D ogm atik. 
VI. C lasse: Fedorow icz, M orallehre. V II. C lasse: K irchengeschichte (nach 
eigenen Schriften). V III. C la sse : A pologetik  (nach eigenen Schriften). — D .  Fili- 
die e v a n g .  Sch ille r: 1. A b th .: L u th ers  k leiner K atechism us von E rnesti, 
40 Aufl. 2. A b th .: Palm er, D er christliche G laube und  das christliche Leben,
10. Aufl. 3. A b th .: Palm er, Die christliche G laubens- und  S ittenlehre, 1. Th.,
1. Aufl. — E. F iir  die m o s. S ch ille r: I .—IV. C lasse: Dr. G. W olf, G eschichte 
Israels, 1.—4. H eft. V. und  VI. C lasse : E hrm ann Dan., G eschichte der Israe- 
liten, 3. Aufl.; Bibel, Psalm en. V II. und V III. C lasse : Philippsohn D r. L., Die 
israelitische R eligionslehre, 1. Aufl. ; Bibel, Jesa ias  und die kleinen P ropheten .

L a t e i n i s c h e  S p r a ć  h e :  I. C lasse : A ugust Scheindler, Lateinische G ram m atik,
3. Aufl. H aulers Lese- und  U bungsbuch, eingei'ichtet nach Schcindlers G ram 
m atik  fiir die I. Classe, 13. Aufl. I. C lasse A bth. D : Schmidt-Vicol, G ram atica 
latina elem entara  p. I. E tim ologia. 1. Aufl. H auler-Vicol, E lem entariu  latin  
pen tru  cl. I. gim n., 1. Aufl. — II . C lasse : G ram m atik wie in der I. C lasse; H auler, 
U bungsbuch fiir die II. Classe, 13. od. 14. Aufl. II . Classe, A bth . C : G ram m atik wie 
in der I. C lasse D, H auler-Vicol, E lem entariu  lat. p. cl. II . gimn., 1. Aufl. —
III . C lasse : Scheindler, G ram m atik ; . H auler, U bungsbuch fiir die I I I .  Classe, 
9. Aufl, Schm idt-G ehlen, M em orabilia A lexandri et. al. vir. ill., 7. Aufl. I I I .  Classe, 
A bth. C : Schmidt-Vicol, S in taxa lim bei lafine, 1. A ufl.: H auler-Popovici, Exer- 
ci(ii p en tru  sin taxa lat., p. I., 1. Aufl. — IV. Classe : Scheindler, G ram m atik ; 
H auler, U bungsbuch fiir die IV. Classe, 0. Aufl. Caesar, Comm. de beli. Gall. 
ed. P ram m er, 4. A ufl.; Ovidii carm ina selecta ed. G rysar-Ziw sa, 4. Aufl. — 
V. C la sse : Scheindler, G ram m atik ; Sedlm ayer-Scheindler, la t. U bungsbuch fur
O. G., 2. A ufl.; Livius, C hrestom . ed . Golling., 1. A u fl.; Ovidii carm ina selecta 
wie in der IV. Classe. — VI. C la sse : Scheindler, G ram m atik ; Sedlm ayer- 
Scheindler wie in d. V .; Vergil, Aen. etc. ed. Kloućek, 4. A ufl.; Sallusts Catilina



und  Jugurtha ed. Scheindler, 2, A u fl.; Ciceronis orationes sel. ed. Noki.
2. A ufl.; C aesar beli. civ. ed. Paul. — V II. C la sse : Scheindler, G ram m atik ; 
Sedlm ayer-Scheindler w ie in d. V .; V erg. w ie in d. V I.; Cic. or. sel. ed. Nolil 
wie in d VI. — V III. C la sse : Scheindler, G ram m atik ; Sedlm ayer-Scheindler 
wie in d. V .; H oratius ed. H uem er, 4. oder 5. Aufl ; Tacitus ed. M iiller, G enu. 
Ann. 3. Aufl.

G r i e c h i s c h e  S p r a c h e :  I I I .  und  IV. Classe : C urtius-H artel, Griech. G ram m atik, 
22. A ufl.; Schenkl, Griech. E lem entarbuch, 17. Aufl. — V. C lasse: Curtius- 
H arte l, Griech. G ram m atik ; H in tner, Griech. A ufgaben, 3. A ufl.; Schenkl, Chre- 
stom athie  aus X enophon, 11. A ufl.; Horn. Ilias von C hrist, 1. Aufl. — V I.C las.se: 
C urtius-H artel, G ram m atik ; H in tn er w ie in der V .; H om er, Ilias ed. C hrist. 
H erodo t ed. H in tner, 5. A ufl.; X enoplion, wie in der V. — V II. C lasse : Curtius- 
H artel, G ram m atik ; H in tner, Griech. A ufgaben wie in der V .; H om er, Odyssee 
ed. C hrist, 2. A ufl.; D em osth. or. ed. W otke. 3. Aufl. — V III. C lasse : Curtius- 
H arte l, G ram m atik ; H intner, A ufgaben wie in der V .; P la to , Apologio und 
K riton , v. C hrist, 1. A ufl.; P la tons P ro tag o ras  v. K ral Jo s ., 1. A u fl.; Sophokles, 
E lec tra  von Schubert, 2. A ufl.; Horn. Od. ed. C hrist wie in der V II.

D e u t s c h e  S p r a c h e :  I. C lasse: Dr. C. Tumlirz, D eutsche G ram m atik, 1 .3 . A ufl.; 
Dr. P r. P rosch  und  Dr. P r. W iederhofer, Lesebuch f. U. G., I. Bd. 3. Aufl. —
II. Classe : Dr. C. Tumlirz, D eutsche G ram m atik ; L esebuch von Dr. P rosch  und 
Dr. W iederhofer, II . Bd. 1. Aufl. — II I . C lasse: Dr. C. Tum lirz, D eutsche 
G ram m atik ; L esebuch von D r. P rosch  und  Dr. W iederhofer, I I I .  Bd. l . Au f l . —
IV . C lasse . D r. Tum lirz, G ram m atik ; L esebuch von P rosch  und  W iederhofer,
IV. Bd. 1. Aufl. — V. C lasse : D r. C. Tumlirz, II . Th. 1. A ufl.; Lesebuch von 
P rosch-W iederhofer, V. Bd. 1. Aufl. — VI. C lasse : Dr. C. T um lirz wie in 
der V .; Lesebuch von P rosch  und  W iederhofer, VL Bd. 1. Aufl. — V II. und  
V III. Classe : P rosch  und  W iederhofer, Lesebuch fu r die V II. und  V III. Cl., 1. Aufl.

K u  m ii n i  s c h e  S p r a c h e :  I. und  II. C lasse : Pum nul-Isopescul, Ruin. G ram m atik,
2. A ufl.; J .  Bum bacu, R um . L esebuch, I. Th. I. Classe, A bth . D : S trajan , Gra- 
m atica limbei roni. E tim ol. (i. und  7. Aufl. — II. Classe, A bth. C : S trajan . 
S in taxa limb. rom ., 6. und  7. Aufl. — I I I .  C lasse : G ram m atik wie in der I. 
Pum nul, Rum . Lesebuch II . Th. 1. Aufl. — II I . Classe, A bth. C : Stefureac,
I I I . Th., L esebuch fu r die I I I . Cl., 1. A ufl.; S trą  jan, S in taxa wie in der II . —
IV. C lasse: G ram m atik wie in der I . ;  P um nul Rum. L esebuch, II . Tli. 2 Aufl.
— V. C lasse: G ram atik wie in d. I. ; Simionovici, Rum . Lesebuch f. d. V. Cl.
— VI. Classe : G ram m atik wie in d. I . ; Pum nul, Rum . L esebuch, I I I .  Bd. —
V II. C lasse : Pum nul, Rum. Lesebuch, IV. Th. 1. Aufl. — V III. C la sse : Pum nul, 
Rum. Lesebuch, IV . Th. 2 Aufl.

R u t h e n i s c h e  S p r a c h e :  I. und  II . Classe : R uth . L esebuch fu r die II . Classe 
der M ittelschulen, L em berg 1895; Sm al-S tocki-G artner, R uth . G ram m atik. — 
II I . und  IV. C la sse : P artyck i, R uth . L esebuch fu r die I I I .  Cl. der M ittel
schulen ; Sm al-Stocki, R uth . G ram m atik. — V. Classe : Luczakowski, Poet. und 
pros. M usterstucke, L em berg  1894. — VI. C la sse : Ogonowski, A ltru th . Chre- 
stom athie. — V II. und  V III. C lasse : A. Barw inski, A usztige aus der ukrain  -ruth. 
L ite ra tu r d. X IX . Jah rh ., 2. und 3. Aufl.

G e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i c h t e :  I. C la sse : R ichter, L ehrbuch der G eographie,
3. A u fl.; ICozenn-H ardt-Schm idt, A tlas, 38. Aufl. — II . C lasse : G eographie von 
R ich ter wie in d. I . ; M ayer, A lterthum  fu r U. G. 3. A u fl.; K ozenn, A tlas,
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38. Aufl.; Jausz, Hist.-geogr. Atlas, 1. Abth. — III. ClasseI Ilmlauft. Geogf.
II. Th., 3. A u fl.; M ayer, M itte la lter f. U. G.. 2. A u fl.; A tlas von K o z e n n ; 
Jausz, H ist. A tlas, 2. A bth. — IV. C la sse : M ayer, N euzeit, 2. Aufl. ; M ayer, 
G eographie der ósterr.-ungar. M onarchie, 5. A ufl.; A tlas von K o z e n n : A tlas von 
Jausz , 3. A b th  — V. Classe : L oserth , A lterthum  fu r O. G., 7. A u fl.; A tlas von 
Jau sz  wie in d. II . — VI. C la sse : L oserth , A lterthum  wie in V., M itte la lter 
fiir O. G., 3. A ufl.; P u tzger, A tlas, 21. Aufl. — V II. C lasse: L oserth , N euzeit 
fu r 0 . G., 3. A ufl.; A tlas wie in d. VI. — V III. C lasse : H annak, V aterlands- 
kunde (obere Stufe, 12. A ufl.); A tlan ten  von K ozenn und  Pu tzger.

M a t h e m a t i k :  I. C lasse : H oćeyar, A rith m , 4. od. 5. A ufl.; H oćeyar, G eom etrie, 
5. Aufl. I. Classe, A bth. D : Isopescu Dem., M anuał de aritm etica, I. T h .; C. 
Cossovici, Inve(am en tu l geom., I. Th. — II . C lasse wie in d. I. I I . Classe, 
A bth. C : Cossoyici, M anuał de aritm etica, I. T h .; G eom etrie wie in d. I. I). —
III . C lasse: H oćeyar wie in d. I. I I I .  Classe, A bth. C : Cossoyici, M anuał de 
aritm etica, II . T h .; Cossoyici, Inve(am  geom., II . Th. — IV. C la sse : H oćeyar, 
wie in d. I. — V.—V III. Classe : W allen tin , L ehrbuch  der A rithm etik  fu r die 
oberen Classen, 2. A ufl.; A ufgabensam m lung von dem selben Verf., 5. Aufl. ; 
M ocnik-W allentin, G eom etrie fiir die oberen Classen, 22. Aufl.

N a t u r g e s c h i c h t e  u n d  P h y s i k :  I. und  II . C la sse : Pokorny-Latzel-M ik, 
T hierreich, 25. A ufl.; Pokorny-Latzel-M ik, Pflanzenreich, 21. Aufl. — I I I .  C lasse: 
Pokorny , M ineralreich, li). A ufl.; Hofler-M aiss, N aturlehre , 2. oder 3. Aufl. —
IV. C la sse : Hofler-M aiss, N aturlehre . — V. C la sse : Scharizer, M inerał, und 
Geol. fiir die oberen Classen, 3. A ufl.; W ettste in , L eitfaden der B otanik fu r 
die oberen Classen, 1. Aufl. — VI. C lasse: Graber-M ik, Zoologie, 3. Aufl. —
V II. und  V III. C lasse : W allentin , Physik  fiir die oberen C lassen der M ittel- 
schulen, 11. Aufl.

P h i l o s o p h i s c h e  P r o  p a d e u t i k :  V II. C la sse : Hofler, Logik, 2. Aufl. —
V III. C lasse : Hofler, Psychologie, 1. Aufl.

P o l n i s c h :  1. A b th .: Małecki, g ram atyka, 8. A ufl.; Próclm icki, Lesebucli, 2. A u fl.— 
2. A b th .: Małecki, g ram atyka  wie in der I. A b th .; Tarnow ski, Lesebucli, 
I I . Th., 1. Aufl.

F r a n z o s i s c h :  Feichtinger, L elirgang  der franzosischen Sprache fiir Gymn.,
I.' Th., 1. Aufl.

E n g l i s c h :  N ader-W iirzner. E lem entarbuch  der engl. Sprache, 4. Aufl. 
S t e n o g r a p l i i e :  Scheller, L ehr- und  Lesebucli der S tenographie, 7. und  8. Aufl.

IV. Them en
z u den schriftlichen Arbeiten in den oberen Classen.

a.) I i i .  d e - x t s c h . e r  S p r a c h e .
V. C l a s s e ,  A bth. A : 1. Mein L ieblingsplatzchen in den Ferien . [Schilderung.] 

(Scli. A.) — 2. Die charak teristischen  M erkm ale der Balladę, nachzuw eisen an 
G oethes „E rlkonig“. (H. A.) — 3. Man m uss das E isen schm ieden, solange es 
w am i ist. (Sch. A.) — 4. Die J a g d ra s t im W asgenw alde. [Schilderung.] (H . A.) 
— 5. D er T ag eines Jag e rs . (Sch. A.) — (i. Siegfried. [Eine C harakteristik.]
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(H. A.) — 7. P risca iuven t a lio s ; ego me nunc denique natum  grfttulor. [Ovid.] 
(Sch. A.) — 8. D er W e rt der G esundheit. [Brief eines Genesenden.] (H. A .)— 
9. G edankengang in der zw eiten R ede Philos. [K lopstocks M essias IV.] (Sch. A.)
— 10. F erro  nocentius aurum . [Ovid.] (H. A.) — 11. G rofw aters G ehurtstag . 
[Eme Idylle] (Sch. A.) -  12. Pflng und  Schw ert. [V ergleichung m it hesonderer 
B erilcksichtigung ihres W ertes  fu r die G esittung  der M enschheit.] (H. A.) — 
13. D er Menach yersuche die G o tter n ic h t! [Nachzuweisen an  Schillers ,,Taucher“.] 
(Sch. A.) — 14. Mein D órfclien nach A hzug des Feindes. [Sohilderung.] (H. A.)
— 15. D as Lied. [Mit hesonderer B erilcksichtigung des Volksliedes.] (Sch. A.) — 
16. W ohl o tt land  icli. w as A ug’ und  H erz ergo tzte , Ilocli nie, w as meine 
H eim at m ir ersetzte . [Bodenstedt.] (H. A.)

V. O l a s s e  A hth. B : 1. E in H erbstabend . [Eine Schilderung.] (H. A.) — 2. Die 
M acht der G ewolm heit. (Sch. A.) — 3. C harak teristik  Siegfrieds nach dem 
N ibelungenliede. (H. A.) — 4. D er N utzen des Feuers. (Sch. A.) — 5. D er 
U n tergang  von A lba Longa. [Nach Liyius.] (H. A.) — 6. B edeu tung  der Strom e. 
(Sch. A.) — 7. W elche V ortheile b o t den Griechen die L agę und  Beschaffenheit 
ihres L andes ? (H. A.) — 8. W as le h r t uns Schliem anns L eben ? (Sch. A.) — 
9. Die B edeutung  der N ationalspiele fu r die a lten  G riechen. (H . A.) — 10. D er 
K am pf H ildebrands m it seinem  Solnie. D arste llung  nach dem epischen Volks- 
liede ans „Des K naben  W underhom . (Sch. A,) — 11. G oethes „E rlkonig“, ver- 
gliclien hinsichtlich des In h a lte s  und  der Form  der D arste llung  m it H erders 
„E rlkonigs T och ter“. (H. A.) — 12. A uf welche W eise w erden  die M order des 
Sangers Ibykus en tdeck t ? [Nach Schillers Gedicht.] (Sch. A.) — 13. W oran  
e rkenn t m an die rech te  V 'aterlandsliebe ? (H. A.) — 14. D er Mai, der W onne- 
m onat des Jah re s . (Sch. A.) — 15. Die gelesenen L ieder sind nach ihren  ge- 
m einsam en M otiyen zu besprechen. (H. A.) — 16. E ine W anderung  durch 
Pom peji und  H erkulanum . [Nach Schillers Elegie], (Sch. A.)

V. G l a s s e  A hth. C : 1. E in H erbstabend . (H. A.) — 2. W as h a t der G enuss d e r
N a tu r vo r anderen  G eniissen voraus ? (Sch. A.) — 3. a) C harak teristik  Sieg
frieds. b) B eschreibung zw eier G em alde aus dem  N ibelungen liede: a) D er S tre it 
d er beiden K oniginnen, fi) S iegfrieds Tod. (H. A.) — 4. B eschreibung zw eier 
G em alde aus der G u d ru n d ich tu n g : n) G udruns e rs te  R e ttung , b) G udruns 
zw eite R e ttung . (Scb. A.) — 5. C harak teristik  des jiin g eren  K yros nach Xe- 
nophon. (H. A.) — 6. W e rt der A rbeit. (Sch. A.) — 7. W as b ieten  uns die 
B erge '! (H. A.) — 8. Die L eiden des Schiffbriichigen au f  Salas y  Gomez. (H. A.)
— 9. S chw ert und  Z unge. [Parallele.] (Sch. A.) — 10. Achills S tre it m it Aga- 
m em non. [Nach Homer.] (H. A.) — 11. „U nd der M ensch versuche die G o tter 
n ich t“. [Nach Schiller.] (Sch A.) — 12. „D rum  wohl darfst du stolz und freudig, 
A ustria, dein H aup t erheben11. [An. Grilli.] (H. A.) — 13. Ceres und  P roserpina. 
[Nach Schiller.] (Sch. A.) — 14. W elche T ugenden bew irk ten  das W achsen  der 
M acht R om s in den Zeiton der a lteren  R epublik ? (H . A.) — 15. Non scholae, 
sed vitae discendum . (Sch. A.)

VI. C l a s s e  A bth. A : 1. „U nser L eben w ah rt siebzig J a h re ,u n d w e n n ’s hochkom m t,
so sind’s achzig J a h r ’, und  w enn’s kostlich  gew esen, so is t’s Miihe und  A rbeit 
gew esen“. [Zum 70. G eburts tage  des Kaisers.] (H. A.) — 2. W as h a t der H ogni 
der E dda m it dem H agen  des N ibelungenliedes gem ein, und  w orin unterscheiden  
sie sieli ? (Sch. A.) — 3. W as stem pelt die Ilias und das N ibelungenlied zu 
N ationalepen ? (H. A.) — 4. Die rom ische A ristokratie  in Sallusts B eleuchtung.
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(Soli. A.) — 5. i,Ae-/£TZ’. '/.x/.bv iv. y.x/,cu a!et“  [H. X IX  290.] (H. A.) — 6. D er
C harak te r W alth e rs  von der Yogelw eide, erschlossen aus seinen Gedichten. 
(Sch. A.) — 7. Die V orziige der K le instad t. (H. A .) — 8. Die G egenspieler in 
Shakespeares „Coriolan". (Sch. A.) — 9. W elche B erech tigung  h a t au f litera- 
rischem  G ehiete F rey tag s  A u ssp ru o h : „An dem  frem den E rw erb  k lam m erte  
sich die deutsche B ildung fes t vom  dreiiiigjahrigeu K riege bis au f L essing  ?“ 
(H . A.) — 10. Appiani. [Ein C harak terb ild  naeh L essings „Em ilia Galotti"]. 
(Sch. A.) — 11. D er H um or in „M inna vou B arnhelm “. (H. A.) — 12. Die Vor- 
fabel zu „N athan  dem W eisen“. (Sch. A.)

