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1* Ueberf iĄ t  ber 8 e i t sfêinteUungt
A.

S c ^ v e e o c n f iü n ^  c. VI. V. IV. IIIB . I I I  A. IIB . HA.
2j¡ftrigt
ítljriiautr. 
I  Au.B.

| b<
[«minen

religion.....................................
1
2 2 2 2 2 2 2 2 9

®eittfc| unb ©cfclic t̂áerjäíjímigen. 5 4 4 3 3 3 4 4 30
grangöfifc^................................. 6 6 6 6 6 5 4 4 43
S n g li^ ...................................... — — — 5 4 4 4 4 21

2» 2 \ 2Ì
®eídjiá)te unb ©tbiunbe. . . . 2 2 ‘21 21 21 H 3 3 25
Зіефпеп unb SJÏat^ematii . . . 0 5 6 6 5 5 5 5 42
ŠRaturbefcíjTeiíiung....................... 2 2 2 2 2 2 — — 12
m W ...................................... — — — — 2 2 3 3 10
Síjentie unb 9Kineraíogie . . . 2 3 3 8
S che iben................................. 2 2 2 6
gtei^anbjeic^nen....................... — 2 2 2 2 2 2 2 12
£inear¿eiá)nen............................ — — — — 2 2 2 2 6
© ingen..................................... 3¡n jœet Шеи ungen 4
Xurnen..................................... 3n bret Síbtetlungen 9

3ufamnten 30 30 33 35 37 37 37 37

B. iaú ffá fn le  fni* ïlU d jdttihrt uttfe gôttunbttt«*

t tn ie tc  Ш аН с *

£eí)rgegenftünbe.
Шїефапіїег. §ütteníeute.

ЖйфепіИфс ©tunbenjaíjí.

DIatíjematií unb SWeájanií
Dereinigt.

8 ------ ------■ 8
gteiíjanbjeic^nett . . . 3 ' ' 3
Sefájtetbenbe ©eometrie. 3 ' ...3
aSauíonfttuftioniíeíjre. . 3 ' — 3
^ ^ f i í ....................... 3 . g
Sfjemte........................ 3 ---
S^emie unb £ütteníunbe — 6
5ШаіфіпепІеІ)їе. . . . 4 "  — - 4
SDÍeî anifĉ e їефпоіодіе. 2 —
ЗКаіфтещеіфпеп. . . 9 •----- -----  9

©umrne 38 39

Seíjtgegenftíínbe.
Шїефапіїег. |)üttenleute.

SBôcíjeiitíidje (StuubeitjafA

fflíatíjematilunb 5Шефапії
Bereinigt.

7 ' -  - 7
gtetíianbjeid^nen . . . 3 —

Sßauionftrultionlle^re. . з — 1 - 3
m W ....................... 2 ------ ....... 2
Stjemie....................... 2 —

Є^ешіе unb §ütteníunbe — 7
5Ша|'фіпепІе̂ ге. . . . 4 ------ -----  4
üRecíjanifdje їефпоіодіе. 4 —

ЗЯаІфіпеп^еіфпеп. . . 13 3
Slrbeiten int Saboratotium — 12

©untme 38 38



2a. Verteilung ôeé Unterrichtet unter

ш 'Ižnmeu ber Scuter.
filafftn*
leijrtr

in

®  b  8 V -

llrittttt. ©bfr=SîfeuttbB. Ptttrr=Seiinnim. ©berulrriitt.

1. S ireítor SB er n i d e iprima. 5 SJiattieniatit. 5 ajiathematil.

2.
©í)
1.

ev le fy te t.
Dr. $ au £ fitec f)t, 

Sßtofefior.

1. gacbïl. 
§üttent.

3 ißtihiti- 
3 ©hemie.

3 Phfif- 
3 ©hemie.

2 ąihhiif-
2 ©hemie. 2 Sßhhfit.

8. 2. Dr. 33lattern . Dber»
©eiunba.

4 Qcntfd).
3 ©efchichte u. 

©eograbhie.

4 Seutfdfj.
4 fjranäöfifi. 
3 ©efdhichte u. 

(Seograbhie.

4. 3.
SSaumeifter

§ ie ro u t)m u l .
2. Зи ф  

Haffe. 2 ßinearseichnen. 2 Йіиеагзеіфпеп. 2 ßinearjeichnen. 2 Sinearjetchneu.

5. 4. Dr. Strnbt. Unter»
©eïnnba.

4 grangöfifcf). 
4 ©ngtifch. 4 ©nglifcf). 3 Qentfcf).

6 gransöfifch. 2 fjranjofifch.

6.
© t
1.

Ь е п Ш ф е  S e p t e t .
© efetfcfjap.

2 fjreiijaub» 
geicfjnen.

2 fjreihanb» 
. зеіфпеп.

2 greihanb» 
äeichnen.

2 greihanb* 
jeichnen.

7. 2. © roc^D tolfi. Ober»
Slertia.

2 eüang. 
3 @е|фіфіе u. 

®eograf>hie.

ffteligion.
3 Šeutfcf).
4 ©efdfiiihte tt. 

©eograbhie.
8. 3. Dr. S m tg d .

9. 4. Dr. ^ßietfd^.

10. 5. Dr. S o ff itta n ti. Unter»
Tertia. 4 ©ngtifdh. 4 fjrantöfifih. 

4 ©nglifch.

11. 6. 3 )řa ttí)taé . ©ejta.

12. 7. SB inïler. Quinta.

13.
Sei
1.

fiter»
SSoigt, Äönigt 9îeg.= 

SSaumeifter.

1. f5a<i)£I. 
ЭКефаи.

14. 2. S r t t í í Quarta. 2 Dtatnrbefchr. 2 ЗІаіигЬеїфг.

15. 3. S ö f fe im a ttn 6 fWathematü. 5 iOîathematit.

16.
9 tť
1.

ï iô io n ê le ^ te t»
Pfarrer S u d a l i . Sřln bie íaiholiídfen ©фіііег in tßrirna uub Dber»@eïunba 2 ©tunben . . . •

17. 2. Sßaftor gifc§er. 2tn bie eöaugetifdhen ©dfüter in grinta uub 'Dber=@e!unba 2 ©tunben . . •
18. 3. Dberlaplan S u b i t . Шп bie iatbolifdjen ©фіііег in Unter = ©e!unba u. Qber=$:ertia, Untertertia u.

19. 4. Dr. SD Îattertborf. Stn bie jübifciien ©фіііег in 3 Slbtbeiltmgen, je 2 ©tunben................................

3ufammen 32 32 32 32

Me Sefjrer im $ommer=.öalb)ahr 1892.
| l  e u l г  Ф  11 1 t *

MnífMfríia. ©ttorta. @ЙШ{В. Scria. 1. ІІВ^С. 2. l̂effc.
- 2  u ttt ut e.

5 ШІефапіС. 15
2 ßaboratorium 
2 iPhhi« \  mit 
2 ©hemie/ I. 
4 ®ütten£unbe.

3 ißhhftf 1 mit 
3 ©hemie/o. n

20 unb
4 SertretungS» 

ftnnben.

2 ©efdjichte. 20

3 JSanřnnbe.

3 ßinearjeichnen

5 3Raih. 3 Sauf 
3 Ьеіфг. ©emnet 
3 ßinearjeichnen

28

22
2 (Jreihanb» 

зеіфпеп.
2 ^reihanbäeich. 
2 ©фгеіЬеп.

2 fjreihanb» 
Зеіфпеп. 3 fjreihanbjeidh. 3 gíreihanbäeiá). 17 unb

6 Sumen.
2 ebang.

3 Qeutfch.
4 ©efdjidjte и. 

©eograbhie.

religion.
2 ebang. ЗМідіоп.

1 eb. Dteligion. 24

beurlaubt.

beurlaubt.o frangí)]і|ф. 
5 ©nglifch. 23

2 fPíathematiř.
5 fftechneu.
2 ©rbtnnbe.
1 @efchichtg=@rä.
2 fRatnrbefĄr.

2 2ßathematif.
4 Slnalhtifche 

©hemie.
5 ßaboratorium.

3 OJÍathematil. 
3 ©hemie.

22 unb
7 Sertretungg» 

ftuuben.
4 SDeutfdj.
6 gfranäöfifdj. 
2 Schreiben.

4 ©eutfch.
6 fjranjofifdh. 
2 ©фгеіЬеп.

24 uub 
4 ©efang.

8 ÜRafbhinen» 
lehre.

10 fDtafdhinen» 
Зеіфпеп.

6 3Raf¿hinen= 
lehre 

6 Зеіфпеп mit 
staffe I.

24

2 fitaturbefihr.
4 Qeutfch- 
6 fjranäöfifch. 
4 ^tathematiï.

5 R̂echnen.
ft

5 ßaboratorinm.
21
3 Surneu uub 
9 Vertretung.

6 SKathematií. 2 ©eograbhie. 
2 Itaturbefchr.

2 ©eograbhie.
2 fßaturbefchr. 24

2

2
Quarta, Quinta unb ©e£ta je 2 ©tb, au§erbem поф 1 ©ib. in ©erta. 7
............................ ........................ 6

30 28 26 25 SRechanüer 36 
igiittenleute 36

ЗЛефапііег 36 
§ìittenleute 37



2 b. Verteilung beâ Unterriibteê unter

9ïo. Dtatnen ber Serrer.
ÿUfftn» ®  b  t t -
Itérer

in llriim t. ®btr=Sfbattiio. |lu itr=S fbunifl. ® lttr»9rrłia .

1. Diteïtor SBerntcfe

2.
©*><
1.

ŕ*lcí>*e*.
Dr. §au|ínec§t, 

^ßrofefjor,
SSertreter bež SĎiteítorž.

grinta. 3 Vlibítí- 
3 Sljentie.

3 >»!'«• 
3 ©fjemie.

3. 2. Dr. gRattem
Dbcr*

©eiunba.
4 teutfĄ.
3 ©еіфіфіе u. 

©eograbb«-

4 teutfd).
4 ^гапїВЬіф. 
3 ©еіфіфіе u. 

@eograbí)ie.

4. 3.
39aumei[tet

§ te ïD î t l51ttU l.
2.

ilafje. 2 Sinear ąeiĄnen. 2 Sinearjeidjnen 2 йіпеаг^еіфпеп.

5. 4. Dr. Slrnbt.
Unter»

©etunba.
4 ^гап^оіііф. 
4 ©ngtiící). 4 ©nglifĄ. 3 teutfd).

5 granjoíifd). 2 granjofiícb.

6. 5. ©efetf^ap. 2 grriíjaitb äeidjnen.
2 gretíjanb» 

деіфпеп.
2 gteibanb» 

jeiebnen.

7. 6. © TO I^O ttlâ Îi.
Dber»
/tertia.

2 eüang. 
3 ©еїфіфіе u.

©eograbbw-

religion.
3 teuticb-
4 ©еіфіфіе а. 

©eograbbie-

8. 7. Dr. §offittann.
Unter»
čertia.

4 ©nglifd).
4 fjxantbfifcb. 
4 ©nglifcf).

9. 8. SÛÎatt^iaê. ©ejta.
2 Abbiti- 
2 ©betnic unb 

Шпегаїодіе.

10. 9. Dr. Senifen. 5 äJiatbematif. 5 'Uíatbematit. 5 ajtatbematií. 5 aJiatbematit. 
2 ipbbiif-

11. 10. S tu ll Duarta. 2 Díaturbefcbr. 2 ЗШигЬеїфг.

12.
C t ï t e n t l id jc  S e i t e n
1. 1 SBxnïIeï.

Duinta.

13.
S c
1. SSotgt, йопідї. 9îeg.* 

93aumetfíer.
1. Wad)«- 
Шїефап.

14. 2. Dr. ®eü|mann. 1. âeriti. 
§üttenl. •

15. 3. ©lauer.

16.
91
1.

c ï t f lto itê ïc t) t* c ir .
^faxtet Sud)ali. Sin bte íaibolifcben ©ciiiiler in Sßrtma unb 06er=©efunba 2 ©tunben . . . •

17. 2. Rafiot g if te t . Sin bte ebangelifèben ©Ąiiler in grinta unb Dber=©e£unba 2 ©tunben . ■ •

18. 3.
Dberíaptan Kubiš, 
beji», ipfícget.

Sin bie ïatljolifdjen ©фіііег in Unter »©etunba u. Dber=2:ertia, U ntertertia  u.

19. 4. Dr. SDÍattetšboxf. Sin bie іііЬііфеп ©фіііег in  3 Abteilungen, je 2 ©tunben..................................

3 ufammen 32 32 32 32

bie Seljrer tnt ¿iMiiter=,V)albjat)r 1892/93.

t y t a i f f y n l  t. gaůffdfule.
S « m î « e .

Jínttr=ttrtia. ©narto. ©ninła. S iïttt . 1. ÿlofff. 2 . JtlafTi.
ЗВедсп Äranf̂ cít bt* 

jum 31. Ш ї і  1893 
beurCauit.

2 ißbbfif- 
1 Saboratorium.

з ąjbbi« \  mit
3 ©bemie/O. П.

15

2 ©еіфіфіе. 20

3 ЗЭаи 
3 Saufunbe.
3 ЗКаіфіпеп» 

деіфпеп.

Зеіфпеп 
3 ЗЗаиїипЬе 
3 ЬеіфгеіЬепЬе 

©eometrie.
21

22

2 gretbanb» 
seiebnen.

2 ^геіЬапЬ^еіф. 
2 ©фгсіЬеп.

2 greibanb» 
Зеіфпеп. 3 greibanb Зеіфиеп. 17 unb 

6 turnen.
2 eöang.

3 Sbeutfd).
4 ©еіфіфіе и. 

©eograpbie.

Ш ід іоп.
2 ebang. religion.

1 ев. religion. 24

6 ^ransöfifeb. 
5 ©пдіііф. 23

5 Зіефпеп.
2 ©rbímibe.
2 ЗіаІигЬеіфг.
1 @еіфіф^=©гз.

3 2Jiatbentatif. б SKatbeinatil и. 
ЖефапіЕ. 22

22

2 Aaturbefebr.
4 феиііф.
6 ^гапаоЩф. 
2 Aaturbefér.

2 аіаіигЬсїфг. 20 unb 
3 turnen.

4 $еиВД.
6 Іугапяоіііф. 
2 ©фгеіЬеп.

4 феиііф.
6 ^гапяЬЬіф'. 
2 ©фгеіЬеп.

24 unb 
4 ©étang.

6 Шіаїфіпеп 
4 ЗКефапії 
4 ЗЛаіфіиепІеЬге 
4 шеф. ЖефпоІ.

зеіфпеп
4 ЖаіфіпепІеЬгс 
2 теф. Жефиві.

24

9 ©benne unb 
¿ütteníunbe. 

11 Saboratorium.
3 ©bentie. 23

6 Süiatbentaiiî. 6 Aiatbematií. 
2 ©eograbbie.

б Зіефпеп.
2 ©eograbbií- 3 aJlatbematií.. 24

2

2

Ouarta, Quinta unb ©ejta je 2 ©tb., auberbent иоф 1 ©tb. in ©erta. 7

6

30 28 25 j 26 'ЖефаиіГег 37 
§üttenteute 38

Шіефаиіїег 38 
ÍQÜttenleute 39



З* $>іе im abgelaufenen бфиВДге beíjanbeíten Se^raufgaben,

A. £)bev*$$ieabšÉí>ě}nU+
U ťiW rt

ßlaffenle^ret: Sttt Sommet ber Ф i r e í t o r , im SSinter ißrofefjor Dr. §auíi!necí)t. 
9Mteii>«£lcí)*e:

A. g ilt bie еоапдеЩфеп Spüler 2 Sťutiben ißafior g i f e r .  Seïtüre ber Stpofteigefdjtĉ te. 2Síeber= 
gelungen in ber Sibelïunbe, in ber £'ir^engef^ic|te fotoie in ber @(auben»= unb ©itteníeíjre.

B. gür bie fat^oíifcíjen Scuter 2 Stunben Pfarrer ЗЗифаІі. 1) Slíígemeíne (Stanbenžteíire ober 
bie Seíjre bon ber göttlichen Offenbarung. 2) îrcfjengefctjicfite: ©efĉ ichte beê djtifffidjen Síiittelaíterž.

®etttf(í)í 4 Stunben Oberlehrer Dr. SOÍattern. Ueberfii t̂ ber Stationaffitteratur nací) Muge bon Sutler 
bil ßeffing in fiebenlbilbern unb 33ef)anbíung ber entfprechenben Sefeftücíe aul bem Sefebudje bon §opf 
unb ißaulfie! II. 1. üíufíerbem: ©фійегі Sraut bon iWeffina, fíemete pijilofophifche Stuffätse, (ЗЗеІ̂ адеп 
unb Mafing), Sefftngl hawburgifche dramaturgie (SSeííjagen nnb Mafing), ©bethel Sphigebie- Sïeie 
SSorträge ber ©фйїег unb defíamationen. Siuffü|e über foígenbe Aufgaben:

1) ©¡nein ift fie bie bobe, bie fjimmlifdK Üöttm; bent ctuberen ©ine tüchtige Sul), bie tb« mit Sutter öer= 
forgt. ©(bitter, bie SBiffenfibctft. (ЗДіі Semtbung ber SlntrittSrebe ©фіИегЗ in Sena). 2) ñurje деіфісЬШфе 
UeberfiĄt ber infolge ber Söiierttmnbermtg entftanbenen germanifdben Щеіфе. 3) ®a3 gebeiramžbott bcbecEte 
Snnere be§ SMimeerg. I )  Sm ©lüdfe піфі bermeffen, im tingiüc£ nicíjt ber^agti uatfjgetóiefeu an Setfpielen 
ans ber ©еїфіфіе. б) ®te ®räume in ber ißoefie. 6) ©cbitterS Sraut bon tttteffina (Siiaffenarbeit). 7) ta r i  V. 
8) 2Bte unterfibeiben fidb паф ©е|фісї unb ©baracter ©фіКегЗ beatrice unb ©oetíjež Sttbißenie? 9) Slfrifa unb 
©uropa (eine ЗІегдІеіфипд). 10)  Slufgabe für bie ttteifeprüfnng : ІІпдІеіф Oerteilt finb beä ßebeng ©iiter — 
Unter ber SKenfdjen р ф і’дет ©е}фІефі: — Slber bie îttatur, fie ift einig дегефі. (©фіііег, S  r au t non ätteffina.)

Stunben Oberlehrer Dr. Slrttbt. Sefen: Molière, Le Misanthrope im Sommer, Taine, 
Les Origines de la France Contemporaine im Söinter; 2lbfcf)nitte aul 2ВегІІ)00епІ ÍQiíflbuch für 
ben franjijfifchen Unterricht. Sprechübungen burch ftanjofifcije Söefprechung bei öefeftoffl, täglicher SSor* 
fommniffe unb SSorträge über ißrioatgelefenel. Ueberfe|ung ber Uebungen jur ©riernung ber fran= 
äöfifthen Spntaj oon Ř . ißlöh, im SInfchíuh baran ©rgänjung unb SSieberhoiung mistiger deiïe ber 
©rammatif. S^rifffiche Arbeiten: abtoechfeínb fpaul», Maffenarbeiten unb 2[uffä|e; baju oierteljähtlich 
in ber Maffe fíeine Slularbeitungen über ©eiefenel. Aufgaben für bie Sluffähe:

l )  Analyse de la  prem ière scène du prem ier acte du M isan thrope, comédie de M olière. 2) L ’O rig ine des 
H ohenzollern . 3 ) E noch A rd e n  par Tennyson. 4) L e  dénouement du M isanthrope, comédie de M oliè re . 5) 
L o u is  X I V .  (Klassenaufsatz.) 6) Compte-rendu de ma lecture à dom icile. 7) A tt ila . 8) Aufgabe fü r den Reife- 
priifungsaufsatz : L a  découverte de l ’Am érique.

Stunben Oberlehrer Dr. Sirnbt. Sefen: Tennyson, Enoch Arden and other Poems 
(ÿlauchl English Readings) im Sommer, Tom Brown’s Schooldays (ІНаифІ Readings 2. dei!) 
im SSinter; Ubfchnitte aul SBerlljoOenl Jpilflbuch für’ ben engiifcijen Unterricht. Sprechübungen über 
Sefeftoff unb fonftige SSorfommniffe, ein SSortrag über ißrioatieftüre. Ueberfê en: ßufammenhängenbe 
Stüde jum Ueberfc|en in i ©ngíif^e oon SBerlíjoben; im Unfchíuf) baran ©rtoeiterung unb SSertiefung 
ber früheren grammatifchen Sehraufgabe. Schriftliche Arbeiten: abtoechfeínb £mul' unb Slaffenarbeiten; 
baju oierteíjähríich in ber Staffe Ueberfefmngen in i deutfche. Slufgabe für bie Uuffähe:

T o m  B ro w n ’s Schooldays. Stufgabe für bie Sietfejn'üfung: eine UeberfeÇnng ins ©tigíifcíje .

Uttï» (äeogtapQiet 3 Stunben Oberlehrer Dr. SJiattern. SSon ber SSoífertoanberung 
bil 1648. SBieberíjoIung aul bem ©efamtgebiet ber ©efcíjichte unb ©eographie.



9

äRatfyetmtiift 5 ©timben. 3m ©ommet bet 2 ) ite ito r , im SBmtet Obetle^tet Dr. 3 ett| f e n 
SSieberijotung bet ebenen Trigonometrie. — @i)i)äri)cbe Trigonometrie unb Stereometrie. —• ginfeSjinž* 
unb Sftentenredjnung. — Subitele ©Іеіфшідеп. — Theorie ber SJiajima unb ЗЖпіта. — ©temente 

. ber anattytifdjen Geometrie, lufgaben für bie Reifeprüfung Oftern 1893:
1) У х - | - у  +  s y  x — у  У х  +  у —  2 ] / x  — у 26 _________________

:  ------------------7 4 -  — ; 51/ X2 - f  2 xy —  4 +  Vi  X*
У х - ( - у  — 2 ] / x  —  у У  X +  у  +  2 "J/x —  у

—  145 —  і д ху.  2) Son beni ®rete¿E A B C  ift gegeben: M  ber üJtíttelpunít bež umfciiriebenen Sîreiîeê, F  bie 
SJiitte non A B  unb H  ber ©Ąnittpunit ber brei Sóbíjen. Ш  ift baž ФгеіесЕ au8 ben 3 gegebenen Sßmtlten 
è u ïonftruieren. 3) Son einem Sreieci ift bie Seite a =  87,0014 m, bctS Sertjaltnia ber beiben anberen ©eiten 
b :c  =  m :n  =  9 :8  unb bie SDiffereuj ber biefen ©eiten gegeniiberliegenben SBintel ß —  у =  42е 28' де» 
geben. @S finb bie ©eiten unb SBiniet be§ SDreiecfg ju  berechnen. 4) @in geraber Sieget, beffen §ö§e діеіф bem 
®urdjraeffer feiner ©гипЬрфе ift, foE paraEel mit ber @ruubfiäd§e fo burdffdjmttett toerben, bag bie ©efamt^ 
оЬегрфеп beiber © tu ie діеіф finb. 3« toeldjem Slbftanbe bon ber ©pige тир ber ©djnitt діпЬигф gelegt 
toerben?

: 3 ©tunben ißrofeffor Dr. ^ a u P n e ^ t.  SBeííeníeíjre, Opti! unb X’tfuftif. SSiebertjotungen 
unb Stufgakn auê bem gangen Oebiete.

©І)СШІЄї 3 ©tunben ißrofeffor Dr. фаиРпефй Tie DJietaííe unb itjre ©etoinnung im gropn. ©in= 
faetje Strbeiten im fiaboratorium. ©töc îometrifc^e Stufgaben. Stufgabe für bie Reifeprüfung:

Ser Scffemcr=©tabt»Sroseg.

^veiltß ttbgci^ticn : 2 ©timben 0beríeí)ter ©ef elf фар. ©ž mürben ЗеЦ П1Шдеп паф guten ®pp8= 
mobeilen ііайепііфег Renaiffance unb дгіефі[феп © till oottftänbig auëgefüfjrt, ferner tourben farbige, 
еіпіафе Teiorationen паф guten Rorbitbern oon ißrofeffor ЙоІЬ unb §ögg unb felbftänbige ©uttoürfe 
angefertigt.

ôtttcatgcidjnen: 2 ©timben Dberlefjret Söaumeifter Çieronpmug. Tarfteïïung öon Körper=Тигфг 
bringungen. fí'onftruítion ber ©uröen діеіфег §eífigfeit bei оегіфіеЬепеп Umbrepug»=Körpern. ЗІп- 
menbung ber ©фаШпІоприШопеп bei ber Tarftettung oon S8au= unb ІШаіфіпепіеі(еп. ©infüíjtirag 
in bie ©temente ber 2ljonometrie unb fperfpettioe.

Haffenteper: Oberlehrer Dr. Rìattern.
S ìciig ionèictjfct bereinigt mit grinta.

4 ©tunben Oberlehrer Dr. ÜDÎattern. Ййіегаїигдеіфіфіе oon ätnfang biž 1500, befonberê 
bie erfie SSÍüteperiobe. ©eíefen mürbe: Taž Ribeíungeníieb (SSeítjagen unb áíafing), baneben bal 
VIL unb XVI. Slbenteuer im Urtept aul bem 931ійеІ[]офЬеіи|'феп Йе[еЬиф (ЗЗефадеп unb Äíafing), 
©фіїїегі SSaltenftem, фегЬегІ ©ib, SBatttjer o. b. SSogetmeibe. gufammenfaffenber Rüàbiid auf bie 
Irten ber Тіфіипд. Rorträge ber ©фйіег unb Teltamationlübungen. 2tuffä|e über foígenbe
Stufgaben:

1. (Solb unb ©ifen (eine ©egenüberfteEung). 2. Sie ©efeggebmtgen ßpiurgä unb ©otonl. 3. ©in toaderer 
Шіапи bleibt immer ein Slnfänger. 4. äßaS lernen toir äug ©oetpeS ßegenbe oom fgufeifen? 5. ©iegfrieb unb 
SldiiEcS (eine SergteiĄuug.) 6. g rü p n g  unb §erbft (eine ©egenüberfteEung). (ttaffenarbeit). 7. Sie ©гасфеп. 
8. §agen üon Sronje. 9. 3ntoiefern ift ©dilefien eine ber gefegnetften Sßrobinjen 5Цгеи&еп8?

t 4 ©tunben Oberlehrer Dr. Riattern. ©rgängung unb SBieberf)otung ber тіфіідегеи 8tb= 
іфпіііе ber ©rammatif nebft іфгіііііфеп unb тйпЬІіфеп Ueberfê ungen ber епіІргефепЬеп Uebunglftüde. 
©eíefen mürbe: ©orneitte, фогасе; Ŕo(taire, le siècle de Louis XIV. I. Stile 14 Tage eine Šíaffen- 
arbeit. Stufgaben für bie Stuffätse:

1. A lexandre le Grand. 2. M arius. 3. César. 4. Auguste.
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4 ©timben DberleÇrer Dr. 2lrnbt. ©rammatiî: ©efeniul II., tap. YI. unb VIL (gpntaj ber 
SSetba unb ^Sräpofitionen nebft UebunglftücEen, unb SBieber^oiung ber ganjen ©a t̂e^re. Sefen: auS 
Çetrigê First Reading Book aužgettmfjlte ©tücfe, bejbnberê befd̂ retbenbe; im ¿loeiten ^albja^r ba= 
neben auž SBerš|oôenž §iífSbuc§ für ben englifcÇen Unterricht Narratives, Useful Knowledge unb 
English History. Sprechübungen im Slnfájluh an baž ©elefene unb jbnftige iSoriommniffe. Schriftliche 
Arbeiten : abtnechfelnb §auž= unb tlaffenarbeiten, öierteljährlid) fürjere Služarbeitungen in ber ttaffe 
über ©elefenež, Sent]с|е Ueberfehung ober епдЩфе SBiebergabe.

<Sef(i)id)te Uttb ®eogtapl)ic: 3 ©timben Oberlehrer Dr. äkattern. ©rie îfdhe unb römifche ©e= 
fchichte biž jum Untergange bež oftrömifchen 3íeichež. 

äRathematif: 5 ©tunben. 3m Sommer ber © ire fto r ,  im Sßinter Oberlehrer Dr. Senffen. ©eo= 
metrifche tonftruitionen. — Sehre oon ben hamonifcfjen fünften unb Strahlen, (Síjorbalen unb §ІеІ)п= 
lichíeitžpuníten. — tonftruítion algebraifcher Shtlbrücíe. — ©bene trigonometrie. — Stereometrie biž 
ju ben üorjüglichften törpern. — Sogarithmen. — Ouabratifdhe ©leidjungen mit mehreren Unbefannten. 
Sltitíjmetifcíje unb geoinetrifche Leihen erfter Orbnung. — tompleje 3 ahiett- 

m m n  з Stunben ißrofeffor Dr. Sauplnecht. SSärmelehre, äKagnetižmuž unb ©leitrijität. 
© ^c in ic i 3 Stunben ißrofeffor Dr. Iiaufjfnecht. ЗШдетеіпе djemifche ^Begriffe. ®ie Sftetalloibe. @töcijio= 

metrifche Slufgaben.
jd d )tten : 2 ©tunben Oberlehrer ©efelfcljap. З е'Ф11єп nach guten DKobeUen im griechifchen 

unb 9tenaiffance=Stil unb nadh SSorbilbern (gíachornameuten) oon tljeiricíj, §äufelmann, tolb unb фодд. 
8łnoatJci(t)ttent 2 ©tunben Oberlehrer SSaumeifter §iexont)muž. ©inführung in bie toichtigften 

aitethoben ber ©arfteïlung oon 31aum=©ebilben. SSegrünbung ber Çaupt=@efehe ber barftellenben ®eo= 
metrie. ©chattenfonftruftionen in SSerbinbung mit tufch^Uebungen. Aufnahme oon SOtafchinen- unb 
Sauteilen nach dJtobellen unb ©arfteilen biefer ©egenftänbe unter Serüdfichtigung ber einfach geome* 
triften Seleuchtung.

l í t t t ř f - f ř h ím i i r t»
tlaffenlehrer: Oberlehrer Dr. Strnbt.

meUßionälehte:
A. gür bie еоапдеЩфеп Spüler: 2 Stunben Oberlehrer ©rocíiotožíi. ©až iRetdh ©ottež im Síeuen 

©eftament. Sefen unb ©rilaren bež ©o. SDÍattljai. (©ingehenb bie Sergprebigt.) Služ ber dtefor= 
mationžjeit. Sernen bež 4 ten unb 5 ten §auptfttícfež. ©až ЙігфепІіеЬ. Sieber unb Sprüche. 
SBieberíjolungen.

B. gür bie latholifchen Schüler: 2 ©tunben Dberlaplan Subiž, bon Síeujaíjr Oberlaplan pfleget, 
a) ©ogmatil: ©inleitung: ©ie göttl. Offenbarung bež fflten unb teilen ©eftamentež; bie Sehre

oon ©ott an fich unb feinen SSerlen. 
b) Śtirchengefcfiichte: ©až chriftliche Slltertum biž auf ©regor VII.

©eutfd): 3 ©tunben Oberlehrer Dr. Slrnbt. Sefen: ©djilíerž Sungfrau oon Oríeanž, Salí aben, íuítur» 
gefchichtliche ©ebichte, ©lode unb ЗВЩіеїт ©ell (gum ©eil prioat); ©oetljež Hermann unb ©orothea; 
Seffingž Śiinna oon Sarnhelm (prioat). ©elernt: Stellen auž ber Sungfrau oon Orleanž, ©ell, 
^ermann unb ©orothea, bem eleufifcijen geft, ber ©lode, bem ©aucljer, ben йгапіфеп bež Sbtjluž, früher 
gelernte Sallaben miebetíjolt. Sorträge ber Schüler. Sille ' 4 ЗВофеп biž SSeiljnachten ein 2íuffa|. 
Slufgaben für bie Sluffä|e:

1. Фіе Sebettäaufgabe ber Johanniter (Slad) ©djillerž @ebicí)l „3)te Johanniter"). 2. Sie ©nttoicříung 
(Sspofition) in ©chillers „Jungfrau bon Drteanž". 3. $er Щеіп, SeutfĄlanbS ©trom, nicht SĎentfchlanbS 
@renje. 4. 23aS betoegt bie 2Jtorber bes JbptnS bei ©cfjilíer ju  bem SluSruf, ber fie berrät? (ňlaffenauffah).
5. ßanb unb ßeute ber ©chlneij in ©djillerS „2lelí". 6. ^Dichter unb SSauer (Шаф „ L e  poète et le  paysan“  bon 
S ouve itre .) 7. ©фіІІег§ ЮаїїаЬе bom „Іапф ег" unb ihre Quellen (tlaffenauffah). 8. ®ie ®elifage (ñlaffenauffah).
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<$г?й«10Шф: 5 «Stunben Oberíeíirer Dr. ïïrnbt. ©tammatü: ©tjittaj bel Stbjeftiöl, bel 2lbüet6l unb 
bel gürtooïtl unb SQefpreĉ ung ber ^ßräpofitionen; 23teberí)oíung ber gefamten gormeníetjre unb 
©tyntcij: nacf) pö^-Sarel Sprachlehre unb p ö |  Uebunglbüchern §eft I I  unb III. Sefen: Au coin 
du feu par Emile Souyestre. günf ©rja^Iungen heraužg. öon §uot (33el£)agen & Älafing); ©еЬіфіе, 
befonberl gabeln, aul ©ropp unb §аиі!пейіІ Síultoaíjí (iRenger), öon benen mehrere gelernt mürben, 
Sprechübungen im 21nfchlu| an bal ©eíefene unb fonftige SSoriommniffe. ©chriftfiche Arbeiten: ab« 
mechfeínb фаиі« unb ^íaffenarbeiten, öierteljührlich in ber staffe eine Ueberfe|ung aul bem granjofifdhen 
ini ©eutfche. Aufgabe für bie SIbfchtuhprüfung: eine Ueberfe^ung in i granjöfifdhe.

©timben Oberlehrer Dr. §  off mann. 2 ©tunben ©rammati! паф ©efeniu!. ©rammatiî 
®ap. I. IV. V ili,  ©pntaj bel StrtifetI, bel ©ubftantiol, Stbjeltioi, ißronomenl, Stböerbl. SBieber« 
holung ber ©pntaj bel SSerbl. Seiprecijung ber michtigeren ißräpofitionen im §Infá)íuf3 an bie Seïtüre. 
ÜDÎünbfiche unb fchriftliche Ueberfe^ung ber grammatifdjen Uebunglfafe bel ©efeniul. Sitte 2 SBochen 
ein ©atemporale bej. eine Ileberfe^ung aul bem ©nglifchen in i ©eutfche. Sefen: 2 ©timben. Slul« 
gemahlte Slbfchnitte aul Herrig First Reading Book. Sprechübungen im Slnfchíufs an bie Sefeftüáe. 
Slultoenbig gelernt mürben Rule Britannia, Yankee Doodle, The Death of Nelson unb The Lord’s 
Prayer.

Uttï» 3 ©tunben Oberlehrer © го ф о т і ї і .  ©eutfche unb preuhifche ©efchi t̂e
oom ittegierunglantritt griebrichl bel ©го^еп bil auf ®aifer SBifhelm II. SBieberljolung ber ©rbíunbe 
ber Sänber ©uropal. ©lementare mathematif^e ©rbíunbe. ©ie bebeutenbften S3er!ehrl= unb §  anbell« 
mege ber Sehtjeit. Sartenflijjen.

äKníhetnatfíX 5 ©tunben. Sm Sommer miffenfchaftlicher |)ülf!lehrer §ö f fe lm ann ,  im SSinter 
Oberlehrer Dr. Senffen. Sogarithmen. Slnfanglgrünbe ber ©rigonometrie unb B̂erechnung son ©rei« 
eden. Ouabratifche ©leichungen mit einer Unbefannten. ©ie einfachen Körper nebft ^Berechnungen öon 
Santenlängen, Oberflächen unb Snljalten. Sonftrultionlaufgaben.