VI. C l a s s e  A bth. B : 1. Vox diversa so n a t: populorum  est vox tam en una, cum 
yerus pa triae  diceris esse pater". (M artial.) [Zum 70. G eburts tage des Kaisers.] 
(H. A.) — 2. Die G udrun der E dda und  die K riem hild des N ibelungenliedes. 
[Eine Paralelle.] (Sch. A.) — 3. Die U ntersch iede zw ischen V olksdichtung und 
hofischer Poesie, nachgew iesen am  N ibelungenliede und  an „Parci val“. (H .  A.) 
— 4. W ie e rk la rt S allust die anlanglichen M isserfolge R om s im jugurth in ischen  
K riege 'i (Sch. A.) — 5. ,,T łv (3tsv 5'.ś; e/.1)e wę Dćcię \th) ew.Tsrpoąwi; ta  
asauTou iravr* e; oayjc -ryję &u/f{ę. av3p(ó-wv Sś p/r;0 Evbp [j.Ązz tupavvov Sou/>sv
aćautbv •/.HhcrmFk [Marc Aurel.] (H. A.) — 6. Die B eziehungen W alth e rs  von 
der V ogelweide zu den H olienstaufen. (Sch. A.) — 7. Die Yorziige der Groli- 
stad t. (H. A.) — 8. W ie yeranschaulich t Sliakespeare die Grofie Coriolans ? 
(Sch. A.) — 9. „M ensehlicher H ande W erke yergehen, m enschlicher Secie 
tie fste  G edanken iiberdauern  den F a li der V5lker". [W ilamowitz-M oellendorf.] 
(H . A.) — 10. Die E pisodenfiguren in L essings „Emilia G alotti". (Sch. A.) -  
11. Die V orfabel zu „M inna von B arnhelm " (H. A.) — 12. W ie b ew ah rt N athan  
die in der P arabe l von den drei R ingen ausgesprochene G esinnung 'i (Sch. A.)

VTIT. C l a s s e  A bth. A : 1. G edanken H erders  I ib e rd a sW e se n  des Volksliedes. [Nach 
den „B la tte rn  von  deu tscher A rt und  K unst".] (H . A .) — 2. G oetlies V erhaltn is 
zu H erder in S trassburg . [Nach der D arste llung  Goetlies in „D ichtung und 
W alirheit".] (Sch. A.) — 3. G edankengang des G edichtes „D er W anderer"  von 
G oethe. (H. A.) — 4. D as K u n stm itte l des G egensatzes in G oethes „Gotz von 
B erlichingen", gezeig t an  Gotz und  W eislingen. (Sch. A.) — 5. U ns alle zieht 
das H erz zum  Y aterland. (H. A.) — G. D arf-Ip liigen ie  m it R ech t von sich in G oethes 
D ram a I. 2 .b eh au p ten : „Ein un n u tz  L eben is t ein frilher Tod ?“ (Sch. A.). — 
7. G oethe in Italien . [Nach den gelesenen A bschnitten  aus der italienischen 
Reiso. (H. A.) — 8. Die K am en sind in E rz und  M arm orstein so wolil niclit 
au fb ew ah rt wie in des D icliters Liede. (Sch. A.) — 9. Schillers E pigram m  
„W issen sch aft" : „Einem is t sie die hohe, die him m lische G ottin, dem andern  
eine tlich tige Kuli, die ihn m it B u tte r v e rso rg t“ zu erliiutern m it Zugrunde- 
legung  der E in leitung  von Schillers akadem . A n trittsred e . (H . A.) — 10. Die 
sitt.liche und geistige B ildung is t ein E rgebn is des geselligen Lebens. [Nach 
Schiller „Das eleusische F est" . (Sch. A.) — 11. W odurch  gew innt Schiller in 
„Maria S tu a rt"  unser Mitleid fu r die H eld in  ? (H. A.) — 12. Octavio und  M ax 
Piccolomini. [Eine Chai-akterschilderung nach Schiller.] (Sch. A.)

F r e i e  V o r t r a g e :  1. S liakespeare „H am let". E ine C liarakterschil- 
derung  m it B entitzung der D arste llung  G oethes in W ilhelm  M eisters Lelir- 
jah ren " . — 2. D er A ufbau  der d ram atischen  H and lung  in Shakespeares „K onig 
L ear". — 3. Schillers R ecension iiber G oethes „E gm ont". — 4. G oethe ais 
F reund . Nach Bodę „G oethes L ebenskunst". — 5. Shakespeares „O thello". E ine 
C harak te rsch ilderung  m it B entitzung der D ram aturg ie  B ulthaupts. — 6. W orin
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besteht- die allgem eiue B ildung ? Nach Schonbach „U ber Lesen und B ildung“. 
■ - 7. G edankengang von G erh art H aup tm anns „Die yersunkene Glocko". Mit 
B enutzung  der M onographie Schlenthers.

V II. C l a s s e  A bth. B : 1. G edanken H erders uber das W esen  des Volksliedes.
[Nach den „B la ttern  von deutsclier A rt und  K u n s t1*.] (H. A.) — 2. Die D ichter 
der Geniezeit. (Soh. A.) — 3. G edankengang des G ediohtes „D er W anderer" 
von G oethe. (H. A.) — 4. D as K u n stm itte l des G egensatzes in Goetlies „Gotz 
von Borlichingen“, gezeigt an G eorg und  Franz. (Sch. A.) — 5. U ns alle zielit 
das H erz zum  V aterland. (H. A.) — 6. Iphigeniens M onolog „H eraus in eure 
Scliatten  . . . . “ (I. 1.) die S tim m ungsscene und  E xposition  des D rainas. (Sch*. A.)
— 7. G oethe in Ita lien . [Mach den gelesenen A bschnitten  aus der italienischen 
Reise.] (H. A.) — 8. W ills t du, dass w ir m it hinein in das H aus dich banen, 
lass es d ir gefallen, Stein, dass w ir dich behauen. (Sch. A.) — 9. Schillers 
E pigram m  „W issenschaft**: „Einem  is t sie die hohe, die him m lische G ottin, 
dem andern  eine tilch tige Kuh, die ihn m it B u tte r v e rso rg t“ zu erlślutern m it 
Z ugrundelegung  der E in leitung  von Schillers akadem . A n tritts red e . (H. A.) — 
10. W elches Bild en tw irft Schiller im „Eleusischen F es t"  vom  E ntw icklungs- 
gange der M enschheit ? (Sch. A.) — 11. W odurch gew inn t Schiller in „M aria 
Stuart," unśer M itleid filr die H eld in?  (H. A.) — 12. W odurch  b rin g t Schiller 
in seiner Trilogie W allenstein  unseren  „H erzen menschlich n ah e r? "  (Sch. A.)

F  r  e i e Y o r t r i l g e :  1. Shakespeares „H am let". Eine Charaktorsbliil- 
derung  m it B enutzung  der D arste llung  G oethes in „W ilhelm  M oistors Lolir- 
ja liren". — 2. D er A ufbau  der d ram atischen H and lung  in Shakespeares „K dnig 
L ear". — 3. Die V olksscenen in G oethes E gm ont. — 4. W ie eignet, inau sieli 
durch Lesen allgem eine B ildung an ? Nach Schonbach iiber „Lesen und  Bildung".
— 5. U bersiohtliche D arste llung  der deutsohen L ite ra tu r des 19. Jah rh u n d erts . 
Nach Schonbach uber „Lesen und  B ildung". — 6. G oethe ein L eh re r des 
L ernens. Nach Bodę „G oethes L ebenskunst".

V III. C l a s s e  A bth. A : 1. N icht je d e r  groSe M ann ist ein gro  Ber M ensch. [M. von 
Ebner-Eschenbach.] (II. A.) — 2. W elche B edeutung tu r  ih re  C harak teren t- 
w icklung hat-die B egegnung Jo h an n as  m it M ontgom ery?  [Nach Schillers Ju n g - 
frau  von O rleans ] (Sch. A.) — 3. Inw iefern  w ird im „Lied von der Gloc.ke" das 
V aterlandsgefiihl an g ereg t ? (H. A.) — 4. „D as S treben  zum  B esseren" und  „Die 
L u s t zu y erharren  im A lten". [Goethe.] (Sch. A.) — 5. W ie le rn t B eatrice ihre 
B riider kennen? [Nach Schillers „B rau t von M essina".] (H. A.) — (i. Inw iefern 
ist der A pfelschuss in  Schillers „W ilhelm  Tell" der W en d ep u n k t des ganzan 
D ram as ? (Sch. A.) — 7. E s ir r t  d er M ensch, so lan g  e r streb t. [Goethe.] (H. A.)
— 8. N icht die G ew alt der Arm e, sondern  die K ra ft des G em uthos is t es, 
w elche die Siege erkam pft. [Fichte.] (Sch. A.) — 9. W ie g ib t der D ich ter eine 
V orstellung  von korperlicher Schonheit?  [Nach L essings Laokoon.] (H. A.) — 
10. W odurch  erschein t K aiser R udo lf in G rillparzers O ttokar ais das Vorbild 
eines edlen M onarchen ? (Sch. A.) — 11. M atu rita tsp ru fungsthem en  : <i) In  der 
E rinnerung  an die alte Z eit und  die grofien Beispiele der V orfahren liegt, eine 
unw iderstehliche G ewalt. L. v. R ankę, b) Inw iefern  liegen in unserem  Vater- 
lande die sta rk en  W urzeln  uns er er Kraft, ?

V III. C l a s s e  A bth. B : 1. N ur der D enkeude erleb t sein Leben, am  Geda.nkenlosen 
gelit es vorbei. [M. von E b n er—Eschenbach.] (H . A.) — 2. W elche H indernisse 
tre te n  der Ju n g frau  yon O rleans au f ih rer L au fb ah n  en tgegen  ? (Sch. A.) —
3. In  w elcher W eise b e ru h rt Schiller in seinem  L iede von der Glocke alle
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bedeu tenden  Y erhaltn isse der M onschheit ? (H. A.) — 4. Die erst.e Collision in 
G oethes „H erm ann nnd  D oro thea“. (Sch. A.) — 5. „E tw as fiirch ten  und  hoffen 
und  sorgen  — M uss der M enseh fu r den kom m enden M orgen“. [Schiller.] (H. A.) 
— (i. Die Idee  der F re ih e it in Schillera „W ilhelm  T ell“. (Sch. A.) — 7. G edanken- 
gang  der e rs ten  Scone in G oethes F aust. (H. A.) — 8. N oth en tw ickelt K raft. 
(Sch. A.) — 9. W ie w iderleg t L essing  W inkelm anns A nsich t Iiber 'die G riinde 
der A bw eichungen zwisclien der L aokoongruppe und  der D arste llung  V erg ils?  
(H. A.) — 10. R udo lf und  O ttokar. E ine P ara lle le  nach G rillparzers „K onig 
O ttokars Gliick und E nde“. (Sch. A.) — 11. M atu rita tsp ru fu n g sth em en : o) W orin  
b es teh t die w eltgeschichtliche B edeu tung  des griechischen V olkes? b) Inw ielern  
sind das classische A lterthum  und  das C hristen thum  die G rundlagen der mo- 
dornen C ultur 1

"te) In  rn m an isc łie i Sp iach e.

V. C l a s s e :  1. Ce sen tim en te  a descep ta t in  noi Bucovinenii diua de 18 A ugust
1900? — 2. Cum a p e trecu t fiecare feriele sa le?  — 3. Cum a ajuns satu l „Sera- 
cenii“ la  num ele seu ? — 4. D espre viea(a si ac tiv ita tea  lui A ron Pum nul. —
5. D espre orig inea m anastirii P u tn a . — (i. Ce placeri ni aduce earna ? — 
7. P en tru ce  s’au in tem eia t celo mai m ulte orase pe b inga riu ri ? — 8. P en truce  
no bucuram  noi de sosirea prim averii ? — 9. Ce este  luxul si pen truce  11 com- 
batem  n o i?  — 10. Cum se nasc inundatiunilc si ce daune causeaza c le?

VI. C l a s s e :  1. Cum au se rb a t Bucoyinenii a 70. di na ta la  a Im pera tu lu i lo r?  —
2. Ce in(elegem  noi in  istoi-ie prin  m igra^iunea popoarelor si care fm periu s’a 
nim icit prin  ea ? — 3. D espre rem asi(ele rom ane in  valea H a(egului. — 4. Cum 
a pedepsit Vulcan perfidia seryului se u P a n d e la s?  (D upa A lexandri.) - 5. A m intiri 
din prim ii ani ai Domnirii Im pera tu lu i no stru  F rancisc  lo s if  I. — 6. D espre 
pi;eferin(ele clim atului m odera t fa(a cu cele-lalte climate. — 7. Ce foloase ni 
adtic padurile ? — 8. D espre  in sem nata tea  apei in  economia casnica. — 9. Ce 
i]ive(atiirii reese peń tru  noi din (lisa la tin a  „m ens sana in corpore sano‘‘. — 
10. Mai buna-i v rab ia’n  m ana decat cioara’n  par.

V II. C l a s s e :  1. D ulce et decorum  pro p a tria  mori. — 2. Ce in(elegem  noi prin
lite ra tu ra  poporanii si care este in sem nata tea  ei ? — 3. P en truce  studiem  noi 
anca si astitdi lim ba la tina si cea greaca ? — 4. Cum suną devisa Im peratu lu i 
nostru  si ce ne inva(a, ea ? — 5. in  ce consta  ind rep ta(irea  si chiem area cri- 
t.icpi a d e re ra te  ? — li. Cine asceap ta  m ura’n  gura, nu poate  ą junge nici cand 
la onoare. — 7. Cari su n t u rm arile re le  ale resboaielor ? — 8. Care popor 
euro]>ean si-a im propria t mai an taiu  cu ltu ra  si civilisa(iunea rom ana?  — 9. Au 
resboaiele num ai nrm ari rele sau poate  si u rm ari folositoare culturei om enesci ?
— 10. O noarea si siinatatea su n t cele mai m ari bunuri ale omului.

V III. C l a s s e :  1 Cum au ajuns H abslm rgii in tre  stapanirea (erilor austriace ? — 
2. Din cari cause se nascura ne’n(elegeri in tre  A lexandru  cel M arę si Greco-Ma- 
cedonenii lui dupa supunerea P e rs ilo r?  — 3. In  ce consta  in sem nata tea  cul- 
tu ra la  a studiulu i istoric ? — 4. D espre ag ricu ltu ra  ca inceputul cultu rei si civi- 
lisa(iunii omenesci. — 5. Cari urm ari bune a av u t ocuparea C onstantinopolei 
p rin  Turci ? — 0. Care popor al anticita(ii a  riva lisa t cu R om anii in  privin(a 
im periului un iversa l?  — 7. Cine se scoala mai dem inea(a, a junge mai departe.
— 8. V erba m ovent, exem pla trah u n t. — 9. P en truce  a  rem as orientul mai 
innapoi in  cu ltu ra  si eivi.lisa(iune decat occidentul ?
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F  r  e i e  V o r  t  r  a  g  e : I n  d e r  V II. die T h em en  d ie se r  C lasse  sub  1. u n d  4. 
I n  d e r  V II I .  d ie T h em en  d ie se r  C lasse  sub  1. u n d  5.

c) In  x-o.tib.e3niscih.er Sprache.

V. C l a s s e :  1. Moi’ bakah,mi. — 2. 3 ahhth ce^iBHHna b ocena. — 3. O^acea b AjmciHOH.
— 4. CyMHi i Berem CTOponw bumu. — 5. He Bce bojioto, 111,0 ca (mhiuhtb. —
6. OroHŁ npHHTe îeM i HenpnHTOJieM ao^oBiKa. — 7. ll^o xoeeHniHiiie, mcojiibo hm 80-
aoto ? — 8. Xi,ą raflOK b iioeani HleBneHKa „I shob MeHi He npiiB es.ia......... “ —
9. BnxoBaHe MOJio^e>Kn b HlnapTi*. — 10. Hapo^m  iiicni i i'x sHanine.

V I. C l a s s e :  1. IliaHan ce6e, óy^e a Teóe. — 2. Hwiue BHTpeBamcTB iipoBa/\nTL iujih. —
3. HoMy .iioóhmo cuifi pienił Kpa fi ? — 4. 3naaeH« „HecTopoBoi* jiitoiihch** - 5. Hk bimk- 
BaioTŁ pian Ha ni/pieceHe Ky.iBTypw ? — 6. IIoniM ni8HaTH npaBĄHBoro npHHTê iH ? —
7. 0 6 obh8kh octBiHeHMX cynpoTHB Hapo^y. — 8. IIphhhhh poaBOio iihcb-
weHLCTBa Ha Pycu b X V I. Bmy. —  9. Th KOHenno noTpeóa óoraTCTBa n;ac.AHBoro 
i nopa^Horo skhth ? — 10. IleTpo M orusa i ero Koteria.

V II . C l a s s e :  1. To»iy yBaacaeao KoT.iapeBCKoro TBopn,eM Hamoi iioboi airepaTypn ? —
2. B imhb Bê iHKHX MicT Ha oópaaoBaHe HO^OBiica. — 3. XapaKTepncTHica HaTa^iKH b 
onepenu KoT^iHpeBCKoro „Hara^iKa IIo.iraBKaw. — 4. lIpoBi/\Ha .ąyMKa b iiobIcth 
KBiTKH „nepeKOTHno^iew. — 5 CH^ia Bom. — 6. HJo cnoBO,ąyBa*io IHaiiiKeKnaa nn- 
caTH Hapo/\HOio mobok) ? — 7. Hk onpaB^ye ca wecTB BepxoBHHi;a b hobicth H. Vcthh- 
hobh*ia  „MecTt BepxoBHHi^au ? — 8. llpoi^paMa i ^la.iBHicTŁ TOBapncTBa cb. K apana i 
MeTo^HH. — 9. noKH acHBe Ha^ia b xaTi, nexaH acHBe, He unraHaii. — 10. I  nyacoMy 
naynaiiTecB j esoro He nypaHTecB, óo xto MaTip 3a6yBae, Toro Bor Kapae.

V III . C l a s s e :  1. O^yrn eB.ieye e acepe^oM cjiaBH. — 2. 3ra^ica i Ha^ia, ^Ba roaoBni me 
pemi y t ix h  ao^oBiK a. —  3. l lo r^ ia ^  na n p n p o ^ y  iii^nocuTB , ho sapa rosi i ynoK O pae. —
4. He^o.ia KpinaKis b oiiob‘/Pihhx M^tpica BoBHKa. — 5. Cw.ia cobicth. — 6. Pin 
yMeiiHica 3aoxoayioiia  TOBapnurb ą <> nayicH pi^Hoi mobh i ei' airepaTypH. — 7. L a b o r  
n o n  o n u s, se d  beneficium . — 8. Toro mojkhu naymhth ca a H.ipo/\Ho’i iiocani' ? — 
9. 3a/\aaa  MaTypmiHa. — 10. CicpoMnicrB e OKpacoio Mo^io^na.

V. Verm ehrung der Lehrm ittelsam m lungen.
A . B i b l i o t l i c k .

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

1. Durch Schenkung:

Vom k. k. U n t e r r i c h t s m i n i s t e r i u m :  A rchiv fu r osterr. Gesch., 88. und 
89. Band, 1. H alfte. — S itzungsberich te  der kais. Akadem ie der W issenschaften , 
philosophisch-historische Classe, 141., 142. Band. R e g is te r: 131—140. — A nzeiger der 
kais. Akadem ie der W issenschaften , m athem atisch-naturw issenschaftliche Classe, 
J a h rg a n g  1900 und  1901, Nr. 1—9. — F on tes  rerum  A ustriacarum , herausgegeben 
von der h isto rischen  Commission der kais. Akadem ie der W issenschaften , 50., 51. 
Band. — S teingruber, der H erzenskaiser.
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Vom L a n d e s a u s s c h u s s e :  Stenographische Protokolle des Bukowinaer 
Landtages.

Vom h y d r o g r a p l i i s c h e n  C e n t r a l b u r e a u :  Jah rb u ch  des k. k. hydro- 
graphischen C entralbureaus.

Vom a k a d e m i s c h e n  S e n a t  d e r  k. k. U n i v e r s i t a t  i n  C z e r n o w i t z :  
Die k. k. F ranz  Jo sephs-U n iyers ita t in Czernow itz im ers ten  V ierte ljah rhundert ilires 
Bestandes.

Von der k. k. D i r  e c t  i o n  d e r  A n s  t a l  t :  X enia Czerno viciensia. (2 Ex.)
Von den V e r f a s s e r n :  Ionesou-G ion, Is to ria  B ucurescilor. — Dr. H ofler, 

Psychologie.
Von der Vrerlagsbuchhandlung  A r  t a r  i a & Co. in W i e n :  Peucker, Schatten- 

plastik und Farbenplastik .
Von der V erlagsbuchhandlung K a r l  K o n e g e n  i n  W i e n :  E m anuel Hoff

mann, Studien  zu r lateinischen Syntax . — Z ochbauer, B o trach tungen  zu Scheindlers 
lateinisoher G ram rnatik. — K rausa, De praepositionum  usu apud scrip tores b istoriae 
Augustae. — K ukula, De pseudacronianorum  scholiorum  recensionibus. — Ovidii 
Heroides, ed. Sedlm ayer. — B itschofsky, De A pollinaris Sidonii studiis S tatianis. — 
Krall, T acitus und  der O rient. —- Beer, H eilige H óhen  der G riechen und Rom er. -  
Krichenbauer, Tbeogonie und A stronom ie. -  - H itopadescha, tlbers. von Schoenberg.
— A nakreon, iibers. von K nauer. — G leditsch, Die C antica der Sophokleischen Tra- 
godien. — M ekler, E uripidea. — M iiller-S trubing, Thukydideische Forschungen. — 
Fellner, Fo rschung  und  D arstellungsw eise des Thukydides. — E ngelbrech t, H ephae- 
stion von Tbebon. — H ittm air, Die, P artike l „be“ in  der V erbalcom position .— Adamek, 
Die R athsel der deutschen Schitlem am en. — Spengler, D er deutsche A ufsatz. — 
Garel von dem bltienden Tal, herausg. von W alz. — O rtner,, R eim ar der A lte. Die 
Nibelungen. — U lrich von W in te rs te tten , herausg. von Minor. — Schm eltzl, Sam uel 
und Saul. — Spengler, W olfgang  Schm eltzl. — Y ier Spiele tiber die 2. T iirkenbela- 
gerung. — K lem m , D er au f den P arn ass  verse tz te  grilne H u t. ■— M eissner, Die eng- 
lischen C om odianten in O sterreich. — Sonnenfels, B riefe ilber die w ienerische Scliau- 
hiihne. — G orner, D er H ans- W urs t-S tre it und  Sonnenfels. — H ofm ann-W ellenhof, Alois 
Blumauer. — Koił, W iener F reunde 1784—1808. — Costenoble, A us dem  B urg th ea te r.
— Friedrich Schlegols prosaische Ju gendsch riften , herausg . von Minor. — K ulkę, 
Erinnerungen an H ebbel. — L aban, A uf der H am burg. — W artenegg , M ozart. — 
Becker, N iederosterreichische L andschaften . — Szanto, U n tersuchungen  ilber das 
attische B urgerrech t. — Friedrich, D er B arkide Mago. — E m anuel Hoffmann, P atri- 
cische und plebeische Curien. — Fuchs, Septim ius Seyerus. — W ober, D ie Skiren 
und die deutsche. Hel den.sagę. -- Berlicliingen, Die B efreier W iens. — B ildinger, 
Englische V erfassungsgeschichte. — Z eissberg , F ranz  Jo s e f  I. — Studniczka, Ver- 
muthungen zur griechisclien K unstgesch ich te . — lig , Die F ischer von Erlach. — Tausch, 
Einleitung in die Philosophie. — Miinz, Die E rkenn tn istheorie  in der vox-sophistischen 
Periode. — Miinz, Die E rkenn tn is- und  Sensationstheorie  des P ro tago ras. — Miinz, 
bebens- und  W eltfragen . — K nauer, Die A ristotelisch-T hom istische Psychologie. — 
Gomperz, Jo h n  S tu a r t Mili. — Becker, Y erstreu te  B la tter.

2. D u rc h  K a u f :
u) Z e i t s c h r i f t e n :  V ero rdnungsb la tt fu r den D ienstbereich des k. k. Mini- 

steriums fu r C ultus und U nterrich t. — Z eitsch rift fiir das G ym nasialw esen von 
Muller. — N eue Jah rb iich e r fiir Philologie und Padagogik  von D r J .  Ilb erg  und 
Dr. R. R ichter. — Z eitschrift fiir den deu tschen  U n terrich t von Dr. O. L yon. —
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Historische Zeitschrift von F. Meinecke. — Deutsche Rundschau fur Geographie und 
S ta tis tik  von U m lauft. — Z eitsch rift fu r Schulgeographie von Dr. A. Becker. — 
Z eitschrift fu r den physikalischen und  chem ischen TTnterricht. — A stronom ische 
R undschau von L. B renner. — L ehrprohen  und L ehrgange von Dr. W. F ries und 
D r. R. Menge. — O sterreichische M ittelschule. — O sterr. B la tte r  fu r S tenographie. — 
Stim m en aus M aria-Laach. — A rcliiy fiir slayische Philologie. — Z eitsch rift fu r Phi- 
losophie und  Padagogik  von O. F lilgelund W . Rein. — Arcliiy fiir Philosophio von L. Stein 
und P. N atorp . — Jah resherich te  fu r neuere deutsche L itera tu rgesch ich te  von J .  Elias 
und M. O shorn. — B ukow inaer padagogische B la tte r von D. Isopescul — Glohus. — 
G eographischo Z eitschrift von Dr. A. H ettner. — O sterreichisch-ungarische Reyue 
von A. M ayer-W yde. — S tudien  zur yergleichenden L itera tu rgesch ich te  von Koch.
— E uphorion von D r. A. Sauer. — Neue D eutsche Rundschau..

h) L i e f e r u n g s w e r k e :  Die ósterr.-ungarische M onarchie in W o rt und 
Bild. — T hesaurus linguae L atinae. — R oscher W ., L exikon der griechisclien und 
rom ischen M ythologie. — Jacob  und  W ilhelm  Grimm, D eutsches W orterhuch . — 
W agner H., L ehrbuch der G eographie. — G oethes W erke (W eim arer Ausg.). -  
Pauly-W issow a, Realencyclopiidie des classischen A lterthum s.

c) W e r k e :  B rockhaus, C onversationslexikon. 14. Aufl. — R ethw isch, J a h re s 
herichte tiber das hohere Schulw esen. — E ichert, W orterhuch  zu C urtius. —- G eorges, 
L atein isch-deutsches W orterhuch . 7. Aufl. — Giles, yergleichende G ram m atik der 
classischen Sprachen. — Paul, P rincip ien  der Sprachgeschichfe. — W egener, Unt.er- 
sucliungen tiber die G rundfragen  des Sprachlebens. — Jo rd an , K ritische Beitriige 
zu r Geschiclite der lateinischen Sprache. — H ey, Sem asiologische S tu d ien .’— Ronsch, 
Sem asiologische B eitrage zum latein ischen W orterhuch. — Stolz und  Schmalz, Latei- 
nische G ram m atik. — Delhriick, E in leitung  in das Sprachstudium . — Heinichen, 
L atein isch-deu tsches W orte rhuch . (i. Aufl. — W eise, C harak te ristik  der lateinischen 
Sprache. — N agelsbach, Lateinische S tilistik  fu r D eutsche. — K orting , Lateinisch- 
rom anisches W orterhuch . — B rugm ann und  Delhriick, V ergleichende S y n tax  der 
indogerm anischen Sprachen. — O sterm ann-M iiller, L atein ische U hungshticher. - 
Stolz, H istorische G ram m atik der latein ischen Sprache. — Apuleius, ed. van  der 
Vliet. — M acrohius, ed. E yssenhard t. — Seryii in Vergilium  com m entarii, edd. H agen 
& Thilo. — Porpliyrionis in H oratium  com m entum  ed. H older. — Priscianus, ed. 
H ertz . — Sophokles. K onig Odipus, ed. R itte r. — Sophokles, A ntigone, ed. Boeckh.
— Aischylos, Die O restie, libera. von W ilam ow itz-M oellendorft’. — A ristophanes, 
iihers. von D roysen. — Lysias, ed. Thalheim . — Strabo, ed. M eineke. — D em etrius 
Cydonius, ed. Deckelm ann. — Procli Diadochi in P laton is rem  publicam  com m entarii. 
ed. K roll. — K am m er, A sthetischer C om m entar zur Ilias. — H ansem  C om m entar 
zu X enophons A nahasis. — R ohde. P syche. — Rohde, D er griechische R om an. — 
Kirchhoff, O rchestik  der H ellenen. — Reichel, Y orhellenische G otterculte . — B runn. 
K leine Schriften. — H echt, Die griechische B edeutungslehre. — G rillparzerjahrhuch, 
herausg . von G lossy. — G oethejahrhuch, herausg. von G eiger. — St. Goar, R eg iste r zum 
G oethejalirbuch lKDO—1899.— G oethes Elegie, herausg. yonS uphan . — Ehner-E schenhach, 
G esam m elte Schriften. — H orner, B auernfeld . —Volkelt, A sthetik  des Tragischon.— Bodo, 
G oethes L ebenskunst. — C. F . M eyer, Die H ochzeit des Monchs. — 0. F. M eyer, Die 
Y ersuchung des Pescara. — C. F. M eyer, H u tten s le tz te  Tage. — C. F. M eyer, J iirg  
Jen a tsch . — C. F. M eyer, D er Schuss von der K anzel. — 0 . F. M eyer, D er Heilige.
— C. F. M eyer, G ustay  Adolfa P a g e ; P lau tu s im N onnenkloster. — H alm , W erke.
— D ahn, Odhins T rost. — R. M. M eyer, Die deutsche L ite ra tu r des X IX . Jah rh . — 
B artels, Die deutsche D ichtung der G egenw art. — B randes, Die H aup tstrom ungen  der



21

L ite ra tu r des X IX . Ja h rh . — K uno F ischer, Schillers Ju g en d - und  W anderjah re  in 
Selhsthekenntn issen . — K uno F ischer, Schiller ais Philosoph. — Minor, Keu- 
hochdeutsche M etrik. — Minor, G oethes F aust, I. Theil. — G oldscheider, Die E rk larung  
deu tscher Schriftw erke in den oberen Classen. — Klaucko, D eutsche A ufsatze und 
D ispositionen. — Bielsehow sky, G oethe. I. Bd. — G ottfried  K eller, W erke. B. I .—III.,
VII. — Linnig, D er deutsche A ufsatż. — Zehm e, Die C ultu ryerhaltn isse  des deutschen 
M ittelalters. — F . M. M ayer, G eschichte O stcrreichs. I. Bd. — H elm olt, W eltgesch ich te . 
V II, Bd. — Schurtz, U rgeschichte d e r C ultur. — K irm is, Die N um ism atik in der 
Schule. — Rocholl, Philosophie der G eschichte. — Cham berlain, Die G rundlagen  des 
X IX . J a h rh . — Z iegler, G eistige und  sociale S trom ungen  des X IX . Ja h rh . — K auf- 
inann, Politische G eschichte D eutsch lands im X IX . Ja h rh . — K ozak und  Fischer, 
H eim atskunde der Bukowina. — Lowl, Die geb irgsbildenden F elsarten . — Lendenteld , 
Die H ochgebirge der E rde. — G iin ther, Physikalische G eographie. — M artus, M athe- 
m atische A ufgaben. I I I .  u. IV. Bd. — S tandacher, C om binatorik. — H ochheini, M athe- 
m atiscbe A ufgaben. — R eye, G eom etrie der Lagę. — K obelt. Ikonographie der 
sclia len tragenden  ouropiiischen M eeresconchylien. — Voller. M ittlieilungen u b er Vcr- 
suclie m it R on tgen-S trah len . — M uller, K osm ische Physik . — M iiller-Pouillet, L ehr- 
buch der Physik  und  M eteorologie. I I .  Theil. — G ajdeczka, M atim tatsp ru fungsfragen  
ans der Physik. — Joe l, Philosophenw ege. — Codrescu, Dic^ionar Gercnano-Roman. — 
Popilianu, D ictionaru  Latinu-R om anu. — Saineanu, D ictionar un iyersal. — Saineanu, 
Incerare  asupra  sem asiologie liinbei R om anę. — Saineanu, A utorii R om ani m oderni.
— Cihac, D ictionaire d’etym ologie D aco-R om aine. — Manliu, G ram atica isto rica  si 
com paratiya, — D obrogeanu-G herea, S tudii critice. I I I .  Bd. — Cosbuc, F ire  de to rt.
— Philippide, Is to ria  lim bei si L ite ra tu re i rom ine. — Cosbuc, B alade si Idile. — La- 
zariciii, Is to ria  L itera tu re i Rom anę. — M aiorescu, Critice. - K ellner, Shakespeare. — 
Ibsen, Sam m tliche W erke, Bd. I I —II I ,  V —V II, IX . — Vischer, Shakespeare-V ortriige. 
Bd. I —II I .  — Rein, E ncyclopadisches H andbuch  der Padagogik. V II . Bd. — R eth- 
wiscli. .Tahresberichte iiber das hohere Schulw esen. X III . Bd. - K lussm ann, Ver- 
zeichnis der P rogram m abhandlungen . TII. Bd. — K eubauęr, Die Z ukunft des G ym na- 
siums. — Biese, P ildagogik und  Poesie. — M unch, V erm ischte A ufsatze u b e r U n terrich ts- 
zielo und  U nterric litskunst. — R othfuchs, B ekenntn isse  aus der A rbeit des erziehenden 
U nterrich ts. — R othfuchs, B eitrage  zu r M ethodik des altsprach lichen  U nterrich ts. — 
Belgcr, Moriz H au p t ais akadem ischer L ehrer. — R o b ert und P au l F ischer, H andbucli 
der G abelsbergeFschen S tenographie. — Noe, Die e rs ten  sechs Jah rzeh n te  der 
G alielsberger’schen Redezeiclienkunst. — X orst, A lm a m atcr Francisco-Iosephina.

Dr. A lfred X a t  li a n s k y .

b) S  c  h  ii 1 e r  b  i  b  1 i  o t  h  e  k  :

1. D u rc h  S c h e n k u n g :

Vom H e rm  Prol'. Dr. E. S i g  a 11: K lopstock, M essias (G raeser).

2. D u rc h  K a u f :
A lexandrescu, Scrieri. — A m bros, B iicherei 1.—5. H eft. — B aum bach, E s w ar 

einmal, Aus der Jugendzeit, K aiser Max, P a th e  des Todes, H arand  und  Hildę. K rug  
und  T intpnfass, L ieder eines fahrenden  Gesellen, Von der L andstrasse, Spielm anns- 
lieder, Som m erm archcn. F rau  H olde. —■ Creanga, Povesti. — Czenczenko, Twori 
1—3. -  E ngelm ann, Parziyal. — F ranko , Isw arak t, Uczitel. — F reund , Grieclien- 
la.nd. — F re y ta g s  S ch u lau sg ab en : Die D ich ter der F reiheitskriege, G oethes



kleinere Schriften, H erders A bhandlungen 1. Bd., K lopstooks Odeń, Messias, 
Schillers Briefe, Schillers phil. Schriften, Shakespeares M acbeth, V oss’ Luise, Z ehm e’s 
O ultu ryerhaltn isse  D eutsch lands im M itte lta lte r. — G audeam us, Zeitschrift, flir die 
Ju gend , IV. .Jahrg. — G oschens Sam m lnng Nr. 20, 39, 4(i, 55, 62, 63 ,‘64, 74. 75, 79, 
83, 91. — Grebinka, Czaikowski. — G ym nasialbibliothek Nr. 2, 5, 9, 10, 11, 28, 31. — 
H irt, B ilderschatz. — H offm ann Franz, Jugendb ib lio thek  Nr. 200—219. — Im mer- 
m anns Oberhof. — Ispirescu, Legendele. — Kilisz, M arusza, O zom a R ada. — K o m ers 
Z riny  (Schoningh). — L essings N athan  (Schoningh). — Lewicki, Iw an  W igow ski, 
Chm ary. — Manliu, Poesie. — May, R eiseerziihlungen Bd. 14—19. — M iinchgesang, 
V ierherr. — O sterr.-ungar. M onarchie in W o rt und  Bild (Fortsetzung). — R eu ters 
stenogr. B ibliothek Nr. 1, 5, 16. — R uthen ische B ibliotliek fu r die .Tugend ( F o r ts ).
— Schaching, W idukind. — Schiitti, P a te r  D amian. — Schillers G edichte (Schoningh).
— Schw eiger-Lerchenfeld, G riechenland. — Slayici, Novele. — Stoli, Die M eister 
der griechischen L ite ra tu r, Die M eister der rom ischen L ite ra tu r. — Zimbicki, Twore 
1—2. — Z ohrer, O sterr. Buch d e r A rbeit.

Zu den 2638 B anden des V orjahres kam en 106 Biinde hinzu, so dass nach Aus- 
scheidung von 8 unbrauchbar gew ordenen B anden der gegenw artige  S tand  der 
Schulerbib lio thek 2736 Biinde aufw oist. Im  Sęhuljahre 1900/1901 fanden im ganzen 
3180 B iicherentlehnungen s ta tt . P rof. Dr. E. S i g  a 11.

c ) P r o g r a m m s a  m m 1 u n g :
D urcli Tausch w uchsen an  inlandischen und  reichsdeutschen  P rogram m en (die 

L ectionskataloge der deutschen .U niyersitaten  m it eingeschlossen) 591 N um m ern zu. 
G esam m tstand  : 19.339. P rof. R adu S b i e r  a.

B . P h y s i k a l i s c h e s  G a b in e t .

1. A pparat zur D em onstration  der A bhangigkeit der E lek tric ita tsd ich te  von 
der Oberflache, sam m t G eblase (nach Kolbe). — 2. A ppara t zur D em onstration  g u te r 
und  sch lech ter E lektric itiitsle iter. — 3. H u g h es’ M ikrophon — 4. E lek trom oto r sam m t 
H ebepum pe. — 5. M ariottesche Flasche. — 6. A ppara t zur Tension der D ampfe. —
7. L ooseFs D ifferentialtherm oskop. — 8. Modeli einer D am pfsteuerung  (filr das 
Skioptikon). — 9. O ptische Scheibe (nach H artl). — 10. W inkelspiegel. — 11. K alej
doskop. — 12. 1 B arthels Spiritus-B unsenbrenner. — 13. 1 L o throhr.

Prof. Dr. Ph. B r o c  h.
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C . N a t u r h i s t o r i s c h c s  C a b in e t .

1. D u rc h  S c h e n k u n g  :

Vom H e rm  T o m o w i c z ,  k. k. Post.c.ontrolor a. D . : 2 Stilck M uscheln und 
m ehrere  kleine Conchylien.

2. Durch K a u f:

1 S topfexem plar von M ustella m artes. — 1 S topfexem plar von T etrao  uro- 
gallus. - -  1 Skele tt von L acerta  yiridis. — 1 F roschskele tt. — E ntw ick lungsgruppe 
von L ibellula 4-m aculata. — 1 Oligoklas. — 1 W asserhad . — 1 M iiusezange. — 
9 Stilck L eu tem ann’sche W andtafeln .
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Stand der Sam m lung am E nde des Schuljahres 1900/1901:

I. Z o o l o g i s c h e S a m m l u n g :
Stand Zuwachs Stand am Ende

im Jahre 1 899 1900 im Jahre 190011901: des Jahres 1900| 1901
W irbelth iere  . 262 2 264
A ndere Thiere . 1352 . 3 . 1355
Sonstige zoologische G egenstande 131 . 2 133
Modelle . 15 . 0 15
A bbildungen . 160 . 9 169.

11. B o t a n i s c h e S a m m l u n g :
H erbarium blatter . . 1054 . 0 . 1054
Sonstige botanische G egenstande 44 . 0 44
M odelle . . . .  20 . 0 20
A bbildungen . 92 . 0 92.

III . M i n e r a l o g i s c h e S a m m l u n g :
N atu rstiicke  . . . . 1390 . 1 . 1391
K rystallm odello 257 . 0 257
A bbildungen . 24 . 0 24

Prot'. O tto  M a y e r .

I ) .  H i s t o r i s c h - g e o g r a p l i i s c h e s  C a b in e t .

1. D urch K auf:
1. V. von H aard t, W an d k arte  der A lpen. — 2. C. P. Baur, W andkarte  der 

osteiT.-ung. M onarchie. — 3. C. F . Baur, O rohydrogr. W andkarte  von  O sterreich- 
U ngarn . - -  4. V. von H aard t, Schulw andkarte  von A merika. — 5. H. K iepert, Poli- 
tische W an d k arte  von E uropa (Berlin 1894). — 6. Sydow -H abenicht, O rohydrogr. 
W andkarte  von E uropa. — 7. H. K iepert, Polit. Schulw andkarte von Afrika. —
8. V. H aard t, Schulw andkarte  von Asien. — 9. F. L angl, B ilder zur G esch ich te : 
Kr. 59 K rem l in  Moskau, Nr. 94 W artbu rg , Nr; 65 Die H absburg , Nr. 68 N urnberg . 
— 10. A. K irchhoff, R assenbilder (12 Tafeln).

G egenw artiger S tand  der Sam m lung :
a) 94 B ilder fu r den G eschichts- und 42 B ilder und  20 D iapositive fu r den geo-

graphischen U nterrich t.
b) 40 geschichtliche und 60 geograpliische W andkarten .
c) 4 G loben und 3 R eliefdarstellungen.
d) 4 A lpenansichten und  4 kleine A lbum s.

2. Durch S ch en k u n g :
Ein plio tographisches A lbum  von Paris-V ersailles und  ein p lio tographisches 

A lbum  der P a rise r W eltausste llung  vom  Ja h re  1900, geschenkt von P ro fesso r 
A. M i k u 1 i c z. P rof. C. K o z a k .

E . A r c M o l o g i s c h c s  C a b in c t .