©í) с т іс  ttttö  iy íitte ta Í0 0 Íe: 4 ©timben. Sm ©ommer ißrofeffor Dr. §  aur ine ch t, im 
SBinter Oberlehrer ШІ a t ti) i al. ©inleitung unb allgemeine ©igenfcljaften. Ifuíammenfehung unb ger« 
legung ber Srafte. ©hmerpunít. fjpbrofiatif unb Stëroftatiï. SJÎeffung unb gortpfíanjung ber 
SBärme. Slulbehnung burch bie SBärme. ©chmeljen unb ©rftarren. Sttaguetilmul unb Üieibungl« 
©íeftrijität. •— SSorbereitenber Unterricht in ber ©hemte. SBafferftoff, ©auerftoff, Sohlenfäure, ©¿hmefel, 
Sob, Polphor unb einige ttHetaífe. — ©temente ber Srpftattographie.

9irtíutí»efdjtetbttttô t  2 ©tunben Oberlehrer ©rul i .  Sm ©ommer Slnatomie unb P)l)fiologie ber
ißflanjen. ©ie niebrigften Staffen bei ißflanjenreichl. Sm SBinter Slnatomie unb ißhDimi0̂ 6 bel
SJienfihen.

^'tcii)anì>ictd)ncn: 2 ©tunben Oberlehrer ©efelfcffap. f tń fy w m  паф einfachen 3)řobetten fomie 
паф Sorbitbern öon Söttidfer, ©omfchie, ^erbtle unb fpäufelmann.

Stttcatjeidhncn: 2 ©tunben Oberlehrer SBaumeifter f i e r o n t ) mul. їїаф ©rläuterung ber ©runb«
gefê e ber barftettenben ©eometrie mürben in Tedjtminffiger ißrojeltionlart bargeftettt: ©bene giguren 
fomie eben« unb frummftächig begrenzte Sörper in beliebiger Sage ju ben ШЬеЬепеп. ©urchfchnittl« 
figuren eben« unb frummfläcljig begrenzter Sörper. ttiehjeichnungen unb Slbmidelung öon Sörper«Ober« 
flächen, ©ufchübungen.

Ш п - Ш х і т *

Slaffenlehrer: Oberlehrer © го ф о т і ї і .
OîcU^iottèichvct 2 ©tunben bereinigt mit Unter«©eiunba.
®eutjd)î 3 ©tunben Oberlehrer © го ф о т і ї і .  Sefen unb ©rilaren profaifdjer unb poetifcher Sefe« 

ftüde aul §opf unb ißaulfiefl Sefebuch für ©ertia, ©eit II., Abteilung I. Stuimenbiglernen unb SSor«
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tragen öon ©ebidjten. ©Riders GHocfe unb ^ornerà Db f̂fee, in ber Ueberfepng non SSop. Ш а \\т =  

arbeiten unb atte 4 SBodjen ein í) äusíic§er 2íuffa|.
t 6 ©tunben, bauon 4 ©tunben ©ranmmtif Oberlehrer Or. §  d f f m a n n. ©hntaE bež 

SSerbž (Snbifatio, Sonjunitiö, Snfinitiö, ißartijip, Stoníorbang, Steltion ber Serben), bež SIrtiíeíž unb 
bež ílbjeftiož int Sínf^tul an ©. ijBíoe| Uebungžbucfj II. 6—9, 13—27 unb III., 1—8 unb mit 
Söenupng non ißtöh = Sarež frang. ©ргафіе^ге. Sprechübungen im Stnfdhluffe an bie Sefeftüde bež 
Uebungžbucfjež. Sitte 2 ЗВофеп 1 ©jtemporaíe. — 2 ©tituben Oberlehrer Dr. Strň b t. Sejm:
Voltaire, Histoire de Charles X II. (Stužgug in einem ЭЗапЬе, SSeíCjagen & Majmg), Livre I—YIII. 
SSierteljährlidh in ber fííajfe eine Ueberfepng auž bem grangofifchen inž Oeutfche.

4 ©tunben Oberlehrer Dr. §  o ff mann, © r  ammatt ì  2 ©tunben: ©pntaj bež SSerbž unb 
bež Sírtiíeíž nach ©efeniuž Síementarbuch Йар. 21, unb nad) ©rammatiï ®ap. I  unb VII, bie 
michtigften ißräpofttionen im Зіпрій)) an bie Seitüre. SBieberhotung ber gormentehre. ШІйпЬІіфе unb 
fchriftliche Ueberfepngen auž ©efeniuž ©íementarbuch, йар. 21 unb SInhang, unb auž ©efeniuž 
©rammatiï. Sitte 2 ЗВофеп ein © t̂emporale, Oiftat ober eine Ueberfepng auž bem ©nglifchen inž
Oeutpe. — ßefen 2 ©tunben: Macbeth unb Robin Hood auž ©efeniuž ©íementarbud) unb aužge=
mahlte 3lb)pnitte auž феггід First Reading Book. ©ргефйЬипдеп im S lnp ip  ап bie fiefeftoffe, 
auprbem über ©фиїе unb ©djulíeben, §auž, SBohnung, ©tabt. Služmenbig gelernt mürben einige
©еЬіфіе auž ©efeniuž unb §errig, ebenfo The Lord’s Prayer.

©tunben Oberlehrer ©rochomžíi. Staterebeutfdje ©epichte bon ber 
3teformation biž gum tftegierungžantritt griebricfiž bež ©ropn. Sßon grieörp ЗВіреІт, bem gropn 
®urfürften, ab inžbefonbere branbenburgifch=preufùfche ©efdjichte. ißhhfifihe ©rblunbe Oeutfchíanbž. Oie 
beutpen Kolonien. Oie auprbeutpen Sauber ©uropaž. Sartenffiggen.

©tunben. 3m ©ommer miffenpaftlidher ôiiffžíehrer ¿öf fe lmann,  im SBtnter Ober* 
lehrer Dr. Seit ff en. Oie Sehre bon ben ißotengen unb SBurgein. ©Іеіфипдеп erften ©rabež mit 
einer unb mehreren Unbefannten. Slefnipïeit. Proportionalität geraber Sinien am Greife. B̂erechnung 
regulärer Poípgone. Sîe'ftipation bež ^reifež. Sonftruítionžaufgaben.

©tunben. Sm ©ommer Profeffor Dr. ^aufglnecht, im SBinter Oberlehrer Dr. Senffen. 
©inleitung unb allgemeine ©igenpaften. 3)7echani)pe ©rfcheinungen. fpbroftatiï unb Slëroftatif. 
SBärm eiehre.

^lü iutbcfdhfCtitm töt 2 ©tunben Oberlehrer ©rníí. Snt ©ommer ©rgängung bež Sehrftoffež ber 
unteren Maffen, mit befonberer Perüdfptigung ber mithtigften Sülturpflangen. Sm SBinter SJcanteL 
tiere, SBeichtiere, SBeptierähnlpe, SBürmer, ©tacheihäuter unb Oarmlofe.

ÎÇl?Ctï)aHÔîCtd)nctl X 2 ©tunben Oberlehrer ©ef elf фар. ¿fepnen einfacher ©ípžmobette, leichter 
PÄtformen in einfachen Umriffen unb nad) l̂adjornamenten.

SittC itfgcittjttctt: 2 ©tunben Oberlehrer Paumeifter ^ ieronpmuž.  Uebmtgen im ©ebraudje ber 
3epeu= ©erätpaften. ©eometripe Sonftruftionen geraMiniger unb írummíiniger ^reiž»
teiíungen unb Perprungen. ^urôenïonftruïtionen. Oarftettung öon gíäihenmuftern, üerbunben mit 
@chrafficr= unb Oupübungen.

Щ п Ь х - Ш м Ш *

Maffenlehrer: Oberlehrer Dr. §  o ff mann.
ffte ïtg io ttê ip te :

A. gür bie eüangeíiftíhen ©фйіег: 2 ©tunben Oberlehrer ©гофои^ї і .  РіЬІі)фе ©еїфіфіеп bež 
Sitten unb Słeuen Oeftamentež; bagu Sefen епі)ргефепЬег ЬіЬЩфег ЗІЬ)фпііІе. Pelepungen über 
baž Шгфепірг unb bie Pebcutung ber gottežbienftIiфen Orbnungen. ©ríernung ber erfíen brei 
Sauptftücíe bež Superpen SíaíecMžmuž. Sieber unb ©ргйфе.
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В. $ür Ьіе fatí)oíi]d)en ©фііїег: 2 ©tunben DĎetíapInn й и б і ї ,  üon 9îeujn|ï Dberíapíait pf leget,  
a) ^atecřjiámuž : Фіе Sê re ооп ben ©eboten. b) Siblifcle ©е|фіфіе: ®ag Siene ïeftament ju ©nbe. 

Феміїфї 3 ©tunben Dbetleijrer ©toc|on)ž!i. Sefen unb ©rííäten profatí^et unb poetif^er Sefeftüáe 
aus §Dpf unb Sßaulfiefö Sefebuĉ  für SDevtia, 5íeil I I,  Abteilung 1. SluSmenbiglemen unb SSorttageu 
bon ©ebidjten. 3 u)ammettínfíenber Ueíietbíicf über bie юіф1ід[1еп grantutatifc^en ©efe|e. ÄIaf(eu= 
arbeiten unb alle 4 Söo^en ein í)äu3íic§er Sinffa .̂

^ytangdftM)t 6 ©tunben Oberlehrer Dr. §of frnann. © tam m at i !  4 ©tunben. SSieberljoIung bet 
unregeimäfjigen SSerben, ©ebrauch ber §itfSöerben avoir unb être, bie unperfoniichen SSerben, ©pntaj 
beS SSerbS (©ebrauch ber ßeiten, Snbüatib, Äonjultib, Snfinitib, i|Sartijip Sioniorbanj, iReítíon ber 
Serben) nach i|3íôí3 = ®are3 @ргаф!еІ)ге unb @. llebungSbucři I. $ap. 26—ЗО, II. $ap. 6—27. 
@chrifffic|e häusliche Ueberfeiäungen üon ©timbe ju ©tunbe. Stile 2 SSochen 1 ©iltat, @|temporaie 
ober eine Ueberfehung ans bem granjöfif^en ins ©eutf^e. Sefen 2 ©tunben: Dumy, Petite Histoire 
Romaine, chap. 32—36. Sprechübungen im Slnfchíufj an bie Seftüre, ап bie Sefeftoffe beS gramma*
tifien UebungSbucheS fotuie über einige ©toffe auS bem täglichen Sehen (©chutjimmer, ©фіїїеЬеп,
§auS, SSohnung, ©tabt unb ©ifenbahn). St už men big geternt mürben: Le Corbeau et le Renard
Поп Lafontaine unb Le Retour dans la Patrie non Béranger.

Ш п ф Ы )  г 5 ©tunben Oberleijrer Dr. §  o f f m a n u. SluSÍpraáje unb Formenlehre паф ©efeniuS ©lernen* 
tarbuch, Пар. 1—20. Ueberfê en ber UebungSftäcíe, II. ЗЩе. Schriftliche häusliche Ueberfe|ung поп 
©tunbe ju ©tunbe. 33om jmeiten SSierteljaljr ab alíe 2 ЗЗофеп eine Hlafjenarbeit, abmechfelnb ©iftat 
unb © t̂emporale. SluSmenbig gelernt mürben bie Iteinen Slnefboten beS SefebncheS fomie einige 
furje ©ebichte. Slnfang ber Sprechübungen im Slnfchlufj an bie jufammenl)ängenben ©tücfe fomie über 
Schule unb SchuUeben, |>auS unb 2ВоІ)пппд.

©еїфіфіе «ttî» «tOfun&C t 4 ©tunben Oberlehrer ©гофоms! і. Ueberficht über bie meftrömifcEje 
Haifergefchichte. ©eutfche ©efchichte bis auf Sôlajçiinilian I. ißolitifche ©rbfunbe non ©eutfchlanb. 
©ie auhereuropäifchen ©rbteile. Hartenffijjen. 

tyřa lljcítta ítť: 6 ©tunben. Fm Sommer miffenfctfaftlicher §nlfstehrer ^ö f fe lmann.  ©ie 4 ©runb* 
Operationen mit Sßuchftabengröhen. InSjiehen ber Duabratmurjel auS ЗаЬ̂еп- Пгеі»ІеІ)ге I. ©eil. 
Hreisíonftruftionen. — Fm SSinter miffenfihnftticher ^ülfSleljrer ©lauer. SBieberljolung ber aritljme* 
tifchen ©runboperationen. Seljre non ben ißotenjen mit pofitinen ganjen ©jponenten. ©infaihe 
©leichnngen nom erften ©rabe. HreiSlehre II. ©eil. glachennergleichung, FnljaltSberechnung, ©eitung 
unb SSermanblung gerabliniger Figuren, ©infache HonftruitionSaufgaben. 

iRaííttbcfфгсі6«П0: 2 ©tunben Oberlehrer ©rul l . Fm ©ommer: Hebungen im 33eftimmen non 
ißflanjen unter §inmeis auf baS natürliche Spftem. — Fm SBinter : ©liebertiere. 

*ÿmï)<m&îeid)«en: 2 ©tunben Oberlehrer ©ef elf фар. Попіпгеп^еіфпеп паф SSorbilbern non 
fDäufelmann, ®omfфíe, ШїйШпдег unb ©фй^ unb паф Іеіфіеп ÏIZobeiien.

Híaffenlehrer: Oberlehrer ©rul l .

!)icltigionélcí)tC і  2 ©tunben, nereinigt mit Unter*©ertia.
©cutfd)t 4 ©tunben Oberlehrer ©rul l.  ©er jufammengefehte ©ah паф bem дгаттаЩфеп Slnhange 

in |)Dpf unb ißaulfiel ©eil I., Slbteilung 3. Sefen unb ©rflären non ausgemafjlten ©tücfen. Slïïe 
4 ЗЗофеп Heinere Sluffähe abmeфíelnb mit іНефІїфгеіЬппд. SluSmenbiglernen unb SSortragen non 
auSgemählten ©еЬіфІеп.

^trtngöftfd ) x 6 ©tunben Oberlehrer ©rul l .  ©ie unregelmäßigen ЗЗегЬеп; bas Slbnerb. Ueberfe^ungen,
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münblidj unb fd§rtfffic§ aus pöt^fiareS Ue6et)e|ungSbuc§ I. Stt bet Seffcüre 2 ©timben: Dumy, 
ffistoire grecque.

(М ф іф іе : 2 ©timben D6eríeí)tet Dr. SDÍattern. @rte îfc§e unb römtf^e ©efcíjicíjte bis 14 n. ß§t.
2 ©tunben. 3m ©ommet tmffenf^affficjjer ,£)ü[fsíeí)rer ф ö f f e t m a n n. 5ßi)t)ftiatif(^e 

©eogtapíjie $eut)c§ianbS. — 3nt SBinter miffenf^afttic^er §üífsíe^rer ©lauer. і)8оІШ[фе ©eograpíjte 
ФеиОДІапЬЗ. 2Öiebeti)o[ung aus bet ©eogtapřjie bet auftetbeiitiďjen Sauber ©utopaS. ©ntwerfen ein- 
fachet Äattenffijjen.

mtï) 5Red)nen: 6 ©tunben. Sm ©ontmet Dbetleijtet ÜJtatt^iaS unb Dberieijtet 
©rut í ,  tm SBinter tuiffeníc^aftíidjct SüífSíeíjter ©lauer, ©temente bet tßianimettie bis ein^tielt. 
p r  Seijte non ben ißarattetogrammen. ßuiammengefe t̂e sJtegeíbetri, iJSrojentreájnung, Q m &  unb 
3tabattred^nung. tDtifĉ ungStecÇnung. SlnfangSgrimbe ber iBucíjftabenrecřinung.

9łatutbcfcf)tcibung t 2 ©tunben. 3m ©ommet wifienícíjaftíicíjet gmífsleíjret §  ö ff et mann. 33е= 
l'djteibung üon pfammengetjörigen ipfíanjen. SSeteinigung betfeíben ju natürlichen gomitien unb Stb- 
leitung ber gamiíienmetímaíe. Uebetficíjt über bas natürliche ©tjftem. Seftimmungen о on ißftanjen 
иаф bemfeíben. ©inigeS auS ber ißfianjenptjijfioiogie. — Sm 2Sinter Dberíehrer ©rutí. ®ie SBirbeD 
tiere, fhftematifch georbnet unter SSerboüftünbigung beS SefixftoffeS bet früheren Äíaffen.

^ігеі^апї>$еіфпепг 2 ©tunben Oberlehrer ©efet fфар. Йоиіигепдеіфпеп паф großen SBanbtafeln 
bon ißrofeffor fí’oíb.

©ifjtetOc«; 2 ©tunben Oberlehrer ©ef et f фар. Uebungen in ber franjöfii^en ІRunb)фríft.

Q u in t i l*

Ätaffentehrer: ОгЬепШфег Sehrer SBiníter.
Hcliflitmčíctym

A. gür bie еьапдеЩфеп ©фйіег 2 ©tunben Oberlehrer ©roфotbSîi. ЗЗіЬЩфе ©е|фіфІе beS Sitten 
ILeftamenteS. Sor ben ¿auptfeften bie betreffenben ©е|фіф1еп bes Síeuen XeftamenteS. SluS bem 
ÄateфíSmuS baS erfte unb jtneite §auptftü(f. Sieber unb ©ргйфе.

B. gür bie ІафоЩфеп ©фйіег 2 ©tunben Oberfaplan SïubiS, bon Neujahr Dberîaplan Pfleger,
a) паіефіЗтиІ: Фіе Sehre bon ben ©eboten. b) ЗЗіЬЩфе @efфiфte:' ®aS Silte Xeftament bis

ÜKofeS.
©tunben огЬепШфег Sehrer SBinfter. ©inübung eines berftänbniSmähigen unb auSbrucfS- 

bollen SefenS; Uebung im тйпМіфеп unb fфriftliфen SluSbrude Ьигф SBiebergabe beS ©etefenen ober 
SSorgetragenen; ©rltärung unb SSortrag auSgetuählter ©еЬіфІе auS §opf unb Sßaulfiei Slbteilung II. 
©er еі^афе unb ermeiterte ©a| fotoie bas Siottoenbigfte bom jufammengefe|tett @а|е. 9їефІ|фгеіЬе= 
unb SitterpunftionSübungen in тофепіііфеп ©iltaten in ber Staffe.

: 6 ©tunben огЬепіІіфег Sehrer SBiniler. SBieberíjolung beS Sehrganges ber ©ejta. ©ie 
|)ülfSberben avoir unb être, gefte ©inprägung ber regelmäßigen Sonjugation in ißerbinbung mit ben 
Pronoms personnels conjoints. Yerbes pronominaux. Pronom personnel absolu. ЗЗегапЬегІіфІей 
beS Participe passé, ©ie тіфйд^еп unregelmäßigen SSerbalformen. Sefen unb Ueberfê en auSge» 
toählter gobelb unb UebungSftüde. ЭЗегффе int ©ргефеп.

2 ©tunben. Sm Sommer toiffenfфafťtiфer ^ülfslehrer §ôf fe lmann.  ірі)1)Ї^аЩФе 
©eographie ®eutfфlanbS. Sm SBinter і^е.ффа^ііфег ^ülfêtehrer ©lauer, ißolitifфe ©eograplpe 
®еиІ)'фІапЬ5. Slnfange im ©ntiuerfen еіфафег fíartenfíijjen.

©tunbe огЬепШфег Sel)rer SBiníter. ©rjähtungen aus ber fagenljaften ІЙогде)'фіфІе 
ber ©гіефеп unb fRömet.
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ЭТефпеп: 5 ©tunben. Sm ©ornmet Oberlehrer (SrulÏ, im Sßinter mfíenícfjaftíicher ^iitfžíehrer 
©lauer. ïeilbarïeit ber Sallen, gemeine ЗЗгііфе, фе^ітаїбгііфе. ©infame Slufgaben ber Sfteget 
betri. 2)ie beutf^en SDÎafje, ©етіфіе unb SJiünjen. ¿еіігефтшд.

S tatuti)еїфгеіЬппй: 2 ©timben. Snt Sommer mifíenfchaftlidher .§üífsíehrer §offeImann. S3e- 
[фгеіЬипд Don einjeínen ißflanjen mit befonberer JBeriiáfichtigung bež Organižmuž ber einjeíuen îeite 
unb unter £)intoeiž auf bie 3 uíammengeljôrigfeit ju natürlichen gamitien. Hebungen im ®eftimmen 
non ißftanjen. — Snt SBinter Oberíeíirer Єr ut Í. SBeft̂ reibung ber miäjtigften еіпї)еітіїфеп unb einiger 
aužíänbijcher 2Sirbeítiere, inžbefonbere auž ber staffe ber SSöget. ©runbjüge bež тепїфііфеп Йпофеп* 
bauež.

^с і1 )ап і)їс іф иси  î  2 ©timben Oberlehrer ©ef elf фар. Зеіфпеп einfacher gerabiiniger gtgaren mit 
аШпШ)Ііфет ttebergang ju Іеіфіеп Plattformen, erläutert burcf) З е̂ пип9ш bež Sehterž an ber 
SBanbtafeí.

@ťf)mí)CUí 2 Stunben orbenfficfjer Sehrer SB i n t í e r. Hebung ber beutfchen unb íateinifchen Puchftaben 
in genetifdjer fjoíge unb Símuenbung berfetben in SBörtern unb ©іфеп.

Maffeníet)rer: Oberlehrer SJlatthiaž.

9teli0touéleí>tct 2 ©timben, oereinigt mit Ouinta. Slufierbem :
A. gíir bie eöangelifchen ©cljüler 1 ©tunbe Oberlehrer © t о ф o io š ! i. ®až alígemeinfte non ber 

©inteilung ber Pibet. Slúž ber 9ге^гтаІіоп5де)фіфІе.
Б. gür bie íatholiíфen ©фйіег 1 ©tunbe Oberíapían Síubiž, non Síeujahr Oberíaplan Pfleger.

2)až Шгфеп|а1)г nebft einigen 5їа9еп nu» ber Siturgie unb Slžcetif.
Ф сиіі'ф ї 4 ©tunbeii огЬепІІіфег Sehrer SBinller. Hebung im finugemä^en Sefen; ©rííärung unb 

Hebung im Зіафег^іеп unb im oerftäubnižooííen Portragen non ©еЬіфІеп auž bem 2efebцфe bon 
Çopf unb panifie! ^eil I. Pebeteile unb ©lieber bež еі^афеп ©a^ež; НпІег)"феіЬипд ber ftarlen 
unb їфтафеп gtejion. РефІ)фгеіЬйЬипдеп in тофепШфеп ®iìtaten in ber Älaffe.

3 ta n iô ftîd )t 6 ©timben огЬепШфег Sehrer SBinller. ©rternung unb ©inübung ber §ilfžberben avoir 
unb être, аиф in ber unb in Perbinbimg mit ber l̂egation fotoie апф ber regelmäßigen
Conjugation. ®až Slottoenbigfte auž ber gormíehre bež ©ubftantiož, bež Slbjeftiož unb ber 3 ahß?örter 
im Зlnfфtuß an ©eíefenež. 2lužfpraфe= unb еіі^аф^е ©ргефііЬипдеп im 21п|фІиЬ an ©elefenež. 
eo g t  api? t  c ttttï) ©cfíl)td)tc: 3 ©tunben Oberlehrer SJiatthiaž. @еодгарІ)іїфе Porbegriffe, Ьигф 
©lobuž nnb Carten оегаїффаиііфі. ©еодгаріф ооп ©фіереп. Sebenžbitber auž ber 0аІегІапЬі|'феп 
@efфiфte.

Щ:Єфпсп: 5 ©tunben Oberletjrer SKattljiaž. Sie üier 31ефпипдёаг1еп mit ganjen 3 ahíen unb ®eji= 
таІЬгпфеп, angej t̂offen an baž beutfфe Ш й щ * , 9Jiaß= unb ©етіфіїффт, fфrifttiф unb im Copfe. 
Pertoanblung еііфаф benannter З а̂ еп meljrft^ benannte unb rangeiehrt. Hebung im Sluflöfen 
oon Clammern.

Slútittgefd)Í4Ítte : 2 ©tunben Oberlehrer SJÍatťíjiaž. Sm ©ommer Ре)фтеіЬипд großblütiger ißflanjen. 
©rllärung ber gormen unb Seile ber SBurjeln, ©tenget, Plätter, Ptiiten, еііфафеп Plütenftänbe unb 
^гііфіе. — Sm SBinter РеїфгеіЬипд ber юіфіід^еп Säugetiere unb Pbgel mit befonberer Регййрф? 
tigung фгег gemeinfamen gormen, Organe unb Sebenžtoeifen. Mitteilungen über ißren Siußen ober 
©фаЬеп.

«d îttc ibm t 2 ©tunben огЬепШфег Seßrer SBinller. Hebung ber Ьеійїфеп unb 1а1еіпі)феп Риф- 
ftaben in депеїіїфег golge unb Slntoenbung berfelben in SBörtern unb ©äßen.
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B. ^ a rl)fd )iiíe  fiiu  f f l ie ty a m U v  uitb
® | f m  ^ i u l T ř .

í ШпідІ. 3íeg.=S8aumetfíer 93oigt für Ьіе 9)їефапі!ег. 
iííaffeníeí)rer: ! ФМ- Dr. ^aufffnecíjt  int Sommer \  für bie füttern 

( §üífgíeí)rer Dr. SDeufjmctnn im SSinter { ieute.

Шїай)е?паШt für SJieĉ nntfer unb ^üttenieute 3 ©tunbett. Snt ©ommer 1 ©tunbe ber ®ire! tor ,  
2 ©tunben Ofierietjrer ü)îatti)taê, im SBinter 3 ©tunben Dberiel)rer S)îattÎ)iaë. 33ittomiîc§er 
Seí)rfn| für gmtje unb gebrodene ©jpmtenten unb Ütbteitung ber toicfitigften Üieiijen ber algebraifcíjen 
2[ttaít)ftó. ©tereometrie. ßinfeäjto- unb 9îentenreĉ nuttg. ©(emente ber anaít)tifď)en ©eometrie. 

Síttfgaben für bie ^Reifeprüfung:
a) fftetíte Ш Ій іІ)с іпа іії:

1) Smcmb jabít om Slnfange feittes 40. ,3сф'е§ 20000 SfJîarf bd einer lílterberíicberungSgefettí^aft сіп, um 
вот 60. Sabre ab eine am ©ájluffe jebeê SebenSialjreS jabtbare Sßenfton Bon 3150 SOÎarï 31t bejieben. Ж е 
Biel Sabre îanu er biefeibe erbattcn, inenn bie @eieiifd;aft bag (Selb p  31Д Sßrocent benubt? 2) (Sine iPbra= 
mibe, bereu (Srunbfíäcbe G =  204,8 qm beträgt, bat ein 23oiiraten V  =r 1638,4 cbm. 3u tnelcber ®öbe über 
ber (Srunbfíäíbe muß fie parattei ju r (Srunbfíäcbe abgeidjmtten toerben, bamit ber Subiíinbalt be§ entftanbeuen 
ißbramibenftumpfeS V i =  947,2 cbm betragt? 3) Son einem Sreiecf, beffeu Subatt 423 qcm beträgt, ift ein 
SBinfei y =  52° 43і 45" gegeben. SBie gro§ finb bte biefen Щ п!еІ е:п[сЬйе[зепЬеп ©eiten, toenn eine berietben

3 _
boppelt fo lang als bie anbere ift? 4) Sitrcb älntuenbung beg binomifeben ßebriapeS foli УбЬегефпеІ toerbeu.

b) ©eomettic 1
1) (Sine auf einer beliebig gegebenen (Seraben feuîredjt ftebenbe EreiSflädje, bereu SDurdjmeffer befannt, foil 

in  ätoei ißroieitionen bargeftettt toerben. ferner ift bie SJegrenpng beS Bon ber SretSflaĄe auf ben iproieítionS= 
ebenen lerBorgerufenen ©dRagfdjattenS 311 lonftruteren. 2) Шїап foli ben Slbftanb eines gegebenen punîtes a bou 
einer (Sbene ïonftrmeren, bereit Sage burd] bie fßrojettionen gtoeier |іф fdnteibenben (Seraben beftimmt ift.

Ш с ^ а п і Ї ї  für Шїефапііег unb ^üttenleute 4 ©tunben int ©ommer ber ©ireï tor ,  im SBinter Hönigi. 
5Reg.=S3aumeifter SSoigt. ©tatif unb S)t)nnmi! fefter Körper, ©c^merpunítšĚeftimmungeu mit Sin= 
menbung auf ftereometrifd̂ e Beregnungen. ®ie SBiberftänbe ber Bemegung. geftigíeitlíe^re unb S(n= 
toenbung berfeíben auf SRafĉ inen» unb Bau-Sionftruitionen. fDie Seijre oom ©tof?. — ®ie Aufgabe 
fÜTpbie iReife=Brtifung lautete:

fÇünf feft m it einanber Berbunbene -punite А ,  в, c, D , е  liegen in berfelben (Sbene unb finb 2tngriff§fmn£te 
Bon 5 SMften, toeldje in ber (Sbene beS günfedS liegen. Шїап foil bie fftcfultaute ber Strafte nad; (Sröffe 
3ftid)tung unb ßage beftimraen. a) burd) Sìedmung, b) nadj grapl)oftatifd)em SBerfaliren. — ®ie punite finb 
Ьигф i§re redjttoinffigen (Soorbinaten, bie Síräfte burd) ifire ©robe unb Steigung зи ben 2Щеп gegeben. 5Ďie 
numerifiben SSerte toaren äug einer Qufammenftellung 31t entnehmen.

©rtUÏo«fitttïtionêieï)tc; für üRecijanifer unb §üttenleute 3 ©tunben DBerieijrer Baumeifter 
ф іе гопрти і .  ®ac§fonftru!tionen in Berbinbung mit (pänge= unb ©prengmerfen. Sa^fi^ifftungen, 
(Sefimfe in §oíg unb ©tein. ®onftru!tion ber Se r̂gerüfte. Bogen= unb ©etoölbefonftruitionen 
für SBerD unb ßiegelfteine. kreppen in ^o lj, ©tein unb ©ifen. Xffüren, Зепїіеї unb f5uPöben. 
Sie ©inbeàung ber Säc^er. gunbament=, gutter= unb Йеїїегтаиегп fotoie @фи  ̂ berfeíben gegen 
geudjtigíeit. Sie baupoIigeiíi(|en Borfdjriften. Saê SBi^tigfte über Bauanft|Iäge.

für SRecfjanifer unb .‘püttenieute 2 ©tunben fßrofeffor Dr. §  a u f t !  n e c§ t , int ©ommer oer» 
einigt mit ißtima. SBeKenleijre, Opti! unb SBarme. Sidgememe SBieber̂ oíung.

SWafd)inc«íeí)re: für (Шефander unb §ütten(eute 4 ©tunben Sönigi. Begierungś»Baumeifter Boigt. 
©ie^erei. Sampfmafc îuen: ©pfteme, Beregnung unb Steuerungen berfeíben, ©onbenfatoren, Snbifator*
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betfudje. ©cmtpffefíeí: Neuerungen, Síteme, ЭЗегефпипд, Sirmnturen unb ©efefee berfelben. §t)brau' 
ü)c§e SJřotoren. Aufgaben für bie 8ieife=Prüfung:

a) fü r  ÜTtedjaititer: Фіе toidjtigften ©ijfteme ber ©ampfmaiciiinen in bepg auf ®antjjftóiríung unb bie 
Unterfudjuitg einer ©sbanfionSmafĄine mit beut 3 nbiiator. b) fü r  .'gü tten teu te : ©onbenfation bei 3)ampf= 
ntafc^inen.

SrtUs ttttfc 9Äftf(ijincnjeidfltettі im Sommer für Шїефстіїег 3 @timben, im SSinter für SQie^antíet 
6 Stunben unb für güttenteute 3 Stunben, Dbertetjrer Söaumeifter Sierontjmuž. ®atfteílung bon 
einfachen аЗаитегїеп im Stnfĉ Iufi an ben SSortrag паф §anbjei^nungen unb SS or tagen, ©nttoerfen 
einfacher ©ebäube. ®ampftef]et»?Intagen. tpüttentedjnifcije Defen unb Neueïun8âEinlagen.

^tctt)anbje i(i)neu : für iOíecíjaniíer 3 Stunben 'Dbertetjrer @ e | e í f cij а р. З е̂ пеп iunftgemerbti^er 
©egenftänbe. Ntactjornamente nadj Stuttgarter Vortagen unb Ornamenten bon fíoííi, §ögg unb 
tpäufeímann. ¿еіфпеп паф ©ijpsmobetíen.

V e rn ie t  für ÜDMjanifer 2 Stunben im Sommer ißrof. Dr. öaupfnec^t,  im SSinter tpütfätetirer 
Dr. Ф entmann. Фіе DJtetalíe, ií)re mi^tigften ißerbinbungen unb iíjre ©etoinnung im großen, 
ïïttgemeine 2Bieber|otung.

S^ecicítc Sftrtfd)tnenlei)te unt> tned)iwtftf>e Жефпоїоg ic t für іШефапіїег 4 Stunben ЙопідІ. 
iftegierungiBaumeifter SSoigt. (Sentrifugat= unb fftotationépumpen, t̂jbrauíifc^e SBibber, Snjeftoren, 
ißutfometer, Ventilatoren unb ©ebtüfe. — SRetatíe unb Regierungen, bie VearBeitung berfetBen, Sc^miebe* 
feuer, ©lü^ofen, §ümmer, SSMjtoetle, ®raí)t= unb Vo^renfaBriíation, SBeríjeuge unb SSerfgeugmaf înen. 
Si(^ertjeitêbortei)rungen an SOÍafĉ inen, SDÍotoren für ba§ SíeingemerBe. — StufgaBe für bie Śteife* 
Prüfung:

$te öerfcBiebenen Stntriebe ber toicBtigften SBerijeugntafĄinen.
9Kttfťí)tttc«icid)ncut für Viedjaniter im Sommer 10 Stunben, im 23inter 6 Stunben Йопідііфег 

8iegierungl=23aumeifter Voigt,  ©â tourben де̂ еіфпеі unb ¿um teil entmorfen: Йгапе, ißumpen, ®ampf* 
ïeffel, ®ampf= unb t£ran§miffion»t)ämmer, SSerfjeugmafdjinen, іефпі[фе Defen.

вї)етіс ttnï> ^üttwïWMÏ>et für güttenteute 7 Stunben, im Sommer ißrofeffor Dr. ^au^inec^t,  
DBerleïjter 3)îati i)iaë unb DBerlef̂ rer ©rut í ,  im 23inter §üifäteijrer Dr. O e u ü m a n n. ©fjemie 
bet feineren ÜJietatle паф ^auftfnectjtê ©í)emie, ©ifeníjüttentunbe паф 2Sebbingš ©runbrip, SJtetaííurgie 
beg ^upferê, Víeiž unb Silber» in freiem Vortrage. SlBrifj ber allgemeinen §üttenlunbe (ein*
їфііе^ііф ber StufBereitung) unb einiger §auptjtoeige ber феті)феп 'їефпоїодіе, pm  teil im 2Сп[ф£и§ 
an bie ÜDÎetaïïe unb bie ©ifentjüttentunbe, pm teil an фап І̂пефіЗ Йе̂ гВиф ber ©tjernie, tïeit 3. 
©І)етіїфе ££ефпо!одіе in афіїіфег SSeife Beíianbeít. Slníeitung p r  Veftimmung ber SKineralien mittels 
bes RôtroI)rS паф 3ûn8eïie- ifteaftionen ber тіфіідегеп ©temente unb фгег VerBinbungen fotoie 
quatitatibe Stnatqfe паф VeitfteinS Йе̂ гВиф. Die шіфіід^еп ЗЙефоЬеп ber 2)ta^2ínatqfe unb ber 
quantitatioen Stnaltjfe ber ©где unb tpüttenprobufte паф §аи^!пефш |öia|=2tnalpfe (2ín|ang gum 2eí)r= 
Виф ber ©t)emie) unb ißauti, ©infütjrung in bie quantitatioe фетіїфе Stnatpfe fotoie SebeBur, Seitfaben 
für ©ifentpttentaBoratorien. StrBeiten für bie ^Reifeprüfung: 

a) ®er SPBoSfBor. b) ®ie Serfotung ber ©temîoBte.
Ш ) п т Щ р р Х й Ї Щ й } С  Î(tt» c itfît iw  SaííO títiísttttm t gür güttenteute 12 Stunben, im Sommer 

ißtofeffor Dr. |>аиРпефі,  DBertefirer SDtatttjinS, unb DBertetjrer ©ru t í ,  im SSinter ißrofeffor 
Dr. фаи^їпефі unb gmtfStetjrer Dr. ® е и |т а п п .  іргаШ[фе UeBungen in ber ©arftetlung oon 
Präparaten fotoie патепШф in ber 2tuSfü|rung bon Sínaípfen, ап)"фйе̂ епЬ an bie Vorträge.