1. Durch Sch en ku ng :
Ein got.hisches A rcliitek turfragm ent aus schw erem  krystallin ischem  Q uarzstein, 

geschenkt von dem  Schiller der V III. G ym nasialclasse Sam uel S t o r f  er .
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2. D u rc h  K a u f :
W a n d t a f e l n :  D r. L. G u r li t t : A nschauungstaleln  zu C aesars bellum  Galli- 

cum : I. C astra  Rom ana. II . Alesia, G otha, P ert. 1898.
B i l  d e r :  Seem anns W andb ilder Nr. 120—130. L ichtdruekbilder, herausgegeben  

vom kais.-deutschen archiiologischen In s ti tu t  in der V erlagsansta lt B ruckm ann nnd  
Comp., und  zw ar 3 Stiick : 1. S ta tuę  des A ugustus von P rin a  P o rta  im V a tica n ; 
2. G rabstelle  der H egeso, des P roxenos T ooliter vor dem D ipylon zu A tlie n ; 3. D er 
sogenann te  A lexander-Sarkopliag  aus Sidon im kaiserl. o ttom an isclien M useum  zu 
C onstantinopel.

H i l f s b t i c h e r :  A rchaologischer A nzeiger 1900; T ex t zu den Cybulskischen 
Tafeln Nr. 4 (die griech. und rom . Schiffe) ; B runn, K leine Soliriflen, gesam m elt von 

H . B runn  Bd. I. Rom ische D en k m ale : altita lische und  e tru sk isc lie ; F . W inter, Kunst- 
goschiohte in Bil dem  I. Bd. A lterthum . Leipzig, 1900; T exte  zu den A nscliauungs- 
ta fe ln  zu C aesars bellum  G allicum von D r. L. G u rlitt I. zu C astra  R om ana
11. zu Alesia.

S ta n d  d e r  S a m m lu n g  a m  S c h lu s se  d e s  S c h u l ja h re s  1900/190
o) W andtafeln  . . . . . . . 20 N um niern
b) D i a p o s i t i y e ......................................................... 210 „

c) A ufgezogene P ho tog raph ien  ,. 132
d) G ipse . . . . ' ...................................... 19
e) G e f a s s e .................................................................. 19
/ ’) R e l i e f s .................................................................. 1 n
</) G ew ander . . . . . . . . 9 D
h) M odelle . . . . .  . . 15
ł) P rfihistorisches . . . . . . . 5 ii
A) Bilder, L ichtdrucke etc. . . . . . 1114 ii
/) O riginalien (A nticaglien etc.) . . . . 20 1 1

w) In scliriftenabklatsche . . . . .  
u) H ilfsbticher (mit A usscliluss der aus ,<ler

3 ”

L elirerbib lio thek und  der P rogram m ensam m -
lung  en tlehn ten  und  d o rt inyentierten) . . .  21 W erke in 25 Biinden,

W ie alljahrlich w urden  aucli heuer die m eisten der oben erw ilbnten E rk larungs- 
m itte l je  nach B edarf fu r den U n terrich t zur V erfugung g este llt und  die Schiller 
m it der aroliaologischen Sam m lung b ekann t gem acht. Im  A pril 1. J . w urde au f An- 
ordnung  des H e rm  R eg ierungsra thes H . K l a u s e r  eine A rt B ildergallerie einge- 
riclitet, indem  die gro lieren  W andb ilder in den C orridoren des. o rsten  S tockw erkes 
zu r B esichtigung au sg eh an g t w urden. A u d i w urden  fu r einzelne C lassen Y ortrage 
m it L ichtbilderprojectionen iilier die an tiken  Tempel, G o ttergesta lten , ilher die Akro- 
polis zu A then. F orum  R om anum  u. s. w. gehalten . Prof, R. W  u r  z e r .

F .  M i in z e n s a m m l u n g .

Diese w urde im Scliuljahre 1900/1901 um  20 Miinzen, 38 D oubletten  und 2 
B anknoten  durch  Schenkungen yerm ehrt.

W ie se it m ehreren  Ja h re n  spendete  auch diesm al H e rr  S tad ta rz t D r. F l i n k  e r  
den  reiclilichsten B eitrag , bestehend aus 25, zum eist silberneu  und g u t erlialtenen 
w ertyo llen  Miinzen. F e rn e r sclienkte H e rr stud. ju r. Em il T e u d e l o f t  (gew esener 
Schiller der A nstalt) 20 Miinzen, von denen m ehrere schon erlialtene rom ische Denare
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sind. Endlich erh ie lt die Sam m lung B eitrage von folgenden Schiilern : Aus der IV. A : 
v. Bejan (2 St.), Sohapire (1); aus der IV. B : K ra tte r  (2), Sokal H einrich (5); ans der
V III. A : R. v. G rigorcea (2 B an k n o ten ); aus der V III. B : G oldlust (3 grofie Silber- 
miinzen).

G egenw artiger S tand  der Sam m lung : 732 M iinzen und  M edaillen, 954 D oubletten , 
23 B anknoten. Prot'. A. M i k u 1 i c z.

Gr. I l a t l i e m a t i s e h e  L c h n n i t t e l .

3 Lineale m it H andgriff und E in theilung  in cm. — 2 T ransporteu re  aus Holz 
m it H andgriff. — 2 D reiecke m it H andgriff, rechtw inklig , gleichschenklig, m it Ein- 
the ilung  in cm. — 3 D rei D reiecke m it H andgriff, rechtw inklig , ungleichseitig, m it 
E n theilung  in cm. Prot'. Epiphanias von T a r n o w i e c k i .

H . L e l i r m i t t e l  f i i r  ( la s  Z c ic h n c n .
Steigl, Z eichenyorlagen, 5. u. 6 H eft. J . H  e 1 z e 1.

I .  L e l i r m i t t e l  f i i r  d e n  G rcsan g .

1 H arm onium . R eąuiem  in E s von Becher. P a rtitu r  und  Stimm en. „Ehre 
G ottes“ 20 Stimm en. Fiby : Chorliederbuch. I I .  Th. 15 Stiick. H ans H o m e r .

K . L e l i r m i t t e l  f i i r  d a s  T u r n e n .

1. D urch K auf:
2 Stiick eiserne T rayersen  fu r das K le tte rgeriis t. Die 12 K le tte rs tan g en  w urden 

zuin Verschieben und  zum  H iingen eingerichtet.

2. Durch S ch en k u n g :
18 Stiick W and tafe ln  von Puritz-L ian , G escbenk des T urn leh rers L issner.

.1. Li s s ner .

VI. Untersttitzung der Schtiler.
A. Stipeudien.

Karne
des Stipeiidist.cn

B enennung D atum  und  Zabl Ja h r-
y <Dcn des des

licher
B etrag

oPh O Stipendium s V erle ihungsdecretes
K h

F ranz A dolf W icken- L.-Sch.-R. v. 14. Marz 
1901, Z. 1342.

i H odl E duard I. a h auser’sches Stipen- 
dium.

84 —

2 Sm ereczyński H. 1. c G efallsstrafgelder-
Stipendium .

F in .-Inspect. v. 31. Jiiim er 
1901, Z. 14407. 200 —

3 Z urkan N azarius I. d Anclx*eas v. Gaffenko’ L.-Aussch. v. 6. A pril 100sches Stipendium . 1901, Z. 1551.
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N am e

des Stipeiidislcn
0)CCCG03

B enenim ng
des

Stipendium s

D atum  und  Zalil 
des

V erleihungsdecret.es

Ja h r-
licher

B etrag

Pn O K 1 ii

4 H irschm uller Cłir. II . a F ranz-Josefs-V ereins- 
S tipendium . 10. Dec. 1900, Z. 15. 100 —

5 K ohlm ann Siegm. II . b dto. , dto. 160 —

(i W ąsow icz Ferd . II. b F inanz-Stipendium . F in .-Inspect. v  27. Nov. 
1899, Z. 12550. 200 —

7 Gutherpf Is id o r . I I I . a F ran z -J  osefs-V  ereins- 
S tipendium . 10. Dec. 1900, Z. 15. 100 —

8 K rauss E rw in  . I I I .  a
Fellm ann v. N or will’ 
sches Stipendium  1'iir 

die H auer der Studien- 
zeit.

I. allg. B eam tenyerein 
v. 30. J a n n e r  1900, Z. 

61565/1899.
500 —

9 L ang W ilhelm  . II I . a F ra n z -J  osefs-V  ereins- 
S tipendium .. , 10. Dec. 1900, Z. 15. 100 —

10 lllasiow icz A rt. . I I I .  b A ndreas y. Gaflenko’ 
sches Stipendium .

L.-A ussch. v. 9. Nov. 
1900. Z. 4937. 1(XJ —

11 S ternherg  H erm . II I . b Jacob  R osenzw eig’ 
sches Stipendium .

L.-Reg. v. 4. Marz 1899, 
Z. 4590. 100 —

12 Spanul Jo liann  . I I I .  c Franz-.Iosefs-V ereins-
Stipendium . 10. Dec. 1900, Z. 15. 100 -

13 Bucoye^chi Mich. IV. a Claud. R. y. Ja s iń sk i’ 
sches Stipendium .

L.-Reg. v. 28. J a n n e r  1901, 
Z. 25706/1900. 300 -

14 Can^er T h e o d o r. IV. a wie sub Nr. 4. wie sub Nr. 4. 100 —

15 Gabe Schm iel . IV. a dto. dto. 100 —

10 L ern e r M ordko . IV. a dto. dto. 100 —

17 B erler B enzion . IV. a Leib A chner’sclies 
Stipendium .

L.-Reg. v. 31. Dec. 1900, 
Z. 26010. 240 —

18 F ran k  A dolf . . IV. b B eam tenvereins-S ti-
pendium .

Conf. v. 14. Oct. 1898. 
Z. 1174. 120 —

1!) L ebouton  M ax . IV. b Finanz-Stipendium . F in .-Inspect. v. 19. Aug. 
1898, Z. 9004. 200 —

20 T eleaga G ab rie l. IV  b wie sub N r. 4. w ie sub Nr. 4. 100 —

21 K ateryn iuk  P e te r V. b A ndreas v. G aflenko’ 
sches Stipendium .

L.-A ussch. v. 11. Nov. 
1899, Z. 4928. 100 —

22

i

Marco B asil . . V. b wie sub Nr. 4. wie sub Nr. 4. 100
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1 Name
(les Slipciidisten

<DccCCcd

B enennung
des

S tipendium s

D atum  und Zahl
des

V erleihungs decretes

Jah r-
licher
B etrag

Ph o K li

23 W ojnow icz Dem. V. b A ndreas v. Gaffenko’ 
sohes Stipendium .

L.-A ussch. v. 4. .Janner 
1898, Z. 4773/1897. 100 —

24 D ariezuk P e te r  . V. c dto. dto. 100 —

25 A nd raeki J o s e f  . V. o •Tosef K onig’sches 
Stipendium .

L.-Scb.-B . v. 14. Marz 
1901, Z. 1341. 113 40

26 G rigori Philem on V. c wie sub Nr. 23. wie sub N r. 23. 100 -

27 Miski A ndreas . VI. a dto. dto. 100 —

28 Popescu O ctavian VI. b wie sub Nr. 4. wie sub Nr. 4. 160 —

29 Tudan Eusebius VI. b dto. dto. 100 —

30 Bohosiewicz Ad. VII. a M itulski-W artano- 
w icz’scbesStipendram .

L.-A ussch. v. 26. Oct. 
1900, Z. 4665. 200 --

31 Ciobotariii N ik .. VII. a A gnes v. Popoyicf 
sclies Stipendium . 19. F eb ru a r 1898. 100 -

32 F lem ingor Sam. VII. a
B aronin H irsch ’sohe 
K ais.-Jubil.- W oblth .- 

S tiftung.
14. .Tuni 1901. 480 —

33 Strejao B asil . . VII. b wie sub Nr. 4. wie sub Nr. 4. 160 —

34 V itenco Basil VII. b Gr.-or. Religions- 
fonds-Stipendium .

L.-Rcg. v. 10. Dec. 1897, 
Z. 22961. 160 —

35 B renner A lfred . V III.a wie sub Nr. 4. wie sub Nr. 4. 100 —

33 Czownicki Adal. V III.a H andstipendium  des 
polu. Lesevereines. 3. Mai 1901. 50 —

37 Hopp- W aldem ar V III.a . J o s e f  K iinig’sches 
Stipendium .

L.-Sch.-R . v. 15. Oct. 
1900, Z. 5909. 113 80

38 K lym  Pantelim on V III.a wie sub Nr. 4. wie sub N r. 4. 100 -

39 Pochm arski Isid. V III.b dto. dto. 100 -

40 W oloschenko St. V III.b E leazar Sosnow icz’ 
scbes Stipendium .

Gr.-or. Consistorium  v.28. 
Marz 1895, Z. 873. 100 80

. Z usam m en . 5802 00
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I i .  L o e a l e s  U n t e r a t i i t z u n g s w c s e n .

7. K m sn  Franz-Jost>f- Verein xur UnUrstiUzyng rliirfiigrr wnrl uiirdiger 
Schiller am 1. Staatsgymnasium.

X. ^ . T i s - w e i s
iiber das Stam m yerm ogen des K aiser-F ranz-Josef-V ereines am 31. D ecem ber 1900

1 P
os

tz
ah

l 
1

B e n e n n u n g
Nominal-

w ert

K  [ h

H alb- 
jahrige 
Z jnsen 

K  ~j li

1 E in  C lary-Los Nr. 33063 . . i .................................................... 802 Ein Palfty-L os Nr. 15697 .................................................................... 80 — —

3 Ein R udolfs-S tiftungs-L os Serie 135, Nr. 2 1 ..................... ..... 20 — —

4
a) Z i n s e n  a m  1. . J a n n e r  u n d  a m  1. J u l i :

P ropinationsablosungs-Schuldyerschreibung  (v. 3. .Janner 1890)
Nr. 355, y i n c u l i e r t ............................................... ..........................

P rop inationsablosungs-Schuldyerschreibung (v. 3. .Janner 1890) 
Nr. 664, y i n c u l i e r t .........................................................................

1UKX)
_

250 —

5
200) 50

o Propinationsablosungs-Schuldyerschreibung  (v. 3. .Jilnner 1890)
Nr. 1354, y in c u l i e r t .........................................................................

P rop inationsablosungs-Schuldyerscltreibung (v. 1. Ja n n e r  1890) 
Nr. 1842, y in c u l i e r t .........................................................................

2000 50
7

2010 50
8 Propinationsablosungs-Schuldyerschreibung (v. 1. Jilnner 1890) 

Nr. 1966, y in c u l i e r t ......................................................................... 20X1 50
I 9 P rop inationsab lósungs-Schuldyerschreibung  (v. 3. J a n n e r  1890) 

Nr. 1048 ..........................................................'................................... 20X1 50
10 Propinationsab lósungs-Schuldyerschreihung  (v. 3. Ja n n e r  1890) 

Nr. 863, y i n c u l i e r t ......................................................................... 10)0 25
11 Propinationsab losungs-Schuldyerschreibung  (v. 3. Ja n n e r  1890) 

Nr. 5420, y in c u l i e r t ..................................... .................................... 200 — 5 —

12
b) Z i n s e n  a m  1. E e b r u a r  u n d  1. A u g u s t :

S taatsschuldyersc lire ibung  (vom 1. F eb ru a r 1873) Nr. 82302, 
y in c u l ie r t .............................................................................................. 3300 69 30

13 Schuldyerschreibung des H erzog tbum s Bukowina (vom 1. F e 
b ruar 1890), Nr. 3106, y i n c u l i e r t ...............................................

Schuldyerschreibung des H erzogthum s Bukowina (vom 1. F e 
b ruar 1890) Nr. 3107, y i n c u l i e r t ...............................................

2000 40
14

200) 40
15 Schuldyerschreibung des H erzog thum s Bukowina (yom 1. Fe

b ruar 1890) Nr. 107, y in c u lie r t ....................................................
1

1000 — 20 —

10
c) Z i n s e n  y o m  1. Ma i  u n d  1. N o v e m b e r :

S taatsschuldyersc lire ibung  (OOer Los vom  15. Marz 1860) S. 3799. 
Nr. 17, y in c u l ie r t .............................................................................. 1000 20

17 Staatsschuldyersc lire ibung  (v. 1. Mai 1900), Nr. 106323, y inculiert 12000 252 —

18
d) Z i n s e n  a m  1. . Tuni  u n d  1. D e c e m b e r :  

U ngarische H ypothekenbank-O bligationen, S. 2062, Nr. 32 200 4 J
19 „ „ „ ,, 2062, „ 33 . 200, 4 __l
20 „ „ „ „ *>62, „ 34 . 200, 4
21 » n n ii *^475, ,, 

E in lage in der buk. Sparcasse (Sparca.ssebuch Nr. 72465). .
201 42J 208 64 1

Sum m ę . . . . 43688 64) 987 30|
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XX. X^.ecłi.iŁ-a.XLg'sa."bscłi.l-.3.ss
iiber das Y ereinsjahr 1900.

A. E i n n a h m e n  u n d  A u s g a b e n .
a) E i n n a h m e n .

1. C assarest vom  Ja h re  1899 ..............................................................................
2. Subvention der lobl. hukow iner S p a r c a s s e ...............................................
3. Suhvention des hohen L a n d ta g e s ....................................................................
4. Spende Sr. D urch lauch t F iirs ten  L o b k o w itz ...............................................
5. Spende des H e rm  G eneralagenten  J .  J a k o w e t z .....................................
(5. Spende des H e rm  W ilhelm  Badian . . ...............................................
7. Spende der F ra u  J . T ............................................................................................
8. R einertrag  der am  31. Mai 1899 y e ran s ta lte ten  L essingfeier . . .
9. Jaliresheitriige der V e re in s m itg l ie d e r .........................................................

10. E rlos fiir die ausgeloste hnk. P ropinationsablosungs-Schuldyerschrei-
hung  N r. 9 3 1 .........................................................................................................

11. Z insen der W e r t p a p ie r e ....................................................................................
12. Z insen von der Sparcasse-E inlage (Nr. 7 2 4 0 5 ) ..........................................
13. Aus der Sparcasse behoben . . .......................................................... ..... .

Im  ganzen . . . .

1 K 38 li
600 11 — 11

200 11 — 11

40 11 — 11

40 11 — 11

20 11 — 11

12 11 — 11

86 11 — 11

428 11 — 11

2000 11
—

11

1982 11 60 11

18 11 64 11

2703 11 27 17

8131 K 89 Ii

/>) A u s g a b e n .

1. Vier R egierungs-Jub ilaum s-S tipendien  a  160 K ....................................
2. Z w olf S tipendien a 100 K ...............................................................................
3. H andun ters tiltzungen  fiir 5 S ch ille r ..................................... . . . .
4. B eitrag  an die Schiilerlade zur A nschalfung von B adekarten  fiir un-

bemiffcelte S c h i i l e r ..............................................................................................
5. A rzneien fiir kranke S c h i l l e r .........................................................................
6. 1 Stiick M airente Nr. 237999 im N om inalw erte  von 2000 K  (C.-W 99'875)

sam m t Z insen und  S teuer ’ ..............................................................................
7. 1 Stiick M airente Nr. 465992 im N om inalw erte von 2000K (C.-W. 98'875)

sam m t Z insen und S t e u e r ...............................................................................
8. In  der Sparcasse e i n g e l e g t ...............................................  .....................
9. K osten  der Ilruck legung  des Jah resb erich tes  iiber das J a h r  1899 .

10. E ntlohnung  des DienSrs fiir das E inheben der M itgliederbeitriige .
11. R e g ie a u s la g e n .........................................................................................................

Im  ganzen . . . .

640 K  — h 
1200 „ - „

37
13 11

80
32

11

11

2018 „ 17

1982
1688

7
39

5

11 50
11 64 „
11 11
11 60 „
11 50 „

7852 K  53 h

c) B i 1 a n  z.

Bei oiner E innahm e v o n .........................................................................................8131 K  89 h
und einer A usgabe v o n ..............................................................................................  7852 „ 53 „

erg ib t sich ein C assarest von . . . .  279 K  36 li

A n m e r k u n g .  Die in den A usgaben sub P o st 6 und  7 angefiih rten  2 Stiick 
N oten ren te  a 2000 K  w urden sam m t 4 Stiick N otenren te  a 2000 K, welche schon im 
Jah resb e rich te  p ro  1899 ausgew iesen w urden, gegen die im A usweise iiber das Stam m - 
verm ogen u n te r P o st 12 angefiih rte  N o ten ren te  im N om inalw erte von 12.000 K  ein- 
g e tau sch t.
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Die yoranstehende R echnung w urde vom  R echnungsrev isor H e rm  Dr. Jo h an n  
D o r n h a u m  und  dem V ereinsm itgliede H errn  P ro fesso r Cornel K o z a k  (in V ertre- 
tu n g  des durch einen T rauerfall yerh inderten  R echnungsrey isors H errn  N aftali Ti t -  
t i n g e r )  am 12. Marz 1901 geprilft nnd  fu r richtig  befunden.