I í í t í m
Maffentetirer: DBertetjrer Vaumeifter §ieronpmuS.

SHatljewüiif u«ï> Ж с ф а п і ї г  für ЗЗЇефапіїег unb güttenteute 8 Stunben. 3m Sommer 5 Stunben
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Cberíeíjret 33aumei[ter f ie ron t )  mu g. SBieberíjoíung ber Slrit^metií т Щ к $ Щ  ber SBurjeíle r̂e. 
Sogcmtfjmen. Sogariti)mtfc§e ©letc^ungen. ©íei^ungen er[teu ©rabež mit einer uub mehreren Unbe= 
íannten. Eluabratifc^e ©íeiĉ vmgen mit einer Unbelannten. 3 @tb. Dberíeíjrer a 11 íj i a ž. ííonftruítion 
aígebraifĉ er Síužbrítcfe. ©oniometrie. — Srn SBmter 3 ©tunben miffenfcíjctfffidjer §i(fžíeí)rer ©íauer.
Xrigonometrie. SBieber^oíung ber £eíjre nom Greife, ßöfnng non $onftmftion3= unb ïeiiungêauf*
gaben. 2 ©tunben Dberteljrer SJÎatti j ial. Buabratifc^e ©leidjungen mit einer unb mehreren 
Unbeïannten. 2(riti)metifc|e unb geometrifĉ e 9ieit)en. 3 ©tunben SDÎeî anif Dberleljrer 9Jt a 11 íj i a ž. Sie 
©temente ber 33etoegungžíeíjre. ІШе(|апії bež materieííen ißunlteg. ÜKaffe, Srucf, Slrbeit, ißferbeftarte. 
getíegung unb ^uíammenfe^ung bon Kräften.

$rttftcltenï»c © co w c ittc : für іШефапіїег unb §ütteníeute 3 ©tunben Oberlehrer SSaumeifter 
§ ie ronhmul.  Sehrfähe uub Aufgaben über bie tecijttoinffigen ißrojeftionenber ©eraben unb ©benen 
im Siaume. Sie ©puren unb SfteigungêtoinM bon ©eraben unb ©benen. Sarftettung eben» unb 
frummftächig begrenzter Körper nebft Sibtoidetung ihrer Oberflächen. §erab= unb ebener
figuren. Śorperfcijnitte unb Stöxperburchbringungen. ©piraten unb toinbfchiefe ©runbbe=
griffe unb ©runbfätse ber Seieuchtung unb Schattierung. Sie einfache geometrifctje Beleuchtung unb 
ihre Stntoenbung bei bem technifchen 3 ei^nen. Beftimmung ber ©urben gtei^er fpettigfeit an ьегіфіе̂  
benen Umbrchunglförpcrn. Sie ©temente ber Slïonometrie.

^ a t t ï m x ^ i x n t t w n & H i j f e x  für üKechaniter unb $üttenteute 3 ©tunben Oberlehrer Baumeifter 
R ieronpmuê. Sie Baumateriatien, ihre ©igenfchaften fotuie ihre Bertoenbung. Bereitung ber ber= 
fdhiebenen ÜJiôrtetarten. ^erftettung ber SOtauern auë natürlichen unb fitnftiichen ©teinen. Шїаиегьег= 
bänbe unb Sííauerftäríen. Slnlage unb Ueberiuötbung ber ÜJiaueröffnungen. 5ßfeiter= unb ©chornfteim 
berbänbe. Sampffchornfteine, ©chornfteine für anbere getoerbtiche Stntagen. ©infache §otjberbinbungen. 
gachweril' unb gefprengte ^otjtoänbe. Sie Batlentagen nebft Sluftagerung, Beranferung unb Unter» 
ftü^ung. Sie iünfttich berftärtten Batten. ®onftruition ber ßmif^enbecfen. §änge» unb ©prengtoerfe. 
Sie fêonftruttion ber Sacher. Sachaužmitteíungen.

für SJÍechanifer unb §ütteníeute 3 ©tunbeu ißrofeffor Dr. fpaufsínedht. SBärmeíehre. 
SDÍagnetižmuS unb ©íeftrigität. 

äRafíííttícníeljfc: für DJtechanifer unb fpüttenleute 4 ©tunben Äünigt. Begierunggbaumeifter Boigt. 
Biete, Schrauben, Steile, ßapfen, SBetten, fíuppíungen, Sager, fíetten, Boíjre unb Bohrberbinbungen, 
Etappen, Bentiíe unb |>ühne, ©topfbüchfen, Stoíben, Síurbeí, ©jcenter, Sturbeíftangen, Sreujtopfe unb 
Rührungen, ßahntäber, fiemen» unb ©eittranšmiffionen.

сшЬзеіфпеп: für SDtechaniíer unb gmtteníeute 3 ©tunben Oberlehrer ©efetfchap. .Qeichnen 
íunftgetb erblich er ©egenftänbe ató: fchmiebeeiferne Berjierungen, gíachornamente, Ornamente griechifchen 
unb mobernen ©titó, teil! nach ©hpšmobeííen, teitó nach iunftgemerMichen Borlagen. 

iBrtîî-- ttnï» SJłrtfd)inenjcid)«c« : für SRechanifer unb fpüttenteute 3 ©tunben Oberlehrer Baumeifter 
§ieronhmuž. Sarftettung bou SJtauerberbänben unb tpoígberbinbungen nach §апЬдеіфпипдеп, Bor» 
tagen unb Sitobetten, Q ácfynm  bon SOtafchinenteiíen nach Üítobetíen. Bearbeiten einfa^er Aufgaben auê 
ber Bautunbe im Stnfchtuh an ben Bortrag. Uebungšaufgaben auě . bem ©ebiete ber befdjreibenben 
©eometrie unb ©chattentehre.

ÍOirtfdjinengcifítncit : für Sííechanííer unb Çüttenteute 6 ©tunben ШпідІ. Begierungžbaumeifter Boigt. 
Sm Infchtuh an ben Bortrag in ber Sttafchinentehre mürben gegeichnet unb jum teil entmorfen: Stiet», 
Schrauben», Steit» unb Bohroerbinbungen, Stetten, Kupplungen, Säger, Bentite, Stotben, Stiemen» unb 
©eittranSmiffionen, gahnräber unb bereu Bergahnungen, ©inben unb technifche Oefen. Stufnahmen 
non Sita) chinen teilen nach SJtobetten.

©pcgtcUc töiafci)i«ctttc()te uni» шсфйпііфе Technologie t für SJtechaniter 2 ©tunben Stönigt.
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Siegteïimgêimumeifteï SS dì g t. §eMaben, ©фгаиВєп* unb 3tt|ttfíangeniDmben, gíafc^enjüge, SBmben, 
(Sperttoetîe, ®rane, Stufjüge, Kolbenpumpen.

@()Ctntcî für ЗКефапіІег 3 ©tunben ißtofeffor Dr. §аи^!пефі.  SíKgemeine ájemifdje begriffe. ®ie 
Slíetaťííoibe. ©tôctjiometriic^e Síufgaben. güï §üt teníeute 6 ©tnnben, baöon 3 ©tnnben mit ben 
SJiecíjaniíetn oereínígt unb аир erbem 3 ©timben im Sommer bei bem Oberlehrer ÜKattíjiaS, im 
SSinter bei bem ^ülfglehrer Dr. Oeu^mann: Krpftaííographie, ІІеЬегМій uber bie toidjtigeren 
Шїіпегаїіеп, îtbrif? ber ©eognofie unb bie mistigeren iOîetaïïe.

2cd|ntîif)C StttéfíüflC fanben паф folgenben SBeríen ftatt: gürbermtgg-unb @eparationl=2ínIagen 
bež ißorembafSaSteg in ^ttborge; ®onneržmaráf|iitte in З п̂ г'5е; ^  S3íeií|ütte in ©форріпі^;
@Stoefeífäure*gabri! bafeíbft; Stufbereitungžaníage für @teinfof)íen auf ber gerbinanbžgrube beiKattomi|; 
§ohofen, XhDmâ 1I,ei:f unb Martin = 2Mage ber fariebenêpiitte; SSorfigmerí; MafSinenfabri! non iffljein & 
(So. in Kattotoí|; Konigí. §ütte in ©Іеітф; Meffinggie^erei oon SSeinmann & Sange in ©Іеітф; OeD, 
gapiem, ^»oíjftiftfabrif, Зщ йп  oon 3 eïn^/ Müpte bon ©ore^ïp fotoie bie SBerïe bon §uíbfSinž!p & 
©öpne unb bie SBerle ber oberfdjíefifdfjen ®ifen=3nbuftrie, fämffiS in ©leimig.

^eIigtonê4înterrt(^t für bie iübif^en бфйіег.
Su 4, Abteilungen, bie beiben oberen ju je 1 ©tunbe, bie beiben unteren gu je 2 ©timben möctjenffidj.

Dr. Matterêborf .
1. Abteilung: ©í»Ctf=«cfuttDa unb intima, a) ^übifSe ©е)фіфіе bom ©nbe bež Mitteíaíterž biž 

auf unfere 3eit. b) Síetigionžíepre: 2. Seit ber ©itteníepre. c) fíefen: bie Keinen ißropfjeten.
2. Abteilung: ©Í4'ť=Sctrít«t unb ttutct=©cťutt5rt. a) UeberfiSt ber ©efSi^te bež SSoííež Sžraeí 

biž зшп babpIonifSen ©pit. b) 9íeíigionžtet)re: ©taubenžteíjre unb 1. tŁeit ber ©ittentepre. c) Sefen 
in ben Ш ф ет Sofua, Зііфіег, ©ainiteí unb Könige.

3. Abteilung: ©Urtttrt unb a) SibtifSe ®е[фіфіе bon bem Untergang bež SíeiSež
Sžraeí biž ¿u bemjenigen bež iReiSež 3uba. ©efcpiSten auž Oanieí. b) tRetigioiižtepre: ißftiSten 
gegen ©ott. с) Sefen: iJiumeri ju ©nbe, ©pobuž.

4. Abteilung: ©cptrt unb ©ttintrt» a) SSiblifSe ©ef^iSte: ©efSicpten bež I. SSudjež Mo jež beenbigt, 
foíSe auž ben übrigen Щфегп. b) 9teIigionžíeí)re: ^auptpuníte ber фріфіепіерге.

^ефпі|фег U ntm ity t
a ) ^ и і*п с и :

ЗВофепШф 9 ©tnnben Xutuen in brei Abteilungen: £)ie oberen unb unteren Klaffen unter 
Seitung bež Oberíeprerž ©efel fSap, bie mittleren unter ber Seitung bež Oberíeprerž ©rutí. ©ž 
mürben in alten Kíaffen Otbnungž=, jJteU unb ©erätübungen in borfájtiftžmäfnger SSeife geübt.

b)
ОгЬепШфег Serrer äSiníler.

©tfie 5tiitciïUtt0 : 2 ©tnnben юофепШф. ©inübung oierftimmiger ©efänge für gemifdjten ©pot auž 
ben ©efangbüSern oon ißalme nnb Kotpe.

3Wcitc iJÍPtctíuuťi : 2 ©tunben тофепКіф. Anfänger unb meniger befätjigte ©djüier auž ben unteren 
Klaffen. Uebung im ©ingen ein* unb jmeiftimmiger Sieber. $u beiben Abteilungen mürben аиф 
©potate gefungen.
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lufterorbentliĄer Unterricht in ber iateinifĄen б^^фе.
®ie [täbtifc|en S3e|orben fatten ju Ofiern 1892 ben 33ejc§lufj gefaxt, ben au^etorbenffic^en Uute^ 

ïidjt in ber íateinifi^en ©ргафе tnegen ber berme r̂ten Berechtigungen ber D6erreaífchuí=®>iturienten ati= 
ша^Кф eingê en ju taffen. ®e§|atb wurbe int ¿prit 1892 bie erfte ülbteiíung nic t̂ melfr eröffnet. 
S úc ite  2tí»tcilttUô : 4 ©tunben orbentii^er Serrer Söinfter. Sßieberlfoiung nnb értoeiternng ber 

gormentehre nac§ @фиІ|' Heiner tateinifiher ©ргафіе^ге; bie unregelmäßigen verba nnb bie verba 
anomala bté § 150. Ueberfetjungen auš ©фиІ|' llebung^bncß jur tateinifeßen @ргаф1е|ге. @^rift= 
Ііфе §anž= nnb Síaffenarbeiten. 

d ir itte  4 ©tunben Dberteßrer Sr ntt. ®ie Äafužíehre, Ueberfeßungen aug @фиІ|' îteiner
iateinifößer ©ramatati!; abtoecßfelnb Sjercitien nnb Sjtemporatien. Lhomond, Urbis ßomae viri 
illustres, aužgetoähíte ^apiteí.

S5łctfte Slbteiïung* (4 ©фіііег auž Dber=$ertia) 4 ©tunben Oberlehrer ©rochotožíi. SBieber= 
hotung bež Sehrftoffž ber früheren Staffen, fêafnêtehre, Modi nnb Tempora паф ©фиОУ îteiner 
tateinifájer ©ргафІеЬге. Sefen: Lhomond, Urbis Romae viri illustres, aužgemähíte ^apiteí. Caesar, 
de bello Gallico lib. I. Staffenarbeiten. 

îyü ttfic  itttì» f cd) ft C StíítciíltltjJ bereinigt: (8 ©фйіег auž Па., Hb., Ша.) 4 ©tunben Oberlehrer 
Dr. SDiattern. SBieberhotung ber ©pntap nnb Reberfehen ber entfpredfenben Uebungêftüde auž 
©Chuí|. Caesar, de bello gallico lib. I. und II. Ovidius Metamorphos. lib. II. ca. 350 SSerfe, 
bon benen 30 aužmenbig gelernt mürben. Sitie 14 SEage eine Slaffenarbeit.

Siebente S i& tciïltngî (3 ©фйіег ber oberen Staffen) 4 ©tunben Oberlehrer Dr. Slrnbt. Sefen: 
Sallustius, de Catilinae conjuratione, c. 46—61; Cicero, in Catilmam, or. I.—IV.; Livius lib. XX I. 
с. 1—38 nnb Ovidius паф ber Sluimaht bon ©eper nnb Ш р Ш .  Ueberfeßen auž Oftermannž 
Uebungžbuch für Xertia. ©rammatifetje SSieberhotungen паф @фи1|. @фriftíiфe Hebungen.

Ueberficht über bie eingeführten ßehr= unb Uebung^bücher*
Stclig io il* 1) @ьапдеЩф: Sßenbet, ВіЬЩфе ©еїфіфіе unb Йаіефі^ти§. ©až їфіе^фе BrobÚDiaí» 

®efangbuф. ®іе Bibet. — 2) ИаП)ойїф: ©er neue Brežtauer ®iö5 efatt=Sateфižmuž. ©ie ííeine 
unb große ©фи^егїфе biblifcße @eíфiфte (bon Йпефі unb ЯЛар.) ВергЬиф für ben їафоЩфеп
i)íìetigionžuntemфt in ben oberen Staffen bon Dr. St. Sönig, erfter unb jmeiter Surfuž. — 3) Sübifф: 
Bibíifфe ©еїфіфіе unb Bibetîunbe bon Dr. Sebp. ®íaubenž= unb ВЩфіепІ Ф е bon Dr. ^erjpeibter. 
Seitfaben ber ©е?фіфіе ber Sžraeíiten bon Silan. Steine §auž= unb ©фиІЬіЬеї bon Dr. ЗІиегЬаф,
1. unb 2. ©eit.

^Ctttfdj» Sefebuф bon §opf unb Bautfiel. Slationai^Sitteratur bon Stuge.
^ ta n jö ftfd )*  iptoß, ©ІетепіагЬиф unb ©фиїдгаттаШ. pôh=Sarež, Surjer Seprgang ber franjöfi)^en 

©ргафе mit Uebungžbüфern bon @. Duruy, Petite Histoire Grecque unb Petite Histoire
Romaine.' Sin ШгіегЬиф.

(Sllgtifd)» ©efeniuž, бІетепІагЬиф unb ©фиїдгаттаШ. Herrig, First Reading Book. Sin 
ШгіегЬиф.

©cogt(lt»i)ic» Bon ©epbtiß, ©фиїдеодгарріе. Sin Stttaž.
©efd)id)tc* ©ietiß, ©runbriß. |>арп, ißreußiíфe ©efфiфte. ^ eií !• ^üding, i£eií 2 unb 3.

Sauer, ©abetten. ißußger, фірягіїфег Sltíaž.
.poffmänn, Stuf g ab ein© ammtung, ©eit 1—3. Sambtp, planimetrie. SBotff, ©eometrie, 

©eit 1. unb 2. SSödet, ©еотеїсіїфе Stufgaben. SBernide, іШефапіІ. Sogaritpinen^afet.
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98í)t)fiť* 9íeif3, SeíjťĎuĉ .
^aupnedjt, йе ї̂Ьиф ber Sfjemie unb ф т Щ т  'Xecíjnoíogie. SBebbing, ©nmbtt)! ber 

©ifenpttenfunbe. Šetíftein, Síttíeituitg jut qualitatiöen cÇemtfĉ en Slnaíqfe. 5ßault, ©míeitung in bie 
qucmtitatiöe < § т Щ е  5ínaít)íe. Sebebur, Seítfaben für ©ifen^ütten^ßaboratorien.

9irttttt*0cf(f)irt)tc. Xtjorné, ^oologie unb SSotanií. ©üntljer, SSotanifcíje Sabefíen. Mangerie, iOcineralogie. 
gtttCrttgci(í)tten» ФеІаЬаг, ïe il 1—3.
©cf<W0* Sîotfje, ßieberfantmlung.

IL  îtofügtm ptt bzt іЗергЬш tion ullgnttmmit Jtitereffe.
1893* 1) 11. Si^riï. ^rooingiaí = ©c^uí=S'oltegium. SSerbot non S^üíerjeitungen.

2) 20. Síprií. ijSroüínjialí ©фиігйоїїедіиш. Шїіііеііипд, ba| ant 1. £)ftober ein ]"ec|žntonat= 
lidjer turfuâ jur Síušbiíbung non 5£urn(eï)rern eröffnet tnirb.

3) 16. Stpril. ißroninjial=@фиІ=ЙоЙедішп. SSorfTriften für bie 2íužfteííung non .gatgniffen 
über bie 2lbf^iu|=ißrüfung.

4) 25. ülprii. ißronmjiat=@ájuí = Kollegium. ®er für bag ©ájuíjaíjr 1892/93 eingerei t̂e ßet)r* 
plan tnirb genehmigt.

5) 7. Ш а і. $ßroninjiaI = @cr|ui s Kollegium. 2ibiturienten=ißrüfungen fönnen аиф fernerhin, nad) 
©infüíjrung ber neuen 2eí)rpíäne unb ißrüfungS=Drbnungen, поф in jebent ^erbft abgê alten 
»erben. Sttt |>erbft be§ Snt)rež 1892 faun baž 58efä|igungž * 3 eu3n^  für ben einjährig* 
freitniüigen üMiitärbienft non benjenigen ©фйіегп, іпеїфе bie Unter=@efunba ein Sa|r lang 
mit ©rfoig befugt ^aben, noď) burd) tßerfe|ung паф Öber=@e!unba auf grunb einež ЭЗе- 
fc|íuffež bež £eí)rer=®o£(egiumž, oline Slbíegung ber Ubf^iu^ißrüfimg ertoorben »erben.

6) 16. Шїаі. ißroninjiai=©фи! = fíoííegium. @egen Síužgang bež ©ommer = ©emefterž fotí 
aužnafintžtoeife eine Ubfc í̂uftprüfung für biejenigen ©djüíer abgeíjaíten »erben, »еіфе 
fid) bent ©ubaíternbienft ju »ibmen beabficí)tigen unb jur ¿etí ttt bie Dber=@e!imba berfe|t 
finb ober Síužfic t̂ íjaben, am ©c í̂uffe bež @ommer=@emefterž in biefe staffe nerfe t̂ ju »erben.

7) 18. Stai, ißroninjiai=©фи[=Kollegium, ©ria^ »egen @d)üíer=SSerbinbungen mit bem 2íuf= 
trage, entfpredjenb ber Unìneifung bež §errn iDíinifterž, in ben näc f̂ten Programmen unter 
ber Ie|ten iRubril: „SO'ätteiíungen an bie ©Itera" einen Síužjug auž bem ©ігсиїаг»©гїа§ 
nom 29. SOÍai 1880 abbruden ju taffen.

8) 24. Шіаі. prooinjiaí=©фи! = ÍMÍegium. ©ž toirb umge|enb ein SBeridit barüber eingeforbert, 
ob bie Seí)rpíäne nom 6. Sanuar 1892 ttjatfädjlidj burc§gefü£)rt »erben.

9) 25. Mai. Йопідііфе Regierung in Dppein. Uufforberung jur Setoerbung um jtoei ©tipenbien 
auž ber Salob ©aiingfc^en Stiftung jum 33е[ифе ber fíônigí. tedfnifdjen §oc f̂d)uíe in ІБегїіп.

10) 31. Mai. prooingiaí=©фи!=fíoítegium. ¿ie Sttíinž SoijmeperfcÇen SBanbbiíber für ben 
де[фіфШфеп Unterricht »erben jur Sínfĉ affung empfohlen.

11) 15. Suni. proninjiaí=©фи!=Äoííegium. ©ž foli eine Ueberfi^t über biejenigen jährlichen 
2luf»enbungen gegeben »erben, »еїфе für Sehre» unb ©djülerbibíiotheíen gemacht »erben.

12) 15. Suni. proninjiai = ©фиі* Йоїїедішп. ©ž foííen ©феЬипдеп über ben tljatfadjiidjen Зиг 
ftanb bež iíurnuntemdjtež neranftaltet unb baž ©rgebniž auf j»ei Fragebogen nerjeichnet 
»erben.

13) 21. Suni. prooinjiaí = @chub Collegium. Intoeifung über ben Síužfaíí bež ilíachmittagží 
Unterrichtež bei ju großer §і^е.
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1892» 14) 25. Suni. ißtobm^mi=Scfjut=Collegium, ©ríäutetung ju ben SSorfcijtiften übet bie ЖЬЩЩ^ 
5ßrüfuug.

15) 29. Sunt. ißtQbmjiai=@c£jui=&'oiiegtum. ©timmrecf)t bet ^ е Щ т Щ х а  in ben ßei)ret= 
^onfetenjen.

16) 14. Suli. 5ßrobmjiai=(3c§uI=^oIiegiutn. ®ie Sibiturienten muffen am ïurn=Untemc§t teit= 
nehmen. SSoïfdjïiften übet bie ^Befreiung öom iiutnuntetticijte.

17) 30. Suíi. ißtobmjiai=@c§ui*Äotiegium. SSorfdfriften über bie Prüfung berjenigen jungen 
Seute, теїфе, ô ne ©фйїег einer Dberrealfdjuie ju fein, fit^ ba§ ßeugniä bet Sdeife für bie 
ißt im a einer foWjen @фи!е unb bie bamit öerbunbenen SSereĉ tigungen ettoerben ttollen.

18) 2. Sluguft. ißtoöinjiaI*©djui=Kollegium. Фіе „97еиеп SBanbtafeln für ben Unterri^t in 
ber Зіаіигдеїфіфіе" non Sung, ö. Йоф unb Quenteíí merben jur Sínfi^affung empfô ten.

19) 12. Síuguft. ißrobinjiai=@cfjui=itDi[egium. SKitteiíung, baff аиф in bent beborfteíjenben 
§erbfíe baš Sìaiferli^e är^üoiogifc^e Snflitut einen Slurfug jur Setrad t̂ung antiler Sîunft in 
Stalien für @t)mnafiaííef|rer abi)alten toirb. Stufforberung jur SMbung baju.

20) 20. luguft. ißrobinjiaI=<Sd)ui=®oiiegium. ©§ tuirb ein fofort jn erftattenber ЗЗегіфі barüber 
eingeforbert, ob bie SSorfĉ riften für ben Ütuëfait beê 9їафтіііад§=11піеггіфіе§ beobachtet merben.

21) 5. «September. ißroüinjiai=Scijui=$oiiegium. Шіа г̂едеіп beim Síuftreten ber ©botera.
22) 7. September. ißtoüinjiai=Scijui=®oiiegium. Stnmeifnng jur üluäfüijrung öon ©ežínfettíonen 

bei ©boteïU-
23) 17. September, ißrooinjiai=Schut=Йоїїедіит. 2Seitere SSerhattunglmahregetn beim ЗІи̂ Ьгиф 

ber ©b°tera-
24) 14. September. ißrooinjiat=Schut=Kollegium. bai S^üíjabr 1893/94 bürfen neue 

Se|rbüd)er nicfit eingefüi)rt merben.
25) 26. September. 5ßroüinjiai=Sc§ui=£oi(egium. 5Den Sdjüíern fotí, befonberi bet luiftügen, 

bei SSenutsung öon Turngeräten, auf bereu Sicherheit nidjt unbebingter SSertah ift, bie gebo- 
tene Sorficht bringenb empfohlen merben. Tie SSornahme öon Hebungen aber, bie nach tier 
33efchaffen!)eit foíájer ©eräte gefährlich merben fönnten, ift überhaupt ju üerbieten.

26) 26. September. ißroömjiai=Schüi=Kollegium. Sdjüíer, melche in folchen Jütten, in benen 
bie Schule für eine angemeffene 33eauffici)tigung üerantmorffich ift, im SSefî e öon gefährlichen 
SSaffen betroffen merben, ftnb minbefteni mit ber 9!пЬго!)ипд ber SSermeifung öon ber Slnftaít, 
im SBieberhoïungifaïïe aber unnachfichtlich mit ber SSermeifung jn beftrafen.

27) 30. September. ißroöinjial=Schul*fíoííegium. SSeim ©rfah öon unbrauchbar gemorbenen 
Thermometern unb bei Sieuanfchaffungen finb für bie 3ü>ede ber S^ute fortan lOOteiiige 
Snftrumente ju mähíen.

28) 25. Dftober. ißroöinjiai=Sd/uí*Kollegium. Шдетеіпе ©runbfä|e, melche bei bem Stuifat! 
bei Unterrichti megen ju großer §i|e ju beachten finb.

29) 28. Ditober. ißroüinjial*Schul*Йоїїедіит. Verfügung megen ber Sommuniontage ber fatíjo* 
ïifchen Soûler.

30) 2. ÜRooember. ißroöinjiai*Schui*®oIiegium. Tie ^anbibaten ber neueren Sprachen folien 
ermuntert merben, bie eine £älfte bei ißrobejahrei im Sntereffe ber Schute unb ihrer eigenen 
SßSeiterbilbung im ©ebrau^e ber neueren Sprachen in einem Sanbe franjöfifdjjer 3 unSe 0̂ ег 
in ©nglanb jujubringen.

31) 8. 97oüember. ißroüinjiai*Schu£*Soilegium. Tie SSeröffentlichungen ber ©efeíífchaft für beutfhe 
©rjieíjungi* unb Schutgefchichte finb für bie SSibíiotíjet anjufhaffen fomie bie Saí)reipr о gramme 
für bie ^mecfe ber Schutgefchichte unb bie mistigeren fragen bei UnterriStei unb ber ©r* 
jieíjung nu|bar ju тафеи.
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1893» 32) 26. Sioüember. ißrot)mäiar=©cfjuí=Äoííegium. ©rläutetungett jur Sibfcijiufśptiifung.
33) 2. SejemĎer. ^robinjtflÎ=@cÇuI=Kollegium, ©ríäuterungen jur 2íbiturieuten=^rüfung.
34) 17. ©ejeiuĎer. ^roümjiaí=@фи1=Solíegiunt. ©infenbung üou ©egenfíänben für bie 2tuź= 

fteííung in ©|icago an bal ÍOřinifterium ber geiftlic^en re. Slngeíegen̂ eiteu.
1893» 35) 6. Sanuar. ißroümjiai=(Bájní=йойедішп. S)ie münbíic§e Prüfung ber Sibiturienten ber 

0ber^íeaiic|uíe toirb auf ©onnerltag, ben 2. SKärj, unter bem äSorfitje bei §errn ©eijeim- 
ratei © ilntann feftgefelt.

36) 16. Sanuar. ißrootnjtai=®iju[=Soiiegtunt. 9teue SQeftimmungen über ben íatípíífdjen 3íe= 
íígíonl^llnterri^t toerben bemnäáift in bem ©entraíbíatt für bie gefamte llnterric t̂l^SSermaítung 
abgebrucft merben.

37) 21. Sannar. ißrDüinjiat=<3djuí=Kollegium. Seftimmung über ben religioni=Unterrii$t für 
®iffibenten=Sinber.

38) 21. Januar. $ßroömjiai=@cijul=$oIIegiuin. S)er Sínfang Oer beoorfteíjenben Dfterferien mirb 
auf ШІіШпоф, ben 29. üDiärj, unb bie SSieberaufnannte bei Unterricbtel auf SKitttoo^, ben 
12. Síprií, feftgefe|t.

39) 30. Smurar. ißrot)injiai=©c§ni=Kollegium. §err iProöinjiaOScbntrat ¿poppe toirb an ©telte 
bei öerftorbenen ¿perra ©efjeimrat ©ilmann jum йопідйфеп Sommiffariul ernannt unb 
bie тйпЬИфе Prüfung ber Síbiturienten ber Dber^eaífdjuíe auf ben 22. gebrnar oerlegt.

40) 31. Sanuar. $ßroöinjiai=@i$ui=®ot(egium. Фет феггп @e|eimen SBergrat Süngft, metter 
bon bem ¿perra SDÎinifter jnm te^nif^en ^ommiffarinl bei ber Reifeprüfung an ber tecbnifdjen 
gacf))cbule ernannt morben ift, toirb jngieic§ апф ber SSorfi| bei biefer fßrüfung übertragen. 
Фіе тйпЬІіфе Prüfung toirb auf beit 4. SJiärj feftgefe|t.

41) 6. gebrnar. ißrobmjiai=©d)ut=Soítegium. Фіе Seteiíigung oon Spülern an Abiturienten* 
йоттег)еп mirb oerboten.

42) 24. gebruar. iprobinjiaí=©cí)uí=ltotíegíum. Фег ftetíoertretenbe ФігеЙог, ißrofeffor Dr. §an^* 
fnec^t, mirb juin SSorfí|enbett ber ißrüfungl*®omtniffion für bal Abfdjíuf^Sgamen ernannt.

43) 9. SJcärj. ißrobinjiat=@фпййоіїедіпт. Фіе gerien für bal Saíjr 1893 merben foígenber* 
ma^en feftgefteüt:

Oftern. @фиВД1п§: ©ienltag, ben 28. SDÎarj.
Anfang bei neuen @фп1|а1)ге1: ЗШйЮоф, ben 12. April, 

ißfingften. ©ájuífdjíujj: greitag, ben 19. DJiai.
©ebuíanfang: ©onnerltag, ben 25. Шїаі.

©ommerferien. Sdjulfdjíufi: greitag, ben 14. Suti.
Sebutanfang: ©ienltag, ben 15. Auguft.

Ríicbaeíilferien. S(|uífc|íu^: ^reitag, ben 29. September.
Schulanfang: Шіііітоф, ben 11. ШоЬег.

SSeitjnacbtlferien. Scbulf(^íu§: ШШооф, ben 20. ©ejember.
Sdjulanfang: ©onnerltag, ben 4. Sannar 1894.

III. GkJrtyiïljte òtt &tt|ìalt»

©al йіжідіі'фе SRinifterium ber geiftli^en, Unterri^tl* unb Ríebíjinaí*Angelegenheiten, 
©al königliche ißrooinjini*Sdhut*kotiegium ju SSrelíau.
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©aë S'uïatoïium, 6eftei)enb auś ben §etren:
1) Steibel, DbetMtgemeifter, SSotft̂ enber,
2) Dr. greunb, ^onigitc^er ©anitätSrat unb ©tûbtôeïDïbneten=SSDïftei)er,
3) SSranb, königlicher §üttenamtS*®ire!tor a. Ъ .,

4) ©aro, ©ro^gnbuftrielíer unb gabriíbefí^er,
5) Sunghann, ©ireítor in königShütte/
6) ÜDÏenjel, iBergtoetfö» unb §üttenbire!tor iti SBeutïjen,
7) ©фегїіепіпд, königlicher Sergrat in ßipine,
8) ®er ÜDireltor ber ©chute.

©aS Sehrer=koíIegiunt fietje ©eite 4 unb 5.
(kafteílan beS ©djuígeMubeS unb ©фиІЬіепег: ißaprotnt).)

pas neue ©chuljahr tourbe atn SJÎontag, bent 25. Stprit 1892, mit ber Prüfung ber für bie 
f^ute unb für bie klaffen Quinta bis grinta angemetbeten ©ctjüter eröffnet, ©ie ißrüfung ber für bie 
©ejta angemetbeten ©cíjitíer fanb am ©ienStag, bem 26. Stprit, ftatt unb ber Unterricht nach bent ge= 
neijmigten neuen Seíjrpíane begann am SOiitttooch, bem 27. Slpril. ©ie geriett fanben in ber üon bem 
königtictjen ißroümgiai=®chui=koiiegium feftgefe|ten ftatt, unb gtoar toährten bie Qfterferien öom 9. 
bis jum 26. Stprit, bie tßfingftferien йот 3. bis jum 9. Suiti, bie ©ommerferien öom 7. Suti bis jum 
9. Stuguft, bie §erbftferien öom 30. September bis gum 11. Qftober unb bie SSeihnai t̂Sferien öom 
20. ©egember 1892 bis gum 4. Suuuar 1893.

©ie (Sťittttefungéfeiettt an bie beibett íjochíeligen kaifer SBitheím I. unb ді'ієЬгіф ПІ. fanben 
am 15. Sutti, 18. Qftober, 9. ffliärg unb 22. SJiärg ftatt. Sebe berfetben tourbe burctj ©efang eingeteitet 
unb mit ©efang gefchtoffen. ©ie Unfprachen an bie ©фйіег hielten an ben betreffenben ©agen ber 
© i r e f t o r , Oberlehrer Dr. Шї a 11 e r n , Obertetjrer © e f e í f ch a p unb ©berietjrer Saumeifter i e r o n p m u S.

Sm ôerfíoffenen Satjre tourben foígenbe ©ftagictgängc unternommen:
1) Sím 5. Suti machten bie Stüter ber ©epta unb Quinta unter gfflfrung ihrer kiaffenteprer, 

betten fich ber Oberteprer SSaumeifter f i e r o n t ) mttS angefchtoffen putte, einen StuSftug nach rauben, 
©ie ©chüter fupren um 7'/s Uíjr morgens auf 7 Seitertoagen ab unb erreichten nach eiuem furgen Stuf* 
entpatte im SBatbe bei kieferftabtet um 11 Upr bas ^tei. ©is SMttagSgeit tourbe einem längeren 
©pagiergange burcp ben pergogticpen ißarf unb ber SSeficptigung ber kircpe getoibmet. tttacp einem gemein» 
famen tDîapte ging es in ben SBatbparf S3uf, too ber Stacpmittag bei ©efang unb ©piet öerbracpt tourbe, 
©ie atücffaprt tourbe um 6 Upr angetreten, unb atte famen tooptbepatten um 9 Upr in ©teitoip toieber an.

2) ©ie Untertertianer unb Quartaner macpten am 30. ÜKai unter güprung iprer klaffenfeprer einen 
SluSffug nacp Sìuuben, ben ¿pintoeg bis Sargíottfa git Söagen, üon ba gu gup, ben ЭШйед gu 2Bagen. 
Sin ЗергдеІЬ öerbraucpte feber ©cpüler Ьигср|’српіШіф 1,50—2 ÜDÎarf, an gaprgefb 80 ißfg.

3) ©ie ©cpüler ber Dber=©ertia macpten am ЗО. Шаі unter güprung beS OberfeprerS ©rocpotoSfi 
einen SluSftug nacp ©garnofin. lu f  bem güntoege tourbe bie 93apn bis kofef benupt, bann gu gup 
nacp Sefcpnip gegangen, toofelbft baS grüpftücf eingenommen tourbe, ©ann ging'S toeiter nacp bem gorft» 
paufe ©garnofin. Зїаф meprftünbigem Hufentpaft in bem präcptigen iSu^entoalbe, ber oberfiplefif^en 
©cptoeig, tourbe ber Mcftoeg über ©atefcpe nacp Sapnpof ©latoenpip genommen, öon too bie ^Rüdfaprt 
nacp ©feitoifs erfolgte.

Um 14. Suni macpten bie ©cpüler ber Unterfefunba, Oberfefunba unb grinta einen ©ageSauSffug 
nacp rauben; bie güprung übernapm ber klaffenfeprer ber Unterfefunba ©berleprer Dr. Urnbt,  ipnt
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fdjtofíett \Щ  bie §erren Dr. 9JÍ ai tern, © e f eí ) a p utib So f f  eimann an. ®іе ©фііїег fuhren auf 
mehreren Setters agen um 7‘/г Ш)г morgen» ab unb erreichten unter fronen ©efängen batb nac| 10 И |г 
ba§ ^tei. ®ie SDÎittagëgeit mürbe einem längeren ©pajiergang Ьигф ben ißar! gemibmet. З'їаф einem 
gemeinfamen SJcaiji ging eg nacij bem 93uf, mo ©efang, DJiufií unb £anj bie íebenžfrohe Sugenb bei 
fchönem Sßetter big 6 U |r jufammenhieiten. Um 7 U|r fuhren bie SBagen mieber öon iftauben ab unb 
brauten atte moíjtbeí)atten gegen 10 Щ г паф ©íeimi| jurütí.

5) Im  9. Suni unternahmen bie ©фіііег ber beíben gachílaffen unter Rührung beg ißrofeffor Dr. 
^au^ïnecht, beg königlichen iftegierungg = Söaumeifterg ißoigt unb beg Dberlehrerg ©ru t í  eine 
fêg ïtttflon  nach ber ißauighütte unb ber gérbinanbggrube, mobei ber burchfchnittíiche SSerbrauch 2 Ш . 
betrug.

Фіе im üerftoffenen @фиЦа|г abgehaïtenen @tf)ttïfrictïid)ïeitctt maren foígenbe.
1) diejenige am Ъеё @(í)UÍj[aí)t*eé, am 9. Uprií 1892. ©ie oerlief folgenbermahen:

a) ©efang beg ißfalmg IX  für gemifcfjten SflDÏ 0011 SS- Феі]ег, b) SSorträge. ©ejçtaner k a r í  ka f te íg í i :  
„Фег Some ju gíorenj'1 üon 2lug. SSernharbi. Quintaner Söalther ©t ra^berger:  ,f2)ag mar für 
mich" üon Xfjeobor ©oílhorn. Quartaner Qtto köf ter:  „Les Enfants du Pêcheur par Lachambeaudie." 
Untertertianer Strthur іШ огат іе | :  „The Wandering Boy by Kirke White." Obertertianer
©bmunb ШїйІІег: ,teg ®eutfchritter» Uoe" bon ©eibei. Unter=@e!unbaner Qtto Unger: „Monsieur 
de Saint-Janvier p. Petit-Senn." Qbertefunbaner iDîartin SS er ni de: , t ie  Sleue ßeit" üon ©eibei. 
Abiturient ber gmhidjuie Stogbed: „Ueber bie ©onne." Abiturient ber Qber=ifteaíf^uíe: Aí freb 
Qriefchner: Abfájiebgrebe. с) ©efang: „®er Seng íft geíommen" üon Фйггпег. ©ntíaffung ber 
Abiturienten. SSerteiíung ber ©tipenbien. d) ©chĺuhgefang: Abfchiebgíieb üon karí ©tein.

2) S5tC i>eé Stotyteétrtgeé ЭСУ Ibci am 2. September 1892. Auf
ben einíeitenben ©efang: „§err, bleib’ bei ung" üon SJÍüííer»Wartung folgten bie ®e!íamationen ber 
©фйіег ©eorg k le in  aug ©ejta: „®eg beutfchen knaben f3uíunftgpíüne" üon Ш о Ы ), Aí f reb ku í í r id )  
unb Qtto f i e ro n t )mug aug ©ejçta: „©efpräih im Rimmel gmifchen bem aiten giriti unb bem ÜDÍarfchaíí 
SSormärtg", ©ruft ©chinbier aug Quinta: „Зит 2. September" üon §ermann -piig, ©uftaü 
Qeftereid) aug Quarta: „©ie brei kreuge" üon ©ero!, ©ruft ЭДН с ge! aug Untertertia: „©cfiiufs* 
©cene aug ber ©chiacht üon ©eban", üon ©ahn, konrab к о п іе |п р  aug Qber=©ertia: „ßum
2. September" üon ©eibei. Rieran fchioh fich ber ©efang: „^olber griebe, füffe ©intracht" aug ber 
©iode üon Sîomberg unb bie geftrebe beg Unter*ißrimanerg SJiartin SSernide, mei^e bie ©rrungen* 
fchaften beg frangöfifchen kriegeg beíjanbeíte. ©ag ©chíufgmort fprach §err Dr. §o f fm ann ,  теїфег аиф 
bag фоф auf @e. SUajeftät ben kaifer augbrachte.

3) Ф іс b c è  ©cOwttêidocé © f .  9Jřajcfi(ií fccê «iti» Ä'öntö^ fanb am
27. ganuar ftatt. Sin ben einíeitenben-©efang: „@ebet für ben kaifer", gemifájter ©hor üon ¿ennigfen 
fcíjíoh fich ber SSortrag beg ©ebíchteg ,,S3eíehnung beg Burggrafen griebrich üon Stürnberg Ьигф kaifer 
©igigmunb mit ber ÜDÎar! Söranbenburg" üon ©rnft üon SSiibenbruch Ьигф ben Qber*©elunbaner 
©íupianeí  unb ein ©hor aug bem „Siadjtlager üon ©ranaba". ©ie geftrebe, теїфе §err Oberlehrer 
Siat th iag hielt, beíjanbeíte bie hohen SSerbienfte ber §ohengoííernfchen §errfcher um bie §ebung unb 
görberung beg Unterrichteg in ihren Säubern, ©in breifacheg £>оф auf @e. SPajeftät ben kaifer unb 
ber ©efang ber ЭДайопафртпе beenbigte bie mürbige geier, an теїфег au^er ben ©фйіегп gaíjíreiche 
höhere SSeamte unb ©Itern üon ©фйіегп teiígenommen hatten.

©egen ©nbe September 1892 reichte unfer hochüerehrter §err ©ireitor SSernide, m eich er nuferer 
©cfjule üom ©age iijrer ©rünbung an üorgeftanben hutte, infolge feiner angegriffenen ©efunbifeit ein 
©efuch um Skrfetçung in ben Sîuheftanb ein. ®ag kuratorium glaubte biefem Anträge, mit Siüdfiiht
auf bie hohen Skrbienfte beg Seiterg unferer Anftaít, nicht entfpreihen gu bürfen, fonbern bemog ben



giertn ©ireïtoï, juï üoïïen SBiebeteriangung feiner Kräfte einen fe^šmonatíic^en Urlaub nadfjufudfen, ber 
non bem йопідї. ifSromngiaí=©c^ití = ® olle ginnt bereitoiffigft genehmigt tourbe unb einen fo öortrep^en 
©rfolg |atte, ba  ̂ §err ®ire!tor 28 er n i de neu geftärft Dom 1. ülpril b. 3- an fein Umt toieber in 
tJDÍÍein Umfange toirb auMben iönnen.

SInt 17. ©eptember |atten toir bie graffe Qratbe, ba| bie bi§|erigen огЬепШфеп Se|rer @гос|оtol t i ,  
@efeífc|ap, Dr. Hoffmann, 9Jřat t | ia l ,  Dr. Senffen ttnb S m í t  auf Orunb bel 2tïïer|oc|ften 
©riaffel öont 28. Suli 1892 ju 0beríe|rern ernannt tourben.

®er Drbenttid|e £e|rer Dr. ißietfd|, toeídjer nom 1. Oftober 1891 bil junt 31. 3)îârj 1892 be= 
uríaubt toorben toar, nnt an einem üorbereitenben Ättrful im ЗМф! = Skrfidfemng! = Slmte teiíne|men jtt 
íonnen, er|ielt beim ^Beginn bei neuen ©c|ulja|rel nodf einen 2tac|uríaub bil gum ЗО. September 1892. 
©r fájieb aber bereit! mit bem 1. Suli 1892 au! bem £e|rer= Sotíeginm ber 0ber = 0teatfc|uíe aul, um 
eine etatlmäffige 3)řat|ematiíer*©teIIe im 3ìeic|!=S5erfic|erung!=2lmte ju überne|men. ©ein Vertreter, ber 
toiffenfc|aftíi¿|e fpüíf!íe|rer §ö f fe im ann,  öerlie  ̂ un! |'с|оп am ЗО. September, um in feiner §eimat 
feine ße|rt|ätigfeit fortjnfe|en.

Фет orbenffi(|en £e|rer Dr. Sungd toar gegen ©nbe bei öorigen ©с|иЦа|ге! ein breimonaffic|er 
Urlaub betoiffigt toorben, um ben ®ienft all Sönigt. @etoerbe=3nfpe!tor tennen jtt lernen. ®a bie neue 
iïlâtigîeit i|m  beffer jufagte all bie bi!|erige, fo fdfieb er mit bem 1. Suti 1892 au! unferem £e|rer= 
^oltegium au! unb tourbe fofort ber ßönigt. Regierung in ®üffeíborf ai! ©etoerbe=Snfpeítor übertoiefen.

Seibe sperren, Dr. Sungd ttnb Dr. ißietfc|, |aben üom 1. 0ltober 1878 au mit Eingabe alter 
Kräfte unb mit größter Фгепе an nuferer Stnftatt getoirft unb e! üerftanben, fic| bie Siebe unb §oc|ac|tung 
i|rer ja|treic|en ©c|üter im |öc|ften Шїа|е ju erringen. Жодеп i|nen i|re neue, feíbftgetoä|íte 2f|ätigteit 
ftet! biejenige SSefriebigung getoa|ren, toetc|e fie ju ertoarten berec|tigt finb.

2tt! Sia^fotger bei огЬепШфеп Setjrer! Dr. fßietfd) trat am 1. 0!tober ber bil|erige §üíf!íe|rer 
an ber 0ber=iReaIfc|uíe in S3re!tau Dr. Sen ff en ein, ber jugteidf jum 0beríe|rer ernannt tourbe. In  
©tette be! orbentiidfen Se|rer! Dr. Sungd toä|Ite ba! Kuratorium Dr. ®eu|mann,  ber bi!|er atl 
Stffiftent an bem metatturgifdjen ßaboratorium ber i£ec|uifc|en §oc|fc|ute gu 23ertin=S|artottenburg ge= 
toirlt |atte, unb gíeidfgeitig tourbe ber bi!|erige £míf!íe|rer © ru I t jum orbenttic|en Se|rer beförbert.

SDiit ber Uulübttng ber 2jireítoriaí=@efc|äfte tod|renb bel SBinterfemefter! tourbe bnrc| bal König!. 
ißrobinjiai=@c|ut=Kotiegium ber Unterjeic|ttete betraut; jugleic| tourbe auc| ber ©djuiamtlianbibat ©tauer 
jur 2tu!|ütfe übertoiefen.

3u 28ei|nac|ten er|iett ber bil|erige 0ber!aplan Kt tb i ! ,  ber tangere ßeit ben !at|oíifc|en Ші= 
gionl^Unterri^t in ben unteren unb mittleren Klaffen mit grofjem ©rfoíge erteiít |atte, eine ©tette at! 
Pfarrer in ©enftenberg, fo baff er ju unferem größten Sebauern au! unferem Kottegium fdjeiben muffte, 
©ein ^laclfotger tourbe ber 0berlapían ißfieger.

2lm 15. Sanuar 1893 erlitt unfere ©dfute einen |erben 25ertuft burdf ben piö|tic|en f£ob be! 
@e|eimen Regierung!®, @(|uí= unb Konfiftoriatrate! fperrn © i lm ann,  іоеіфег feit bem 3a|re 1886 
®ejernent unferer Sinftatt im König!. 5ßrooinjiaI=@c|ui=Koiiegium getoefen toar. Фигф fein umfaffenbe! 
SBiffen, feine reifen päbagogifc|en @rfa|rungen fotoie burd| bie Sauterleit feine! ß|ara!ter! unb bie ©üte 
feine! |>erjen! ift er ben 2e|rern unb @d|ütern unferer Sinftalt ftet! ein teuc|tenbe! SSorbitb getoefen, 
unb niematl toirb ba! SInbenien an ben ebíen ©tttfáfíafenen in un! ertöfc|en.

lieber i|ren ©tubiengang unb i|re bi!|erige 5£|ätig!eit |aben bie neu eingetretenen Se|rer fotgenbe 
Eingaben gemac|t.

©ruf t Senffen tourbe im iOřarj 1862 jn ©rimmen in fßommern geboren, befudjte unb abfolöierte 
bie 3teatíc|uíe I. 0rbnung ju ©tratfnnb unb ftubierte |ierauf an ben Unioerfitäten ©reifltoatb unb файе 
f№at|emati! unb üftaturtoiffenfcijaften. Sm gebruar 1886 beftanb er ba! ©jamen pro fac. doc. unb trat
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äftidjaeíté 1886 fein ißtobejafr an ber йопіді. ОВег^ШеаВДпІе ju SSreSíau an. SSon ЩїіфаеІіІ 1887 
btó Slii^aeliž 1892 knirfte er an ber genannten Sdjuíe afô imffenfcíjaftíicíjer §iiífžíe^rer unb tourbe 
ШїіфаеІіІ 1892 alë Oberlehrer an bie Sönigi. Abteilung hieftger Slnftalt berufen.

Stuguft íOeu^ntann, int Oltober 1866 ju ©üffetborf geboren, befugte baž šfteaígtjtttnafiunt ju 
(glberfelb, ba§ er Oftern 1886 mit bem 3 euP ^  ber iKeífe oeríie ,̂ um \Щ  bem ©tubium ber Síatur* 
toiffenfchaften, ípecieíl ber ©hemie, ju toibmen. üßach jtoeijahrigem ©tubiurn ju S3onn bejog er bie Uni* 
oerfität ju SSertin, too er Scmuar 1891 auf ©runb einer Strbeit über eine organif^e Safe promoviert 
tourbe. Snjtoifchen hotte er eine (Stellung afô Siffiftent am metaílurgifáen ßaboratorium ber йопідііфеп 
iïeihnifihen |)o^f(huíe ju ©haït°ttenburg angenommen, jum ^^ecí einež fpejielleren Stubiumž ber 5lech= 
nologie unb ¿güttenfunbe. Son bort tourbe er |>erbft 1892 jum Sehrer an bie goihí^oíe berufen.

ifticharb © lauer ,  geboren im gebeuar 1861 ju Sprottau, befuchte ba§ Seaígpmnafium bafetbft 
unb bejog Oftern 1879 mit bem ^eugniê ber Seife bie Unioerfitat Sreêlau, um Sîathematii unb Satur* 
toiffenfchaften ju ftubieren. S)aê ©pamen pro fac. doc. beftanb er im gebtnar 1887, unb ВДфаеІіЗ
beśfetben Sahtež -—• nach ©rfüííung feiner fflttíitärpfíicht — trat er ba§ Probejahr am Seatghmnafium
feiner Saterftabt an. Son Oftern 1889 bi3 Oftern 1890 toar er Iffiftent am pfianjen = phpfiotogifchen 
Snftitut ber Unioerfitat Srežíau unb öom 3. gebruar 1891 big Oftern 1892 ¿ülfgleifrer am йізпіді 
eöang. ©pmnafium ju @го|з*@Іодаи; am 21. Oltober b. 3- tourbe er in gleicher ©igenfchaft öom ñonigí. 
ißroöinjiai*Schui*üoIiegium ber Sîônigl. Ober*Seaíf(^uIe ju ©leitoih übertoiefen.

®er ©efunbheitgjuftanb ber ßeijrer unb Schüler toar, abgefeïfen bon §errn ®ire!tor ЗВегпійе, 
im üerftoffenen S^uljahr im allgemeinen befriebigenb. Oberlehrer Dr. Strnbt mu t̂e toegen mehrerer 
Siphtheritig * ©rfranlungen in feiner gootilie eine 3 ett long öertreten toerben. Seithte SufluenjafüIIe unb 
Katarrhe finb im SSinterfemefter bei £еІ)гегп unb Schülern mannigfach öorgelommen, Ьоф hnt bie §lb* 
mefenheit bon ber Sdjuie immer nur einige Sage gebauert.

5Die fchriftlidhen Arbeiten für bie bieljährige Seifeprüfung mürben bon ben Schülern in ber ßeit 
bom 7. big jum 11. gebimar angefertigt, biejenigen für bie Slbfchlufiprüfung in ber 3 ett öom 9. big 
12. Scmuar.

$)ie münbliche Prüfung ber SIbiturienten aug ber Ober*Seaífchule fanb am 22. gebruar unter bem 
Sorfi^e beg §errn ißrobinjial=Schulrateg форре ftatt; alg Sertreter beg ^uratoriumg toohnte §err 
Sanitätgrat Dr. g u u n b  berfelben bei.

©ie тііпЬІіфе Prüfung ber gachfthul* Abiturienten tourbe am 4. ISärj unter bem Sorfi|e beg 
§errn ©eheimen Sergrateg Süngft abgehalten. Alg Sertreter beg Äuratoriumg nahm |>err ®ireltor
Sunghann aug ßöniggljütte baran iíeií.
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s t a t u t  ber §egenf$etbt==2öerni<fes0tiftttng
on ber

й т щ Щ е п  (O t rn - î lc r t i r r i iu ir  î t t  Щ й \ т %

§ і*
Фег am 1. 3)íärj 1891 öetfiorbene йопідііфе ñommerjienrat SBüíjeínt §egcnf( |e ibt  ju ©íeitoí^ 

f)a t bie @umme non
fünf unì» innttnirt ^aufenì» SCřatt

a ll (Stipenbium=SapitaI fût ©фіііег ber í̂eftgen Dber=9îealf($ule aulgefe|t.
®ie (Stiftung foli ben üftamen

^eeenf(i)eli»t=2Betm<f e=®tiftnnô
führen unb t^ren <Stf} in @íeitoi  ̂ ijaben.

§ 2*
©al <Stiftung!=®apitaí befteíit ani 5 @tüd brei unb ein|aIbprojentigen Obligationen ber ißroöinjiat- 

§ütflïaffe für bie ißrooinj ©i^íefien, jebel (Stüct jum Stenntoerte oon fünftaufenb Шіаг! (Serie XX. 
Sio. 251 fortíaufeub bil einfdfíieffíicí) Sio. 255).

Soiïte eine anbermeitige B̂elegung bel rapitati ganj ober teitmeife notloenbig merben, fo erfolgt 
biefelbe aulfc|üef3Íic§ in foMjen Wertpapieren, mie fie ber § 39 ber ißreufjifcijen SSormunbfc^aftlorbnung 
öom 5. Suli 1875 (@.=<S. @. 431) für Stníegung Oon SXünbcígeíbcrn oorfi^reibt.

©ie nic t̂ jur SSerloenbung íommenben ¿iufen merben bei ber ЗіеіфіЬапІ ober bei einer öffentlichen, 
obrigíeiťíich beftätigten Sparfaffe fo lange belegt, bil aul benfelben miebernm bie Slnfdfaffung oon im 
oorigen Sa^e ermähnten Wertpapieren erfolgen fann.

§ З»
©ie SSertoaltung ber Stiftung mirb bem kuratorium Oer königlichen 0ber=9iealfdhule in @leimi| 

übertragen, ©alfetbe bilbet jugleich ben Stiftung! = ffiorfíanb, beffen ©efchäftlfülirung burch bie für ba! 
erftere beftehenbe befonbere Suftruítion geregelt ift.

©a! genannte kuratorium hai feúte Segitimation burch eiu Sítteft bel fßroOinjial=Schul=koliegium! 
ju fBrellau jn führen unb bie Stiftung in aïïen gerichtlichen unb ап^егдегіфіїіфеп 2lngelegenl)eiten, auch 
in folchen fällen ju oertreten, in melchen bie ©efê e eine Spejiat=SSoïïmacht erforbern. Sluch luirb bem 
kuratorium bie Subftitutionlbefugni! eingeräumt,

§ 4*
Sin! ben ¿Büfett bei Stiftung! s kapital! merben brei Stipenbien gegrünbet.

1. ©al erfte im betrage oon breihunbert Slíarí erhält ein mürbiger Slbiturient ber Dber^Siealfchute jür 
Unterftühung feiner Stubien an einer te^nifchen §ochf(hule. ©alfelbe ianu bem betreffenben an!- 
naljmlmeife mährenb brei auf einanberfotgenber Stubienjat)re oerliehen merben.

2. ©a! jmeite im B̂etrage oon breiljunbert SJiar! erhält ein mürbiger Slbiturient ber mit ber Ober*fReal= 
fchule üerbunbenen gachfchule.

3. ©a! britte in §üí)e oon jtoeiljunbert SXar! îann nach Sefcplu  ̂ be! kuratorium! in üerfthiebener Weife 
oergeben merben unb jmar:
a) jur Unterftühung mürbiger Schüler in ben oberen klaffen ber ©efamüSlnftalt (0ber=9ieatfchule unb 

даф(фпіе);
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b) p r  ©rteiïmtg öon grämten irgenb weichet 2itt an (Sájüíer ber ©efamt^SInftaít, ет^їіе|Ііф  ber
unteren fítaffen;

c) jur SSergrö̂ erung bež unter 1 angeführten ©tipenbiuntž, tuenn 50íittetÍDfígíeit baž ©tubium auf
ber fpodjícíjuíe unmöglich machen fotíte.
©olite bie mít ber 0ber=3íeaífchute oerbunbene gttchfthute aufgetöft ober öon @íeitoi| öertegt toerben, 

fo mirb baž unter 2 für biefelbe beftimmte ©tipenbium ju gteii^en Steilen ben beiben ©tipenbien ju 1 
unb 3 jugefchtagen.

Фіе in einem 8 Ф е âUÏ SSermenbung iommenben 3 ^ ien ber Stiftung merben gemäfj § 2, 
Stbfah 3, fo lange aufgefammett, biž аиф baž britte ber ©tipenbien auf bie tpotje öon breitfunbert Шіагї 
gebracht merben fann. SDer bann nodtj öerbteibenbe 3infen=Ueberf^u| fot! ben beiben bei ber £>ber=iReab= 
f^uíe bereitž beftetjenben ©tipenbien ,,|)umbotbt¿ unb ^nnungž = ©tipenbium" ju gleiten Steilen juge= 
fchiagen merben.

§ 5*
®ie Verteilung ber ©tipenbien finbet alljährlich am ©djluffe bež ©chutjahrež öffentlich burd) baž 

kuratorium ftatt.
§ 6*

gür jebež ©tipenbium merben öon bem ®ire!tor SSernicfe jmei ©chüter in Vorfchíag gebracht, 
unter melcíjert bem kuratorium bie enbgittige SSaíjí bež ©tipenbiaten jufteht.

Veím Stobe bež ®ireltorž SS er n i de ober beim Ver jug bežfeíben auž Oíeimih hat: ber jebežmatige 
S(nftaítž=®ireltor bie Vorfchtäge ju тафеп, 3n biefen Jütten haí: baž kuratorium ein männtichež Vìit* 
gíieb ber tpegenfdjeibt ober bie nach § 4 , Vo. 5 an beffen ©tette tretenbe ißerfon ju ber be=
treffenben Vefchíu f̂affung íjeranjujiehen, meícher mie ben Sttitgíiebern bež .kuratoriumž gíeichež ©timm= 
rei^t jufteht. SĎie Vefchtuhfaffung erfolgt Ьигф Stimmenmehrheit ber an ber Vefcfjiufsfaffung Steiínehmenben.
Vei ©timmengíeitíhheit entfcíjeibet baž öon bem Vorfi|enben bež kuratoriumž ju jietjenbe Sož.

§ ?♦
^infichttich bež im § 6 ermähnten männlichen Víitgtiebež ber gflwiíie !>egenfcheibt gelten fot* 

genbe Veftimmungen:
1. Sn erfter Sinie gilt aíž fotájež ber ättefte ©ohn bež oerftorbenen konigíi^en kommerjienratž 

|)egenfcheibt, ber ©eneraíbireítor Vubot f  ^egenfcheibt in ©íeimi|.
2. Vei beffen Ibíeben ober Verjicht tritt an beffen ©tette ber nach ihm ättefte feiner Vrüber, öon

benen jur 3eit bie Herren
SSithetm §egenfcheibt, gnbritbefiher in Vatibor,
D t to  |)egenfcheibt, Vittergutžbefitjer auf Drnontomih, kreiž ißteh, 
g r ieb r id j  ^egenfcheibt, j. Q . stud. jur. in Vertin 

am Seben finb.
3. Vach bem Stbteben ober bei Verjicht atter ©ohne bež königt. kommerjienratž ^egenfctjeibt 

hat baž kuratorium auž ben großjährigen, männtictjen SDefcenbenten (in geraber Sinie) ber 
k inber  bež königlichen kommerjienratž ^jegenfctjeibt, meldje in ber ißroüinj ihren SSoïjm 
f i|  i)a b m , ein SKitgtieb oijne Vüdfiiht auf ben ®rab ber Vermanbtfchaft aužjumähíen, mobei 
bie ben Vamen §egenf¿heibt tragenben ©efcenbenten in erfter Veihe ju berücffichtigen finb.

4. ©ottten im Saufe ber Sahre íD̂ e 3 bejeichnete ißerfonen bem kuratorium nicht mehr 
befannt fein, fo hot bažfetbe in brei Sßroöinjiatbtättern, meídje in ©¿htefien erfcheinen, unb im 
SDeutfchen Vei^ž»2lnjeiger einen Stufruf bahin ju ertaffen, baß foictje Vere^tigte, mie fie Vo. З 
bejeichnet, fich binnen einer grifi ÜDn einem Vîonat nach ^ет ^-a9e ®tföheinett̂



зо

fenbett ÿhmtmern jener Síätter bet bent ßuratoriunt ju ntelben fjaben, tnorauf bte 2iu»toa§i 
unter ben jtc§ SDtelbenben erfolgt.

5. ©rfotgt teine ober eine nac§ biefen SBeftimmungen nicfjt ju berüctficljtigenbe SQtelbung, fo ernennt 
baě Kuratorium fortan einen Orofjinbuftrieííen bes iRegierungSbejirtS Oppeln, meiner für bie 
S5auer oon je fünf Sohren bie 9iedjte bes in §§ 6 ttnb 8 bê eidjneten männíic^en SOÌitglieber
ber familie ф e g e n )' ф e i b t auSübt.

§ 8»
SDaS kuratorium í)at bie reàjtjeitige ©inberufung beS itaci) § 7 berechtigten ju oerantaffen.
Sn jebem gatte erfolgt bie ©inberufung burd) ©infdjreibebrief unter befanntgabe ber für bie ein= 

jetnen ©tipenbien oorgefchtagenen ißerfonen. ©rfc§eint ber ©inberufene jur befchlufjfaffung nicht, ent* 
fdheibet er fid) audj ni^t fi|riftti^  oor ber föefdjtufjfaffung für einen ber öorgefdjlagenen ©tipenbiaten,
fo erfolgt bie SluStoahl beS Se|teren burd) bas kuratorium allein.

§ 9*
gür ben gali ber StÄebung beS kuratoriumS tritt an beffen ©tette ber 2InftattS=®ireltor für bie 

in § 5 beftimmten gunïtionen, für alle anberen gunitionen unb Зїефіе (§§ 3, 6, 7 9b. 3 bis 5, unb 
§ 8) ber SRagiftrat ber ©tabt ©Ieitoi|.

§ 10.
®er königlichen ©taatSregierung fteht bie Slufficht über bie SSerloaltung ber ©tiftung ju.

§ Sb
gür Statuten = 2tenberungen, теїфе bie SSerioenbung beS ©tiftungS = Vermögens, ben @і|, bie SSer* 

tretung ober Aufhebung ber Stiftung betreffen, ift bie íanbeSherríid)e ©eneíjmigung erforbertich- Sinbere 
Slenberungen ber Statuten unterliegen ber ©eneíjinigung beS Dber=)ßräfibenten ber ißroöinj ©chlefien.

§ 12.
©olite bie königliche Ober = Ütealfchule üon ©leiioi^ üerlegt ober aufgehoben to erb en, fo fällt baS 

oorhanbene ©tiftungSüermögen an bie ©tabtgemeinbe ©leitoih, теїфе bie ¿jćufen ^u ©chuljtoecfen pt oer* 
toenben hat.

@Iei to i | ,  ben 12. 9Jiarj 1891.
g i l t  f l t W i l t i  І І 0 І  St f l u i t i t i ,  

grau Sohanna |>egenfcheibt,
I ftubol f |)egenfiheibt, im 97amen famtlicher ©efdjtoifter.

iöegtaitbigte Slbfchrift ju U. П. 12637.
Stuf Shïen gemeinfchaftlichen ЗЗегіфі oom 16. b. 9JitS. toill gdj ber „§egenf(heibt=SSerniiie=@tiftung", 

auf grunb beS anbei jurüclfolgenben Statuts oom 12. 9Mr§ 1891, bie IRedjte einer juriftifchen ißerfon 
beríeiljen unb berfelben jur Sinnahme ber ihr öon bem oerftorbenen kommerjienrat SSiltjelm ^egen* 
fcheibt ju ©leitoih gemachten gutoenbung oon günf unb jtoanjigtaufenb ÜJÎar! І)іеїЬигф Шїеіпе íanbeS* 
herrliche @eneí)miguttg erteilen.

9Jìarmor = ipataiS, ben 19. September 1892. (gej.) 28i 11) elm R.
(ggj.) @raf ju ©uíenburg. oon ©феШпд. iSoffe. 

Sin ben SRinifter beS gnnern, ben guftijminifter unb ben DRinifter ber geiftlichen ге. Slngelegenljeiten.
23eglaubigt

Se r i  in, ben 13. Oltober 1892. Зїеіф, ©e'heimer kanjíeirat
(L. S.) unb ©ireitor ber ©eljeimen kanjíei bes SJcinifteriumS

ber geiftlichen ге. Slngetegeníjeiten.
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IV. Sttrtttlïifdje iltitttiimtgttt.

1. grec|uená=£abeUe für baê Sû^r 1892/93.

& 0 .1. u. I. O. II. U. II. O.III. U. III. IV. v. VI. @e. x. íl. ©e.

1 Seftcmb cmt 1. gebraor 1892 5 4 7 28 35 46 43 54 58 280 8 23 31
2 Abgang bis junt ©djtufi bež 

@c^ulja|rež 1891/92. . . 5 2 9 5 6 4 16 6 53 8 9 17
За Zugang Ьигф SSerfê ung ju 

D fíetn........................... 2 5 16 27 37 38 35 50 _ 211 10 10
3b 3ugang Ьигф Síufna^nte ju 

Dftern........................... 2 3 5 3 7 62 82 1 12 13
4 grequenj mu Síufauge bež 

©фиІіа|ге§ 1892/93. . . 2 7 16 32 43 46 39 60 64 309 11 16 27
5 ßugang im ©ommer^albja^r — — — — 1 1 — — — 2 — 1 1
6 Abgang im <Sommer§aíbiaí)r — — 1 3 2 5 2 2 1 16 — — —

7а Зидаид Ьигф SSerfe|ung ju 
iDWdjaeítž...................... 2 2

7b Зидаид Ьитф Slufnaíjme ju 
ШїіфаеІіІ...................... _ _

r
_ _ _ 1 _ 1 2 _ 2 2

8 gtequenj am Sliifauge bež 
SBinter^albia^tež........... 4 5 15 29 42 42 38 58 64 297 11 19 30

9 Зидапд im SBinter^albja^r . — — — — — — — — — — — 4 4
lü Slbgang im 3Sintet|aíbia|r . — — — — 1 1 1 — 1 4 — — —
i l gtequenj am 1. gebxuar 1893 4 5 15 29 41 41 37 58 63 293 11 23 34
12 ©ur^fi^uittžafter am 1. gebi\ 

1893 ............................ 21 20 19 17,5 16,5 15,5 14 13 12 — 21 20 —

2. Шідіоп^ mb Çetmatê^erpltmffe ber бфйїег.

M
SS

©í>c*=9lc<t Wattle.

ä© "S
Ш

já43
43-S3
©

áOSIÏ3 OSIÎ3 .á©
-4-*O
m &

j=t436“? i t©
aOSI
ä

V-4OSI»

1 Sím Sínfang bež ©ommeťfjaíbiaíjtež 107 134 — 68 165 144 --- 12 15 ■— --- 5 22 —

2 2lm Slnfang bež SBiutetíjaíbjaljrež . . 103 130 — 64 163 134 --- 14 16 —■' --- 7 23 —
3 2(m 1. gebxuax 1893 ................... 102 128 — 63 160 133 --- 14 19 — 1 7 27 ---
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ФсіЗ ßeugnte für ben etnjäí)tig=freht)iffigen §eerežbien(t tjaben ermatten Dfíern 1892: 24 <Seditier, 
üon benen 16 nac£j Dber-Seíunba übertraten unb 8 einen praftifdjen SSeruf ergriffen. — 9Jíic§aeító 1892: 
3 ©cíjüíer, nieldje in bie ißrajiä gingen.

3* Abiturienten an ber ОЬег^ШеаЦфпїе unb gaĄfdjute*
a ) (0íí«t*-|krtiri1)ttU >

Oft er n 1893.

&

Stamen
ber

Síbiturienten.

i£ag
ber

©eburt.
Oeburtšort.

sO

l£~o

@tanb
bes

SSaterž.

SBar auf 
ber 

©ájate 
Sa^r.

SBar
in

ißrima
Sa^r.

©rtoäijfter Seruf.

1 Strnotb Sírnfetb 4.2 .1872 . (Síeitt)i|. jüb. ©pebiteur. 91/2 2 §üttenfac .̂
2 Seofmíb S3urcgt)f 12. 11. 

1871.
Sônigžtjíitte. Iat|. 33erg=

Beamter.
6 2 §üttenfadj.

3 2Batt^er@teiní)Dff 5.1 .1872. Sattotni^. eô. §aupt!affem
after.

7 2 SSergfacB.

Oftern 1893.

&

Stamen
ber

SíBituríenten.

Sag
ber

©eBurt.
©eBurtSort.

«_o
a*
0
SŚ

©taub
beS

Sater l .

2Bar auf 
ber 

©djute 
Sa^r.

2Bar
in

staffe I. 
Satjt.

©rtoäíjfter Seruf.

1 ©art Siebermann ЗО. 4. 
1873.

©iemianotoifs. !аф. Srobuíten= 
Serto after.