B. S t a n d  d e s  V e r m o g e n s .

D asselbe bestand  am  31. D ecem ber 1899 aus W ertpap ieren  im N om inalw erte
v o n ..................................................................................................................................  42.680 K  52 h-
einer E inlage in der buków. Sparcasse im B etrage v o n ..........................  1.200 „ 52 „
nnd  in einem  liaren B etrage v o n .........................................................................  ' 1 „ 38 „

Im  ganzen . . . .  43.882 K  42 h
Am 31. Decem ber 1900 bestand  das S tam m capital aus W ertpap ieren  im No

m inalw erte v o n ........................................................................................................ ' 43.480 K — li
und einer E inlage in der buków. Sparcasse im B etrage von . . . .  208 „ 64 „

Im  ganzen . . . .  43.688 K 64 h
E s s te llt sich som it das G esam m tyerm ogen des V ereines am 31. D ecem ber 1900 

folgenderm assen d a r :
a) S tam m capital in W ertpap ieren  und einer E inlage in der Sparcasse 43.688 K  64 li
b) B argeld  . . ............................................................................................... 279 „ 36 ,,

Im  ganzen . . . .  431)68 K  — h

V o m  A n s s c h u s s e  d e s  K a i  s e r  F  r  a  n  z - .J o s e f  - V e r  e i n  e s.

C z e r n o  w i t z ,  den 20. Marz 1901

Verein8ol>mann: V ere in sca8sie r:

R egierungsra th  H. K lauser. L yceal-D irector Prof. Dr. J. Frank.
Y c re in sse c re ta r :

Prof. Ep. v. T arnow ieck i.

I I I .  ^ - ■ o .s - w e is

iiber den S tand der E hrenm itglieder, G riinder und  beitragenden  M itglieder des 
K aiser F ranz-Josef-Y ereines im Ja b re  11)00.

o) E h r e n m i t g l i e d e r  
H err K l a u s e r  H einrich, k. k. R eg ierungsra th .

„ K o c h a n o  w  s k  i A nton, F re ih e rr von, B urgerm eister.

/i) G r  ii n  d e r :
D er hochw iirdigste H e rr C z u p e r k o w i c z  A rcadius, E rzb ischof und  M etropolit. 
H ochw iirden H e rr  C a l i n e s c u  M yron, A rchim andrit.
H e rr  K o c h a n o w s k i  A nton, F re ih e rr  von, B urgerm eister.
D er hochw iird igste H e rr Basil v. R  e p t  a, B ischof von R adau tz  und G eneralyicar.

c) M i t g l i e d e r :
1. H err B adian W ilhelm , B a n ą u i e r .....................................
2. Dr. B arber B ernhard , k. k. L andesgenich tsrath

K 8 . -
1? 10 . —



— 31

3. H e rr  B arleon Moriz, k. k. L a n d e s re g ie ru n g s ra th ..........................................
4. B ratkow ski Loon, G u t s b e s i t z e r ...............................................................
5. „ B riill Josef, V o rstan d -S te llv ertre te r des k. k. B alm betriebsam tes
G. „ B runnstein  A. M., K a u f m a n n ....................................................................
“7. „ B ujor Theodor, k. k. P ro fesso r ...............................................................
8. „ Dr. D ornbaum  Jobann , A d v o c a t .................................................................
i). „ Dr. F ran k  Josef, k. k. P ro fesso r und  L yeeal-D irector . . . .

10. „ Dr. F reund lich  Oswald, A d y o c a t...............................................................
11. „ F tirth  Felix, F re ilie rr v o n ...........................................................................
12. „ Dr. G oldenberg  Max, A d y o c a t.....................................................................
13. „ G oldenberg Sigm und, G u ts b e s i tz e r .........................................................
14. „ G oldlust H einrich, K a u tm a n n ......................................................................
15. „ G rigorcea M odest, R it te r  von, G rossgrundbesitzer in  Karapcziu
IG. „ K iebel A urel, k. k. P ro fesso r in B r i i x ......................................................
17. „ K lar Cajetan, k. k. G e r ic h ts p ra s id e n t....................................................
18. „ K lauser H einrich, k. k. R eg ierungsra tli und  G ym nasiald irector .
19. „ K ochanow ski A nton, F re ih e rr von, B u rg e rm e is te r ............................
20. „ Dr. K ohnJulius, k. k. F in a n z -O b e rc o m m issa r ......................................
21. „ K olaży Johann , k. k. H o f r a t h .....................................................................
22. „ L angenhan  F riedrich , H andelskam m erprasiden t . . . . . . .
23. „ M ayer O tto, k. k. P ro fe s so r .........................................................................
24. „ M eyer Jakob , K a u fm a n n ..............................................................................
25. „ N eunteufel F ranz, k. k. P r o f e s s o r .........................................................
,2G. .O ehl Josef, k. k. L a n d e s g e r ic h ts r a th ....................................................
27. „ O renstein  Sam uel, G ro ssg ru n d b esitze r......................................................
28. „ Dr.- Philipow icz W ładim ir, P r im a ra i-z t....................................................
29. „ Pom pę W ilhelm , k. k. H o fra th  und  LandesprU sidenten-S tellyertr. .
30. „ Popowicz Eusebius, k. k. U n iy e r s i ta ts p ro f e s s o r ...............................
31. ’ „ Dr. P ribram  R ichard, k. k. U n iy e r s i ta t s p r o f e s s o r ...................
32. „ Dr. Rdiss E duard , R eg ie ru n g sra th  un.d V iceburgenneister . . .
33. „ R osenzw eig Leon, R e n t i e r .........................................................................
34. „ Dr. R o tt Josef, A dyocat, S parcassed irector undL andeshaup tm ann-

S te l l y .e r t r e t e r ...................................................................................................
35. „ Schnircli Moriz, G ro ssg ru n d b esitze r...............................................1. .
3G. „ Scliw aiger N orbert, k. k. P ro fe s so r ...........................................................
37. „ Schw eiger Leopold, k. k. P ro fe s s o r ..........................................................
38. „ Skobielski Johann , k. k. P r o f e s s o r ..........................................................
39. „ Dr. S trzelbicki Adolf, A d y o c a t ...............................................................
40. „ Tarnow iecki Epiphanias, von, k. k. P r o f e s s o r ....................................
41. „ T ittin g e r Dayid, R e n t i e r ...............................................................................
42. „ T ittinger N aftali, R e n tie r ...............................................................................
43. „ Dr. Tum lirz Carl, k. k. L a n d e s sc h u lin sp e c to r .....................................
44. „ Dr. W ach te l Jakob , A d y o c a t ....................................................................
45. „ W isłocki Josef, k. k. H o f r a t h ....................................................................
4G. „ W olf Carl, k. k. P r o f e s s o r .........................................................................
47. „ W iirfl C hristoph, k. k. Scliu lrath  und  G ym nasiald irector in Linz

K 1 0 . —

V GO 1

D 8 . -

V 8 . -

D 8 . -

GO 1

V)

1
cć

V 8 . —

V 8 . -

V 8 . —

V 1 0 . -

V 8 . -

V 2 0 . -

V 8 . -

V 1 0 . —

V

!
CC

V 2 0 . -

» 8 . -

V

1
O

V 8 . —

V

1CĆ

11 8 . -

11 8 . -

11 GO 1

11

1O

11 8 . —

11 1 0 . —

11 8 . -

11 1 0 . —

11 8 . —

11 2 0 . —

11 8 . —

11 1 0 .

11 8 . —

11 8 . —

11 8 . —

11 8 . -

11

ICĆ

11 1 0 . -

11 1 0 . —

11 1 0 . —

11 1 0 . -

11 8 . -

11

1cć

11 8 . —
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11. Schiilerlade.
Y erw alte r : D irector R eg ierungsra th  H . K I  a n s  e r ,  P rof. O tto M a y e r  (Cassier) 

und Prof. C. K o z a k  (B ibliothekar).

1. C assabericht iiber das Schuljahr 1900/1901.

a) E  i n  n  a h  m  e n.
1. C assarest vom  Schuljahre 1899/1900 ....................................................
2. Spende des H errn  Jo s e f  J a k o w e t z ...............................................
3. E rgebn is der von F rau  Ju lie  K  o p a c s y  ver-an s ta lte ten  M atinee
4. U berschuss von P r iv a t . i s te n ta x e n .........................................................
5. N ach trag  der Sam m lung von den Schiilern der V III. b vom

Ja h re  1899/1900 ..............................................................................................
6. E rgebnis der statu tenm afiigen  Sam m lung im I. S em ester . . .
7 I I1 • ii ii a ii ii ii •

G esam m teinnahm e . . .

420 K 10 b
40 — 77
80 7? — 77

5 77 ̂ 70 71

2 77 10 77
600 77 92 77
522 77 71 77

1071 K 53 h
Z u den im V oranstehenden ausgew iesenen Beitriigen, die sich durch die im 

I. und  II . S em ester eingeleite ten  Sam m lungen ergaben, s teu e rte n  die einzelnen 
C lassen b e i :

C 1 a s s e
Im  I. S em ester | Im  II. S em ester 1 G anzjałir. B eitrag

K h K i h K li |

I. a ..................... 27 50 21 10 48

I

60
I. b ..................... 33 82 19 20 53 02
I. c ..................... 20 80 26 70 47 50
I. d ..................... 18 76 14 24 33 — 1

II. a ..................... 48 70 42 - 90 70
II . b ..................... 44 90 40 40 85 30
II . c ..................... 7 10 4 20 11 30

II I . a ..................... 21 50 17 20 38 70
II I . b ..................... 20 — 15 10 35 10
II I . c ..................... 11 10 5 30 16 40
IV. a ..................... 16 90 23 36 40 26
IV. b ..................... 46 90 47 20 94 10

V. a ..................... 28 10 21 70 49 80
V. b ..................... 25 50 23 — 48 50
V. c ..................... 20 14 30 07 50 21

VI. a ..................... 20 80 23 30 44 10
VI. b ..................... 37 69 38 34 76 03

V II. a ..................... 22 21 24 — 46 21V II. b ..................... 18 40 16 40 34 80
V III. a .....................1 58 50 18 30 76 80
V III. b ..................... 51 60 51 60 103 20

600 92

1

522 71 1123 63
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V) A u s g a b e n :
1. U n te rs ttitzu n g  au Schiller in  133 F i t l l e n .....................................
2. A nkauf von L ehrb tichern  fu r dic B ibliotliek der Schillerlade
3. E inband der B i i e h e r ..............................................................................
4. l i e g i e a u s l a g o n .........................................................................................

G esam m tausgabe . .

1092 K  — h
142

14
04
20

11

11

* » H  „
1251 K  02 li

c) B i l a n z :
Bei einer E innahm e v o u .........................................................................................  1071 K  53 h
und  einer A usgabe v o n ....................................................................  . 1251 02________,_11 H

yerb łe ib t der B e trag  von . . . 420 K  51 h
ais aotiyer C assarest, w elcher gemiili § 3 der S ta tu ten  fu r den B eginn des nachsten  
Scliuljabres ftir U n ters tiitzungen  re se ry ie r t wird.

2. B iicherstand der Scliu lerlade.
Am Schlusse des Schuljahres 1899/1900 zabite die Bibliotliek der

S c l i u l e r l a d e .................................................................................................... 1221 Bandę.
Dayon w urden  ais defeot, y e ra lte t oder infolge N eueinfubrung aus-

g e sc liie d o n ......................................................................................................... .........204 „
E s yerbleiben som it . . . 1017 Bandę.

Dazu kam en im L anie  des Schuljahres 1900/1901 durch S cb en k u n g :
0) Yon der Y erlagshandlung  F . T e m p s k y  in P r a g ............. 11 Bandę.
b) Von der V erlagshandlung  A lfred H  o 1 d e r  in W ien  • . . . . 9 „
c) Von der Bibliotliek der h. o. gr.-or. O b e rre a lse b u le .............  29 „
<l) Von der Y erlagsbandlung K arl G r S s e r  in W i e n ............  8 „
e) V on der Y erlagshandlung  K arl G e r o l d ’s Solin in W ien  . . .  7 „
/')  Yon der V erlagsliandlung A. P i  c l i i  e r  ’ s W itw e und  Solin . . 5 „
i/) Yon dem V erein „Scoala rom ana11 in S u c z a w a ....................................  !) „
li) Vron der Y erlagshandlung  Ed. H o l z e l  in W i e n .............  1 „
») Vron der Y erlagshandlung  S ty ria  in G r a z ..................................  1 „
/>') Vom D irector S c h e l l e r  in P r o s s n i t z ...............................................  1 „
1) Von den P ro fesso ren  der A n sta lt .T. P  e r  k  m a n n  u. C. K o z a k  3 „

m) Yon Seliiilern der A n sta lt .........................................................................  21 „
Endlich w urden  durch  K au f e r w o r b e n ..............................................................  55 „
E s zah lt ćtemnach die B ucliersam m lung der Scliulerlade gegenw iirtig  . 1177 Bandę.

Im  yerhossenen  Schuljahre w urden 304 Schiller m it 1120 B iicliern betheilt.

111. Sonstige Unterstiitzunyen.
D as hochw . gr.-or. C onsistorium  u b en n itte lte  den B etrag  von 400 K  zu r Yer- 

theilung  u n te r  arm e, den K irchengesang  pflegende Schiller gr.-or. Confession.
M ehrere A rzte, yoi-nehmlich die H erren  Dr. P h i  l i  p o w i e ź ,  Dr.  P r o c o -  

p o v i c i und  Dr. F  1 i n  k e r  behandelten  unbem itte lte  Scliiiler unen tgeltlich  ; in 
einigen Fam ilien erh ielten  unbem itte lte  Schiller F reitische.

A l l e n  e d 1 e n  S p e n d e r n  u n d  W o l i l t h a t e r n  d e r  s t u d i e r e n d e n  
J  u  g  e n  d w i r d  h i e m i t  d e r  e r g e b e n s t e  D a  n  k a b g  e s t  a  11 e t.
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VII. M aturitatsprtifung.
1. Im  S c h u l ja h r e  1899/1900.

u) E  r  g  e 1) n  i s  d e r  P  r  ii i'u  n  g.

D avon
zum Zuriickgeblieben '

K ategorie ilPn
! ‘r*

§ $ 2 1 : ^
der

A biturien ten

. ®
!l W) '' 2. ' 3.
rP i. o o• — rrt

1 s
i

g o ; 5 n
i l l

a 1 !i .s 1 s  £
" i *  ii

M a ł e
i a
1

t l
5 ” M

R eif e rk la rt U nroif °/o re if

Offentliche . 86 - — / — 1 7 ■> |j 5 56 8 69 10 i — j — ! 10 | 880

Priva.ti.sten . • i;
!j i

- i
| 2 — 9“ 66-7

E x tern is ten 1 U  5 2 i 3 2 2 | -- i — i 3 i 2 ' -  5 9

Summ ę 1001 ó 2 3 i) 9 5 59 8 72 ' 14 2 ' — i 16 a 72

Yerzeiohnis der im  Sommer- und Herbst,tennine 1900 approbierten
Abiturienten.

0? . 1

& G eburtso rt, V aterland, ^  * 1  £ G rad der G ew nhltor
N A M E bezw. CO

X H eim atland s § F* ^ Reife Boruf

5 p £ !/‘

1 A ndriyczuk J o b a m i. B obestie, Bukowina 2 0 1 0 re if Tlieologie
2 A rtym ow icz A d ria n . K nczurm are. 19 8 .. Pbilosophie
3 A uslander S rul . . C zem ow itz. 2 0 8

4 B adian A lbert . . . 55 18 8 „ Ju s
5 B adian A w n e r . . . M anasteryska, Galiz. 

Ozernowitz, Bukowina
2 0 8 Tecbnik

6 B arleon  Yiotor . . 18 8 Ju s
7 B endas O tto . . . 2 0 9 Medicin
8 Bobin W enzol . . Soheles, Bdbm en 2 1 8 Philosopliie
9 B ratkow ski S ta u is l .. H olih rady , Galizien 2 0 9 Ju s

1 0 B riill .Tulili,s. . . . (Izernowitz. Bukowina 18 8
re if m it 

Auszeich. ••
1 1 B ucber A dolf . . . U 15 18 8 re if 15
1 2 C arage Em ilian . . Pohorloutz, 18 8 B ergakadom ie
13 D anczul W ładim ir . W oloka a./Cz.. ,, 21 9 „ Forstakadem ie
14 D aw id Cliaskel . . W iżnitz, 26 8 n Ju s
15 D em ant Is id o r . . Czem ow itz, „ 20 9 55 K unstakadem ic
16 E b n er H erm ann . . Sadagura, ,, 20 10 Philosopliie
17 P asle r Lei ser . . . Uśoie-Biskupie, Galiz. 20 9 51 Ju s
18 G oldlust M arceli . . B rody, Galizien 19 8 C onsular-A kad .
19 G ottesm ann Jacob  . C zem ow itz, Bukowina 21 11 Ju s
20 H afner J o s e f  . . . 55 55 22 8 55 Medicin
21 von H ankiew icz Cle- 55

m entine M arie . . 55 55 22 8 55 Pbilosopbie
22 H erasim ow icz Greg. S tary -K uty . Galizien 18 3 V Ju s
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■V N A M E
1

'-23 H oinic Is id o r . . .
24 Isopescu l E m anuel . 
2a Jarosch insk i Euseb. 
2li R. v. Jasienieoki J . M.
27 K asner Salom on . .
28 K insbrunner Raw. H.
29 K inzbruilner IreL e ib
30 K olm  Sam uel . . .
311 K olaży A lfre d . . .
321 K o ttla r Is ido r Moriz 
33 1 L anger Iachiel Mech. 
3-1 Lastow iecki A lexius 
35. Lile .Dawid . . . .  
361 M agas Pau l Gabriel
37 M endrak Adam .
38 M eyer H einrich .
39 N eunnuyi Chaskel
10 JfOsiewicz E udoxius
11 O renstein  O skar Br.
12 R edinger Eeiw iscli .
13 Sauerquell R. A nton
11 Scalat M odest . . .
15; Schaffer M oses . . 
10 Schajowioz G erson .
17 j Schiller Srul Moses
18 Schofer W ilh e lm .
19 Schorr O sias . . . 
501 Schw arz A rnold  .
51 Seider Jacob  . . .
52 Seidm ann Carl . .
53 Sero tiuk  Theopliil . 
54; S ilberbusch G ab rie l. 
aó S inger M enasehe .
5(i Skraba A urelian . . 
571 Skraba M odest . .
58 Sladeczek O skar K arl
59 Sm ereczyński W lad.
00 Sobel Eeiw el . . . 
01] Sqkal N aftali . . .
02; Soniewicki Maximil. 
03; S tern  Is rae l . . . 
04 S tra tyczuk  Em anuel 
05; T atte lbaum  H. A rth .
00; Teodorczuk S ta n is l ..
07 j T ernbacli .Tacob .
08] Teudeloff Em il Max 
09 i Tl iii r N achm ann . .
70i v. T urzański Emilian 
711 Ii. v. Tychow ski Eug. 
72 W eiss B runo . . .

G eburtsort, V aterland, 
bez w.

H eim atland

Mo ld.-Bani 11 a, Buków. 
C zem ow itz. „
Brodok, „
C zem ow itz. „

W ien, N icderosterr. 
Cz erno wi tz  .B ukow ina

K niażę, Galizien 
Z baraż, ., 
Czem ow itz, Bukow ina 
Lem berg, Galizien 
Czem ow itz, Bukow ina

K uczurm are, „
C zem ow itz, ,.
W erboutz , ,,
K olom ea, Galizien 
Czem ow itz, Bukowina 
O ber-Scheroutz, „

[ Sadagura, ,,
| H orecza,

W ien, N iederosterr. 
W asloutz, Bukowina 
W arna, „
Falticeni, R uinanien 
Ju rk o u tz , Bukow ina 
R us-pe-Boul, „ * 

i Zaleszczyki, Galizien 
Czem ow itz, Bukowina 
Slobod.-K om arestie B. 

dto.
Biała, Galizien 
Sadagura, Bukowina 
K abestie, ,,

! Czem ow itz, 
S torożynetz, „ 
H usiatyn , Galizien 

; W iżnitz, Bukowina 
Czem ow itz, „

j  Bojan, „
1 Czem ow itz, „ 

Czernawka, „ 
R ohatyn , Galizien 

i C zem ow itz, B ukow ina 
Z arożany, Bessaral). 
C zem ow itz, Bukow ina

1

§

i  i i
G rad der 

Reife

21 8 re if
IR 8
23 12
18 8
19 9 i

re if  m it ]
Auszeich.22 i) re if

18 8
re if m it

Auszeich.
21 10 re if
20 10
19 S
22 8
20 8
21 8
18 8
20 9
22 10 11
19 9
18 8
23 11
20 10
20 10
25 11

re if  m it
Auszeich.