2 1 £>üttenmann.

2 ©manuel Sobe 15. 9. 
1872.

Seteržborf. iati). SierBrauer. 2 V2 1 SJtafcBinen=
teĉ nifer.

3 ©igtémunb Srgofa 2. 8. 
1871.

Síadjotonia. eü. tpüttem
meifter.

2 1 §iittenmann.

4 Saut tpoiníifj. 18. 4. 
1870.

©Іеітф. eö.=
íuťíj.

former»
meifter.

2 1 3Jìafdjinett=
tecÇnifer.

5 Sari SJtitbner. 17. 12. 
1872.

Stuba. Iat|. ®ruBen=
fteiger.

2 1 ^üttenmann.

6 Ä'art Sieter. 29. 9. 
1871.

ФіИепВпгд. tatí). ©eneraft
birettor.

3 1 ^üttenmann.

7 ©гіф SBeBer 6. 3. 
1873.

Sïeigmi|. eo. ©afttoirt^. 2 1 ^üttenmann.

8 Saut 22. 6. 
1871.

Stamžíau. et). Saftor. 2 . 1 fímttenmann.
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V. #ammliW0en non ßetjmitteln.
©te aoríjanbenen Seíjtmitteí finb burc§ bie SSemenbung bet im ©tat aušgemotfenen Summe in 

bem gehörigen ©taub erhalten unb entiptecfienb ermeitert nmtben. ©ie Sibiiotijef mutbe üenne^tt
a) an ^ottfc^ttUßcn but^: Шерег, 2Iufga6en=Sammlung. Stelie, Soutnal. SSeišbacp, 

ШіесрапіЕ III, Siefetung 7 unb 8. Uíyíanb, Sliafcíjinett=Äonfttufteut. fflíitteiíungen übet ®ampf= 
ieffelbettieb. ißcggenbotf, Sinnalen unb iöeibiättet. ßabenbutg, §anbtoöttetbu(| bet Spernie. 
Siebig, SInnaíen bet Sijemie. Sfjemifcpe» Senitaíbíatt. ©tapi unb ©ifen. Ottmm, 
SBöttetbucE). ßittetatutblatt fut getmanifcpe filo logie, ißetetmann, ©eogtapfjifcije Söiitteilungen. 
ö. Spbei, ^iftotifcpe ßeitfcbtift. ^ottefponbenj gtiebti^ž bei ©ro^en. ßätidjnfi bei Sßeteinl 
füt ©efcpii t̂e unb Rittertum S^íefienl. Senttalbíatt fût bie Untemcíjt!=33ermaltung. Sittetatifi^el 
Sentralbíatt. Scriptores rerum germanicarum. Spbeí, iBegtünbnng bel ©eutfdjen Зїеіфеї. 
3eitfcptift für lateinlofe Sájuíen. iftetpmif^, Saptelbetidpi bet pöpeten Sepranftalten. lîatmatfdp 
©etnologie, 2. ЭЗапЬ, 1. Siefetung. ШгІ, Sìepertotium. ©ecpnif^el Unterticptimefen. SDÎüHer 
unb pitting, ©eutfipe ©cpuífíota. ö. SDÎoItie, ©efammeíte Scptiften. 2Bebet! 2SeItgeiipidpte.

b) an ÿle ttan f(Raffungen butep: ЗЗаср, Slafíicität unb ffefíigíeit. Herrig, British classical authors. 
Bernouilly-Antenheimer, SSabemecum. Sötnet, ißppfii. Seiiftein, Sinalpfe. SSödmann, Spemifcpe 
llntetiucpungl = IKetpoben. SüCenburg, Scpul = ©eiunbpeitžíepre. ©ebpatbt, ©eutfepe ©efipi^te. 
ßurbonfen, Queüenbucp. SJiitteiíungen ber ©efeíífepaft füt beutfepe Stjiepungl» unb Unter* 
ricptlgefcpicpte, 1. u. 2. Saptgang. Sepmann, iKetpobe bei geogtappifepen Unterricptl. Sibamp, 
SBanbiatte oon Scplefien. ißpitippfon, gtiebtiep III. Soamer, ißponeticl. ^anbbu^ füt bie 
ißtobinj Scplefien. Scriptores Berum Silesiacarum, 13. ЗЗапЬ. ®atte hon ©eutfcp*Oft*2Iftiía. 
SBanbiatte Don Slftila. geniuet, Sltitpmetifcpe Aufgaben. SSerpanbíungen bet ®iteitoren*^on* 
ferenj, 1 33anb. ffteip, ©lemente bet ißppfü.

c) btttd) ©efdjettfet SSom fíonigíicpen SÄini fter ium: ihietp, ihepertotium bet teepnifepen 
Sitteratur. Sľcitteiíungen bet Шиідіісреи teepnifepen SSetfucpl = Sinftatten. S3om §ettn Ober* 
bürgermeiftet ® reib ei: SiítpanI, 3)íufcpeííal!; Stitpanl, SBalbenbutger Steiníopíen*©ebitge; 
fíünjeí, ßatte bel oberjiplefiíipen Snbuftrie = Süejiril unb bet S3eutpener ©tjmuibe; SSoIj, ®ie 
SSergmetle Obetfcplefienl; S3etjeicpuil ber S3ergmet!e Obetftplefienl; Sättig, Sitbeitermopnungen 
in Oberfcpiefien; gefienbetg, ®ie 91iebet)cpíefifcpen Steinïopïen; SSernpatbi, Platte bet SSeutpener 
©tjmulbe; Scpüpe, bal SBalbenbutger SReDier; SBegge, SSetgbau bet ^errfepaft ißiep; ©eognoftifepe 
Satte üon Saijbtunn; Sontnp, ©ntfernung Don gäíaíien. SSon ber SSetíaglpanblung Oiben* 
bout g in SRüncpen: gdjfa ; ©eomettifcpel Sinearjeicpneu. SSon §ettn ißtofeffot Dr. © t rad :  
„©er Siutabetgiaube in ber SDîenfcppeit." SSon феггп §auptmann D. ©onat :  ®ie ^ßontinifepen 
Sümpfe.

güt bie р Щ Щ а й Щ е  © a n t in in n g  mürben foigenbe ©egenftänbe etmotben: ©ine Sinjapt 
©ummibaflmu!, ©faltpränen, Soíoguefet ffläftpcpen, ©lalplatten, mit SBaffer gefüllte ©laliugein unb 
ffimmet*®petmometet, ferner 2 Sepbener fÇIafcpen, eine eieitrifepe ißiftole, ein eleltrifcpel ißenbel, eine 
elelttifcpe Sicpel, ein ipartgummiftab, 9 ©eipietfepe iftöpten unb ein licpheleitrifcper Sipparat mit Siatrium* 
Simaigam. Siupetbem mürben jmei ШїадЬеЬигдег fýaíbfugeín, ein 0.uedfilbet*9îegen, ein SSIafenfpreng* 
Slpparat, jmei Suftpumpen=@Ioden unb eine Sammlung Don miffenfepaftüdpen Stereol!op*39iibetn angefipafft.

gür bie ф е ш іїф е  S a m î n h t î t i i  d a s  i» a i» o ra to j? im n  mürben foigenbe Sinfdpaffungen 
gemaept: iöecpergiäfet, ©tiepter, Soíben, Síeagenlgíafet, ißotjeIIan=Scpa[ett unb *©iegeí, iReibfpaíen, 
©teifüpe, ißinjetten, ißlatinbrapt unb =b'iedp, ©ialftäbe, |>otnIöffeI, ein SStonjefcpiaucp, ein SBafferbab 
aul Sliuminium, ©pfiüatoren, Pipetten, SRapfoiben unb SBageglälcpen.
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Sn bent 2eí)tjttnmet ber unteren ga^llaffe mürben jtoei 9їедепегаіі0»®а§Іатреп angebracht, gür 
ben 3ei^en=Unterricht mürben 50 Oipžntobeíle unb für ben £urn41ntemcijt 30 öerjinnte Slurnftäbe getauft.

§err Photograph ßtebert in Seuthen D/@ ftfjentte nuferer Sínftaít 5 grofie, prächtige PhDtDs 
graphieen oberf(hIefif<her §üttenmerïe. ®ie 2l ít ien = ©efeí lfchaft fü r  SiniUn^fÇabr iïat ion iu 
^Berlin 36 i£eer=garbftoffe nebft 13 aušgefärbten Strängen, bie garb merle oornt. ШІ ei ft er Suciuë 
& P rü n in g "  in £öchft a. 3J£. 13 organifche garbftoffe unb $err ©ireltor 58r emme in ©ieimih 
mehrere Stüd gebiegenen Supferl, теїфе er im öorigen Sahre oon feiner ifteife паф Stmerüa mitgebracht 
hatte.

Sn ben einzelnen Haffen fauben fotgenbe SSermehrungen ftatt. Sn P r im a:  
iRoad, Sehrbuch ber Игфепдеїфіфіе, 4 Scempiare. SBotf, ®ie ^hnt be§ iiírminiuž. (©efchen! bež 
Ф іг  e li oré), Sn Ober^S elunb a: 9'taturmiffenfchafffi(f)e ptaubereien oon 58ubbe. (©efchenl bei 
Ф іг  eit ori). Фег iWann im ШіопЬе bon §auff. (©efcheul bei 0ber = @elunbanerl Sjmo!). Sn 
Unter = @elunba: DJieper b. SBatbed, iRu^íanb, ©inrichtungcn, Sitten unb ©ebräuctje, 2 58be.; форр, 
©efchidjte ber SSereinigten Staaten bon SJÎorbamerifa, 3 58be. bel SBiffeul ber ©egenmart; Sïbing, Slipem 
Ьиф; Schürmann unb SBinbmötter, Sefebuch für gortbilbunglfchulen, 2 58be. Sn 0ber  = i£ert ia: §ottei, 
Schlefifche ©еЬіфіе; Söolf, poetifcher ^aulf^ah; SSotj, Unfere Kolonien; Dtto, ЗЯаппег eigener Haft; 
SMfjtter, ©rjühlungeu einel alten Seefahrerl (©efchenl bei Selunbanerl Sehr ab er); 58urmann, Stanlepl 
reifen (©ef^enl bei Dbertertianerl DJiodrauer). Sn U n t e r t e r t i a :  iDcarrpat, Sigilmunb iRüftig; 
§. ©Im, 2Iuf afrilanifdjem Äaramanem unb Srieglpfab; SB. ЭДШег, ©eneralfelbmarfchall ©raf ІШоЙІе ; 
§. Pfeil, ®eutf(he Sagen; Snlel SSerne, günf ЗВофеп im 58aIlon; S- SSerne, ifteife паф bem ÜJiittelpunlt 
ber ©rbe; S- SSerne, ^manjigtaufenb SOÍeiíen unter bem Meere; IR. SMpnann, Sin bei ЗїеіфеІ Dftmarl; 
gogomih, Antinahuel ; Dtto, ^ohenjollern; Spielmann, Фіе Huber bei SBenbenfürften ; 58erger, ЗИЬгефі 
Фйгег; SSahmann, ФаІ Heuj im Ьеиіїфеп SBalbe; b. b. 5Boed, Феї prinjen ¿реіпгіф SBeítumfegeíung 
(©efфen! bel SI. Mo r am i eh); ЯЗеефег* Storne, Dníel ФотІ §ütte (@efфen! bel SB. Mo dr au er); 
g. ЭфтШ, Ніафі unb Morgen (©ef^enï bel 9î. Suppa); ©ooper, Sm Sanbe ber 1000 Snfeln (@e= 
fфenï bel 58. SI b 1er); ®efoe, Dîobinfon ©rufoe (©ef^enï bel 58. SIbler); Map, Senfeitl ber geifern 
gebirge (©еїфепі bel Sí. ©o Ib mann); ФіеІІеіп, ФeutfфIanb über allei (®е?фепІ bel D. Softer); 
g. Dtto, ®eutfфe ©еїфіфіеп (®efфen! bel D. Softer);  Scipio, ßu SBaffer unb ju Sanbe (©efcljettí 
bel 58. Sibler); ©. ЭфтаЬ, Феиіїфе 58оІ!іЬйфег (©efthen! bel SI. ßu rh ) ;  D. |)öder, Фіе Heujfahrer 
(©efфení bel g. ©atte !) ;  Sugenbalbum 33. Sahïgang (©efфen! bei И  Slabem а фег). Sn Quar ta :  
Stephan, Sut Morgenrot bel beutfфen ЗіеіфеІ; 58ahmann, Sin bel Зїеіфеї Dftmarl; 58аї)тапп, ФаІ 
Heuj im 5ï3albe; Hoffmann = 5RühIe, SIuf ben ¿öhen ber @efeíííфaft; ©arIomi|, ©rjähíungen ; Иietfф, 
Stuf bem IRiebbauerhofe, 2 58be.; Dtto, §ohenjoIIern, 58аІегІаиЬіїфе Фіфіипдеп; §übner, MaigIödфen, 
58еіІфеп unb Kornblumen, ©rjählungen unb SфiIberungen aul bem Seben unfere! Kaiferíjanfel, 3 58be. 
©efфenït mürben: bon ben Quartanern ©. Seber: o. ЄфтіЬ, Фег ЗВеірпафіІаЬепЬ ; @. Po h І: 
фегфепЬаф, gíambartin; ФаІ geftohïene Hnb; © i l l er: МйпфЬаиїепі SIbenteuer; Ś i a l a l :  58ufфmann, 
Sagen unb ®efфiфten für ben erften ©efфiфt!unterriфt unb Фгод, ©ermania, райіоОДе ФеІІатайопеп; 
©. D  eft er еі ф: ©. Sфmab, ©enobeoa; Мафос^еІ: ^ilbebranbt^Streíjíen, iRotanb, eine beutfфe 
^elbenfage; Seo Kentnomi lp :  b. 58arfu^, Фег Фiamanteufфah. Sn Quin ta :  58anner, granjofifche 
Зе?еЬйфег; Kuhn, belgi.; 58ubbe, 9fřaturmiffenfфaftíiфe piaubereien; Potad, Фа! erfte @eíфiфt!buф; 
Фіе beutfdhen Kriege 1864 unb 1866; Sehmann, g ra n jö ^e ! ЗеЬгЬиф L; §еіпгіф IY., Philipp bon 
ЄфтаЬеп unb Dtto IT .; b. Stamboljr, g r ie b ^  I I .  ber ^oCjenftaufe; prof. Dr. 5R. gofj, Karl ber ©rope; 
St. Зїіфіег, Фіе beutfфen &апЬі!пефіе; ©. фfфaфe, ©onrabin, ber lepte ber Soíjenftaufen; Dr. SB. 58öhm, 
ЗІІЬгефІ ЗІфіИеІ, Marigraf bon 58ranbenburg ; p. Щ ф , Moitié! SIbenteuer in Kurbiftan; Dr. M. S., 
ЗВіфеІт ber ©rofje, ЬеиІ|'фег Kaifer. Sn Septa: Map ffmbner, Snt ©Іаще ber Königlirone, 3 58be.;
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9Jîa£ £>üïmet, Фег gto^e Sœcfürft; SStuno ©aríepp, SSon Sabefôberg bi§ griebri^êfron; Stimo (Satlepp, 
©in oergefienet §elb; §etmann Sa^nfe, Kurbranbenburg in Slfriïa; ©. Sôunfc^mann, §anë Siïïenftoà, 
ber йапЬЙпефі; S-S. Sîufc î, Шюед gut Sranbenburg; Setťíjolb 2[uei'bac§, ©in ^riebeněfoíbat; 9iot̂ en= 
burg, Фій ©uíenfpiegeí; Síofef 2Biïïomi|er, ©in beutfd^öftereidjifcijet ©žlimo; SBií^elm ©фішег, ÜJiajimitinn, 
Saifer non Přejito ; Otto Hoffmann, Фіе SSafletnije; Sr. ^offmann, Фег ©faípjäger ; iftot^enberg, Unter 
ЬепОДег flagge; ©. n. b. Soi, Simgbeutfc í̂anb in SBeftaftiía; iRot^enberg, Фег toeifje Häuptling; ifto* 
tíjenberg, Sluberfenž Stftärcíjen; ^tanj Śope|!t), ©taf non ©taríjemberg ; ©ooper, 2eberftrumpfž=©rjäíjíungen, 
(@efc§en! be§ @e£taner§ Saper).

gür bie ber Slnftaít übettniefenen ©eferente beeí)re іф тіф pierburep, im üianten ber ©cpute meinen 
befonberen S)an! auSjufprecpen.

VI. Stiftungen nnb Interftn|ungen nun Sintern.
Sin ber Ober*9íea{fcpuíe nnb teepnifepen gacpfcpule beftepen folgenbe Stiftungen nnb ©tipenbien, 

toelcpe non bem Kuratorium ber Unftalt nerloattet inerben:
1. ®ic Фа§ ©tiftungBftatut batiert nom 30. Suni 1870 unb pat bie 

Unterftüpung ftrebfamer ©cpüter ber piefigen Ober=SeaIfcpuIe jum pauptfäcptitpften Stnecf. ФаВ 
©tiftungBíapitaí, шеІсреВ urfprüngíicp 4500 SRarl betrug, ift in 4projentigen ©taatBpapieren 
angelegt. Фіе ^iufen tnerben attjaprtiep beim ©cpíufi beš ©cpuíjapreB an bie nier beften ©cpäíer 
ber Slnftalt auB ben Klaffen Unterprima, Dber=©e!unba, Obertertia unb Unter*i£ertia in ber 
Sßeife nerteilt, ba| ber Unterprimaner 2/з (72 Шїагї) ber ßinfenfumme, bie anberen brei ©cpüíer 
je Vs (36 äftarf) ber ^infenfnmme alB ©tipenbium erpalten.

Фпгср 3iufeu unb ©rfparniffe, burep ^in^ufugung ber Seftíaffengeíber ber aufgeíoften §an= 
beíBíammer ju ©íeimip unb burep ffumenbung non 1700 SJÎatf non ©önnern unb greunben 
ber Unftatt beläuft fiep baB Kapital ber §nmboíbt*@tiftung jept auf 7 750 9Jîarî, baB in 4pro= 
jentigen ©taatBpapieren angelegt ift. SSäprenb bie Sertnenbung ber ^infen beB ©tammíapitaíB 
in ber oben angegebenen Üßeife bem ©tatut gemäfj gefepiept, folien bie ßinfen beB pinjugeíom  ̂
menen KapitaiB non 3250 ÜKari, bem Sef^Iup beB Kuratoriums naep, fo nerteilt inerben, ba  ̂
100 Sfar! ber befte A b i tu r ien t  unb ben Seft ber befte Unter = @e!unbaner bei feiner 
Setfepung naep Ober = @e!imba erpält, fofern er bie ©cpule ln ei ter befuept. ©olite nur ein 
Abiturient oorpanben fein, fo erpält berfelbe nur bann baB ©tipenbium, toenn feine Seiftungen 
im ®eutfcpen unb in ber Sfatpemati! gute geinefeu finb. ©tlnaige .ginfen*©rfparniffe finb bem 
SnnungB»@tipenbium ju übermeifen. (f. 2).

ФаВ §umboibt=©tipenbium paben im nergangenen Sapre erpalten:
Abo I f  ©tain Bf і auB gabrje, ©cpüíer ber Untertertia,
©bmunb SfüI Ier auB ©íeiiníp, ©cpüíer ber Obertertia, 
g r ip  ©ärtner  auB Altpammer, ©cpüíer ber Untertefunba;
©eorg Kampe auB ©leitnip, ©фйіег ber Ober=@efunba,
Al f reb ©riefepner auB ©leiioip, alB ber befte Abiturient.

ФаВ ©tipenbium an einen Unterprimaner íam niept jur Serteilung.
2. Фіе rtttföelöfie äHrt«tet= unì» 3iinwct=3ummö pat ber ©dpnie ein Kapital übertoiefen, 

baB jur geit auB 2 200 Sfar! 3‘/'-!projentiger Staats = Anleipe beftept unb beffen ginfen ju 
Prämien an bie beften ©cpüíer ber teepnifepen gacpfcpuíe Sertnenbung finbett. §ierju gepören 
noep 217,47 Sfar! ber aufgefammeíten ginfen, ineítpe in ber piefigen ©pariaffe niebergeïegt finb.
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Фаё 3tttnmgg=@tipenöiim erlieft im te|ten Sa t̂e
ißaul § o i n i t ^  au§ ©íemn|, ©фйіег ber unteren ga^líaffe.

3. S ic  $côettfd)eifct=2Se*«itfc=@tiftim0 (f. 3. 28).
Sm Sommer 1892 пбегіпіеЗ bie t̂efige Síbteiíung bež ®ebirgž = S5eremž ber ©raffcíjaft ®ía^ ber 

Simule 36 ЗЯаг! ató iReife-Stipenbium für einen nom Sef)rer=$oïïegium p  Beftimmenben Зфйїег. ®až 
Stipenbíum eríjielt §anž йі їВ auž ©íeitoi|, Scíjíiler ber Ober = čertia. ®em Serein beehre Щ  mid) 
hiermit, ben gebü̂ renben S)anl gang ergebenft aužjufprec|en.

Stû erbem erhielten 40 Sdjüíer ber Stnftaít teitó íjaíben, teitó gangen Sdjitígeíberíaj).

VII. ІЕ i 11 £ i l U tt 0 e tu
®ie gur 2Infnaí)me in bie Septa erforberti(|en elementaren ^enntniffe nnb ftnb: ©e=

läufigfeit im Sefen beutfc§er unb íateinifc^er iörudfcfjrift; eine Іе)егІіфе unb геіпїіфе §anb)d)rift; Зеї1:і9г 
feit, Siftate ô ne grobe ortf)ograpí)ifcf)e geíjíer пафди)фгеіЬеп; Sicfjer^eit in ben 4 ©runbredfnungžarten 
mit unbenannten gangen 3 aPeIt; Hebung im kopfrechnen. Sie Aufnahme nach @epta erfolgt im Шег 
non 9 72 biž Itó/s 9сіЬЇЄп- Sei einem Шег non mehr ató 12 Sohren ift bie Aufnahme in biefe klaffe 
ungüiäffig. — Saž oierteíjähríicfje Schuígeíb beträgt in ben klaffen Septa biž Obertertia
a) für emíjeimifche 15 SOÎar! unb 1 SJiarf für ©efang= unb Surmllnterridht, b) für aužtoärtige 18 SDÎarf. 
Sn ben klaffen Hnter=Sefnnba biž Dber=5ßrima unb in ben beiben gaclfftaffen beträgt baž oiertefjähtiiche 
Sďpígeíb 20 SJfarf unb 1 SDiarf für @efang= unb Surn = Unterricht. Ш  ©intrittógelb inerben für bie 
unteren unb oberen klaffen je 3 SJfarf erhoben. Seim ©intritt ift ein Slbgangžgeugniž üon ber früheren 
Schule, ein ©eburtžfcfjeitt unb bei ooííenbetem 12. Sebenžjahre ein 3Bieber=5ntpfungžfchein eingureichen.

Sie £)ber=9feaíf(íjuíe bilbet ihre Spüler für bie Stubien auf technifchen ^ochfchuten Oor, in ihren 
mittleren klaffen oerfoígt fie дпдіеіф baž ¿fiel ber Sorbilbung für ben bürgerlichen Seruf. @ie ift eine 
Siíbungž = 2Cnftaít, шеіфе neben ben fpradhIichsh ^ 0Hf(hen gâchent befonberž bie DJřathematif, bie 9íatm> 
toiffenfchaften unb baž ¿еіфпеп pflegt; baž SateinifdĚje ift bon ihrem Sehrpíane aužgefchíoffen. Ser kurfuž 
ber Dber=5Reaífchuíe ift neunjährig.

2ín bie HntenSefunba ber ObenJfteaífchuIe fchlie|t fid) anbererfeitó ató befonbere Slnftaít eine ga(h= 
fchuíe bon gtoeijährigem kurfuž für ÜJÍechaniler unb ^üttenleute an. Sn biefer finb SJfathematil, Шїефапі! 
unb ^еіфпеп foioie äJlafchinenlehre, mechanifche Sexuologie, §ütten!unbe, ХетЭДе Se^noíogie unb praí= 
tifXe 2'trbeiten im Saboratorium bie .|mupt = UuterriXtžfäXer (fieí)e ben befonberen UnterriXtžpían @. 3).

befonbere Mtteifang an bie Шгхп nnb ^ormünber.
ťttté Ьсш ©itcttírtt* = ©tíaffc ï>cé ^tvxn 9Jíinifíet*é fcc* $ctfüiá)№, 

ttttï» ШІсЬідімаї = Ш щ сіщ т іщ іеп  4»D«t 29* 1880»
. . . . Sie Strafen, ibeídje bie Sdjulen oerpfli^tet finb, über Seiínehmer an Serbinbungen 

gu behängen, treffen in gleidjer ober größerer Saniere bie ©ítern ató bie Spüler felbft. ©ž ift gu en 
marten, baft biefer ©efidjtžpunít fünftig ebenfo, mie ež bižljer ofterž gefXehen ift, in ©efudjen um SJÍilberung 
ber Strafe mirb gur ©eítuug gebracht merben, aber ež lanu bemfeíben eine Serüdfiájtigung nicht in 2íuž= 
fid)t geftedt merben. Sen 2tužfd)reitungett oorgubeugen, mel^e bie S^nle, menn fie eingetreten finb, mit 
ihren fd)merftett Strafen oerfolgen muh, ćft Slufgabe ber hnužíi^en ber ©ítern ober ihrer Stell* 
oertreter. Sn bie Зпср bež ©íternhaufež felbft meiter ató burd) Sat, Mahnung unb SSarmtng eingu*
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greifen, liegt aufśeicijatt be» 3iec§teâ unb ber ißflic^t ber ©cljuíe; unb feíbft bei au»toärtigen ©фйіегп ift 
bie ©c^uíe nic|t in ber Sage, bie unmittelbare Slufficïjt über i^r Ьап І̂іфеІ Seben ju führen, fonbern fie 
bat nur beren SBirtfamfeit Ьпгф i^re Ülnorbnungen unb i^re kontrole ju ergänjen. ©elbft bie getoiffen* 
bafteften unb aufopfernbften SSemübungen ber Sebreríoííegien, baž Untnefen ber ©фйІегьегЬіпЬппдеп ju 
unterbrüden, merben nur teiltoeifen unb unfidjeren ©rfolg baben, toenn піфі bie ©rümcbfenen in фгег 
Oefamtbeit, inšbefonbere bie ©Itern ber ©фіііег, bie ißerfonen, теїфеп bie üluffidjt über aužmärtige 
©cbüler anöertraut ift, unb bie Organe ber Oemeinbeöertoaltung, ЬигфЬшпдеп öon ber Heberjeugung, 
bafj e§ ficb um bie fittiicbe ©efunbbeit ber berantoncbfenben ©eneration íjanbeít, bie ©фиіе in фгеп £8e= 
mübungen rüdbaltloê unterftüben . . . .

9facb ungleich gtöber ift ber тогаЩфе ©inftub, теїфеп погпеЬтІіф in ïteinen unb mittleren 
©täbten bie Organe ber ©emeinbe auf bie З т і^  unb gute (Sitte ber Sájüíer an ben böberen Schulen 
ju üben üermögen.

SBenn bie ftabtifdjen Söebörben it)re Snbignation über juchtlofeS Treiben ber Sugenb mit ©ntfchie- 
benbeit junt Stužbrud unb jur ©eitung bringen, unb menu biefeiben unb anbere um baž ЗВсфІ ber 
Sugenb beforgte Шгдег ficb entfcblicfjen, oljne Ьигф Oenunjiation Sfeftrafung berbeijufübren, Ьигф toar= 
nenbe SDÍitteiíung baž Sebrerfottegium ju unterftüben, fo ift jebenfaílž in Sibuíorten tion mäßigem Umfange 
mit Sicherheit ju ertoarten, bab baž Seben ber Schüler außerhalb ber Simule nii^t bauernb in Q u á ft-  

lofigîeit ôerfaïïen fann.

Berechtigungen ber Dber^eaífchüíer auf (taub erlangter geugniffe.
1* Ciotte ICrfovbcmiê l>oit ^cnníttiffen im Satcinifríjcn ntt»

1. iReifejeugniž :
a) für baž Stubium ber SJfatbemati! unb ÿîaturmiffenfcbaften auf ber Uniberfität unb für bie ßu= 

ïaffung jur fiüfung für baž Sebramt an Щ г х е п  Schulen,
b) für baž Stubium auf ben tedjnifchen фофїфиїеп unb für bie ßuiaffung ju ben Staatžprůfungen 

im фофЬат, S3auingenieur= unb iöiaf înenbaufach,
c) für bie Prüfung unb Stnfteïïung im Schiffbau* unb ÜKafchinenbaufach ber ^aiferiicheu Sparine 

(9íeidhžbienft),
d) für baž Stubium auf ben $orft = 2lfabemien unb für bie ßütaffung jn ben Prüfungen für ben 

Йопідііфеп gorftbertoattungžbienft,
e) für baž Stubium bež SSergfadfež unb für bie ßnlaffung ju ben Prüfungen, Ьигф теїфе bie 

^Befähigung ju ben technifchen Slemtern bei ben Sergbebörbeu bež Staatež barjutegen ift,
f) für bie Stnnabme öon ©iöiiantoärtern, metche níž ißofteieöen in ben ißoft* unb Telegraphenbienft 

eintreten toolíen (9îeichëbienft).
2. Seugniž für Oberprima:

ßuiaffung jum Supernumeriat ber SSertoaitung ber inbireïten Steuern.
3. ^eugniž für grinta:

a) Slnnnbme jur 3abímeifter*Saufbabn bei ber Шїагіпе,
b) jur Sanbmefferprüfung fotoie jur Stulbiíbung aíž kuíturtei^niíer,
c) jur Službiíbung aíž 3Jíarlfcheiber.

4. Qeugniž für Ober*Se!unba:
a) Berechtigung jum einjäbrigffreitoiíígen ®ienft,
b) Berechtigung jum ©intritt in eine mittlere gacbfcbule,
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c) girtafíimg für alle 8 toeÍ8e bel ©uímlterabienftel (5proöinjtai=SSettöattung, @taatl=©ifení)a^nbienft, 
Sureaubienft bet bet $8erg=, §ütten= unb @aImen=S3ertoaítuttg, Suftijbienft, S)íitität=3titenbantur* 
bienft),

d) Berechtigung jut Sínfteííung bei ber Saifetííchen ВеіфіЬапї,
e) ^uiaffuug jur Sttafdjmiften* uub Sttgenieur=ißrufung für bie §anbeíl= unb Síaiferíiche Шіагіпе. 

5. ,8 eugm3  |ür Unter=@e!unba:
a) jum ©intritt all B 0 fteřPebition!=(3eí)ilfe,
b) für bie ^uíttffitug jur Prüfung all geidjenleïjtet an ©tjinnafien unb ifteaíanftaíten.
c) gutüffung jum ©tubium auf beut Sönigi. 9Kufi!=Sttftitut uub auf ber afabentif^en |>ochfchute

für Bîufi! in Berlin.

2» 9lrtd) SBefiefjett einet ijStüfnne int Sateinif^en, itoiiei ï»ie bet betteffenben ^iaffcn= 
ftnfe etfötbetiicben ^icnntniffc СІПС0 îHCrtijîljmJtrtftiîinO nrtci)jnn»eifen finb*

1 . Qeugnil.ber Beife mit „geuügeub" im Seutfcheu unb gmnjüfifchen.
a) gür bai ©tubium ber neueren ©practjen auf ber Uniberfität unb für bie ^wiaffuug jur Prüfung 

für bal ßeijramt an höheren ©chuten,
b) mit „gut" in ber Břathematif jur Stuf nähme ohne Prüfung all Äabett ber Břarine, bor Be= 

enbigung bel 19. Satire!,
c) Silpenfation bom В °^е:Рее!аЬпг'фЗг ©тешете
cl) Berei^tigung jum ©iutritt in bal reitenbe geibjager-^orp!.

2. f feugn^  für B ^ma:
a) guíaffung jur Bortepeefahnrichl=Brüfung,
b) jum BiititaríBíagajiuííSienft,
c) ¿ur Slpprobation all gahnarjt,
d) ßutaffung ju ben höheren íanbtoirtfchaftlichen Setjtanfíaíten.

3. ^eugnil für Dber=@eíunba:
a) Annahme all 2 lpotheíer = Sehrting,
b) ßutaffung jur S'aifert. Bíarine, menu ba! 17. Sebeuljahr noctj n i^t erreicht ift,
c) Aufnahme in bie fíônigí. ©ärtneríehranftatt ju B^bam, (ßatein bi! Quarta einfcĘjl.).

4. ßeugni! für Unter=©etunba:
a) ßutaffung jur röntgt. Xierarjneif^ute unb ju ber ßönigt. Biititär^Bo^arjtf^uIe ju Bertin,
b) Aufnahme in bal §auptinftitut bei Sabettenforp! in Sidjterfeibe.

3. 9laá) SBefíe ên einet ^tüfnne int Sateinifd)en nnb ©ticcíjifcíjcn,
in toeietjer bie Sienntniffe eine! Ohntnafiat=Abiturienten nachjutoeifen finb, gemährt ba! gmgnté oon ber 
Qber=iReaííchuíe atte Berechtigungen, bie ber @t)mnafiaí=2lbitnrient hat.



SBereöjttpng ber gctrfjfdjüler, 
infofern btefeíben im ©eft  ̂ Ш  ^ereĄttgung^f^etne^ für ben 

einjährig*freimtöigen TOIitärbtenft finb:
1. ŠReifegeugniž :

a) SSetterbung um bie ©teilen ber SSerfflatten=SSor[tef)er, ber te^nifc§en SSetriebž = ©eíretäre, ber 
tectjnifdjen Stfenbaljn = ©etretare in ber ©taatž * Sifenba^n=iôerwaítung,

b) ânlaffung jn fíonftrultionlfeíretären, SBertftättenôorfteíjern, 3ľca]c|inen=S:ngenieuren bt» jur Stellung 
ber ©tabžingenieure in ber iMdjžmarine,

c) 3ulaffung jnm ©upernumeriat ber SSermattung ber inbireíten Steuern, 
é ^  3eugni§ für bie obere Staffe:

'*•»* a) ßulaffnng jur Sanbmefferprüfung fomie jur 2tu»bitbung al» Suíturtec^niíer,
b) 3ur ВДагЇїфеіЬег = £aufba()n.



Фіе Slulfíeííung ber Зеіфпипдеп famtitdper ©фйіеї finbet ftaít:

©onntag, ben 26.
Uotnñitrtgé t»ott 11 ltí)ť Ш  nrtdjwittrtôé 2 llljt,

unb

Шїппіад, ben 27. ШМг5,
uovntittafié Hon 8 iná 12 Itíjt, norfítnittagé Hon 2 Hiô 6

^ienêtog, ben 28. bDrntittagê 10 U^r.

1) ©efartg: ©í)or auë „Spíjígenici in Síuító';, üon ©íjr. @Іий.
2) SSorträge ber ©фиСег:

Sejta. @eorg 93Ia3c¿t)í: „®er ißroje^", tìon ©|. g. ©eitert.
Ctuinta. Sírt^ur Rippert :  „Фаз toar für mid)", üon Soížíjorn.
öuarta. S t r nr  Saute rba^:  „Síarí X II. unb ber pommerjdje Sauer ЗЩеВай", üon SBitt). 

SBein̂ oíb.
Unter = Tertia, ©ruf t  3)t i c g e í : „Le Retour dans la Patrie" par Béranger.
£)Ьег*Фегііа. Strtl jur SDÎoratoie|: „©c t̂oerting, ber ©ac f̂eniierjog", üon ©gon ©Bert. 
£)ВеГ'©е!ипЬа. ^ermann ißoi iad:  „Mark A ntony’s Oration oyer the Body of Caesar." 
SIBiturient ber gadjfdjule. ©art  SJiitbner: „St. Ш . Hofmann аІЗ gorjdjer unb afô Serrer." 
SlBitnrient ber DBeritftealfdjuie. 2Saltí)er ©te in t)off:  „Sorjug unferer Зей üor ber früíjeren."

3) ©efang: „gïüt)ting3tieb" üon Фйггпег.
©ntíaffung ber SíBiturienten.
Serteitung ber ©tipenbien.

4) @c|íu§gefang. StBfdjiebsgefang an bie SíBiturienten: „Фег ©ngeí ber ©ebutb", tìon iR. íjMme.

3eugni3 = Ser te i íung unb Serfe^ung in ben einzelnen Maffen nad) Seenbigung ber ©d)íu!= 
feierlic§!eit. __________________

Фаз neue ©djuíjaíjr Beginnt SRitttoo^, ben 12. Stprit. Фіе Stufna^meprüfung ber angemeíbeten 
eint) ei m if  cÇ en ©djüler finbet ФіепЗіад, ben 11. Stprit, frü^ 8 Ut)r, bie ber au3 to a r t i  g en ©c§üíer 
SRitttooc ,̂ ben 12. Stprit, früf) 8 U |r ftatt. ©ine Stufnafpnc паф Qu in ta  unb Quar ta  ift toegen 
UeBerfitdung biefer Hlaffen au3gefc^íoffen.

© ïc ito ilî, im Ш іщ  1893.

aiertreter be§ S)ire!tor8.
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Friedrich Rückert, sein Leben und Dichten
von

Oberlehrer Dr. Otto A rn d t.

-----------Ю-*<-е-----------

Vorwort

F o lg en d e  D ars te llu n g  is t h e rv o rg e g a n g en  aus einem  V o rtra g e , den der V erfasser im 
Ja h re  1888 in e iner vom  h iesigen  D eu tsch en  S p rachvere in  v e ran s ta lte ten  öffentlichen V e r
sam m lu n g  zu r F e ie r des F lu n d ertjäh rig en  G eb u rts tag es  F r i e d r i c h  R ü c k e r t s  g eh a lten  hat. 
E s  g a lt  einem  g eb ilde ten  Z uhörerkreise  ein a n s c h a u l i c h e s  B i l d  v o n  d e m  L e b e n  u n d  
d e r  L e b e n s a r b e i t  des F lu n d ertjäh rig en  zu en tw erfen , von  dem  V erg än g lich en  seiner 
D ich tu n g en  das U nste rb lich e  zu sondern  und  a u f  d a s  g r o s s e ,  b l e i b e n d e  V e r m ä c h t 
n i s  d e s  D i c h t e r s  e i n d r u c k s v o l l  h i n z u w e i s e n .  W e n n  der A ufsa tz  an  d ieser S telle  
dem  D ru ck e  ü b e rg eb en  w ird  —  sp ä te r  als g ew ü n sch t — so gesch ieh t das von  seiten  des 
V erfassers, w eil e r w ahrgenom m en , dass R ü c k e r t zu denjen igen  u n se re r g rossen  D ich te r und  
D en k e r gehört, w elche  m eh r g e n an n t als g e k a n n t sind ; und w eil e r dazu b e itrag en  will, den 
M enschen  und  sein  W e rk  dem  G eiste und  dem  H erzen  des deutschen  V olkes n ä h e r  zu 
b rin g e n , dass R ü c k e r t  — w ie L essin g  von  den  g rossen  S chriftste llern  w ill —• w en ig e r er
hoben  u n d  fleissiger ge lesen  w erde.

A ls  H a u p tq u e lle n  h ab en  g ed ien t:
1) F ried rich  R ü c k e r t 's  g esam m elte  P oetische  W e rk e  in 12 B änden. F ra n k fu rt a/M . 1868— 69, 

J. D. S au e rlän d e r’s V erlag . Im  zw ölften B ande S eite  355-—472 g ieb t ein A n h a n g  von 
D r. C. B ey e r „N achrich ten  von  F ried rich  R ü c k e r t’s L eb en “.

2) F ried rich  R ü c k e rt. E in  L ebens- und  C harak terb ild  für S chule  und  H aus. V on Prof. D r. 
C. B eyer, F ra n k fu r t a/M . 1888, J. D . S auerländer, 156 S.

D en  L eb en sb esch re ib u n g en  B eyers, beide m it unendlichem  F leiss und  b e g e is te rte r  V e r
eh ru n g  für den  D ich te r gesch rieb en , sind n a tu rg em äss  zum  grossen  T eil die N achrich ten  
über R ü c k e rts  L eben  entnom m en.



A u sse rd em  sind als N ebenquellen  h e ran g ezo g en  w o rd en :
3) H ein rich  K u rz , G eschich te  d er deu tschen  L itte ra tu r. 5. A ufl. L eipzig  1870, T eubner. 

H I. B and.
4) R u d o lf  G ottschall, D ie deu tsche  N a tio n a llitte ra tu r des n eu n zeh n ten  Ja h rh u n d e rts . L itte ra r- 

h isto risch  u n d  k ritisch  d a rgeste llt. 3. Aufl. B reslau  1872, T rew en d t. I I I . B and.
5) F ran z  K ern . Zur E rin n e ru n g  an F ried rich  R ü c k e r t ,  geb . d en  16. M ai 1788. S o n n tag s

b eilagen  zu r „V ossischen Z e itu n g “ den  13. u n d  20. M ai 1888.
6) F ran z  K ern . F ried rich  R ü c k e r t’s W e ish e it des B rah m an en  d a rg e s te llt  und beurte ilt. 

2. A u sg ab e . Berlin 1885, Nicolai. 209 Seiten.
7) F r. R e u te r , F ried rich  R ü c k e r t  in  E rla n g e n  u n d  Jo sep h  К о р р . N ach  F am ilienpap ieren  

d a rg este llt. P ro g ram m  1888.
E in  V erzeichnis von  veröffen tlich ten  S chriften  von  u n d  ü b e r R ü c k e r t  fo lg t am  Schluss.



L Mckerťs Leben 1788 bis 1866.

1. Lehr- und W anderjahre 1Y88 bis 1820.
a. Schweinfurt, Oberlauringen, Schweinfurt 1788 bis 1805.

F r i e d r i c h  R ü c k e r t  is t , w ie sein g le ich streb en d er G enosse in der M eiste ru n g  der 
deu tschen  Sprache, d er G raf von  P la ten , von G eburt ein F ra n k e ; „der S trom  des M ains“ ist 
es, „an w elchem  seine W ie g e  s tan d  im  R e b e n k ra n z “, (II. Bd., S. 44), und  das dam als noch 
reichsfreie S täd tch en  S c h w e i n f u r t  im  bairischen  R eg ie ru n g sb ez irk  U n te rfran k en  w ard  am  
16. M a i  1 7 8 8  seine G eburtsstad t.* ) Sein V a te r  w a r der A d v o k a t und  sp ä te re  R e n ta m tm a n n  
Jo h an n  A d am  R ü c k e r t ,  seine M u tte r , eine geborene  S choppach , ebenfalls die T o ch te r eines 
R ech tsg e leh rten . W ie  G oethe h a t unser D ich te r „vom  V a te r die S ta tu r, des L ebens ernstes 
F ü h re n “, das heisst die hohe, m äch tig e  G estalt, eine gew isse A b k e h r  von  g rö sserer G esellig
k e it u n d  unerm üdlichen  F le iss ; „vom  M ütterchen  —  die L u st zu fabulieren“, daher er sp ä te r 
von ih r s a g te :  „G ott belohne sie, F rü h e  g ab  sie S peis’ und  F u tte r  M einer P h an tasie .“ **) 
B eide erleb ten  noch  ih res A e lte s ten  R u h m . D ie H au p ten tw ick e lu n g sjah re  seiner K in d h e it 
v e rb rach te  er von  1792— 1802 in  O berlau ringen , einem  D orfe ebenfalls in  U n terffan k en , w o
hin  sein  V a te r  als A m tm an n  verse tz t w orden  w ar. A n  O berlau ringen  knüpfen  sich auch  die 
m annigfachen  E rlebn isse  u n d  E rin n e ru n g en , w elche R ü c k e r t  nach  m eh r als d re issig  Jah ren  
in e in igen  G edich ten  erzäh lt: sein e rs te r U n te rrich t in der D orfschule, das L a te in le rnen  beim  
H e rrn  P fa rre r , die zierlichen R e in sch riften , deren  A n fan g sb u ch stab en  d er K n a b e  m it se lb st
b e re ite te r fa rb ig e r T in te  ausm alte , die e rsten  R e im  versuche und  die S treifzüge in  W a ld  und  
B e rg  und  F lu r. D ieses L eben  in  d er N a tu r , dieses W a n d e rn  au f den  w ald igen  H ö h en  der 
G egend  w a r  seine L ieb lingsbeschäftigung .

»Alle Vogelstimmen habe«, gestellt er später,
»Alle Vogelnamen auch
Ich gekannt, halb wilder Knabe,
Aufgewachsen fast im Strauch.« П. Bd., S. 340; vgl. auch II., 370, 107 und V., 29.

* )  A m  20. O ktober 1890 w a rd  ih m  unter glänzenden Festlichkeiten h ier ein D enkm al en thü llt. Dasselbe stellt 
neben der F ig u r  des D ichters die Mrrse der W e ish e it des Brahmanen und der Geharnischten Sonette dar. Im  alten 
Gymnasium der S tadt, dessen Schüler R ücke rt w a r, is t ein R ückertz im m er m it  Rückertnraseum  eingerichtet worden, 
welches solche Gegenstände aufzunehmen bestim m t ist, die geeignet sind, die liebevolle E rinne rung  an den D ich te r wach
zuhalten. A u c h  so ll es den Sam m elpunkt b ilden  fü r die R ü c ke rtlitte ra tu r, fü r D arste llungen nach R ü cke rt, fü r B ilder, 
Denkm ünzen und Büsten des D ichters in  O rig in a l und Nachbildung. Ebenso sollen do rt bisher unveröffentlich te oder nur 
wenig bekannte, in  Ze itschriften verstreute Rückerterinnerungen gesammelt werden.

**1 D a  diese A rb e it ursprünglich n ich t fü r den D ruck geschrieben war, so is t es dem Verfasser n ich t überall m ehr 
m öglich gewesen die angeführten Stellen in  R ückerts W erke n  aufzufinden.
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D och n ich t d er milde, sonn ige  S o m m ertag  ist seine F re u d e , sondern  e r is t am  liebsten  
d raussen  :

»'Wenn in Waldesblättern 
Sturmes Ahnung flüsternd wacht,
Sich der Himmel regt zu Wettern 
Und der Donner lacht . . . .
An dem Himmel Wolkenwogen,
Windesbrausen in dem Wald,
Dabei bin ich aufgezogen,
Dieses ist mein Aufenthalt.« VIL, 79.

H ie r fasste d er K n a b e  jen e  tiefe L iebe zur N a tu r, w elcher d e r M ann sein  ganzes L eben  
h in d u rch  tre u  b lieb , und  die u n v e rs ieg b a r in tausendfacher G esta lt sein  D ich ten  durchflu tet. 
V orzüg lich  v o rb e re ite t, k am  e r O ste rn  1802 au f das G ym nasium  se iner V a te rs ta d t, w elches 
ih n  sow ohl in s ittlicher als in  g e is tig e r B eziehung  zu seinen ausg eze ich n ets ten  S chü le rn  zählte.

M ichael 1805 g in g  d e r S iebzehn jährige  ab  m it dem  g län zen d sten  R e ifezeu g n is , das je  
einer u n se re r g rossen  M än n er e rh a lten  hat.

b. Würzburg und Heidelberg 1805 bis 1809.

E r  bezog  die U n iv e rs itä t W ü rz b u rg , um  n ach  dem  W u n sc h e  des V a te rs  die R e c h te  
zu stud ie ren ; e r v e rn ach lässig te  sie indessen bald, um  seiner N e ig u n g  zu folgen, die ih n  zum  
S tu d iu m  d er S p rach en  und  ih rer L itte ra tu ren  d rän g te . In  W ü rz b u rg  schloss er F reu n d sch aft 
m it dem  S tu d en ten  d e r  M edizin C hristian  S to ck m ar aus R o d a c h  bei K o b u rg , dem  n ach b e
rü h m ten  F re ih e rrn  v. S t., m it dem  e r b is  in  sein G reisenalter in  V e rk e h r  blieb. M it S to ck m ar 
te ilte  er, von  d er po litischen  S trö m u n g  d er Zeit ergriffen, die g lü h en d ste  V a te rlandsliebe  u n d  
die B ew u n d eru n g  für den E rzh e rzo g  K a r l von  O estre ich , d er schon , als R ü c k e r t  a ch t Jah re  
a lt w a r , die M ain g eg en d  von  den  F ran zo sen  g e sä u b e rt h a tte . A ls  1809 sein  A ufru f an  die 
deu tsch e  N atio n  e rg in g , w ollte  d er feu rige  Jü n g lin g  in  das östre ich ische H e e r  e in tre ten . A b e r  
d e r schnelle  S ieg eszu g  N apoleons, die E ro b e ru n g  W ien s u n d  die b lu tig e  N ied erlag e  des E rz 
herzo g s in  d e r zw e itä tigen  S ch lach t von  W a g ra m  liessen seinen E n tsch lu ss  •— er w a r schon bis 
D resd en  g e la n g t —  n ich t zu r A u sfü h ru n g  kom m en. E r  v e rsen k te  sich  w ieder in  seine 
S p rach stu d ien , die er nach  d re iundeinhalb jährigem  B esuche d er H o ch sch u le  —  im  le tz ten  
H a lb ja h r  d er U n iv e rs itä t H e id e lb e rg  — zu H au se  fortsetzte.

c. Ebern, Jena, Ebern, Bettenburg, Rodach 1809 bis 1815.

Seine E lte rn  w o h n ten  je tz t in  E bern , einem  S täd tch en  zw ischen K o b u rg  u n d  B am b erg , 
w ohin  sein V a te r  1809 ve rse tz t w orden  w ar. A u f  den  einsam en S p az ie rg än g en  d o rt w a r der 
E n tsch lu ss  in ihm  re g e  gew orden , die akadem ische  L au fb ah n  e inzusch lagen . E r  e rw arb  sich 
in  Je n a  die philosophische D o k to rw ü rd e  u n d  die E rlau b n is  V o rlesu n g en  zu h a lten  au f G rund  
einer g e leh rten  la te in ischen  A b h a n d lu n g  „U eb er die Id ee  d e r P h ilo log ie .“ D arin  w eist e r 
sch o n  a u f  das M orgen land  h in  als die re iche  Q uelle d ich terischer P h a n ta s ie , A n m u t und  
F o rm en fü lle , die e r zw ölf Jah re  sp ä te r  beg innen  so llte  d e r stau n en d en  W e lt  zu erschliessen. 
D o ch  fand  e r keine B efried igung  im  P riv a td o zen ten tu m , u n d  das Ja h r  1812 sah  ih n  w ieder 
im  E lte m h a u se , w o er sich dem  S tud ium  d er M u tte rsp rach e  h ingab . W ie d e r  du rchstre ifte  
e r die H a in e  u n d  Triften, im  F re ien  seine S p rach e  stud ierend , an  w elcher dem  vierundzw an-
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zig jäh rigen  „w ilden F a lk e n “, w ie er sich se lb er nennt, besonders das R au h e , K n o rrig e , K ra f t
volle g e fä llt, so dass ihm  seine g eh eb ten  rau sch en d en  E ich en w äld er ein Bild seiner M u tte r
sp rache  sind :

»Damm bin ich dir gewogen, Und in deinen deutschen Eichen
Dir vor allen, Heimatland; Lehrst du deine Sprache mich;
Kühl im Wald mich auf erzogen Wie sie rauschen, so desgleichen
Hast du, nicht im Sonnenbrand. Bauschet sie gewaltiglich.
Was mich wiegen kann in Ruh, Nur in deutscher Sprache Braus
Sturm und Wolken, schenkest du. Stürmt das Herz von Grund heraus.« VH., 79—80.

In  d ieser Zeit w ard  sein H erz  schm erzlich  ergriffen  du rch  den  plö tzlichen  T o d  eines 
schönen ju n g e n  M ädchens, A g n es , d er T o ch te r eines K o lleg en  seines V ate rs , u n d  diesem  leb 
haften  G efühl en tsp ran g en  46 S o n e tte , deren  vo llendete  F o rm  u n d  tiefe E m p fin d u n g  zum  
ersten  M al den  g rossen  D ich ter offenbaren. D ie so e rzeu g te  E m pfindsam keit des G em üts 
Hess in dem  ju n g e n  D ich te r ba ld  d a rau f eine e rn ste re  N e ig u n g  en ts teh en  zu d e r T o ch te r  des 
B esitzers einer idyllisch  g e leg en en  W irtsch aft, w ohin  sich  R ü c k e r t  zu u n g es tö rtem  S tud ie ren  
zu rückgezogen  h a tte . M arieliesens n ü ch te rn e  N atü rlich k e it em pfand , tro tz  a ller B esingung , 
n ichts für den  H erzw u n d en  und  w ard  ihm  eine A m ara , eine B ittere . 76 S o n e tte  u n d  41 k leinere 
G edichte in gew öhn licher L iederw eise  erzäh len  uns diese Idy lle . B eide G efüh lsergüsse w u rd en  
bei H e ra u sg a b e  seiner W e rk e  dem  L iebesfrüh ling  u n te r  den  N am en  „A m ary llis“ u n d  „A g n es“ 
als V orfrüh ling  vo r ged ruck t.

D em  ländlichen L eben  m it seinen A rb e iten  und  T räu m en  w urde  R ü c k e r t  E n d e  des 
Jah res du rch  seine B eru fu n g  an  das G ym nasium  zu H a n a u  entrissen. A b e r  e in ige T a g e  vor 
seiner E in führung ' en tw ich  er p lö tzlich -— um  bei d e r a llgem einen  E rh e b u n g  seines V a te r 
landes nach  dem  U n te rg a n g e  d er g ro ssen  A rm ee  in  R u ss la n d  in  das H e e r  g e g e n  F ran k re ich  
einzutreten . D en  B itten  u n d  V o rste llu n g en  se iner E lte rn  u n d  F re u n d e  g e la n g  es jedoch, den  
durch  an g e s tre n g te s  A rb e iten  g esch w äch ten  F ried rich  zurückzuhalten , w äh ren d  sein  um  zwei 
Jah re  jü n g e re r , einziger B ru d er H ein rich  als freiw illiger J ä g e r  m itg in g . W a s  ihm  m it dem  
S chw erte  v e rsa g t w a r , u n te rn ah m  er m it d e r F e d e r : e r schrieb  K rie g sg e d ic h te , „ G e h a r 
n i s c h t e  S o n e t t e . “ Sie erschienen im  D ru ck  m it ein igen  Z eitged ich ten  1814 u n te r  dem  T ite l 
„D eutsche G edichte von  F re im u n d  R e im ar.“ U rsp rü n g lich  h a tte  er sich R e im e r  nennen  wollen, 
der S ohn  des a lten  V oss aber m ach te  daraus R e im ar, indem  er ausrief: „Schändlich , dass ein 
solcher G enius sich einen R e im e r n e n n t!“ So t r a t  R ü c k e r t u n te r  d iesem , auch  sp ä te r  oft 
verw endeten  N am en, 26 Ja h re  alt, als D ich te r in  die O effentlichkeit.

D ie g rosse  Zeit d er F re ih e itsk rieg e  ve rleb te  er zum  g rö ssten  T eil a u f d e r B e tte n b u rg  
bei H a ssfu rt am M ain, w elche der B esitzer F re ih e rr  von  T ruchsess, ein F re u n d  seines V aters, 
ein viel gereister, für deutsches W e se n  b eg e is te rte r  a lte r  Ju n g g ese lle  (sein W a h lsp ru c h  „Jung  
b leiben w ir“ V II., 53 und  R .’s N achruf a u f ihn  III ., 189— 190), zu einem  S am m elp la tz  für 
viele Jü n g e r  u n d  M eister deu tscher K u n s t u n d  W issenschaft g e m a c h t h a tte . D o rt v e rk e h rte n  
un ter anderen  die beiden  tü ch tig en  S öhne des a lten  V o ss, des H o m e rv e rd e u tsc h e rs , d e r  b e 
k an n te  H u m o ris t Je a n  Paul, d er g re ise  T hüm m el und  G ustav  S chw ab. So b o t die gastliche  
B u rg  dem  ju n g e n  geharn isch ten  S o n e ttend ich te r m annigfache  A n re g u n g  u n d  B elehrung . A u s  
jen e r Zeit h ab en  w ir auch  von  S chw ab  eine B esch re ib u n g  des A eu sse ren  R ü c k e rts . E r  sch ild ert 
ihn  als g ro ssen , bleichen Jü n g lin g , von  K o p f  zu F u ss  schw arz a ltd eu tsch  g ek le id e t (m it 
S chnüren  bese tz te r S am tro ck ), lan g e  schw arze L o ck en  tra g e n d , die b is a u f die S ch u lte rn
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h erabw allten , —  oder w ie d er D ich te r im  „L iebesfrüh ling“ se lber s a g t :  „L ocken , fliegende, 
t r u g  ich , die w ie R a n k e n  M ich u m sc h a tte te n , um  die S chläfe  w allend“ L , 548 —  m it fun
k e ln d en  b rau n en  A u g en .

E in  anderes F reu n d sch aftsv e rh ä ltn is , das R ü c k e r t  in  seinem  d ich terischen  W o llen  und  
V o llb rin g en  ebenfalls fö rd e rte , w a r das zu dem  eh rw ü rd ig en  P fa rre r  von  R o d a c h , einem  
kle inen  S täd tch en  be i K o b u rg . D iesen , den  S u p erin ten d en ten  H o h n b au m , le rn te  e r au f der 
B e tte n b u rg  kennen . W ied e rh o lt w eilte  e r län g ere  Zeit auch  u n te r  seinem  g astlich en  D ache. 
V o n  dem  inn igen  V erhä ltn is  und  g eg en se itig en  V erständn is des A lte n  und  des Ju n g e n  le g t 
das Id y ll „ R o d a c h , ein D en k m al d er G astfreundschaft“ (X II., 343— 51), Zeugnis a b , w elches 
R ü c k e r t  bei seinem  A bsch ied  1814 im  F rem d en stü b ch en  hinterliess.

B eide F reu n d esk re ise , in  denen  R ü c k e r t  v e rk eh rte , w idm eten  ab e r n ich t bloss den  
schönen  W issenschaften  u n d  K ü n s te n  ih re  A u fm erk sam k e it, sondern  auch  den  politischen  
V o rg än g en . E in  Bild jen e r au fg e reg ten  Zeit m it ih ren  gem isch ten  E m pfin d u n g en  von  F reude, 
Z orn  u n d  W e h  ü b er den  w eiteren  V erlauf d er E re ig n isse  is t eine zw eite  F o lg e  „ Z e i t g e 
d i c h t e “, m it denen  d er D ich te r „d er Z eit, w ie e r sich au sd rü ck te , noch  ein O pfer b rin g en  
m usste .“ S ie w u rd en  ab e r le ider e rs t 1817 g e d ru c k t u n d  fanden daher n ich t die B each tung , 
w elche sie dam als verd ien ten .

d. Stuttgart ¡815 bis ¡817.

E n d e  1815 g in g  R ü c k e r t nach  S tu t tg a r t ,  um  m it dem  als E p ig ram m en d ich te r b e k a n n 
te n  S ch rifts te lle r H a u g  zusam m en das von  dem  C o tta ’schen  V e rla g  h e rau sg eg eb en e  „ S tu tt
g a r te r  M o rg en b la tt“ zu leiten. In  S tu t tg a r t  w urde  er m it L u d w ig  U h lan d  befreundet und  
zu fleissigen S tud ien  d e r m itte lhochdeu tschen  L itte ra tu r  an g e reg t, w ovon die N achd ich tungen  
d er „L ieder u n d  S p rü ch e  der M in n esän g er“ (V., 126— 200) F rü c h te  sind. Indes der G eist 
d er Zeit gefiel ihm  im m er w en ig e r, es e rg riff ih n , w ie so viele V ate rlandsfreunde  in  jenen  
Ja h re n , ü b er das E le n d  d er here inb rechenden  R e a k tio n  eine b ittre  S tim m ung . U m  das 
G le ichgew ich t se iner unzufriedenen  S eele w ieder h erzuste llen , g in g  er, w ie e inst G oethe in 
ähn licher A b sich t, n ach  dem  sonn igen  Italien . N ach  einer lan g sam en  R e ise  d u rch  die 
Schw eiz g e la n g te  er E n d e  1817 in  R o m  an.

e. Rom, Wien, Ebern ¡817 bis ¡820.

I n  R o m  schloss e r sich jenem  K re ise  von K ü n s tle rn  und  G eleh rten  an, in w elchem  die 
N am en  N iebuhr, d e r  G eschichtsforscher, d er dam als d o rt p reussischer G esan d te r w ar, Cornelius, 
d er H au p tm eiste r d er n eu eren  d eu tschen  M alerei, T h o rw ald sen , d e r dänische B ildhauer, und  
d er K ronprinz  L u d w ig  von  B a ie rn , der D ich te r und  G riechenfreund , g län z ten ; u n d  er w ar 
d u rch  seine g ro sse  G esta lt und  sein  se lb stbew usstes A u ftre ten  eine d er auffälligsten  E rsch e i
n u n g e n  d er ew igen  S tad t. V on  R o m  aus m ach te  e r A usflü g e  nach  N eapel u n d  Sicilien. 
A b e r  schon  E n d e  1818 trieb  ihn  die S eh n su ch t n ach  den  H eim atflu ren  zurück. E r  nahm  
den  W e g  ü b er F lo ren z  nach  W ien .

D e r A u fen th a lt d o rt ab e r deh n te  sich au f ein halbes J a h r  aus und  w u rd e  v o n  e n t 
s c h e i d e n d e r  B e d e u t u n g  f ü r  s e i n  g a n z e s  f e r n e r e  L e b e n  u n d  D i c h t e n :  in W i e n  
t r a t  er in  V erb in d u n g  m it dem  g rossen  K e n n e r  d er P ersischen  D ich tk u n st und  F ö rd e re r  der 
o rien talischen  S prachw issenschaft, Josef von  H a m m e r-P u rg s ta ll , u n d  w urde  von  diesem  in
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d i e  m o r g e n l ä n d i s c h e n  S p r a c h e n ,  besonders das Persische, e in g efü h rt u n d  m it B ü ch ern  
und  allerlei g e leh rtem  R ü s tz e u g  v e rso rg t. Im  F rü h lin g  1819 w a r  er w ieder daheim , e r siedelte  
a b e r im  n äch sten  Ja h re  n ach  K o b u rg  ü b e r, um  die d o rtig e  B ib lio thek  zu benutzen . D am it 
sind R ü c k e rts  L eh r- und  W a n d e ija h re  zu  E n d e  u n d  es b eg in n en  die M eisteijah re .

2. M eis  ter jahr e 1 8 2 0  bis 1866.
a. Koburg 1820 bis 1826.

S p rach e  u n d  D ich tu n g  des M orgen landes w ird  fo rtan  das G ebiet, ü b e r das sich  F ried rich  
R ü c k e r t  zum  u n u m sch rän k ten  H e rrsc h e r  m ach t. D ie sechs J a h re , w elche  e r als P r iv a tg e 
leh rte r  in  K o b u rg  zu b rach te , w aren  Ja h re  des g rö ss ten  F leisses. In  dem  k u rzen  Z eitraum  
eignete  e r sich  die K en n tn is  d e r m eisten  o rien ta lischen  S p rach en  und  ih re r L itte ra tu re n  an, 
im  besonderen  S a n sk rit oder A ltindisch, A rab isch  u n d  P ersisch . V ieles w ard  m üh se lig  a b g e 
sch rieben , d a ru n te r  ein ganzes S a n sk ritw ö rte rb u ch  in zw ei g rossen  F o lio b än d en , d a  m o rg en 
ländische B ücher dam als schw er zu h ab en  u n d  te u e r  w aren . E rs t  in  sp ä te ren  Ja h re n  erh ie lt 
e r du rch  S to ck m ar’s V e rm itte lu n g  vom  P rinzen  A lb e r t  von  E n g la n d  die U rquellen , besonders 
indische. D er e igen tüm liche In h a lt u n d  die frem d artig e  F o rm  v eran lasste  ih n , sich und  
seinem  V a te rlan d e  zu r B e leh ru n g  u n d  F re u d e , einen g ro ssen  T eil d er D ich tungen , die er so 
m ühsam  k en n en  lern te , in  sein ge lieb tes D eu tsch  zu ü b ertrag en . So ü b e r tru g  er dam als : aus 
dem  A r a b i s c h e n  die M a k a m e n  oder E rzäh lu n g en  des E rzre im schm ieds H a r i r i  u n d  die 
poetischen S te llen  des K o r a n  (erst 1888 ersch ienen), aus dem  P e r s i s c h e n :  L ieder des 
H a f i s  u n d  D s c h e l l a l e d d i n  R u m i ,  D ich tu n g en , w elche ihn  zu e rst d er W e lt  als d en  b e 
rufenen  M eister o rien talischer K u n stfo rm en  zeig ten .

D iese u n d  an d ere  sprach liche A rb e iten  b e g le ite te  eine u n ü b erseh b are  M enge e igener 
G ed ich te , d ie  b ek an n te s ten  und he rrlich sten  d a ru n te r  die L ieder des „ L i e b e s f r ü h l i n g s “, 
w elche w ir dem  schönen  L iebesverhältn is  R ü c k e rts  zu L uise W ie th au s  v e rd an k en , d e r S tief
to ch te r seines H au sh errn , des A rc h iv ra ts  F isch er in K o b u rg , in  dessen H au se  er sich e in g e
m iete t ha tte . S ch lich t u n d  schön s a g t e r von  dem  A nfang  dieses V erhä ltn isses im  26. d er 
L iebeslieder des E rs te n  S trausses E rw a c h t:

»Ein Obdach gegen Sturm und Eegen Ein gastlich Thor nur wünscht’ ich offen,
Der Winterzeit Mich zu empfahn,
Sucht’ ich und fand den Himmelssegen Ein liebend Herz war wider Hoffen
Der Ewigkeit. Mir aufgethan.
0  Wort, wie du bewährt dich hast: 0  Wort, wie du bewährt dich hast:
Wer wenig sucht, der findet viel. Wer wenig sucht, der findet viel.
Ich suchte eine Wanderrast Ich wollte sehr ihr Win tergasi
Und fand mem Reiseziel. Und ward ihr Herzgespiel.« I., 280.

W eih n ach ten  1821 führte  er die G eleierte  des L iebesfrüh lings heim  zum  g lück lichsten  
E hebunde, d er je  s terb liche  M enschen vere in ig t h a t. Ih r  S o h n , H e in rich  R ü c k e r t ,  d e r 1875 
als G eschich tsprofessor in  B reslau  starb , h a t sich  sp ä te r  ü b e r sie m it d en  W o rte n  geäu ssert: 
„Sie h a t dem  D ich ter ein G lück geschaffen, w ie es w en ig en  M enschen  au f d er unvollkom m enen 
E rd e  beschieden  ist. S ie  allein h a t es R ü c k e r t  m öglich  g e m a c h t, so zu leben , w ie sein 
innerster Z ug  u n d  die sich g es te llte  A u fg ab e  v e rlan g ten . Sie nahm  ihm  alle S o rg en  ab  u n d  
Hess ihn  in  d er stillen  W e lt seines D en k en s u n d  Schaffens g ew äh ren .“
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A b e r  d e r G ew inn  aus seinen fleissigen P riv a ta rb e iten  w a r m eh r ein in n erer für G eist 
u n d  G em üt, als ein äu sserer für H a u s  u n d  H erd , und  d er Ju n g v e rm äh lte  m u sste  suchen, sich 
eine ausköm m liche S te llu n g  zu verschaffen. A u f  d en  R a t  seiner F reu n d e  b ew arb  e r sich um  
eine L eh rers te lle  am  K o b u rg e r  G ym nasium .

»Liebchen, meine Freunde raten,
Edlem Lehrstand mich zu weihn,
Auszustreuen goldne Saaten 
In der Jugend frische Reihn,« 

e rzäh lt e r I., 596. A b e r  e r g e s te h t:
»Ob in mir ich solche Körner 

Heg’, ist wenig mir bewusst;
Sie zu säen zwischen Hörner 
Hab’ ich völlig keine Lust.«

U n d  er b ek am  d ie  S te lle  auch  nicht. D enn  m an  w a r d er A n s ic h t, „dass ein D ich te r sich 
n ich t dau ern d  fü r eine L eh re rs te llu n g  b eg e is te rn  könne.“ D an n  k am  seine politische G e
sinnung. D afür ab e r w u rd e  d e r D ich te r 1826 von  dem  ju n g e n  K ö n ig  L u d w ig  I. von  B aiern  
zum  o r d e n t l i c h e n  P r o f e s s o r  d e r  o r i e n t a l i s c h e n  S p r a c h e n  an die U n i v e r s i t ä t  
E r l a n g e n  berufen.

b. Erlangen 1826 bis 1841.

E r  w a r nun  38 J a h r , 15 Ja h re  so llte  e r in  E rla n g e n  bleiben. Je tzt, als kön ig lich  bairi
sch e r Professor, le g te  e r auch  seinen a ltd eu tsch en  R o c k  n eb st B a re tt ab  u n d  g in g  w ie seine 
A m tsg en o ssen  u m h e r, n u r  dass e r sie, g leich  S au l, um  eines H a u p te s  L ä n g e  ü b e rrag te . In  
d en  e rs ten  Jah ren  n ah m en  die V orlesu n g en  und  w issenschaftlichen A rb e iten  seine ganze  Zeit 
u n d  K ra f t  in  A n sp ru ch , und  das D ich ten  tr a t  in  den  H in te rg ru n d , w ie er se lb st s a g t:

»Und als ich nun zum Abzug schritt,
Zählt’ ich des Hausrats Stücke:
"Weib, Rind und Bücher gingen mit,
Die Muse — blieb zurücke.«. VH., 90.

E rs t  1829 n ach  einem  K u ra u fe n th a lt in  E m s, w o die L angew eile  ihn  heilte  (II., 164), suchte  
ih n  die M use w ieder heim . E r  g ed ach te  seiner K in d h e it in  O b erlau rin g en  und  schrieb  als 
eine A r t  D ich tu n g  und  W a h rh e it  seiner Ju g e n d  die 43 G edich te ü b e r „D es D o rfam tm anns
sohnes K in d e rjah re“, II., 215— 76. Ih n en  fo lg ten  in  den  näch sten  Jah ren  unzäh lige  lyrische 
E rg ü sse  seines dicht- u u d  redse ligen  H erzens ü b er G o tt, M ensch und  W e lt ,  die w ir in  den  
S am m lu n g en  „ H a u s  u n d  J a h r  (II. Bd.) u n d  „ P a n t h e o n “ (V IL Bd.) finden. D ie sechs Jah re  
von  1832—^38 g eh ö ren  zu den  fru ch tb a rs ten  ly rischen  D ich te rjah ren  seines L ebens. D as Jah r 
1833 allein w eist 449 L ieder auf. In  d ieser Zeit en ts tan d en  auch  2826 G edich te — w ie sein 
unerm üdlicher L eb ensbesch re iber B ey er au sg erech n e t h a t (X II., 430) — des 1838 verö ffen t
lich ten  g ro ssa rtig en  L eh rg ed ich tes  „ D i e  W e i s h e i t  d e s  В r a h m  a n  e n .“ U n d  doch sind 
d iese g edankenre ichen  D ich tu n g en  e igentlich  n u r  A bfälle  seiner g rö sseren  A rb e iten  — „poeti
sche  H o b e lsp äh n e“, w ürde  R u d o lf  G o ttschall sag en  (G ottschall H L, 48) — , seiner N achd ich
tu n g e n  aus dem  Sanskrit, A rabischen , P ersischen  und Chinesischen. D an eb en  b o t ihm  seine 
um fassende K en n tn is  m orgen länd ischen  S ch riften tum s eine F ü lle  des Stoffes für seine „M or
gen länd ischen  S a g e n  u n d  G eschich ten“ (IV. B d.), „E rbau liches und  B eschauliches aus dem
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M orgen lande“ (V I. Bd.) u n d  seine „B rahm anischen  E rzäh lu n g en “ (Ш., 197— 392). D azu 
kom m en  zahlreiche teils d ichterische, teils prosaische B e iträg e  für Zeitschriften. In  E rla n g e n  
erschien auch  1838 eine e rs te  S am m lu n g  seiner W e rk e  in 6 B änden.