18 8 re if
20 8 ,,
20 10 ,,
22 8
18 8
23 9
22 8 ,.
20 8 ,,
21 11 ,,
19 8 ,,
18 8
20 9
20 8
18 8 ,,
18 8 ,,
20 9
18 8
21 10

re if m it19 8 Auszeich.
19 8 reif
19 9
21 9 ,,
18 8
19 8
18 8

G ew ahlter
B eru f

, Mili ta r  
Ju s

a
Borgakadem ie

.Tu s

11

Technik
Ju s

Musik 
Philosophie 

Medium 
•J us

V

Theologie 
.J us

V.
Medicin 
Mi lit,: Lr 

J u s

Philosophie
Ju s

1)
H andelsakpd.

■ J u s
Philosophie 

.1 us

Philosophie
Ju s

E orstakadem ie
E xportakadem .

Ju s
H andelsakad.

Technik
.Lis
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2. Im Schuljahre 1900/1901:
Im  Som ińerterm ine 1901 m eldeten  sieli zur M atu rita tsp riifung  79 offentliche 

Scliiiler und  2 P riya tis ten  der V III. a  und  b Classe, fem er 16 E x tern isten . Die 
schriftliehe P riifung  fand in der Z eit vom  7. bis 11. Mai 1. .7. in 4 A bfheilungen sta tt.

Themen fiir die schriftliehe M aturitatsprufung.

I . A btheilung.

U b e r s e t z u n g  i n s  L a t ó i n i s c h e :
E rn s t S ch w ab e : A ufgaben zur E iniibnng der lat. S yn tax  2. Th. § 31 m it 

K iirzungen.

U b e r s e t z u n g  a u s  d e m  L a t e i n i s c h e n .
De m orte Iunii Błasi, aus Taoitus’ Hist. III, 38 f. mit einigen Veranderungen

U b e r s e t z u n g  a u s  d e m  G r i e o h i s c h e n :
D em osth . itpoę A sxtivtjv ij 163 bis 165.

D e u t s c h e r  A u f s a t z :

„In der Erinnerung an die alte Zeit und die groiien Beispiele der Vorfaliren 
liegt eine unwiderstehliehe Gewalt“. L. v. Rankę.

R u m a n i s c h e r  A u f s a t z  (eine A b th .) :

C alatoriile largesc horizontu l ounoscin^elor noastre  si suplineso int.ru-c8.tva 
citirea  car^ilor instructiye.

R u t h e n i s c h e r  A u f s a t z  (eine A b th .):
lipo napTicTŁ nocani , j i h  (Uber den W ert der Dichtung fur die Mensclien).

M a t h e m a t i k :

1. .lem and w andelt eine e rs t nach 5 Ja h re n  fallige R en te  R  =  4000 K  in eine 
andere R en te  r  =  2689'6 K  um, welclie so fo rt zah lbar is t und  nm  5 .Talire liinger 
liiuft ais die ers te  R ente , so dass also beidc zur selben Z eit erlosclngi. Durc.li wie 
viel .Talire ha tte  er das Reolit, die R en te  R  zu beziohen, w enn beide R en ten  zu 
B eginn jed es  .Tahres iiillig sind und  4% Z inseszinsen gerechne t w erden  'i

2. Von einein D reiecke is t gegeben : die Summ ę zw eier Seiten a + b — 52 m, 
die Differenz der ilinen gegenilberliegenden W inkel z —fi =  34" 12' 20" und  der 
R adius des um geschriebenen K reises R  =  23'125 m. W ie groii sind die Seiten und  
W inkel des D reiecks ?

3. E iner K ugel vom  gegebenen R adius r  is t eine regelmaiSigc viorseitigo P yra- 
mide um geschrieben, dereń H olie vierm al so groii is t ais der K ugelradius. W ie groii 
is t das Y olum en dieser Pyrain ide, und  u n te r  welcliem W inkel sind a) die Seiten- 
kanten , b) die Seitenflachen gegen die G rundtlache gene ig t ?

4. Die G leichung einer E llipse la u t e t : 16 x'- +  81 y- — 129(i; ein K reis b a t 
m it d ieser E llipse M itte lpunkt und  Flilcheninlialt gem einsam . In  w elchen P unk ten  
und  u n te r  weleliem W inkel schneiden beide Curyen einander ?
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II. Abtheilungr.
t i Tbers e t zung  i ns  L a t e i n i s c h e :

E rn s t S ch w ab e : A ufgaben zm- E in tibung  der lat. S yn tax  2. Th. i? 44 m it 
K iirzungen.

Inw iefern  liegen in unserem  Y aterlande die sta rken  W urzeln  u n se re r K ra ft?

1. Jem and  leg t 108258 K zu 4%  Z inseszinsen in ein Greldinstitut ein. Wio viel 
d a rf er am  Endte jedes Ja h re s  herausnehm en, w enn tro tzdem  das Capital nach 30 
.Taliren au f das D oppelte des e ingeleg ten  B etrages angew achsen sein s o l i ł

2. Von einem  Ilreiecke is t g e g e b e n : der F lacheninhalt. F  =  780 cm-, der 
U m fang a +  b 4 - c  =  2 s  =  208 im  und  ho =  20 cm. Zu suchen sind die W inkel 
und die Seiten des D reieckes

3. E iner K ugel vom  gegebenen  H adius p ist ein K egelstum pf um geschrieben, 
dessen Volumen dreim al so groli is t wie das der K ugel. W ie grofi is t die Ober- 
ttiiohe des K egelstum pfęs, und  u n te r w elchem  W inkel is t die Seitenlinie desselhen 
gegen  die G rundflaclie geneig t ?

4. Vom P u n k te  M m it den C oordinaten (— 1, 3) w erden an die P arahel 
y 2 — Ki x T angenten  gelegt. W ie lau ten  die Gleicliuijgcri diesel- T angenten , und 
wie groli is t das von den T angenten  und  der P arahe l eingeschlossene F lachenstuek  ? 
(C onstruction der Parahel.)

U  ii e i;s  e t  z u  n  g  a  u s d c m  L a t e i n i s c h e n :  
A us L iyius XXV, 9 m it K iirzungen.

t j  b e r  s e t  z u n g  a u s  d e m  G - r i e o h i s c h e n :  
P la to  M enexenus cap. X, pag. 240 A bis E.

D e u t s c h e r  A u f s a t z :

M a t h e m a t i k :

III. Abtlicilung.
t j b e r s e t z u n g  i n s  L a t e i n i s c h e :  

N ach Siiplle lat. S tilubungon II. Tlieil Nr. 225.

U l i o r s e t z u B g  a u s  d e m  L a t e i n i s c h e n :
Tiac. ann. I I I ,  2(1.

U b e r s e t z  u n  g  a u s  d e m  G r i e c h i s c h e n :  

D em osth. -/.ai' ’AvopwT ii 30—32 (M itte).

D e u t s c h e r  A u f s a t z :
W oriu  liesteh t die w eltgeschichtliche B edeu tung  des griechischen V olkes?

M a t  li e m a t  i k  :
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2. In einem Dreiecke ist die Summę dei' Seiten a und b um 14 cm grolier ais 
die dritte Seite c ; <C a =  53°7'48" und (3 — 67°22'48". W ie groli sind die Seiten
des Droieckes V

3. E ine H oblkugel aus M essing (Dichto 5 =  8'4329) und  vom  aulieren R adius 
R  =  10 cm sink t im W asse r zum  gróJieren Theile ein, so dass sie an der Oberflache 
des W assers einen K reis m it dem  R adius p =  J K liildet. W ie groli is t die W and- 
dicke der H oblkugel Y

4. Fili1 welohen Punk t im  ers ten  Q uadran ten  der E llipse 
der A bstand  der beiden B rennpunkte  u n te r dem  Gosiohtsw inkel

yL _ 
21 —  

=  G0°
1 ersebeint

IV. Abtlieilung.

U b e r s e t z u n g  i n  s L a t e i n i s c h e :  
H orazens Leben. Selbstyerfasst.

U b e r s e t z u n g  a u s  d e m  L a l e i n i s c h e n :
Cic. act. II. in V errem  lib. IV. cap. 38.

U b e r  s e t  z u  n  g a u s  d e m G r i c c h i  s o h e n :

P lato  A lcibiades II. cap. X II. pag. 148 I ) —14'.) O.

D e u t s c h e r  A u f s a t z :

Inw iefern  sind das • classischu A lte rthum  und  das ( 'b ris ten tb u m  die Grund- 
lagen  der m odernen G ultur Y

M a t  b  e m a t  i k :

1. Drei Zabieli bilden eine arithm etiscbe P ro g re ss io n ; die Summo der (c>uadrate 
der e rs ten  und  zw eiten Z abl ist 689, die der zw eiten und  d ritten  929. Wie lau te t 
die R eihe 'i

2. In  einem  Ilreiecke y erh a lten  sich zwei Seiten a  und  b wie 2 : 5, die gegeniibor- 
liegenden  W inkol wie 1 :3, die d ritte  Seite is t 56125 ?»/ ; wie groli sind die W inkel
und  die beiden e rs te ren  Seiten des Ilre iecks Y /

3. Die Grundfiiicbo einer goraden Pyram ide is t ein spitzw inkliges Dreieck, in 
w elchem  die Seiten a =  17 o.-..-, b =  25 c m  und die Holu; au f die d ritte  Seite 
b„ =  15 cm is t ;  d er N eigungsw inkel der S eitenkante  gegen  die Grundfiiicbo ist 
s  — 74"10'50". W io groli is t das V olum en der P yram ide Y

4. E s soli jen o r P u n k t der G oraden x — y  +  2 =  0 bestim m t w erden, w elcbor 
von  dem P unk te  M (x, — i, =  5) und  von der G oraden x  — 2 y  + 2 — 0 gleicb 
w eit en tfe rn t ist.



VIII. W ichtige Erlasse der vorgesetzten  Behórden.
1. M.-E. v. 23. .Juli 1900, Z. 18105: D or israel. R elig ionsunterrio lit iii der VII. 

und  V III. C lasse is t in je  2 woch. S tunden  zu ertheilen.
2. M.-E. v. 19. S ep tem ber 1900. Z. 25439: Die Schiller sollen dartiber be leh rt 

w erden, dass die B ew illigung zur A blegung einer W iederho lungspru fung  m ir mit 
groC ter V orsiclit e rth e ilt wird.

3. M.-E. v. 20. Sept. 1900. Z. 25502 : Die Erriclit.img einer 3. P ara lle lab th . der 
V. Classe w ird gestatt.et.

4. L .-Praos. v. 19. Oct. 1900. Z. 4803: AUerhoch.ster D ank Sr. M ajestiit des 
K aisers fiir den ani 4. Oct. v e ran s ta lte ten  H uldigungsfestzug,

5. L .-P raes. v. 19. Oct. 1900, Z. 4701 : A llerhochste r D ank Sr. M ajestat des 
K aisers fu r die von den D irectoren  a lle r M ittelscliulen O sterreichs ilberreiclite 
H uldigungsadresse.

0. M.-E. v. 29. Oct. 1900. Z. 20557: Die L eh ran sta lt erlia lt den T ite l : K . k. 
I. S taatsgym uasium .

7. E.-Scli.-K. v. 14. Nov. 1900. Z. 0935 : M it Scliluss des 2. Sem. 1901 w erden 
alle Schiiler der I. — IVr. Classe sowie die K epeten ten  der Vr. Classe. w elche zuni 
Besucho des Ilu tlienischen, liezw. der lie lig ion  m it ru tlien ischer U nterrichtsspracłie  
verpflichtet sind, ans 11. S taatsgy innasim n, die ruinanisclien Schiller des II . S taats- 
gyinnasium s ans I. S taatsgy innasium  yerw iesen.

9. M.-E. v. 12. A pril 1901. Z. 9548: Prof. L azar Vicol w ird  in den zeitlichen 
R uliestand versetzt.

10. MVE. v. 1. A pril 1901, Z. 0820: M it 1. Sept. 1901 w erden voin k. k. I. S taats- 
gym nasium  in Czernow itz 8 U nterclnssen (4 runifinische und  4 deutsche) abgetre im t 
und  in einer abg.esonderten Filialscliule un tergebrach t.

11. M.-E. v. 22 .,April 1901. Z. 22 31 : Am k. k. I. S taatsgy innasium  w ird vom 
Schuljahre 1902/903 angefangen eine V orbereitungsclasse fiir Schiller rumiin. N atio- 
nalitiit erriclitet.

12. M.-E. \r. 15. Mai 1901. Z. 11297: Die V erordnung des k. k. Landessclnil- 
ra th es  vom 15. Oct. 1893. Z. 2074. betreffend die E inliebung des T iutengeldes von 
allcu Schiilern, w ird bestiltig t.

13. L.-Scli.Ii. v. 12. Ju n i 1901'. Z. 3085 theilt. m it, dass das k. k. M ilitiir-Sta- 
tionsconim ando das Trom m eln und Blasen der T ruppen boi den Schulgebaudon 
u n te rsag t babę.
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IX. Fórderung der kórperlichen A usbildung und 
G esundheitszustand der Schiller.

D er F ó rderung  der kórperlichen A usbildung der Schiller w urde die grofite Auf- 
m erksam keit gew idm et. In  der E rre ichung  dieses Zieles w urde die L eh ran sta lt beson- 
ders durch den nunm ehr ohligaten  T u rnun terrich t u n te rstiitz t. Die W irkung  dessellien 
zeigte sieli in der zunehm enden kórperlichen K ra ft und  in der F r is c h e .d e s  Geistes 
der Schiller.

W eiters w urde au f die F ó rderung  der lie in lichkeit un d  au f zalilreichen Besuch 
des E islaufens volle R iicksicht genom nien. A uch w urde in diesem  Schuljahre zum 
erstenm al das L aufen au f Schueeschuhen geiiht.

B adekarten  w urden  in der Z eit vom  20. O ctoher 1900 bis ziun 1. Ju n i 1901. d. i. 
an  15 B adetagen  053 verw endet. D a ru n te r w aren 337 vom  B adeliaushesitzer H e rm  
A g o p s o w i c z  bew illigte F re ikarten , w ofilr i hm  der beste  D ank ab g e s ta tte t w ird, 
und  31(i B adekarten , zu dessen A nschaffung 80 K  aus den Jugendspielbeitrśigen und  
der R es t aus den M itteln  des F ranz-Josefs-V ereines yerw endet wurde.

B ader w urden  von den Schtllern in nachstehender Anzahl genom nien: I. C lasse: 
180, I I . C lasse: 105, II I . C lasse: 130, IV. C lasse: 110, V. C lasse: 00. VI. C lasse: 23, 
V II. C lasse: 35 und V III. C lasse: 10.

Die A usgabe und  V errechnung der B adekarten , die F iih rung  des V erzeichnisses 
der B adenden behufs Controle in san ita re r H insicht, sowie die U berw acliung des 
B adehausbesuches beso rg te  auch im  abgelaufenen Schuljahre in hóchst anerkennens- 
w erte r W eise Prof. C. K  o z a k.

Die Theilnahm e der Schiller ani E islaufen w ar eine selir rege. D er lobl. Eis- 
laufyereiu gew ahrte  auch heuer den Schtllern  erm afiigte E islau fkarton  zu G lv uńd 
s te llte  den V ereins-E isplatz an Sonii- und  F e ie rtagen  den Schiilern unen tgeltlich  zur
V erfiigung.

Die Jugendsp ie le  w urden  eifrig gepflegt. D as Jugendsp iel-C om ite  hiolt u n te r
dem  V orsitze des D irectors Sitzungen ab, in w elchen die vorzunehm enden Jugendspiele  
bestim m t und sonstige  A nordnungen  getroffen w urden.

G ospielt w urde u n te r der A ufsiclit der P rofessoren P o c k s t e i n e r ,  v.  T a r n o -  
w i e c k i ,  K o z a k ,  B u g a  und  d e sT u rn leh re rs  L i s s n e r ,  bei g iln stiger W it.terung jed en  
M ittw och und  Sam stag von 5—7 Ulir.

D er B erich te rs ta tte r  lieli einen ilim gehorigen, in u n m itte lbare r Niilie des Gym- 
nasium s befindlichen B auplatz ebnen und  um planken und illierliefi denselben unent- 
geltlich  den Schiilern ais Law n-Tennisplatz.

C lassenweise Ausililge w urden  u n te r L oitung der C lassenvorstande, ferner der 
L eh re r der N aturgesch ich te  m ehrere  unternom m en.



U b e r s i c h t s t a b e l l e
ilber die T heflnehm er an  den Jugendsp ie len , den Ausfliigen eto. und  tiber den G esund- 

lie itszustand  der Schiller im Schuljalire 1900/1901.
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X. Chronik.
Die A ufnahm e der neu und  der w ieder e in tre tenden  Schiller, ferner die Auf- 

nahm s-, W iederholungs- und  N ach tragsp riifungen  fanden am 1., 2. und  11. Sept. 1900 
s ta tt. Am 3. Sept. w ohnten  die Schiller dem E roffinungsgottesdienste bei, w orauf die 
D iscip linarordnung und  der S tundenplan  yerlesen w urde.

Am 4. Sept. hegann  der regelm afiige U nterrich t.
In  diesem  Schuljahre w urde die U berfu llung  der L eh ran s ta lt nocb grofier ais

im Ja h re  1899/900: es w urden  l l l ó  Schiller aufgenom m en.* - °
Dies veran lasste  alle com petenten  Facto ren  des k. k. M inisterium s lim Abhilfe 

zu b itten . D as k. k. M inisterium  yerfiig te  daraufliin  die A lilósung von 8 Classen und 
die U n terb ringung  derselben in einem  gem ieteten  Locale. D a jedoch ein solclies sofort 
n ich t zu beschaffen w ar, so w urde n u r 1 Classe ausw iirts un te rgeb raeh t, dagegen 
dalilr gesorg t, dass vom  1. Sept. 1. J .  angefangen 8 C lassen ais F ilia lan sta lt in einem 
eigens zu diesem  Zw ecke hergerich te ten  O ebaude un te rg eb raeh t w erden.

Mit Beginn des Schuljahres w urde die 3. deutsch-rum an. Parallelclasse eroffnet.
G leichzeitig w urde auch flas „D eutsche Schiilerbeim “ gegriindpt, in  w elchem  

— m it Z ustim m ung des k. k. L andesscbu lra tbes — u n te r  L eitung  eines Gynm asial- 
professors 27 K naben  un te rg eb raeh t w urden. D a auch die K um anen, die K uthenen 
und  die A rm eno-Polen derartige  Schulerheim e besitzen, so is t nunm ehr fiir die U n te r
b ringung  ausw artiger Schiller besser — w enngleich nocli im m er n ich t h in re ich en d . — 
gesorg t.

In  der Z eit vom  10.—16. Sept. 1900 w urde die schriftliche, voni 17.—20. Sept. 
die miindliehe M atu rita tsp riifung  u n te r dem  Vorsitze des H e rm  L andesschu li nsftectors 
Dr. C. T u m 1 i r  z abgehalten .

D a die Schiller im A ugust 1900 in der Schnie n ich t anw esend w aren, so w urde 
das F e s t des 70. G eburts tages Sr. M ajesta t unseres K aisers seitens der L eh ran sta lt 
am  4. O ctober gefeiert. N ach A bhaltung  eines feierlichen G ottesd ienstes versam m elte 
sieh die Schuljugend und  der gesam m te L eh rko rper in dem m it exotischen PflairZen 
und  Teppichen geschm iickten F estsaa le  der L ehransta lt. wo u n te r L eitung  des P tof. 
D r. P a w l i t s c h e k  die F esthym ne vom  Schiilerchore gesungen  w urde. H ierau f h ielt 
der D i r e c t o r  an die stud ierende Ju g en d  eine A nspraclie, w orin er aut' die B edeutung 
des F estes, ferner au f die W irksam keit. Sr. M ajestat fu r seine V olker hinw ies und die 
stud ierende Ju g en d  aufforderte, in d ieser w eihevollen S tunde das G eliibde abzulegen. 
dem K aiser und dem K aiserhause unverbrilohliche Treue zu bew ahren  und  dereinst 
im N othfalle G ut und  B lu t fu r K aiser und  V aterland einzusetzen. W eiters h ielt der 
Schiller der 7. C lasse E berhard  W i g l i t z k y  einen V ortrag , w orin er einen h istorischen 
R ilckblick au f das L eben  Sr. M ajestat von 1848—1900 m achte. Sodann w urden  G edichte 
in deutsclier, rum anischer und ru then ische r Sprache vo rg e trag en  und zum  Schluss die 
V olkshym ne gesungen. Am N achm ittage betheilig te  sieli die gesam m te Schuljugend 
m it dem  L eh rko rper an dem  H uldigungsfestzuge, der vo r dem  H e rm  L andesprasi- 
den ten  B aron B o u r g u i g n o n  au f dem  festlichgeschm iick ten  A ustriap latze sta ttfand .