A ls  P ro fessor h a tte  e r tro tz  seines g rossen  N am ens n u r w en ig  Z uhörer, be i d e r E n t-  
fern theit d er von ihm  g e leh rten  S p rach k u n d e  e igentlich  se lbstverständlich . A b e r  w en n  die 
vorschriftsm ässige Zahl D rei n ich t zusam m enkam , w a r es ihm  n ich t unangenehm . E in e  tra u 
r ig e  Zeit b rach  W eih n ach t 1833 über ihn h e re in , w o alle seine sechs K in d e r am  S ch arlach  
darn iederlagen . Zwei K in d e r s ta rb en  ih m , sein d reie inhalb jähriges T ö ch terch en  L uise  und  
sein heissgelieb ter fün fjäh riger Sohn E rnst. D er G ram  um  sie h a t dam als in  einem  M onat 
sein H a a r  geb leich t. D ie  „ K i n d e r t o t e n l i e d e r “, die sich in seinem  N achlass fanden , sind 
redende Z eugen  seines V aterschm erzes.

A ls m it dem  R e g ie ru n g sa n tr itt  des K ö n ig s  F ried rich  W ilh e lm  IV . von  P reu ssen  die 
b ed eu tendsten  M änner d er W issenschaft und  K u n s t nach  Berlin berufen  w urden , da  g e la n g te  
der R u f  auch  an den  D ich te r u n d  G eleh rten  F ried rich  R ü ck e rt. E in  H an dsch re iben  des 
K ö n ig s e rn an n te  ihn — u n te r  V erle ih u n g  des unen tbeh rlichen  T itels eines G eheim en R a ts  —  
zum  P r o f e s s o r  d e r  o r i e n t a l i s c h e n  S p r a c h e n  an der  U n i v e r s i t ä t  B e r l i n .  Im  
H e rb s t 1841 zog  R ü c k e r t  m it seiner Fam ilie  in B erlin  ein.

c. Berlin 1841 bis 1848.
D as L eben  in d e r n o rddeu tschen  H a u p ts ta d t b e h a g te  dem  S üddeu tschen  nicht. E r  w ar 

zu fre im ütig  in  seinen A eu sse ru n g en  über Politik , R e lig io n  und  K u n st, n ich t g e n u g  geheim - 
rä tlich  zugeknöpft und  berlin isch  g ew an d t in  den  E m p fan g ssä len  und  e rreg te  m an ch m al d a 
durch  A e rg e r  oder — m itle id iges L ächeln . A u ch  für das H ofleben  e igne te  e r sich n ic h t 
Zum O rdensfeste  e in g e lad en , v e rg ass  e r — seine O rden  anzulegen. In  d er H a u p ts ta d t der 
K ü n ste  fehlte  ihm  die A llm u tte r  N atu r, die ihn  seit seiner K in d h e it zum  S innen  und  D ich ten  
geführt h a tte . A llerd in g s schw ieg  seine M use im  rauschenden  L eben  B erlins nicht. D ie 
grössere  politische B ew e g u n g  d er Zeit und  des O rtes u n d  die bedeu tenden  K u n s tle is tu n g en  
der h au p ts täd tisch en  T h e a te r  veran lassten  ih n , an  die V erw irk lich u n g  eines L ieb lin g sg ed an 
kens aus d er Zeit d e r F re ih e itsk rieg e  zu g eh en , näm lich  du rch  eine R e ih e  g esch ich tlicher 
Schauspiele die E n tw ic k lu n g  d er m enschlichen  K u ltu r  zu r A n sch au u n g  zu b ringen . A b e r  
der ly rische D ich ter h a tte  sein d ram atisches K ö n n en  völlig  v e rk a n n t, u n d  diese D ram en  so
w ohl als die aus d er d eu tschen  K a ise rg esch ich te  w u rd en  w eder au fgefüh rt noch  gelesen. 
D as s te ig e rte  seine U nzufriedenheit in  Berlin. E r  w ar n u r verpflichtet, im  W in te r  V orlesu n 
gen  zu h a lte n ; den  S om m er ü b er w o hn te  er au f seinem  bei K o b u rg  g e leg en en  R it te rg u t  
N eusess, w elches seine S ch w ieg ere lte rn  ihm  1838 a b g e tre te n  h a tten . U n d  so sehn te  er sich 
jeden  W in te r  „A us d er s tau b ig en  R esidenz  In  den  laub igen  frischen L enz Zu seinem  län d 
lichen N eusess h in .“ N ach  zw ei Ja h re n  schon Hess er seine F am ilie  s tän d ig  d a , w äh ren d  er 
in B erlin  w ohnte. D en  W in te r  1847/48 las e r zum  le tz ten  M ale in  Berlin. A m  16. M ärz 
verliess er die preussische  H a u p ts ta d t, um  nie w ieder dah in  zu rückzukehren . V on  N eusess 
aus löste er sein A m tsv e rh ä ltn is , und  d er K ö n ig  g en eh m ig te  g ro ssm ü tig  seine V erse tzu n g  
in den  R u h e s ta n d  m it d er H ä lfte  seines G ehalts.

d. Neusess 1848 bis 1866.
R ü c k e r t  w a r n u n  sechzig  J a h r  und  leb te  au f seinem  friedlichen L andsitz  noch  ach tzehn  

Jah re  in  stiller Z urückgezogenheit, besonders g e le h rte r  T h ä tig k e it h ingegeben , ab er auch w ie



ein W eise r N a tu r- und  M enschenleben  beo b ach ten d , sinnend u n d  dichtend. M anchm al sah  
e r F re u n d e  bei sich. In  d e r U n te rh a ltu n g  verm ied  er ein E in g eh en  au f seine G eistesw erke, 
ab e r S p rach e , K u n s t und  Politik  b e rü h rte  e r g e rn ; er b ek an n te  sich  als A n h ä n g e r  eines 
E rb k a ise rtu m s u n te r F ü h ru n g  P reu ssen s , t r a t  d a h e r auch  dem  1859 g e g rü n d e te n  N ational
v ere in  bei, w elcher seinen S itz zu K o b u rg  ha tte . S elb st B esuche zu m achen  Uebte e r n ich t; 
es w a r ihm  unbequem , seine a ltgew ohn te , schöne H äu slich k e it zu verlassen, die eine v o rzü g 
liche H au sfrau  und  G a ttin  m it U m sich t und  T reu e  leitete. L u ise  R ü c k e r t  g in g  ih rem  G em ahl 
im  T ode  v o ran ; sie s ta rb  am  26. Ju n i 1857. In  nie v e rg essen d er T re u e  h a t d e r überlebende 
G a tte  o ft, besonders nach  dem  sonn täg lichen  G o ttesd ienst, ih r  G rab  b esu ch t u n d  d o rt im  
S tillen  die E rin n e ru n g  seines lan g en  L iebeslebens gefeiert. E r  h a tte  gehofft, dass sie ihm  
einst die A u g e n  zudrücken  w ü rd e :

»Du solltest einst m ir zu die Augen drücken,
Nun soll ich D ir es thun.
Die Augen, aufgethan mich zu beglücken,
Hier schliessen sie sich mm.
Wenn Du sie aufthust dort im Lichte wieder,
0 , wende liebend sie zu mir hernieder,
Bis mir beschieden ist, bei Dir zu ruh’n.« Poet. Tagb. S. 260.

N eun  Ja h re  eines re ichen  L eb en s, re ich  an g e le h rte r  u n d  d ich te rischer A rb e it, w aren  
dem  g re isen  D ich ter noch  danach  beschieden. D er H e r r  des L ebens erfü llte  i h m,  um  w as 
e r im  W in te r  seiner T a g e  b an g en d  g eb e ten  h a tte :

»Lass mich wandeln nicht im Traum,
Lass mit wachem Sinn
Mich ergehn im Schöpfungsraum;
Lebensherr, am Lebensbaum 
Dieb mir den De wann!

Und nicht sterben kümmerlich,
Lebensmüd’ und matt,
Sondern jahr- und freudenreich,
Deinem Patriarchen gleich,
Lebensfroh und satt.« VIL, 450.

Im  Ja h re  1863 feierte e r seinen fünf u n d  siebzigsten  G eb u rts tag , an  dem  G lückw ünsche 
aus allen G auen  D eu tsch lands ihn  e rfreu ten  (vergl. P oet. T ag eb . S. 436— 49). In  eben dem  
Ja h re  w u rd e  e r  am  18. O k to b er auch  zur fünfzig jährigen  Jubelfe ier d e r L eipziger S ch lach t 
e in g e lad en ; diese E in lad u n g  w ar ih m , w ie e r äu sse rte , ein „m em ento  m ori“, eine M ah n u n g  
an  d en  T od, da  e r als „ le tz te r“ d er D ich te r d e r  F re ih e itsk rieg e  g e lad en  w ar (II., 207). E n d e  
1865 fing  e r  an  zu k ränke ln , seine S paz ie rg än g e  w u rd en  k ü rze r u n d  b esch rän k ten  sich  zuletzt 
a u f  d en  H au sg a rten . A m  V o rm itta g  des 31. J a n u a r  1 8 6 6  g in g  F ried rich  R ü c k e r t ,  auch, 
w ie  d e r s te rb en d e  D ich te r von  W eim ar, nach  „L ich t!“ v erlan g en d , in  die U n ste rb lich k e it ein.



IL  Rückert’s Dichten.

W e r  nach  diesem  L eb en  sich die D ich tu n g en  R ü c k e rts  v e rg e g e n w ä rtig t, is t v e rsu ch t 
zurückzuschrecken  v o r einem  n äh eren  E inb lick  in  die F ü lle  des Stoffes, den  ein langes, a rb e it
reiches L eben  aus schier unerschöpflichem  D ich terbo rn  h e rv o rg eb rach t hat. Zw ölf B ände 
zäh lt die n ach  seinem  T ode  von  H ein rich  R ü c k e r t b e so rg te  A u sg a b e , dazu k o m m en  fünf 
B ände N ach lass, und n och  sind uns die Schätze  n ich t alle von  seiner Fam ilie  erschlossen. 
Indes tre te n  dem  B e tra c h te r  des deu tschen  D ich ters zunächst die U eb erse tzu n g en  und  B ear
beitu n g en  v o r den se lb stän d ig en  W e rk e n  zurück. F e rn e r , w enn  R ü c k e r t  auch  in allen  
G a ttu n g en  d e r P oesie  g ed ich te t h a t ,  so is t e r doch g a r  kein  D ram atik e r u n d , ein ige S tü ck e  
ausgenom m en , au ch  kein  ep ischer D ichter. Seine D ram en  sow ohl als auch viele seiner er
zäh lenden D ich tu n g en  scheiden  also d e m,  d er das ihm  E ig e n e , U nsterb liche  von  dem  V e r
gäng lichen  so n d e rt, aus der B e tra c h tu n g  aus. So sind  von  d en  s i e b z e h n  B ä n d e n  e tw a  
noch zehn zu d u rch m u ste rn , zum eist ly rischen  Inhalts. D enn  R ü c k e r t is t im  höchsten  und  
w eitesten  S inne L y r i k e r .  V e rs tan d  und  G em üt, S tim m u n g  und  G edanke h errschen  in 
seinen S chöpfungen  vor. A u c h  von  diesen w ürde  e rs t eine A u s w a h l  das grosse, b leibende 
V erm äch tn is  des D ich ters an  sein V o lk  darstellen . D enn  bei d er überw ältig en d en  F ü lle  von  
G edanken und  E m pfindungen , w elche dem  D en k er und  D ich te r so reich  zuström ten , u n d  der 
verführerischen  L eich tig k e it im  G ebrauch  d er d ichterischen Form , w elche ihm  eigen  w ar, h a t 
es n ich t fehlen können , dass zugleich  m it den  schönsten  und  h e rrlichsten  P oesien  auch  ganz  
unbedeu tende R eim ere ien  en tstanden . U n d  dieses is t auch d er G ru n d , w aru m  die D ic h te r
persönlichkeit R ü c k e rts  so un b estim m t v o r dem  G eiste seines V olkes s teh t und  seine w ah rh aft 
herv o rrag en d e  B e d eu tu n g  n u r  von  den  w en igen  e rk an n t und  an erk an n t ist, w elche die P e rle n  
aus den  S an d k ö rn ern  ge lesen  h ab en . E r  h a t ja  1841 selber eine A u sw ah l seiner G edich te  
h e rau sg eg eb en , ab er sie is t keine g u te  S ich tu n g , und  T ausende  von P erlen  fehlen. D er 
D ich ter em pfand es se lb s t, dass auch  bei ihm  die E rn te  n ich t n u r an  K ö rn e rn  re ich  w ar, 
sondern auch  an  S p reu  (W eishe it des B rahm anen  V III., 15, 31);  ab er er g e s te h t es auch  
selber, dass er n ich t verstand , w as er anderen  riet, aus d er S p reu  die K ö rn e r  zu lesen :

»Als ich meine Lieder sammeln sollte, Selber warf ich mm mich auf zu richten,
Gut’ und schlechte scheiden wollte, Könnt’ es auch nicht besser schlichten;
Dacht’ ich unparteiischer Gesellen Was mir heut’ gefiel, missfiel mir morgen.
Zween zu Richtern zu bestellen. Nun so mag der Himmel sorgen
Aber uneins wurden sie im Amte; Und der Leser. Hier empfängt er alle,
Der erkor, was der verdammte. Les’ er aus, was ihm gefalle.« VH., 99.
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D iesen R a t  des D ich ters w ollen w ir befo lgen  : auslesen, w as u n s  gefällt, soviel eine durch  
Zeit und  R a u m  b eg ren z te  U eber- und  R ü ck sch au  g es ta tte t. A m  E n d e  w erden  w ir  in  seinem  
ganzen  g rossen  D ich te rg a rten  finden, w as e r n u r  von seinen k le inen  G ed ich ten  s a g t :

»Meine kleinen Gedichte 
Kommen wie kleine Blumen mir vor,
Lauter winzige Wichte;
Aber zusammen doch ein Flor.
Und hervor aus dem Chor
Blicken Y erg issm einn ich te .«  YIL, 154.

1. Vaterland.
S einen  E in tr itt  in  die deu tsche  D ic h tu n g  m ach te  R ü c k e r t  als V a te rla n d ssä n g e r, und  

w en n  ein T h eo d o r K örner, E rn s t M oritz A rn d t und  M ax  S ch en k en d o rf als D ich te r d er F re i
h e itsk rieg e  g en an n t w erden , w ird  auch  sein N am e genann t. V on  dem  heiligen  K rie g e  selbst 
fem g eh alten , w ollte  er doch „seine K rä fte  zum  D ienst des V a te rlan d es  k e h re n , m it den  ihm  
eigenen  W affen  m ithadern  in dem  g rossen  H a d e r; und  er s te llte  in  ih re  rauschenden  Ge- 
sch w ad e r1' 74 „ G e h a r n i s c h t e  S o n e t t e . “ M an h a t diese unvo lkstüm liche  und  u n san g b a re  
F o rm , w elche die u n m itte lb are  W irk u n g  au f den  k leinen  K re is  d e r G eb ildeten  besch rän k t, 
ge tade lt. W e n n  m an  ab e r diese S one tte  je tz t lies t, so e rh ä lt m an  den  E in d ru c k , dass für 
solch  e ig en artig e  A u sd ru ck s w eise und  jenen  tie fe rnsten , feierlichen In h a lt diese festg efu g te  
F o rm  seh r w oh l passt. D ie A usd rücke in diesen E rs tlin g en  seiner M use sind, w ie einer d er 
T ad ler, R u d o lf  G ottschall III., 36, anerkenn t, „frisch, g rob, k e c k ; die R e im e  neu, k rä ftig , rau h  
du rch  die W a h l stah lg esch ien te r W o rte .“ U n d  w enn  auch  zuzugeben  ist, dass n ich t w en ige  
d e r G ed ich te  e tw as gezw ungen  einherschreiten , als w enn  das an m u tig e  S o n e tt des H arn isches 
u n g ew o h n t w äre, so sind  doch —  n ich t einige, w ie d er K ritik e r  will, sondern  — die m eisten  
„erzene V ersg es ta lten  von  ged iegenem  G u sse ,“ w elche dem  zähnekn irschenden  G rim m  über 
die S ch m ach  des V ate rlandes, dem  zorn igen  W e c k ru f  zu S ieg  oder T od, d er T ra u e r  um  die 
G efallenen , dem  Ju b e l über die S iege  w ohl anstehen . H . K u rz  III., 204 bezeichnet sie als 
„eine d e r  g ro ssa rtig s te n  E rsch e in u n g en  in d er G eschich te d er deu tschen  P oesie“, in  F o rm  
u n d  In h a lt „vollendete K u n s tw e rk e “, u n d  W . H e rb s t sind  sie „die geistvo llsten  poetischen  
D en k m ä le r jen e r K rieg sze it.“ *)

D ie G edich te g e b e n , w enn  auch  jedes fü r sich ein abgesch lossenes G anze is t, in ihrer 
G esam the it eine d ich terische D ars te llu n g  des F re ih e itsk rieg es  vom  ers ten  E rw ach en  aus der 
E rn ie d rig u n g  bis zu r V e rtre ib u n g  d er U n terd rü ck er. Zu A n fan g  k an n  er n u r g rim m ig  aus- 
ru fen  über die G eduld  des g e tre te n e n  V olkes:

. . . .  »In Glutbuclistaben
Einschreib’ ich mein’ und meines Volkes Schande,
Das seine Freiheit nicht darf denken wollen.« I., 8 , 3.

D o ch  als das V olk  sich erhoben  h a tte  und  du rch  O pfer ohneg le ichen  ein H e e r  g e rü s te t 
w a r , d a  b esan g  e r die O pferfreud igkeit d e r  F ra u e n  P reu ssen s I., 17, 21; d a  pries er 
das w affengebende E isen  I., 17, 22; e rm ah n te  die P reu ssen  des g ro ssen  F ried rich s D eg en

* )  W ilh e lm  H erbst, H ilfsbuch  fü r die Deutsche Litteraturgeschichte. 3. A u fl.  Gotha 1883, F . A . Perthes, S. 62
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aus dem  Invalidendom  von P aris  heim zuho len  L, 25, 38 und  39 und  lieh dem  heiligen  
Schw ur, d e r in  a ller K äm p fe r Seelen  lebte, die k rä ftig en  W o rte :

»Wir schlingen unsre Häncl’ in einen Knoten,
Zum Himmel heben wir den Blick und schwören,
Ihr alle, die ihr lebet, sollt es hören,
Und wenn ihr wollt, so hört auch ihr’s, ihr Toten.

Wir schwören: Stehn zu wollen den Geboten 
Des Lands, dess Mark wir tragen in den Röhren;
Und diese Schwerter, die wir .hier empören,
Nicht eh’r zu senken als vom Feind zerschroten.

Wir schwören, dass kein Vater nach dem Sohne 
Soll fragen, und nach seinem Weib kein Gatte,
Kein Krieger fragen soll nach seinem Sohne,

Noch heimgehn, eh’ der Krieg, der nimmersatte,
Ihn selbst entlässt mit einer blut’gen Krone,
Dass man ihn heile oder ihn bestatte!« L, 18, 23.

W e n ig e r  bed eu ten d  sind die den  S o n e tten  b e ig eg eb en en  „kriegerischen  S p o tt- und  
E h ren lied e r“. D as beste  E h ren lied  d a ru n te r  is t ohne Zweifel „D as ru ft so la u t“ I., 230— 231.

E ine  g rosse  Zahl schöner D ich tu n g en  en th ä lt die zw eite S am m lu n g  v a te rländ ischer L ieder 
„ Z e i t  g e d i e h t  e.“ M it he iliger A n d a c h t v e rh e rrlich t e r in dem  G edich te „M ag d eb u rg “ I. 
146 die K ö n ig in  L uise als S chu tzheilige  d er S ta d t, die sie einst ve rg eb lich  von  dem  s ta rre n  
K o rsen  zurückbat. In  laun igen  V ersen  b es in g t er in  den  sieben „B lücherliedern“ L, 174— 180 
den g re isen  F eldm arschall und  im  T on  des P sa lm en sän g ers  den S tu rz  des w ah n b e th ö rten  
K aisers  in „G ott und  die F ü rs te n “ I., 48. B ek an n te r sind w ohl „die G räb er zu O tten sen “ 
L, 72— 76, das e rs te , w elches die zw ölfhundert vom  französischen M arschall D av o u st in 
g rim m ig er W in te rk ä lte  1813/14 au sg e trieb en en , erfro renen  u n d  v e rh u n g e rte n  H a m b u rg e r  
d eck t; das zweite, w o „von B raunschw eig  d er A lte , K a r l W ilh e lm  F erd inand , v o r des H irn es 
S palte  die R u h ' im  G rabe fand“, und  das d r it te , w o d e r S ä n g e r  d e r H erm an n sch lach t, 
K lopstock , ruh t, es

» ist als zum Versöhnen 
Dies Grab hierher gestellt.

Die Thränen der Vertrieb’nen, Wo wie in goldnen Streifen
Des Feldherrn dumpfe Gruft Das Wort des Sängers steht:
Verschwinden vorm beschrieb’nen Saat von Gott gesät,
Stein unterm Lindenduft; Dem Tag der Garben zu reifen.«

W e n ig e r  b e k a n n t is t v ielleicht die erg reifende E rzäh lu n g  aus dem  russischen  F e ld zu g  „Die 
linke H a n d “ L, 151— 152. E in  T ru p p  p lündernder F ran zo sen  h a t  eines russischen  L a n d 
m anns H ü tte  a u sg e ra u b t, „G edu ld ig  s ieh t’s d er a lte  R u s s “. D a  m alt ihm  einer des K aisers  
N am enszug  in  die linke H and, „U nd  w er einm al dies Zeichen tru g , Is t  e igen  ihm  fürs L eb en “. 
D er R u sse  h a u t die H a n d  ab :

. . . .  »Da nehmt die Hand, bedeckt mit Blut,
Und seht, was sie euch nützet!
Nehmt hin, was eures Kaisers ist 
Und was da trägt sein Zeichen!
Ihr werdet mit Gewalt und List 
Nicht euren Zweck erreichen.
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loh geb’ euch nur die linke Hand, 
So bleibt noch mein die rechte,
Mit der ich für mein Yaterland,
Für meinen Kaiser fechte.
Und nehmt ihr auch die rechte hier, 
So -werd’ ich nicht verzagen:
Die Rechte Gottes über mir 
In Wolken wird euch schlagen.«

Da hob er hoch als wie zum Schwur 
Des Armes blut’gen Stümmel,
Und die es sahn, ein Schreck durchfuhr, 
Sie fliehen mit Getümmel,
Es war, als säh’n sie aus dem Blut 
Den Geist schon steigen rauchend,
Dess rechter Arm sie schlug mit Mut, 
Die linke Hand nicht brauchend.«

D em  W u n sch e  nach  einem  G esam tva te rlande  g a b  er e ig en artig en  A u sd ru ck  du rch  das G e
d ich t „Die drei G esellen“ I., 123— 124. D och  schien ihm  die Zeit eines gee in ten  D eu tsch 
lands noch  so fern  ; das v e rrä t uns sein b e rü h m tes G ed ich t „B arbarossa“ L, 108— 109, das 
also g le ich  n ach  den  F re ih e itsk rieg en  en ts tan d en  is t:

D ie  a lten  R a b e n  d er Z w ietrach t fliegen noch  um  den  B erg , und  w ehm ütig  lä sst d er S ä n g e r  
den  ed len  S tau fenkaiser sp rechen :

»Und wenn die alten Raben

D ieselbe K la g e  e n th ä lt, ab er m it freud igerem  S chlüsse „Die S tra ssb u rg e r T an n e“ I., 140 
bis 143, deren  p rophetische  W o rte  von  d e r K aiserpfalz  im  W a s g a u , „D a w ohnen  w ird  und 
w achen  E in  F ü rs t  au f d eu tsch er F lu r“, die „ jüngeren  W ald g esch w is te r“ h eu te  erfüllt sehen.

V o n  nun  an  e n tsa g te  R ü c k e r t  d er va terländ ischen  L yrik , in d er e r so G rosses geleiste t, 
fast gänzlich. D en n  die ach tzehn  sch lesw ig-holste inschen  L ieder (I., 269—^279), die dem  Fünf- 
undsiebzig jährigen  d e r K am pfeifer für das b ed ro h te  D eu tsch tu m  im  N orden  eingab  und  
w om it der V a te rlan d ssän g e r endete, w ie e r begonnen , sind n ich t im  en tfe rn testen  den  m äch 
tig en  E rg ü ssen  d er Ju g en d ze it zu verg leichen . D esw eg en  h a t ab er seine V aterlandsliebe  vor 
1863 n ich t ganz geschw iegen . R ü h re n d  ist die „ K la g e “ nach  den  F re ih e itsk rieg en  I„ 239—^240. 
Ih n  e rg re ift ein „H erb s tg e fü h l“ L, 253:

»Wie ein herbstdurchschütterter Strauch

E r  fo lg te  den Z u g v ö g e ln , den  b e g lü ck te ren , u n d , den  W in te r  vorfühlend  w ie sie , w an d ert 
e r aus n ach  dem  Süden. D am it g e lan g en  w ir in  den  T eil seines D ich te rg a rten s , d e r  aus 
d er F rem d e  s tam m t, w ährend  w ir b isher im  V a te rlan d  w aren.

»Der alte Barbarossa, Der Kaiser Friederich,
Im unterir ď selten Schlosse Hält er verzaubert sich. 

. . . .  Er hat hinabgenommen Des Reiches Herrlichkeit.«

Noch fliegen immerdar,
So muss ich auch noch schlafen 
Verzaubert h u n d e r t Jahr.«

Ist das zagende Vaterland . . . .  
Glücklich sind, die schlafen, und die
Sind beglückter, die wandern aus. 
Die da wachen und bleiben Me, 
Klagen in Frost und Wintergraus.«

2. Fremde.
A u s Italien , w o e r sich fleissig m it d e r italien ischen  L itte ra tu r  beschäftig te , s tam m t eine 

R e ih e  von  G ed ich ten  in  italienischer F o rm , „ I t a l i e n i s c h e  G e d i c h t e “, deren  künstlerische
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V ollendung  w ir zu A n fan g  des V. B andes seiner W e rk e  b ew u n d ern , w elcher m it dem  V I. 
„ W an d e ru n g “ überschrieben  ist. D a  tre te n  n eben  das schon  b em eiste rte  S o n e tt:  Terzinen, 
O k ta v e n , S es tin en , S icilianen u n d  R ito m e lle , um  E rlebn ise  des D ic h te rs , L iebe u n d  N a tu r 
und  B ilder aus V e rg a n g e n h e it u n d  G eg en w art des italienischen V olkes zu besingen . N eu  
in d er deu tschen  D ich tu n g  w aren  bis dahin  die S icilianen u n d  R ito m elle , die e rs te ren  S tro p h en  
von ach t V ersen  w ie die O k tav e , ab e r m it n u r  zwei R e im e n , die le tz te ren  h ab en  ü b erh au p t 
n u r drei Zeilen, von  denen die erste  u n d  d ritte  reim en. D as R ito m e ll is t eine in  Ita lien  
vo lkstüm liche D ich tu n g sfo rm , in d er von  unseren  südlichen  B undesgenossen  ü b e r einen  b e 
s tim m ten  G egenstand , besonders eine B lu m e, h äu fig  aus dem  S teg re if g ed ich te t oder im pro 
v isiert w ird , w ie d er italienische A u sd ru c k  la u te t , und  sinnige, b a ld  ernste, b a ld  scherzhafte, 
G edanken  an g ek n ü p ft w erden. So d ich te t R ü c k e r t ü b e r das V eilchen:

»Bescheidenes Veilchen!
Du sagest: Wann ich gehe, kommt die Rose.
Schön, dass sie kommt, doch weile noch ein Weilchen.« V., 109, 3.

U eb er die M yrte :
» 0  Myrtenkrone!

Dein Los ist schön, du dienst der Lieb’ im Leben,
Der Unschuld dienest du im Sarg zum Lohne.« V., 110, 11.

U n d  von  dem  L o rb eer s a g t er in B ezu g  au f sich:
»0 Lorbeerzweige!

Ihr wachst auf einem himmelnahen Gipfel,
Zu dem ich nun schon zwanzig Jahr steige.« V., 110, 12.

A b e r so seh r w ir auch  die K u n s t des D ich ters b ew u n d ern , anziehender sind fü r uns 
die L ieder, in denen d er S ohn  seines V olkes sehnend  seiner d eu tschen  H e im a t ged en k t. A ls  
er „A n  B landusia’s Q uelle“ sass im  S o n n en b ran d , d e r von H oraz  g efe ie rten  im  S abinerland , 
ged ach te  er d e r küh len  H e im a t, w o er am  W iesen b ach  als K n a b e  V eilchen  p flück te , u n d  
seufzte sehnsuch tsvo ll:

»Süsse meiner Kindheit Auen,
Die ich lange nicht geselm;
Wenn von euch die Lüfte welm,
Fühl’ ich meine Augen tauen.« V., 28—29.

Ja , es ü b e rk o m m t ihn  so g ar plötzlich d er G ed an k e , er könn te  im  frem den L an d e  sterben , 
und e r b e te t in b rü n s tig :

»Herr, lass mich nicht im fremden Lande sterben,
Wo keine Hand die Augen zu mir drücket 
Und keine mir den Ort mit Blumen schmücket,
Wo man mich hinwirft bei zerbroch’nen Scherben!

Einst wünscht’ ich eine Stätte zu erwerben 
An jenem Orte, der seitdem entrücket 
Dem Geist ward wie den A ugen ............

Das waren Wünsche, die ich that in Reimen,
Jetzt fühl’ ich still den Ernst im Herzen keimen 
In nächt’ger Stund’, und flehe Thränen träufend:
Herr, lass mich sterben heim bei meinen Lieben!« V., 15—16.
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U n d  aus solch heim atw ehem  H erzen  en tquollen  ihm  auch  die T öne jenes w u n d erb aren  
L iedes „A us d e r Ju g en d ze it“ V., 29— 30:

»Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit 
Klingt ein Lied mir immerdar ;
0  wie liegt so weit, 0 wie liegt so weit,
Was mein einst war!« . . . .

E in  K inderre im  seiner Ju g en d jah re  k o m m t ihm  n ich t aus dem  S inn , w om it die K in d er 
des D orfes das G ezw itscher d er w ied erk eh ren d en  S chw albe  deu teten . In  seinem  unbefried ig 
ten  S ehnen  k o m m t e r sich  se lb st w ie d er Z ug v o g el vor. D em  J ü n g l i n g  au f d er heiligen  
H eim atflu r erschien  die W e lt noch  so voll von  G lück u n d  H o ffnungen , so reich  die zukünf
tig e  E rn te  des L eb en s , w ie beim  H e rb s ta b z u g  der S chw alben  die S ch eu ern , K is ten  und  
K a s te n  des L andm anns voll sind. U n d  je tz t l ie g t das L eben  so öde und  leer v o r dem  
M a n n e ,  w ie D orf und  F e ld  d er S chw albe  im  F rü h lin g  erscheint, w enn  noch  fern die E rn te  ist.

D e r trau e rn d e  D ich te r ah n te  n ich t, w ie voll ihm  ba ld  W e lt ,  H e rz , K isten  u n d  K asten  
w erden  sollten. D e r A u fen th a lt in W ien  füh rte  ihn  ein in  die w eiten  Gefilde m o r g e n l ä n 
d i s c h e r  D i c h t u n g ,  die ihm  einen E rn te e r tra g  b o te n , g ross und köstlich  g e n u g , ihm  in 
einem  la n g e n , arbeitsre ichen  L eben  N a h ru n g  zu g eb en  für G eist und  G em üt. U n d  durch  
die Schätze, die er von  da  zu uns g eh o lt hat, is t e r d e r g rö ss te  B au m eiste r an  dem  R ie se n 
dom  d er W e ltli t te ra tu r  g e w o rd en , zu dem  H e rd e r  den  G rund  g e le g t , zu dem  ein G oethe 
n och  als G reis w eith in  m itg ew irk t und  die R o m a n tik e r  die m eisten  u n d  vo rzüg lichsten  ro m a
n ischen  B auste ine  b e ig e tra g e n  ha tten . Zu s ta tte n  kam  R ü c k e r t  h ierbei seine b ew underns
w erte  M eisterschaft in jed e r d ich terischen  K u n stfo rm  und  eine erstaun liche S p rachgew alt, die 
schon  seine G eharn isch ten  S o n e tte  und  Ita lien ischen  G edich te  bekundet. N ich t a b e r , um  
b loss seinen W issen sd u rs t zu stillen  u n d  sich als F o rm en b än d ig e r zu bew eisen, h a t d er D ich ter 
die S chätze  g eh o b en , sondern  um  d u rch  eine „W eltp o esie“ „W eltv e rsö h n u n g “, (VIL, 147) 
anzubahnen , um  uns zum  B ew usstse in  zu b ringen , die V ö lk e r alle sind m it uns E ines Leibes 
u n d  G eistes in  ih rem  D enken , F ü h len  u n d  W o llen  — w as sich in der D ich tu n g  am  echtesten  
w idersp iegelt —

»Die Poesie in allen ihren Zungen 
Ist dem Geweihten Eine Sprache nur,« VII., 139; 

w eil e r fühlt, w ie H e rd e r  in  den „S tim m en d er V ölker in L iedern“ :
. . . .  »der Geist des Herrn,
Der redet in versehiednen Zungen,
Hat Völker, Zeiten, nah und fern,
Durchhaucht, durchleuchtet und durchdrungen.« VH., 146.

»Dass über ihrer Bildung Gang- 
Die Menschheit sich verständ’ge,
Dazu wirkt jeder Thrweltklang,
Den ich verdeutschend bänd’ge.« VH., 94.

D a h e r  n en n t er sich stolz einen der „S öhne, die sein V o lk , das g ro sse , täg lich  aussendet, 
die V ö lk e r a ller Z u n g en  in  sein H a u s  zu fu h ren “ V II., 143— 144, u n d  e r fühlt sich se lb stbe
w u sst a ls einen „gew eih ten  P rieste r, berufen im  deu tschen  P an th eo n  das frem de L eben  seinem  
V o lk  zu d eu ten , d e r M enschheit G lieder, die ze rs treu ten , zu sam m eln  an  das europäische 
H erz .“ V IL , 140. U n d  seine D eu tu n g en  des frem den  L ebens fanden  bere itw illige  H ö re r 
u n d  L eser. W a r  doch  d er B lick  d er Zeit auf den  O sten  g ew en d e t w orden  durch  L ord
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B y ro n ’s griechisch  - orientalische E rzäh lu n g en , die von  1813— 16 veröffentlicht w u rd en  und  
m it ih ren  g lühenden  F a rb e n  seine Zeitgenossen en tzück ten , und  du rch  T hom as M o o re’s lieb 
lichen R o m a n  L alla  R o o k h , der 1817 erschien und  in dem  d er ganze b lendende Z auber 
Ind iens sich aufthat, und  du rch  G oethe’s (R ückerts  „L eitstern“ V II., 103) W estö s tlich en  D ivan, 
der von  1815— 19 en ts tan d  und  in persisches und  arab isches D ich ten  und  D en k en  einführte.