Se. M ajestat geruh ten , fiir diese L oyalita tskundgebung  den A llerhochsten  Dank 
bekann t geben zu lassen.

M it aufrich tiger F reude nahm  die L eh ran sta lt die Nachricht. auf, dass Se. Ma
je s ta t  dem  H e rm  L andesprasiden ten  B aron B o u r g u i g n o n  die G eheim rathsw urde 
und  dem H errn  L andesschulinspector Dr. C. T u m l i r z  den O rden der eisernen K rone
I I I .  Cl. yerliehen. D er D irector beg luckw iinschte beide H erren  im N am en des Lehr- 
korpers in geziem ender W eise.



Im Laufe des Schuljahres wurde Prof. Otto M a y e r  in die VIII. und Prof. 
Carl Wo l f i n  die VII. Rangsclasse befordert; ferner erhielt Pi-of. A. Mikul i cz  ein
R eisestipendium  zum  Besuche der P a rise r W eltau sste llu n g  und Prof. Dr. J .  P  e r  k- 
m  a n n ein R eisestipendium  behufs V om ahm e einer Studienreise nach Ita lien  und 
Gi-iechenland.

Am 19. N oyem ber w ohnte die Schuljugend und der L ehrkorper der T rauerandaeh t 
fu r w eiland Ilire M ajestat die K aiserin  E lisabetli bei.

Ende N oyem ber 1900 w urde der k. k. L andesreg ie rungsra th  P re ih e rr  Dr. W ilhelm  
v. S o h w  i n  d zum  k. k. S ta tth a lte re ira th  und  adm in istra tiyen  R ęferen ten  im L andes- 
schu lra the  in Innsbruck  und  an seine S telle zum  adm inistra tiyen  R oferenten  in der 
B ukow ina der k. k. B ezirkshauptm ann Dr. A lexander R itte r  v. P e s s i ć - K o ś n a d o l  
ernannt.

Am 2. D ecem ber 1900 feierte die ho. U n iyersita t ih r 25jahriges G rilndungs- 
Jubilaum . A ud i unsere  A n sta lt befand sieli u n te r  den G ratu lan ten  und  w idm ete der 
U niyersitat eine Festschrifb „X enia C zem oviciensia“ m it B eitragen von den P ro fesso ren  
Dr. A . 'P o l  a s  c h e  k, Dr. A. N a t h a n s k y ,  J.  S k  o b i e l  s ki ,  L.  V i c o ł ,  Dr.  E.  Si  g a l i  
und Dr.  R.  S e g a l l e .

Z u dem .Tubelfeste w ar Se. Excellenz der H e rr M inister Dr. R. v. H a r t e l  
nacli Czernow itz gekom m en. Se. Excellenz besuchte  auch das G ym nasium  in allen 
seinen R aum en und  sag te  die thun lichste  F o rderung  der A nsta lt und  B eriicksichtigung 
der W ilnsche des L ehrkorpers zu.

Am 30. Ja n h e r  1. .J. schloss das I., am 4. F eb ru a r begann das II . Sem ester.
Am 24. Mflrz land  in dem  geschm iickten Festsaa le  der L eh ran sta lt eine Schul- 

feier anlasslioh des 40. T odestages des ru then ischen  D ichters T aras Szewczenko s ta tt , 
dereń  R einertrag  dem Fonde des K aiser F ranz-Josefs-V ereines gew idm et w urde. 
Prof. A. K 1 e m hielt eine A nsprache an die Schiller, der Schiller der 8. Classe 
P. K l y m  h ielt einen V ortrag  iiber die B edeutungSzew czenkos, einige Schiller trugen  
Gediclite vo r und  der Sangerchor sang  in gelungener W eise einige L ieder.

Am 2(i. “A pril feierte das 41. Inf.-R egim ent das Jub ilaum  seiner vor 20 0 Jah ren  
erfo lg ten  E rrich tung . Zu diesem  F este  erschien  Se. k. u. k. H oheit der durchlauch- 
tig ste  E rzherzog  E u g e n, w elchem  die gesam m te Volks- und M ittelschuljugend am 
2(i. nachm . durcli A ufstellung  au f dem R ingplatze ihre H u ld igung  darbrach te . H iebei 
w aren alle Schillerinnen m it schw arz-gelben Schiirpen, alle Schiller m it schw arz-gelben 
M aschen geschm ilckt. Se. k. u. k. H oheit sprach sich hochst anerkennend  iiber die 
gesam m te H altu n g  der Schuljugend aus.

Am 5. Mai betheilig te  sich die G ym nasialjugend und  der L eh rko rper am Leichen- 
begiingnisse des Schulrathes Dem. I  s o p e s c u 1, D irectors der k. k. L ehrer- und 
L ehrerinnen-B ildungsanstalt..

In  d e rZ e it vom  7.—11. Mai w urde die schriftliohe M atu rita tsprilfung  abgehalten .
W ahrend  des Schuljahres w urden  die rom .-kath. und die gr.-or. Schiller dreim al 

zu r Boichte und  Comm union gefiihrt.
Am 2. Ju li schlief.it das II . Sem ester, am  3. Ju li beginnt. die milndliche M aturi

tatsprilfung .
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XI. V erzeichnis der Schuler am Schlusse des 
II. Sem esters.

I. Classe, Abth. A.
A beska Josef. Anczel Salom on. A ndrijczuk P e te r. A spelm ayer Erich. A ufleger 

A braham . B altineste r A braham . Balicki W ładim ir. B ancescul Em anuel. B arański Ludw ig. 
B eer Jobam i. Beń Ignaz. B esner Chaim. B ezner Josef. B laukopf H erbert. Bohosiewicz 
K asim ir. B oj czul; A uxentius, B randstiltte r F erd inand . B rondzan Valorian. Briick Leib. 
Briick Osias. B urg  Edm und. C aruk H einrich. Chajes Moriz. C irstiuk  C onstantin. 
Czeikel Lewi. Duciewicz Michael. E inhorn  Jakob . Eisenbeifier Camillo. E kstein  Theodor. 
Feuerstein  Rudolf. F ischer Adolf. F renke l Jankef. F ritz  Jolm nn. Funkonstein  Rudolf. 
G arfunkel Elias. G edalje Jakob . G liicksm ann H ersch. G oldstein Yictor. G ottlieb 
N aphtali. G ram atoyicI Theodosius. G rosar A lexander. G ross Meier. G riinfeld Schmiel. 
H acker Josef. H alpern  Franz. H auslich Siegfried. Hock Erich, H icke Edm und. lloch - 
st.iklt Josef. H odl E duard . H offm ann E rn st. H offm ann K arl. Hoffmann W ilhelm. 
M orgenstern  Ephraim . — P  r  i y*a t  i s t  e n  : B runste in  A ugustę. B runstein  Friedrich.

I. Classe, Abth. B.
H ryniew icz A lexander. Illi G ustav  Adolf. Iw asiuk  E rw in. Jurk iew icz Ju liu s  

Theopliil. K im m elm ann A braham  Leib. K n itte l Friedrich. K ohan Sucher. K olb Leon. 
K orczyński Josef. K orn  Feiw el. K ozłow ski D ionys. K rau s Jakob .. K rau s K arl. K riegel 
Leon. K ug ler K arl. K ukla  Ignaz. K uzm any A lexander Leo. K uzm any O tto G ustav. 
L ang Isidor. L iblein M arkus. L ich ten thal Abe. L ieherm ann Chaim H ersch. L indenfeld 
Elias. Lisiecki Felix  Ludw ig. L obenstein  Philipp. L u ttingo r B ernhard . M ahler Em anuel. 
M ahler Max. M andrek N ikolaus. M athias O tto. M ayer E rich F ritz . M ayer S tefan. 
M enczer Itz ig . Merzowicz .Jakob. M otylew ski A lfred. N estm ann Josef. Nicliitoyici 
D orim edont. N ow ak W ilhelm . Ohlgiel.ier B ernhard . Ostaficzuk Octayian. P ach t Leon. 
P a s te rn ak  Dayid. Pazian  Max. Pom pę A nton  Josef. Q uecksilher Itz ig . R eisner Adolf. 
R inzler Moses Chaim. R om anow sky O thm ar. R ones Jonas. Roson Adolf. R osenh la tt 
Josef. R osner Meier. R othfeld  Jakob . R othfeld M ordko. — P r i y a t i s t e n :  Jag en - 
d o rf A braham  Moses. Lukasiew iez Jo hann . M ayer E d g ar R obert. Nichitoyici Adrian.

I. Classe, Abth. C.
Rubinow icz A dalbert. R udel Jakob . S ach te r Adolf. Schafier Leon. Schafier 

Moses. Schick A rnold. Schm ul H ersch. Schnecker N athan. Schneider Josef. Schnirch 
S tephan. Schiitzer Aron. Sew eryński N estor. Sglrcea G eorg. S innreich Jakob . Sm e
reczyński H ilarion. S ternborg  H einrich. S ternlieb  Adolf. S tru tz  Jo hann . S tup Jakob. 
Sziposz K asim ir. Tisch Moses. Tomowicz A lcxander. T rom peteu r K arl. Tum lirz O tto 
F ranz  K arl. T u ttm ann  Isidor. U ram oyici K arl. U rsuleac Johann . Yoiujjchi A lexius.. 
W ania R udolf. W asilow icz Johann . W eber F riedrich . W eidenfeld  M ordche. W eissel- 
b erg  .Josef. W eissm ann Salomon. W icentow icz E duard . W olkan Rudolf. W iirfel 
W ilhelm . Żankow ski A lexander. Z im m erm ann M artin. Żolkiew er Philipp. M oraras 
Emanuil. — P r i y a t i s t :  Schnitzer Mendel.
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I. Classe, Abth. D.
. A ndrieyici Basilius. A urite  M ethodius. B ordian Basilius. B raha A ristides. 

Cioban E lias. C iobaniuc Basilius. C otlarciuc Theodor. C ucjurean Porfirius. C zerny 
Sigm und E ranz. D iacon Theodor. D ubau Sergius. Geib Rudolf. H alip G ratian. H ara- 
hagiu P e te r. H um ailo Simeon. Jo an e ti A urelian. Joane^t Paul. Isopescul X enofon. 
I.^oiis Elias. .Tancoschi A lexander. L azor Elias. L azor Josef. Leuciuc N ikolaus. Loghin 
C onstantin . L upul G regor. Lu^ia Jo liann . M oldovan D em etrius. M untean Lazar. 
N eagul Miehael. Nodelcu S tephan. Nicolaeyici G eorg. OJoieriu Michael. Onciul Jo liann. 
Pascan O restes H oria, Pau liuo Pantelim on. Popescul Yictor. P osteuca Basilius. Pro- 
daniuc Jo liann . R te Josef. R oboean L azar. Sainciuc N estor. Scalat T itus. Stefaniuc 
D em etrius. Y oronca N ikolaus. Z arem ba Theophil. Z urcan N azarius.

II. Classe, Abth. A.
A dlorstoin Siegfried. Affinis Tlieophanius. Arzt. M arkus. Bałtach B ernhard . Berez- 

nicki A lfons. B ibring Sigm und. Bi 1 lig A braham . B ordian D em etrius. Buseli Rudolf. 
Chess Wolf. Chobzey Theodor. Delanoft' Awedig. Dolnicky Nikolaus. D raczynski Josef. 
Duchaczek O ttokar. Ehrlich Leon. Elias G ustay. E euerstein  N issen. F ise r K arl. F on tin  
O tto. F ran k  F ranz. Fullonbaum  O tto. G erbel H einrich. G lilckm ann Moritz. G oldschm idt 
H ersch. Grol.t B erthold . G rosser Isak. G uber Rudolf. H ackol Camillo. H irschm iiller 
C hristian. H nidei O rest. H offm ann A rthur. Jan k e l Max. .Torisch H erm ann. Issecescul Alexis. 
K aindl Josef. Kalinow icz Stefan. K apri Jakob , B aron. K lar O tto. K ogu t A loxander. 
K osiński O liristo f K osslor Em anuel. K ukurudza Lorenz. P rinzm itul Moses. Schieber 
Isidor. 'Schifter H erzki. Schm ul Leon. Scraba Eugen. Silberhusc.h Samuel. Sliźiński 
A lexander. Sobol B erthold . Sokal Saul. Som m er Josef. Sorda O tto. S te rnberg  M arkus. 
S traub  Seyerin. Z inkerA ron . — P r i y a t i s t e n :  G ątkiewicz Jo liann , E d ler von. K liir- 
m ann Marcel.

II. Classe. Abth. B.
AritonoyioT Yalerian. Gątkiewicz Josef. R. v. H lauschke Victor. K aczm arow ski 

Oskar. K olilm ann Siegnnfnd. K osslor M aximilian. K ozak A rkadius. K ‘en Alois. Kulili 
Dominik. K wiatkow ski Josef. L agenopol Jo liann. L ang  W ilhelm . L ecker Jankil. M arkes 
R einhold. M atliias Erich. M ayer H ans. Mikulicz A dalbert. M orariu C onstantin . N eu
m ana M arkus. Nims Samuel. N ossek E rw in. Ohlgiel.ier H erm ann  Ostapowicz Cornel. 
Paw łow ski Rudolf. Pom pę Erw in. P u ch ta  Felix. P u ch ta  W olfgang. R eider B runo. 
R einer Juda . R enner M artin. R oli Moses. R osen Maximilian. R osenstock Israel. R osen- 
th a l Josef. R osęnzw eig Motio. S charf Isak. Schandro  Elias. Schecht Leopold. Schiller 
F ranz, von. Schnapp U scher, S ilberbusch Ju lian . S ilberro th  Moses. Sim on Isidor. 
Skobielski J o s e f  W allecli Sim on W arzycka Karl. W ąsow icz F erd inand . W egem ann 
A rthur. W olt Leon. W iedm ann Josef. W lad  F ranz. W o lf Louis Siegm und. Zachar 
F ranz  X aver. Z euger M ayer. Zopa W ładim ir. — P r i y a t i s t e n :  K uźniarski Ludw ig. 
P rinz L obkow itz Erw ein. Schneeweifi Jakob . Schur N icham a N atalie. V erenca A rgir. 
W istek Siegm und.

II. Classe, Abth. C.
A ntoneac Nikolaus. A yram  Nikolaus. B ajura Jo liann . B ejan Theodor. B erculeanu 

C onstantin . C erches Michael. Cucuruz Nikolaus. Fedoreac Theodor. Gaina Chariton. 
G rigoroyici Eusebius. G usuleac Michael. H alac Elias. Jacoy ita  Elias. Iliuc Basilius.
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Ja lo b a  Johann . L utic  Stefan. M anescul M odest, R. v. M ihalescul D em etrius. M ihalescul 
E rast. M ihalescul O restes. M ihalirec te  M ihalcea Basilius. O stafE ugen . Palaghiuc Isidor. 
P aran ici Johann . P a tra s  Silvius. Penteleiciuc Leon. P en telescu l Georg. Procopoyici 
Michael. R usu D em etrius. Sauciuc Georg. Scalat A nrelian. Scalat Eudoxius. Scalat 
Michael. S trejac Basilius. Sulschi Nikolaus. Traeiuc Theodor. Toaca Georg. Turcan 
Jo liann . Ucraineę Basilius. U rsu  Johann .

III. Classe, Abth. A.
A llerhand Carl Ludw ig. B erall A rthu r. B inderer B ernhard . B raunstein  H erm ann. 

B rodner Georg. Buczkowski B oleslaus Josef. B urstin  Victor. B u rstin  H ugo. Butz 
Adolf. Czeikel A lfred. Cotiusca Basil. D obrow olski W ilhelm . E berm ann  M ax Adolf. 
F ischer Carl. F ischer G ustaw  F iser Leon. Gątkiew icz A lexander, R. v. Gątkiewicz 
F r. X aver, R. v. G erm ann Jakob . G ierow ski Georg. G ram atoyici Claudius. Groli Isak. 
G ruber Em anuel. Guther^i Isidor. H and ler Leon. H einrich  E rnst. H oller Chaim. H oro
w itz Zacharias. K arl Ignaz. K asner Hilik. K atz  A braham . K oller R ichard. K rausz 
E rw in O tto. K rau tham m er H erzki. K rau tham m er N aclanan. L ang  W ilhelm . Laufer 
B ernhard . L inker Friedrich. M ajer Josef. Markos W ilhelm . Mikitowicz M ichael Epi- 
phanias. Mimeles Luitpold. Nowak T itus. Paczyński W enzel. Paunel Eugon, R. v. 
Po luk  M arian. P ra tzer Adolf. P ra tze r Max. P taslic  D em etrius. Reck A lexander\ Ro- 
m anow sky Erich. R udel Nussem . Salzinger Feiw el. Sauer PhiMpp. W olf R ichard. 
Zachm ann F riedrich . Zaloziecki Rom an. Zelgin A ugust. Z othe F ranz Maximilian. 
— P r i y a t i s t i n :  Gierowski Xenia.

III. Classe, Abth. B
A ndrejczuk Eusebius. Claus E d g ar Ju lius. Czaczkes Is r. Benjam in. D olleschajl, 

A lbert. Filieyiciu Nikolaus. Geib G eorg Adolf. Ilasiew icz A rthem ius. Iw anow icz Basilius. 
Ja g e n d o rf  Schmiel. Janicki Victor. K assianow icz Jo hann . K ozarisczuk Oleg. K oz
łow ski Siegm und. K ruk  Eusebius. Low enschuss Isidor. M agior Victor. M alcinschi Georg. 
Maximowicz Eugen. Mironciuc Basilius. N agelberg  A braham . Paladi H ilarion. Pro- 
daniuk N ikolaus. P sa te  vel P isa ty  F riedrich . R achm istriuk  Eugen. R adek  Eusebius. 
R osen thal H einrich. R o ttenberg  Moses L. R uff Ludw ig. Sandru Johann . Sauciuc 
Elpidifor. Sauciuc Nikolaus. S charf Schmiel. Schiffer Beri. Schneider Jerem ias. Serotiuk 
A lexander. Simiginowicz Emilian. Sm ereczyński C onstantin . Socolean A lexander A. 
S teinberg  Josef. S teinbrecher M ordche. S ternberg  H erm ann. S tocker Josef. S to rfer 
Benno. Tarnow iecki N ikolaus. Tomoyici S tefan. T rom m er Adolf. Turcanoyioi Eugen. 
Tusinschi D ionysius. T uszyński T itus von. T ym insky W ładim ir. W achs Salomon. 
W agschal Mechel. W agschal M endel. W oloszczuk Ladislaus. Żankow ski P e te r. Żeba- 
czyński H ilarion. Żebaczyński K arl. — P r i y a t i s t e n :  D auber J o s e f  Joel. D erm er 
F ischel A ntschel. E ltes Dayid. Spothaim  K arl. S to rfer M artin. T auber Jo sse l Beri.

III. Classe, Abth. C.
B ujor Theodor. C atarinciuc Theodor. Gojocariu Georg. D iacon P e te r. D oroltei 

A drian. Dugan-Opaię Elias. G erm an Johann . H rinco Basilius. Isac Georg. Jem n a  Ni
kolaus. Laniyschi G eorg. Lazurca Basilius. L tinguleac Johann . N istor Basilius. N istor 
C onstantin . N isto r G eorg. R ussch indelar S ilyester. R usu  G eorg. Sem oniuk Em anuel. 
Sorocean Theophil. Spanul Jo hann . Suceyan Georg. T arnayschi D em etrius.. Fasiloyschi 
Em ilian. Y icoyan Simeon. Z ayelitza Elias.
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IV. Classe, Abth. A.
A dler W ilhelm . A ntonow icz E udoxius. A rje  M oses Jakob . A urite O ctavian. A w ner 

Beri. B ejan D em eter, Ii. v. B erler Benzion. B irnbanm  Eisig. B irnbaum  Moses. Buco- 
vefchi Michel. Can^er Theodor. Czerniawski A rkadius, von. Dawidowicz A nton. D em ant 
Siegm nnd. D eutsch  O skar Moriz. F ischer Is rae l Moses. F rendel Meier. F reund lich  Paul. 
Fu llenbanm  F riedrich . F unkenste in  Ludw ig. Gabe Schmiel. G erm an D em eter. G ingold 
Schulem. G luekstern  Osias. G ribowski Eudoxius. Grofi Jakob . H alicki V ictor. H ebel 
Moses. H ildebrand  Aron. H ornste in  Leib. H orow itz M artin. Jankiszow ski A dam  Franz. 
K ogu t Jo h an n  E ugen. K ran zd o rf Jancze  Beer. K raus E rn s t Paul. K rupka A dalbert. 
K rupka Guido Clem ens. K unzelm ann Friedrich. L anger Karl. L erner M ordko. L orber 
.Julius. Łupu C onstantin . N ussenbaum  N aftali. P u d er Jo se l’. R a ttn e r  B erlon. Sach ter 
Dionys. Salaban Johann . Salm eier K arl. Schaedel K arl. Schapire H einrich. Sobol Emil. 
T rinczer K arl. Zailik Siegm und. — P r i v a t i s t e n :  H eilpern  Leiser. K apri S tefan. v. 
Della Scala Guido, Graf. D ella Scala M astino, Graf. Ż itn y  H ugo.

IV. Classe, Abth. B.
B otuschan Guido. Cocinschi Johann . F ran k  Adolf. H arn ik  Chaim. K erek jarto  

Ewald. K ra tte r  K arl. L agenopol C onstantin . L ebouton Maximilian. Lupasco C onstantin . 
Masicliievict P arthen ius. M att Moriz, E d le r von. M enga Emilian. M erdinger H einrich. 
Mikitowicz Georg. M itrofanoyici Johann . M oldovan A urelian. M ukaiow sky Geza. 
M untean Dionys. N eunteufel F ranz. Ostaftcz.uk Isidor. Palaghian  Johann . Petrasco  
Arcadius, de. Philipow icz Johann . P ite i A urelian. Popescul D ionys. Popescul N ikolaus. 
K apf Jo h an n  G eorg. K ducli F ranz. Bis K arl. R osler .Josel'. Sbiera Michael. Sclierzer 
Benjam in. Schnirch Otto. S e rjtiu k  Basil. Sgircea D ionys. Socolean D em eter. Sokal 
H einrich. Sokal N aftali. S teuer Kudolf. S traucher O tto. Strzelbicki Adolf. Tarasievici 
Em ilian. Tamay.sclii A urel. Tcaciuc N ikolaus. T eleaga Gabriel. Tellm ann A rthu r. Ter- 
nayeanu O rest. T udanT itu s . Tumlirz W ihelm . Tuszyński O rest. Y onau Philipp. V oronca 
Octayjan. W achlow ski P ius. W ąsow icz Oswald. W lad  Cornel, de. W lad  K asim ir. 
Z appe Alois. Z ellerm ayer Max. Z im m er Isidor. — P r i v a t i s t :  K oppelm ann Leo.

V. Classe, Abth. A.
A delsberger E duard . A ltm ann H ersch. A xentow icz-Persian A nton. B achtig  

H einrich. Baczinski Jo hann . B alan Theodor. Beck A nton. B ejan Isidor, R. v. Berco- 
vici Chaim. Billig Itzig . B resler Schapse. B urg  Ludwig. C botinceanu Eusebius. 
Czechowski Theodor. D ’E ndel Emil. D im itrowicz A lexander. D rim m er Schloima. E ber- 
m ann Erich. E isenberg  W ilhelm . E kstein  L eonhard. E ng ler David. F au lhaber P e te r. 
Fendricli B aruch. F ris t Joachim . F uhrm ann  Josse l. Galenzowski Eusebius. G ertlor 
Meier. G iuraem ia Basil. Glaubacli Moses. G oldhagen H ersch. G rosar H ilarion. G utherz 
A braham . H ahon Johann . H and ler Simon. H ódel A dalbert. Isecescu C onstantin. 
Iw asiuk  Victor. J e t tm a r  G ustav. Józefow icz Ju liu s. K indler Friedrich. K n itte l Rudolf. 
Lew andow ski C onstantin . M enczel Rachm iel. M ukafovsky Zdenko. M uller Philipp. 
Schapire A lexan der. Voi u^ch i O rest. — P r  i v a t i s  t e n :  Bezpałko Josef. H orow itz N atalie.

V. Classe, Abth. B.
Budurow icz A lexander. E pstein  Rudolf. K a te ryn iuk  P e te r. K o ller Josef. K oraie- 

wicz Stefan. K ostecki Basil. Kulicki E duard . L agadyn  D em eter. L ieber Marcus. 
M anow arda Siegm und. Marco Basil. M ardari Theodosius. M athias Philipp. Milch A lbert.
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M ocrenschi Grigorie. M ykityla A nton. Paczyńsk i S tanislaus. Pom eranz Jakob . Popescul 
E lias. B e inhard t Iiicliard. B e ite r ls a k . Beli Simon. B obinsolin  M oritz. B osenberg  Jakob . 
B osen tbal Maxiinilian. B othfeld  Elias. Kuli' B aruch. Schalk H erm ann. Sclnnul Scliąja. 
Sniatyncznk Nikolaus. Sperber Josef. S techer Salom on. Stefiuk H ilarion. S traucher 
E duard . T atte lbaum  Max. Turczinetz Johann . U krainetz G eorg. W acher Leib. W erber 
Bruno. W iese Josef. W oinow icz D em eter. Zelnik Friedrich. Z us H ilarion. — P r  i v a t i  s t e n : 
Lu ci w  Ju lian . Zopa C onstantin .

V. Classe, Abth. C.
A ndracki Josef. B aum er Chaim. B ekul Johann . Billig Lewi. B irnliolz Mordko. 

B lassy  Josef. B rendzan W ładim ir. C hodakow ski O tto. D ariczuk P e te r. D iickstein P inkas. 
D zulińsky Johann . F en n er A braham . F ischbaeh Jonas. G aw riletz C onstantin . Gold- 
ham m er Leib. Grigori Philem on. H am burg  Simon. H olubowicz Jo hann . H orodyski 
Johann . H ren y k  A nton. K arbulitzki W ładim ir. Małecki A lexander. N egricz Johann . 
N egrusz Eugen. N euberger Mordko. O kuniew ski Stefan. P ihuliak  Emil. P icker M ordche. 
P re isse r F riedrich. Prelicz B einhard. B ieber Josef. B ongusz Conktantin. B osenberg  
Max. B osenstreich  Schmiel. Scliechter Moses., Schw arz Leib. Sem eniuk Nikolaus., S inger 
B ernhard . S teinbauch GStzel. Tanasyczuk Yictor. T hum ser A lfred. T otojeskul D ionysius. 
T rief Aron. W allste in  B obert. W ern er B ernhard . Z adurow icz Theodor. Zurkanow icz 
Isidor. — P r i v a t i s t e n :  F alek  Dawid. N ykuliak Josef. Podlaszecki O restes.

VI. Classe, Abth. A.
A rm b ru ste r Georg. B erliner Max. B raha  Eusebius. Chaskalowicz Chaskel. Csato 

E duard . D askaliuk O rest. D rohom irecki B ogdan, B itte r  yon. D ubs Samuel. D zierżek 
F ranz. E ng ler Moses. F ass le r H ersch. Fedorow icz W ładim ir. F renkel Moses. F reud  
Josef. F iillenbaum  A rthu r. G aber Jakob . G eorgi Friedrich. G ojan Leon, B itte r  von. 
G oldblatt Maier. G oldham m er Leiser. G o ttesm ann Beri. G ruder H ugo. G ruder Ju lius. 
H alion Cornel. H am burger Leon. lf>im ały O ttokar. Jakubow icz C ąjetan. K oiłer Josef. 
K opaczuk W ładim ir. K osikow ski S tanislaus. K rism anić Gideon, B itte r  von. K ulla 
Saul. L o rber Edm und. M eller N athan. M elzer Feibel. Miski A ndreas. B osenzw eig 
Leiser. Sczerbanow icz Jo h an n . S tem k la r Moses. — P r i v a t i s t e n :  G runfeld 
B ernhard . L ate iner Siegfried.

VI. Classe, Abth B.
Briick David. G ottlieb David. G ottlieb Elische. H eck O tto. Ilica Micliael. 

Iw asiuk  K arl. K almucki Alfred, B itte r  von. K leinw achter Ludw ig. K o ttla r  H einrich. 
L andau  Ludw ig. Lukasiew icz Josef. M ayer A rthur. N urnberg  Moriz. O renstein  Josef. 
P e rl Alfred. P ihuliak W ładim ir. Popescu Octayian. B ossin B ichard. B ubel Jankel. 
B usnak  N ikolaus. Sauer Jakob . Schajowicz David. Schechner .Josef. Schiller Jakob . 
Sohleeker Siissie. Seidm ann Chaim. Seidner Eisik. Socoleanu A lexandor. Stefanowicz 
S tefan. Szym onow icz A lexander. Taszczuk D em eter. T hum ser H ugo. Toustiuk Georg. 
Tudan E usebius. W ach te l Leo. W agner M oses Josef. W ittn e r Oskar. W om ela Jjeopold. 
Z im m erm ann Josef. Z o the Johann . — P  r  i v  a t  i s t  e n  : B ubel Isidor. T auber Theodor.

VII. Classe, Abth. A.
Amirowicz K ajetan . A m ster H einrich. A ndriczuk C onstantin . A schkanase Sa

lomon. Bakfon Adolf. B alakan David. B iliary N apoleon K arl. B irnbaum  M ajer Cliaim-
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Boliosiewiez Adolf. B rucker Em ilian Johann . B rucker M aximilian. B uchbinder Leiser. 
Buchholz Moses. C iobotariu Nikolaus. E ip e rt P e te r. E isenkraft Josef. E rle r  Jakob . 
Fischlmch Israel Isak. F lem inger Sam uel Leib. E riedm ann Dayid. (fo ttfried  Siegm und 
Sani. H arn ik  Salam on. H om ste in  Rudolf. Iliu^u G eorg. Isopenko A lexander. łan u - 
szewski M aximilian. .Tarmolowicz Emil. Kalinucki M axhnilian, R itte r  von. K utz Sam uel 
Pavid. K atz Srul. K reise lL eib  O hrliinder M ax H einrich. O strow ski Ignaz. Procopoyici 
Alexins. lłe iss  Josef. R osenbaum  Mechel. R osenzw eig Zacharias. Scliapira Marous. 
Schwitz Samuel. S inger Scbuliin. T rich te r Chaim. Voloinsclii Valerian. W encek Zeno 
Ladislaus. W ig litzky  E berhard  Eranz. W oloszczuk Vincenz. - P r i v a t i s t e n :  
B renner Eischel. E lasch Helene..

VII. Classe, Abth. B.
Obussil Leib. F eb r Em anuel. Euclis Beri. Grigori Nicolaus. H ech t A braham . 

Hoinic Georg. H o m ste in  Salom on. H udem a N estor. Iliup i O tto. Jak o b  W ilhelm. 
Juchniew icz Josef. K anczuker Jakob . K oropatnicki D em eter. K ram er Leon. L u ttin g e r 
Edm und. L u tw ak  L ittm an . M ayer H ans. M igula P lato . O hrenstein  A braham . Orohko 
Basil. Paus D em eter. Popescul .Tohann. P opper H ugo. Q uirsfeld Alfred. Radewicz 
Demeter. R adyk  Isidor. R ubel H einrich. Sauciuc Theophil. Schajowicz Salomon. 
Schikler Leiser. Schor Jakob . Schubert Josef. Simionowicz Eusebius. S inger Moses 
Mendel. Sokal Marceli. S tre jac  Basil. Y itenco Basil. W lad  S tanislaus. W olski Ale- 
xander. Z allek  H erach. Załoziecki Sergius W ładim ir. Żukowski S tanislaus. — P r i -  
v a t. i s t  e n : H akm an Theodor. H eck F riedrich . Yoiu^chi Johann .

VIII. Classe, Abth. A .

A rijczuk Basil. A rzt Salonami. Balicki N ikolaus. B ardach  H ersch. Barvió Jarosław . 
B erger Salom on. B iskupski A lexander. B ittn e r  Bruno. B renner Alfred. C harw at E ranz. 
Czarniawaski Theophil. Czeikel Israel. Ozownicki A dalbert. Dawidowicz N ikolaus. 
D iam ant Meier. D zosan Oskar. F ran k  Stefan. E uhrm ann  A braham . G ottlieb Mendel. 
G rigorcea Basil. R itte r  von. G rigorowicz B arbu. G utherz K arl. H am m el Jakob . H opp 
W aldem ar. K ossler .Tulius. K iesler Em il R obert. K insb runner Chaim. K insbrunner 
Meyer. K lug  A lfred. K lym  Pontelim on. K oppelm ann David. K ucharski Alois. K unz 
Heinrich. L eihschutz R udolf. L erchenfeld  Efroim . L ityiniuc Amulius. M ajortsik  Rudolf. 
M atassar Johann . N eketoruk Johann . N ichitovici Theophil. R ozner M endel. Scliandru 
C onstantin .' Seleski G eorg. Silberm ann A lbert. S to rfer Samuel. T otoescul A lexander. 
W eidenfeld W olf. W  einbach E m anuel. — P r  i v a  t i s  t  e n  : A xelrad  Fanny . H andel David.

VIII. Classe, Abth. B.
B erger IIavid. Czechowski C onstantin . F reundlich  Em anuel. G arfunkel Moses. 

Gingold Motel. G oldlust W ilhelm . Gotte,smarni Josef. H ech t A braham . K iesler 
Richard. Leschczer David. M arkus Josef. P adura  Georg. Pocliinarski Isidor. Pom pę 
W ilhelm. P opper A ugust. Reichel- Efroim. R osenzw eig Ju d a . R ubel Mendel. R u d 
nicki Leo. Sach ter Jakob . S charf Samuel. Sokal Mechel. S tad ler Pinkas. S turm  Josef. 
Tarnowiecki Emilian. T ittinger B runo. T rich ter David. W ender M arceli. W oloszenko 
Stephan. Załoziecki A lexius. Z em na Eusebius.
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XIII. Kundm achung, betreffend die Aufnahme der
Schiller.

I)ie A ufnahm e der Schiller in die I. Classe erfo lg t am hr>., 16, evenfcuell 17. Jul i  
(1. Termin) und  1., 2-, eventuell 3. Septem ber (TI. Termin). Die A utnahinsw erbor bulion 
sieli an diosen T agen yorm ittags zw ischen 8 und  10 U lir in B e g l e i t u n g  i li r  e r 
E l  t e r n  oder dereń  b e v o 11 m a c h t  i g  t  e n  Stell y e rtre te r  in der D irectionskanzlci 
zu m elden und  e i n  e n  l e g  a l e n  T a u f- o d e r  .(> e b u r  t  s s c h e i n, der das yoll- 
endete  oder im laufendeu K alenderjab re  zur V ollendung gelangende zclm te Lebens- 
ja b r  nachw eist und, falls sie eine offentliche Y olksschule besuch t babon, ilie S c b u l- 
n a e b r i c b t e  n  beizubringen. In  den S c h  u I n a c h r i c h t e u  niuss der U nterrich ts- 
erfo lg  in der Unterricbt.sspra.ehe m it ci ner einzigen Noto classificiort erschoinen, aueli 
niuss a uf denselben der Zw eck der A usfolgung ersicbtlicb gem aobt soin. He i der Ein- 
sebreibung haben  die E lte rn , und  z w ar n u r  d i e s e, die 11 u 11 c r  s p r  a  c li o dires 
K indes anzugeben, da sieli naoh dieser der B esucb der rum anischen Sprache regelt. 
Die A ngabe der E lte rn  w ird  fu r die Eolge ais b indend angosehen.

Schiller, w elcbe n u r die I I I .  Y olksschulelasse oder das 3. Scbuljahr beendet 
haben, diirfcn zu r A ufhahm sprufung nieb t zugelassen w erdon.

A n den oben genann ten  T agen w ird  yo rm ittag s von 10 Ulir an  die scliriftlielie 
und  naclun ittags von 3 lilii- an die miindliolie P riifung vorgenoniinen w erden.

Bei der A ufnahm sprufung w ird  in der R eligionslehre jen es Mali you Wis.sen, 
welclies in den e rs ten  vier C lassen der Y olksschule erw orben w erden kann, in der 
deu tschen  Sprache F ertigke it im Lesen und  Scbreiben der d ou tsebenund  lateiniscbon 
Schritt, K enn tn is der E lem ente ans der Form enlelire, F e r t i g k e i t  i m  A n a l y -  
s i e r e n  eintaclier bek łeideter Siltze, B ekańntschaft m it den Ttegeln der O r t b o -  
g r a p b i e  und  richtige A nw endung derselben beim D ictandoscbrciben, im Rechnon 
G eiibthoit in den v ier R echnungsarten  m it g a n z e n  Zalilen yerlang t.

Zufolge M in.-Erl. vom  2. J a n n e r  187(5, Z. 85 ist eine W i e d e r h o l u n g  der 
A utiiahm sprtttung  fu r die 1. Classe, sei es an oin und derselben ocler an einer an dereń 
L ebransta lt, m it der R echtsw irkung  tu r  das u nm itte lbar folgende Scbuljabr u n  z u- 
1 ii s s i g.

Die der D irection beim E inschreiben der Schiiler iibergebenen D ocum ente w erden 
am  11. Septem ber ziu-uckgestellt w erden.

.Teder neu ein tretende Schiiler b a t die A ul'nahm staxe von 4 K  20 li und den 
L ehrm itte lbeitrag  von 3 K  zu entrich ten . D iese T axen w erdon im Ealle der N icbtauf- 
nahm e des Schtilers zuriickgestellt.

Zufolge Min.-Erl. vom  17. D ecem ber 1897, Z. 20715 b a t die D irection ein Ver- 
zeichnis geeigne ter K ost- und W o hnhauser angeleg t und w ird  dasselbe a u t Y erlangon 
den E lte rn  oder dereń  StelTyerfcretem zu rV erfu g u n g  stellon, ferner denselben bei der 
U nterbringung  ih re r K inder ra th en d  und  lielehrend zur Seite stclien. Die K ost- und 
W obnungsgeber w erden von der D irection eine besondere scbriftlicbe B elebrung filier 
ihre PH ichten erlialten.

Z u B eginn des Scliuljahres 1901/1902 w erden die W iederbolungs- und  Nacli- 
tragsprilfungen , sowie die A ufnabm spriifungen in die boheren  Classen am 1., 2. und
3. Septem ber von 8 —12 Ulu- yo rm ittags und  von 3—(i Uhl- nachm ittags abgelialten 
werden. Die O rdnung dieser P ru fungen  w ird durch eine Kuiitlmacliung' am schw arzen 
B rctle  bekanntgegebon  w erden.

Schiiler, die bereits im V orjahre der A n sta lt angehorten , haben  sieli am 1. und 
2. Septe>m ber von 8—12 Ulir beliufs E inscbreibung  in  den hieftir bestim m ten Classen-



57  —

zimmern zu m elden, hiebei das lezte Sem estralzeugnis yorzuw eisen und den L ehr- 
m ittelbeitrag  von 3 K  zu entrichten .

U ber die A ufnahm e ausw artiger Schiiler w ird  ers t ant 3. Septem ber u n te r Be- 
rilcksichtigung der yorhandenen  S itzplatze en tschieden w erden.

Alle Schiller haben  ih ren  C lassenyorstanden  2 yollstandig  ausgeftillte N a t  i o- 
n a l i e n ,  in denen aucb die freien G egenstande zu yerzeichnen sind, die sie in d em  
neuen Schuljahre besuchen wollen, zu tibergeben  ; das N ationale m uss die TJnter- 
schrift des V aters oder des yeran tw ortlichen  A ufsehers tragen .

Die A nm eldungen um  A ufnahm e der P riya tis ten  erfo lg t in  derselben W eise und  
zu derselben Z eit wie die der offentlichen S ch ille r; bei ausw artigen  P riy a tis ten  der 
I I .—V III. C lasse kann die M eldung auch schriftlich erfolgen.

Das Scbulgeld (40 K halbjahrig) is t von den offentlichen Schfilem  im Laufe 
der e r  s t e n  s e c b s  W o c b e n  jed es Sem esters, von den offentlichen Schiilern der 
I. C l a s s e ,  denen die S tundung  n'cht- bew illig t wird, im I. Sem ester spatestens im 
Laufe der e rs ten  d r e i  M‘o n a t e  nacb B eginn des Schuljahres im yorhinein zu en t
richten. Die P riyatisten  haben  das Schulgeld unm itte lbar vor Beginn der P riifung  zu 
zahlen.

D as T intengeld, dessen H ohe vom  k. k. L andesschulrathe m it dem E rb vom 
ló. O ctober 1893, Z. 2674 m it 50 h  fu r ein S em ester fes tgese tz t w urde, is t zu Beginn 
jedes Sem esters dem  Schuldiener, der hieftir die T inte und  die Ile in igung  derT in ten - 
fasser zu besorgen  hat, einzuhandigen.

Am 4. Septem ber um  3/48 U hr haben  sich sam m tliche Schiiler zuni E ioffnungs- 
go ttesd ienst in ihren C lassenzim m ern zu yersam m eln, w orauf sie in die Kirche, bezie- 
hungsw eise in den Tem pel zuin G ottesd ienste  g e le ite t w erden. Um i) U hr findet die 
V erlesung der S tundeneintlieflung und  D isciplinar-O rdnung s ta tt .

( b e r  n o w i tz ,  im Ju li 1901.

Regierungsrath H einrich Klauser,
k. k. Gym nasial-1 iirector.