U n te r  seinen D i c h t u n g e n  o r i e n t a l i s c h e r  A r t  h aben  w ir nun  zu scheiden  zw ischen 
U e b e r s e t z u n g e n  o der, besser g e sa g t, N achd ich tungen  und  e i g n e n  S c h ö p f u n g e n .  
U n te r  den e r s t e r e n  ra g e n  h e rv o r „R o stem  und  S u h rab “, „N al und  D am ajan ti“, die „G haselen 
des D schelläleddin  R u m i“ u n d  die „M ak am en  des H ariri.“ „ R o s te m  und  S u h ra b “ X II., 
127— 247 ist ein A b sch n itt aus des persischen  D ich ters F ird u si (um 1000 n. Chr.) Schahnam eh , 
dem  K ön igsbuch , w elches die T h a ten  der persischen K ö n ig e  und  H e ld en  besing t. E r  erzäh lt 
die aus dem  a ltdeu tschen  H ildebran tsliede  b ek an n te  u ra lte  H eldengesch ich te, w ie d er V ater, 
h ier d er a lte  R e c k e  R o s te m , seinen S ohn , h ier den kam pftro tz igen  S u h ra b , ohne ihn  zu 
kennen, im  Z w eikam pf tö te t. „ N a l  u n d  D a m a j a n t i “ X II., 7 — 124 b eh an d e lt einen  T eil 
des gew altig en  altindischen H eld en g ed ich ts  M ahâbhâra ta , w elches in  d er S an sk ritsp rach e  den  
g rossen  K a m p f d er B h ä ra ta , eines indischen H errscherstam m es, um  ih r S tam m lan d  schildert. 
D iese P e rle  u n te r R ü c k e rts  erzäh lenden  G edich ten  verh errlich t in V ersen  voll k eck e r W o r t
b ildungen  und  n eu er R e im e  die eheliche T reue, die in allen  Leiden u n ersch ü tte rte  L iebe d er 
K ö n ig in  D am ajan ti zu ih rem  G em ahl N aia :

»Was vor Jahrtausenden gerauscht 
Im Wipfel ind’scher Palmen . . . .« VII., 94.

W ä h re n d  R ü c k e r t in  diesen beiden  N achd ich tungen  sich g ew o h n te r V ersm asse  bedient, 
in R o s te m  und  S u h rab  des e tw as e in tön igen  A lex an d rin ers  und  in N al und  D am ajan ti der 
kurzen  R eim p aare , b ere ichert e r du rch  die N achb ildung  von 71 G h a s e l e n  R u m is  V., 200— 237 
die deu tsche  L itte ra tu r  n ich t n u r d u rch  den Inhalt, sondern  auch  durch  die F o rm  des G ebotenen. 
D enn du rch  ihn  is t zu ers t die F o rm  d er G hasele oder des G hasels bei uns b e k a n n t gew orden , 
die er, und  g leich  nach  ihm  P la ten , so m eisterhaft geb rauch t. D as G hasel, auf d eu tsch  L o b 
g ed ich t, b e s teh t aus zwei bis zehn R e im p aa ren  und  en th ä lt n u r einen, gew öhnlich  re ichen  
R e im , und  zw ar so , dass derselbe im  ersten  V ersp aa r in  beiden T eilen , in  den fo lgenden  
V ersen n u r vom  zw eiten  g eb rach t w ird. In  den  S ch luss ist gew öhnlich  d er N am e des 
D ich ters verw eb t. D er persische D ich te r M ew lana D schelläleddin  R u m i leb te  im  dre izehn ten  
Jah rh u n d e rt im d ist d er g rö sste  m ystische  D ich te r des O rients. D ie m eisten  seiner G edich te 
p red igen  in edelster S p rach e  voll schöner N atu rb ild er die G ottheit als die das A ll d u rch 
flutende W eltsee le , den  P an theism us. D ie erstaun lichste  S p rach g ew alt ab e r en tfa lte t R ü c k e r t 
in seiner N ach d ich tung  der M a k a m e n  d e s  H a r i r i  X L , 224— 567. D e r arab ische D ich ter 
M oham m ed el H ariri leb te  um  1000. Seine fünfzig M akam en , das heisst U n te rh a ltu n g e n  in 
e igentüm licher F o rm  aus V ersen  und  P ro sa  gem ischt, e rn st und  spasshaft, oft zu W o rt-, B u ch 
staben- und  R ätse lsp ie len  zugesp itz t, erzählen die F a h rte n  und  A b en teu e r des geistre ichen  
B um m lers A b u  Seid. D reiundv ierzig  davon h a t R ü c k e r t  „n achgeb ildet“ und  dad u rch  zuerst, 
w ie auch die G haselen , dieses e igen tüm liche K u n stg eb ild e  in  D eu tsch land  b ek an n t gem ach t. 
A m  g e lu n g en sten  ist jedenfalls die 39. M akam e über den  S chu lm eister von Sim s X L, 517— 528. 
A ls B eispiel d ieser A r t  und  R ü c k e r t’scher S p rach g ew alt daraus den U n te rsch ied  zw ischen für 
und  v o r: „D ann rie f e r : N eu n tö te r! —  L eu n tö te r! D a  ste llte  sich ein K n a b e  wie ein B aum 
schröter. —  D er L e h re r  sp rach : D u , d en  ich e rk ü r’ und  e rk o r, — dessen  V erstan d  sp re n g t
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T h ü r und  T hor, —  sag e  m ir den  U n tersch ied  von  für und  v o r! —  W o ra u f  sich jen e r zu rech t 
se tz te  — und  seine Z unge zum  G efecht w etz te :

Yorsprach’ halt im Yorübergehn vorm Nachbarsthor,
Fürsprache such’ im Himmel dir und im Palast.
Yorliebe für die eignen Kinder ziemt dem Mann,
Fürlieb mit dem ihm Vorgesetzten nimmt ein Glast.
Vorwitz ist lächerlich, wenn er für Witz sich hält.
Vorsicht und Fürsicht ist des Schiffes Steu’r und Mast«
Gott sieht für dich, wo du nicht siehst, und sieht vor dir;
Heil dir, dass du den Für- und Vorherseher hast!

D a  rief d er L eh re r: H e il d ir, m ein  S to lz , — du  g ra d e r  Bolz —  aus g u te m  H olz! —  
D u  b rau ch st fü r deinen  M und keinen  V o rm u n d ; —  für d ich  g e sc h a rt s teh n  E n g e l im H in te r
g ru n d  u n d  V o rg ru n d ; —  ich fürch te  n ich t für dich, — denn  v o r d ir fü rch ten  die F u rc h tb a re n  sich.“ 

S olche N ach b ild u n g en , das sieh t der L ese r so fo rt, sind  k eine  U eb erse tzu n g en  m eh r zu 
nennen, sondern  es sind, w as die F o rm  anbelang t, geradezu  se lb stän d ig e  D ich tungen , h ö ch st 
b ed eu tu n g sv o ll für die B ere icherung  u n d  W eite rb ild u n g  un se re r Sprache. N och g rö sser ist 
R ü c k e r t  in  seinen e i g n e n  S c h ö p f u n g e n  o rien talischer F o rm . B ei w eitem  die b ed eu ten d 
s ten  d ieser A r t  sind seine e ignen  G h a s e l e n .  S ie  h ab en  das w esen tliche  M erkm al d e r p e r
sischen G hasele, sie b ew eg en  sich vorzugsw eise  in  relig iösen  A n sch au u n g en , sp rechen  höhere  
g ö ttliche  W a h rh e ite n  aus und  besingen  G ottes und  d er L iebe A llm ach t und  die H errlich k e it 
d e r N atu r. E in e  A u sw ah l u n te r  ihnen  zu treffen  ist schw er; w ie V o lta ire  von  R a c in e ’s D ram en  
sag te , s ta t t  jenes U rte ils  sollte m an  ans E n d e  jed e r S eite  sch re ib en : beau, sublim e, harm onieux, 
(schön, erhaben , von  en tzückendem  W ohllau t), so is t m an  v e rsu ch t von  R ü c k e r ts  G haselen  zu 
sagen . G ro ssa rtig  is t die M orgenhym ne, die G ottes G rösse p re is t:

»Flammt empor in euren Höhn, Morgensonnen, lobt den Herrn!
Hausoht in euren Tiefen auf, Schöpfungsbronnen, lobt den Herrn!
. . . .  Soviel Halme von dem Tau seiner Gnade trunken sind,
Soviel sich an seinem Strahl Welten somien, lobt den Herrn!« V., 241—242.

U e b erra sch en d  tie f  is t des L ich tes Quelle:

»Durch die Himmel jüngst mit Flügelschnelle 
Stieg ich, suchend nach des Lichtes Quelle.

Bei dem Monde fragt’ ich, und er sagte,
Von der Sonne fliess’ ihm zu die Welle.

Zu der Sonne kam ich, forscht’ und hörte, 
Dass ihr Licht aus höhrer Sonne quelle.

Und ich hörte von der höhren Sonne,
Dass noch höhrer Sonnen Strom sie schwelle.

Und es wies mich jede höhre Sonne 
Von sich weg zu höhrer Sonnenschwelle.

Und ich schweifte durch den Glanz und sähe,. 
Dass unendlich mich umfloss die Helle;

Bebte, dass mein Kahn an Sonnenklippen 
In des Lichtes Ocean zerschelle.

Doch ein Engel, ungesehn im Glanze,
Stand bei mir und redete: Geselle,

Wohin irrst du? wohin dich verlierst du? 
Kern Gestad hat dieses Meeres Welle.

Eine Woge fliesset aus der ändern,
Alle fliessen aus dem ew’gen Quelle.

Der allgegenwärt’ge Quell des Lichtes 
Ist gleich nah und ferne jeder Stelle —

Näher ist er nicht der höchsten Sonne 
Als Dir selbst in deines Busens Zelle.

Kehre bei dir selber ein, о Freimund,
Und dass hell dein Haus sei, das bestelle.«

V., 242.
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E benso  schön ist das A b en d g eb e t:
»Die Schöpfung ist zur Ruh gegangen, о wach in mir!

Es will der Schlaf auch mich befangen, о wach in mir!
. . . .  О zeige mir, mich zu erquicken, im Traum das Werk 

Geendet, das ich angefangen, о wach in mir!
In deinem Schosse will ich schlummern, bis neu mich weckt 

Die Morgenröte deiner Wangen; о wach in mir!« Y., 246.
A u s seiner inn igen  B eschäftigung  m it der m orgenländischen  D ich tu n g  so g  R ü c k e r ts  

angeborene  N eig u n g  zur beschaulichen  B e trach tu n g  der W e lt  neue N ah ru n g . D ah e r die 
unerm essliche F ü lle  von  S p r ü c h e n ,  G l e i c h n i s s e n ,  B e t r a c h t u n g e n ,  w elche  R ü c k e r t 
unseren  g rö ssten  G e d a n k e n d i c h t e r n  an  die S eite  stellen. U n te r  den in  seinen W e rk e n  
v ers treu ten  nenne ich : „Die R ä ts e l  d er E lfen“ III., 43— 45, die seh r anm utige  R ä tse lfra g e n  
und  -an tw o rten  en th a lten , das S o n e tt vom  K iel: „D rei K iele  k e n n ’ ich , die g e w a ltig  sin d “
II., 294, und  das zahm e X en io n  „D rei P a a re  und  E in e r“ :

»Du hast zwei Ohren und einen Mund; Du hast zwei Augen und einen Mund;
Willst du’s beklagen? Mach dir’s zu eigen!
Gar Yieles sollst du hören und Gar Manches sollst du sehen und
Wenig drauf sagen. Manches verschweigen.

Du hast zwei Hände und einen Mund;
Lern’ es ermessen!
Zwei sind da zur Arbeit und 
Einer zum Essen.« YH., 381.

Jed e r k en n t die G leichniserzählung  vom  W ech se l d er ird ischen D inge „C hidher“ III., 14— 15. 
E benso  b e k an n t is t die e rste  der v ier P a rab e ln  in den  M orgen länd ischen  S a g e n  und  G e
sch ich ten  oder „L eben u n d  T o d “ : „E s g in g  ein M ann im  S y re rla n d “ IV., 303— 305. W e is 
heitssprüche aneinander g e re ih t finden w ir in  den  fünf k leinen S am m lu n g en  : V ierzeilen  in 
persischer F o rm , 24 S prüche V., 361— 364;  V ierze ilen , 50 S prüche VI., 102— 108, dreim al 
300 V IL , 481— 519; S p ru c h a rtig e s , 66 in versch iedener F o rm  V II .,  470— 480; A n g e re ih te  
P erlen  V IL, 369— 373. Zwei V ierzeilensprüche :

»Willst du, dass wir mit hinein »Auch der Reichtum ist eine Kraft,
In das Haus dich bauen, So gut wie Weisheit und Stärke,
Lass es dir gefallen, Stein, Kami werden nicht minder ehrenhaft
Dass wir dich behauen.« YH., 486, 43. Yerwendet zum Menschheitswerke.« YH., 487,54

Zwei angere ih te  P e rlen :
»0 blicke, wenn den Sinn dir will die Welt verwirren,

Zum ew’gen Himmel auf, wo nie die Sterne irren.« YH., 369.
»Wenn du Gott wolltest Dank für jede Lust erst sagen,

Du fändest gar nicht Zeit, noch über Weh zu klagen.« YH., 371.
D ie um fassendste  S am m lu n g  so lcher S prüche ab er is t des D ich ters „ W e i s h e i t  d e s  

B r  a h  m a n  e n  “. In  d iesem  W e rk e  von  651 S e iten , B an d  V I I I . ,  h a t R ü c k e rt —  denn  kein  
and rer is t u n te r  dem  B rahm anen  zu vers teh en  —  ta g e b u c h a rtig  alles n ieder g e le g t, w as er 
je  g ed ach t, g e fü h lt, gew o llt von  G o tt und  gö ttlichen  D in g en , M enschen und  m enschlichen 
V erh ä ltn issen , R elig ion , Philosophie, K u n st, Poesie usw . D ie W eltan sch au u n g  darin  ist eine 
durchaus neuzeitliche, n u r  bisw eilen findet sich darüber ein za rte r  persischer oder indischer 
Schleier gew orfen. D ie A u sg a b e  n en n t es ein L eh rg ed ich t, es ist aber v ie lm ehr eine Zu
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sam m en ste llu n g  von  L eh rg ed ich ten , von G ed an k end ich tungen  in  D istichen  oder Zw eizeilern 
—  le ider d u rch w eg  in  d er F o rm  des so g en an n ten  A lexandriners, jenes du rch  den  seligen  M artin  
O pitz vor d ritteh a lb  Jah rh u n d e rten  in unsere  D ich tu n g  e ingesch lepp ten  V erses m it sechs 
H e b u n g e n  u n d  ebenso vielen S en k u n g en  —  eine S am m lu n g  von  G edich ten  u n d  G edichtlein, 
die n ach  ih rem  In h a lt zu g rö sseren  und  k le ineren  A b sch n itten  v e re in ig t s ind ; ganz  in  dem  
S inne des D ichters, d e r in d e r W eish e it se lb st b ek en n t:

. . . .  »Zu lesen Heb’ ich das, wo ich auf jedem Schritte 
Zugleich am Anfang bin, am End’ imd in der Mitte . . . .

Den Dichter Heb’ ich, der für mich versteht zu pflanzen 
Ein Ganzes, das besteht aus tausend kleinen Ganzen.« 'Vlil., 62, 29.

G anz geistre ich  —  w enn  auch  zu U n re c h t au f Z usam m enhangslo sigkeit d eu ten d  —  b em erk t 
R . G ottschall I I I ., 46 : „D er D ich te r g re ift g leichsam  in den  S ack  seiner W e ish e it h in e in  
s tre u t eine H andvo ll S p ruchatom e au f den T isch und  b lä s t sie zu belieb igen  H äufchen  zu 
sam m en.“ D ieses S innspruch- u n d  B ruch stü ck artig e , diese tau sen d  k leinen  G anzen , die uns 
keine lan g en  L eseg än g e  zu m u ten , sondern  n u r k u rze , m achen  das B u ch  g e rad e  d ad u rch  zu 
einem  dichterischen H an d b u ch  und  H ausschatz , in  dem  jed e r in  S tu n d en  d er S am m lu n g  B e
le h ru n g  des G eistes, E rfrisch u n g  des H erzens und  K rä f tig u n g  seines W o llens finden kann . 
D en n  fü r alle L agen , V erhältn isse  und  G ebiete d ieser M enschen w eit g ieb t d er D ich te r go ldene 
W o r te  und  G edanken . G reifen auch  w ir einm al hinein in den  S a c k  seiner W eisheit. D ie 
S p rach k u n d e  is t ihm  G ru n d lag e  alles W issen s:

. . . .  »In jeder räumHclien und zeiffiehen Entfernung 
Den Menschen zu verstehn, dient seiner Sprach’ Erlernung.

Nur Sprachenkunde führt zur 'Weltverständigung;
Drum sinne spät und früh auf Sprachenbändigung.« VIH., 173, 67.

D ie P oesie  v e rk lä r t ihm  die W e lt :
»Hauch Gottes, Poesie, 0 komm mich anzuhauchen,

In deinen Eosenduft die kalte Welt zu tauchen.
Was du anlächelst, lacht, was du anbfickest, glänzt;

Die Eng’ erweitert sich, und Weites wird begrenzt.
Durch dich ist ewig, was im AugenbHck geschwunden,

Was ich gelebt, gedacht, genossen und empfunden.« 29, 74.

W ir  sollen je d e r  m itw irken  zum  sittlichen  F o rtsc h ritt  d er W e lt  du rch  S e lb stv e rb esse ru n g  :
» 0  glaube nicht, dass du nicht seiest mitgezählt;

Die Weltzahl ist nicht voll, wenn deine Ziffer fehlt.
Die grosse Rechnung zwar ist ohne dich gemacht,

Allein du selber bist in Rechnung mit gebracht . . . .« 65, 49.

D er E inzelne m uss m itkäm pfen  im  K a m p f des L ebens als T eil des G anzen:
»Stell dich in Reih’ und GHed, das Ganze zu verstärken,

Mag auch, wer’s Ganze sieht, dich nicht darin bemerken.
Mag auch, wer’s Ganze sieht, dich nicht darin bemerken,

Das Ganze wirkt und du bist drin mit deinen Werken . . . .« 95, 1.
Sei M ensch  u n d  M ann im  L eben :

»Dem Manne steht, 0 Sohn, Mannhaftigkeit wohl an,
Dem Menschen Menschlichkeit; du werd’ ein Mensch und Mann!« 245, 170.
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Gottesfurcht und M enschenfurch t:
»Sohn, fürchte G-ott, damit dein Innres furchtlos sei;
Denn Gottesfurcht nur macht von Menschenfurcht dich frei.« 246, 180.

B ittre  L eb en serfah ru n g  sp rechen  aus 248, 212 u n d  259, 221:
»Man glaubt die Walirheit nicht, wenn sie ein Armer spricht,

Und selbst die Lüge glaubt man einem reichen 'Wicht.
Der Teufel hat die Welt verlassen, weil er weiss,

Die Menschen machen selbst die Höll’ einander heiss.«
D ie N a tu r is t ihm  ein T em pel G o tte s:

»Ein Tempel Gottes hat sich die Natur gebaut,
Worin er tausendfach geahnt wird und geschaut.

Als Tempeldiener gehn hindurch die Jahreszeiten,
Die bunten Teppiche am Boden hinzubreiten.

Als Opferpriester kniet der Geist an viel Altären,
Die er mit Bildern schmückt, und sucht sie zu erklären . . . .« 468, 174.

S chöner und  erg re ifender is t noch nie relig iöse D u ld u n g  g ep red ig t w o rd en  als in den  W o rte n :
»In allen Zonen liegt die Menschheit auf den Knien 

Yor einem Göttlichen, das sie empor soll ziehn.
Verachte keinen Brauch und kleine Elehgebärde,

Womit ein armes Herz emporringt von der Erde.
Ein Kind mit Lächeln fleht, ein andres mit Geschrei,

Dass von der Mutter Arm es aufgenommen sei.« 624, 110.
A u ch  P ersönliches en th ä lt das B uch  m ehrfach. So g e d e n k t er z. B. m it rü h ren d er S ohnes
d an k b ark e it se iner M u tte r ( f  1835):

»Ich dachte nun erst warm im Alter dich zu pflegen 
Und muss statt aller Pfleg’ ins kalte Grab dich legen.

Die Zinsen dacht’ ich erst der Schuld dir abzutragen 
Der Sohnesdankbarkeit, statt dich ins Grab zu tragen.

Gott nimmt den Willen für die That; nicht mir beschieden 
War’s, dir zu schaffen Ruh’; Er schuf dir Ruh und Frieden.« 539, 39.

E ine solche d ichterische T h ä tig k e it neben  ebensolcher w issenschaftlichen, w ie sie L eben  
und  D ich ten  ze igen , w ar dem  D ich ter u n d  G eleh rten  n u r m öglich  im  S chosse einer stillen, 
fes tg efu g ten  H äuslichkeit. H ie r w a r  d er feste M itte lpunk t, von  dem  aus er die W e lt sinnend 
b e trach te te , h ie r die R u h e  seiner Seele, d er helle A u sb lick  seines G eistes. D ah er k e h r t  auch  
seine H äuslichke it so oft in  seinen D ich tu n g en  w ieder, und  h a t  sie eine R e ih e  d er he rrlich sten  
P oesien  h erv o rg eru fen  von den  holden  B lü ten  des L iebesfrühlings bis zu d en  reifen  F rü c h te n  
seines beschau lichen  L ebensherbstes. S ie m achen  neben  vielen  A nsp ie lu n g en  a u f sein h äu s
liches L eben  in  d en  anderen  G edichten  noch  e tw a  drei B ände aus. E in  T eil is t zu sam m en 
g este llt u n te r  dem  T ite l „H aus und  J a h r“. Sei es g es ta tte t, d iesen T ite l zugleich  zu b rau ch en  
als G esam tüberschrift für eine d ritte  u n d  le tz te  R e ih e  R ü c k e r t’sch er D ich tungen , die w ir je tz t 
b e trach ten  w ollen.

3. Haus und Jahr.
W ir h aben  im  L eben  des D ich ters gesehen, w ie er als N eunundzw anzig jähriger, u n m u tig  

über die V erhältn isse  daheim , nach  S üden  zog  u n d  zurückkam , reich  beladen  m it den  S chätzen
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des M orgen landes, um  den  „ L i e b e s f r ü h l i n g “ im  V aterlan d e  zu finden. D iesen  L e b e n s
u n d  D ic h tu n g sg a n g , dem  w ir in  d er R ü c k sc h a u  a u f  das D ich ten  R ü c k e r ts , als dem  V a te r
lan d , d er F re m d e  u n d  d e r H äu slichke it g ew id m et, g e fo lg t s ind , d eu te t er se lb st an  in  der 
S elb stschau  „Zu d en  östlichen  R o se n “ V II., 153:

»Die Lust am schnöden Dienst der Zeit ging mir verloren,
Nicht dieser Thörin wollt’ ich dienen mehr zum Thoren.

Ich brach die Ketť und nahm zum Morgenland die Flucht;
Dort hab’ ich Aehnliches, als Goethe fand, gesucht . . . .

Die Liebe führte mich an ihrer Rosenhand,
Und unversehens fand ich mich im Vaterland;

Im Vaterlande, wo mein Liebesfrühling blühte 
Aus Rosenfunken, die ich mitbracht’ im Gemüte.«

U n d  u nverg le ich lich  b lü h te  in  se in er liebenden S eele d er F rüh ling , so dass er selbst b ek en n t :
»Mehr als Blumen im Gefilde sprossen 
Lieder täglich unter meiner Feder.« L, 365.

E s  sind  u n g efäh r d re ih u n d e rt (I., 365— 639), in  sechs S träu ssen  g ebunden  m it den  B ezeich
n u n g e n  E rw a c h t, G eschieden , G em ieden, E n tfrem det, W ied ergew onnen , V erbunden . Sie g e 
hö ren  zu den  re in s ten , s in n igsten  und  um fassendsten  O ffenbarungen  des deu tschen  G em üts. 
In  ansp ruch loseste r F o rm  finden hier, au f diesem  von so viel tau sen d  D ich tern  a lle r N ationen  
u n d  Zeiten schon  soviel b esu n g en en  L eb en sg eb ie t, alle  G ed an k en , G efühle u n d  H offnungen , 
alle  W o n n e n  u n d  S chm erzen  w u n d e rb a r neue u n d  m ann ig fa ltige  L au te  und  T öne. W ie  bei 
den  G haselen  se tz t auch  h ie r die U eberfü lle  des S chönen  den  W äh len d en  in V erlegenheit. 
So seien als Beispiel n u r  dre i poetische B lü ten  ausgelesen . D as L iebesg lück  d rü ck t aus
I-, 3 6 7 — 3 6 8 :

»Du meine Seele, du mein Herz, Du bist die Ruh’, du bist der Frieden,
Du meine "Wonne, du mein Schmerz, Du bist der Himmel mir beschieden.
Du meine Welt, in der ich lebe, Dass du mich liebst, macht mich mir wert,
Mein Himmel du, darein ich schwebe, Dein Blick hat mich vor mir verklärt,
0  du mein Grab, in das hinab Du hebst mich liebend über mich,
Ich ewig meinen Kummer gab! Mein guter Geist, mein bessres Ich!«

E in  L iebesg russ is t L, 420:
»Die tausend Grüsse, Zu dir im Schwarme Schwör es, ich hör’ es: Dein war und blieb ich,

Die wir dir senden, Ziehn die Gedanken. Dass du mir gut bist. Dem bin und bleib ich;
Ostwind müsse Könnten die Arme Hör’ es, ich schwör’ es: Schon vielmal schrieb ich’s,
Keinen entwenden. Auch dich umranken! Dass du mein Blut bist. Noch vielmal schreib’ ich’s.«

A u ch  das S innen  u n d  D en k en  der liebenden B ra u t erschliesst uns des D ich te r; so sp rich t zu 
ihm  die W o n n e  ih res H erzen s im  sicheren  B esitz  des G eliebten  L, 407 :

»Er ist gekommen Er ist gekommen
In Sturm und Regen, In Sturm und Regen,
Him schlug beklommen Er hat genommen
Mein Herz entgegen. Mein Herz verwegen.
Wie könnt’ ich ahnen, Nahm er das meine?
Dass seine Bahnen Nahm ich das seine?
Sich einen sollten meinen Wegen! Die beiden kamen sich entgegen.
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Er ist gekommen 
In Sturm und Regen.
Nun ist entglommen 
Des Frühlings Segen.
Der Freund zieht weiter, 
loh seh’ es heiter,
Denn er bleibt mein auf allen Wegen.«

D iese L ieb e , die den  D ich ter so b e se lig te , d au e rte  für das ganze  L eb en ; noch  zur silbernen
H ochzeit füh lte  e r sich so g lück lich  w ie am  ers ten  T a g e  ih re r L iebe:

»So sind vergangen dir und mir Da blühet dir, da blühet mir
Nun fünf und zwanzig Jahr ins Land, Der allerschönste Hochzeitkranz.
Seit unser Liebesfrühling hier Gabst du ihn mir? Gab ich ihn dir?
In seiner vollen Blüte stand! Gott gab uns diesen Frühlingsglanz . . . .

In seiner vollen Blüte stand! Doch was auch hat der Wind entführt,
Und steht er nicht in voller noch? Und was auch hat ein Sturm geraubt,
О sieh, gereiht an unsrer Hand, Des Lebens Kern blieb imberührt,
Die blüh’nden Söhn’ und Töchter doch! . . . .  Der Liebe Kranz ist unentlaubt« . . . .

Liebesfr. Kleine Ausg. S. 316—318. 
A n  die L ieder des L iebesffühlings schliessen sich n u n  die G edichte, w elche das aus dem  

L iebesfrüh ling  em porgeb lüh te  schöne Fam ilien leben  in  seinen he ite ren  u n d  ernsten , fröhlichen 
u nd  tra u rig e n  A eu sseru n g en  besingen . S chon  im  H au se  seiner E lte rn  h a tte  e r sich  als 
s inn iger K in d erfreu n d  g eze ig t du rch  die E rfin d u n g  jen e r fünf K in d e rm ä rc h en , w elche schon  
m anches k le ine  H erz  en tzück t haben . A ls  R ü c k e r t  W e ih n ach ten  1813 bei den  S ein igen  in 
E b e rn  zu b rach te , q uälte  ihn sein d re ijäh riges S chw este rchen  M arie (f 1835 v gl- П. 66, 1), 
unaufhörlich  um  G eschichten. D a  se tz te  sich d er g ro sse  B ru d er h in  und  d ich tete  in  E in e r 
D ezem bernach t die „F ünf M ä r l e i n  zum  E insch läfern  für m ein S ch w este rch en “ HL, 3— 14. 
W e r  k e n n t sie n ich t, die G eschichten „V om  B üble in , das übera ll h a t m itgenom m en  sein 
w o lle n ;“ „V om  B äum lein , das andre  B lä tte r  h a t g ew o llt“ und  „das spazieren  g in g “ ! S p ä te r 
se lb st F am ilien v a te r gew orden , b ra c h te  e r in seine H ä u s l i c h k e i t  die ganze  L iebe und  das 
tiefe V erstän d n is  für die kleine W e lt  m it, w elche w ir schon  an  diesen M ärchen  bew undern . 
W e ib  und  K in d e r sind ihm  ein u n ab tren n b a re r Teil eines S elbst. A m  E in g a n g  seiner H a u s 
u nd  Jahreslieder en tschu ld ig t e r das P ersön liche  in seinen G edich ten  m it den  W o rte n : 

»Warum ich Weib und Kinder nenne Und wie man spricht von seinem Leibe,
So oft in meinen Liedern? Von seinem Aug’ und Herzen,
Weil ich sie im Gefühl nicht trenne So sprech’ ich auch von Kind und Weibe
Von meinen eignen Gliedern. Li Freuden und in Schmerzen.« H., 3.

U n d  seine M use w ird  n ich t m üde, aus seinem  H au se  alles und  das le tz te  auszuplaudern . E s 
w ürde  eher m öglich  sein aufzuzählen, w elches M ögliche sie n ich t b e rich te t als das V orhandene  
zur V o lls tän d ig k e it zu sam m eln. D a  w ird  „D er E rs tg e b o re n e “ b e g rü ss t H ., 7 und  sein L e 
b ensm orgen  b eg le ite t; die H ieb e , w elche die Ju n g e n  k riegen , b e su n g e n ; ih r S c h u lg a n g  an  
schönen S o m m ertag en  b e k la g t:

»Wie beklag’ ich meine Knaben,
Die an solchen schönen Morgen 
In den Zwangstall ihrer Sorgen
Mit dem Schiüsack müssen traben . . . .« H., 29—30.
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D a  w ird  en tzückend  e rzäh lt, w ie zw ei B rü d erch en  ih re  H öschen  verw echseln  und  w elche 
F o lg en  das h a t  „V erlu st und  G ew inn“ П., 39— 40:

»Zwei Brüderchen, von Wüchse gleich, 
Verwechseln oft die Kleider.
Es hat uns diesen bösen Streich 
Gespielt ins Haus der Schneider,

Dass er von gleichem Tuch und Schnitt 
Gemacht die beiden Hosen;
Nun setzt es tausend Irrung mit 
Den unterscheidungslosen.

Es ist dasselbe Hosenbein,
Das jener abgestraufet 
Am Abend hat, in das hinein 
Am Morgen dieser schlaufet.

Die Hose merkt es kaum, dass drin 
Ein andres Bübchen hüpfet;
Doch andrer Schaden und Gewinn 
Ist an den Tausch geknüpfet.

Der eine hat sich aufgespart 
Ein Gröschlein in der Taschen;
Der andre findet’s aufbewahrt 
Und eilt es zu vernaschen.

Er denkt, dass es ihm ward geschenkt 
Und er vergass die Gabe;
Der andre, der’s nicht findet, denkt,

N iedlich  is t die E rz ä h lu n g ,

Dass er’s vernascht schon habe.
Doch wenn ihm auf nun geht ein Licht,

So geht es an ein Streiten;
Allein der Vater mischt sich nicht 
In solche Streitigkeiten.

Er sagt nur kurz: AVer’s hat, der hat’s;
Zum Los ist’s ihm erkoren.
Wie fände jemand einen Schatz,
Weim Um nicht wer verloren?

Genug nicht ist es, deinen Schatz 
Vergraben gut zu haben;
Du musst behaupten auch den Platz,
Wo du ihn hast vergraben.«
w ie die K in d e r A epfel vom  T isch  s teh len , als die M u tte r , m üde

von des T ag es  S orgen , abends bei ih re r A rb e it nickt, „D ie n ickende M u tte r“ :
»Die Kinder spielen nachts am Tisch, 

Die Mutter strickt;
Der Kinder Augen blicken frisch,
Die Mutter nickt.

Die Aepfel stehn noch auf dem Tisch, 
Und jeder blickt 
Die Kindlein an verführerisch,
Die Mutter nickt . . . .

Da streckt er nach dem goldnen Eisch 
Die Hand gesclückt;
Nehm’ ich ihn? fragt er schmeichlerisch; 
Die Mutter nickt . . . .

Der Vater fragt gebieterisch,
Ob das sich schickt.
Die Knaben doch antworten frisch:
Die Mutter nickt.« H., 26—27.

„D er V a te r  g ieb t seine U h r  dem  S ohne“ m it dem  W u n sch e :
»............Dass sie dir mit keinem Schlage
Von verlor’nen Stunden sage! . . . .« H., 32—33.

E r  e rm ah n t „Zur K o n firm a tio n ;“
»Heut hast du, lieber Sohn, getrunken heil’gen Wein;

Trink ungeweihten jetzt, auch der soll heilig sein.
Entweih, entheilig’ ihn nie durch Unmässigkeit !
Auch du bist frischer Wein; 0  sei mir nie entweiht! . . . .« H., 60.

A ls um  die W en d e  des Ja h re s  1833 zw ei seiner K in d e r  s ta rb e n , fo lg ten  ihnen  unend
liche K lag e lied e r des V aters. D ie T rä u e rk lä n g e , die er den  E n tsch lafenen  nachgesungen , 
sin d , m it w en igen  A u sn ah m en , e rs t sechs Jah re  n ach  seinem  T ode 1872 als „K in d erto ten 
lied er“, an  die O effentlichkeit gekom m en  und  1887 u n te r  dem  T ite l „ L i e d  u n d  L e i d “ 
se in e r T o ch te r  M arie , der B esitzerin  des G utes N eusess, neu  h e rau sg eg eb en  w orden.

von
Ich
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g lau b e  nicht, dass es in  d er L itte ra tu rg esch ich te  eines V olkes eine solche S am m lu n g  fo rm en
schöner und  schm erzensw ahrer T rau e rg ed ich te  g ie b t, w ie w ir sie h ie r  aus d er S eele eines 
einzigen deu tschen  D ich te rs  herv o rströ m en  sehen. Jed e r V a te r  und  jede M u tte r füh lt die 
w eh m ü tig e  W a h rh e it d er W o r te :

»Ich sprach, wann Kind und Kind gelegt Wie übel hast du’s ausgelegt,
Ins Bett war, um zu schlafen: 0  Tod, um uns zu strafen,
Nun hat sich Sturm und Wind gelegt, Und hast sie uns hinausgelegt,
Und wir sind wie im Hafen. Wo sie im Sturme schlafen.

Schlaflosigkeit ist mir gelegt 
Aufs Auge, seit sie schlafen;
Nicht hat der Sturm sich hier gelegt
Und sie ruhn dort im Hafen.« Lied und Leid, S. 87.

D as ersch ü tte rn d ste  is t das dem  v erlo renen  K in d e  V erzeihung  nachflehende G edicht:
»Ich hatte dich lieb, mein Töchterlein, 0  hätť ich gewusst, wie bald der Wind

Und nun ich dich begraben, Die Blüt’ entblättern sollte!
Mach’ ich mir Vorwürf, ich hätte fein Thun hätť ich sollen meinem Kind,
Noch lieber dich können haben . . . .  Was alles sein Herzchen wollte.

Zu oft verbarg sich hinter der Zucht Da solltest du, was ich  wollte, thun,
Die Vaterheb’ im Gemute; Und thatst es auf meine Winke.
Ich hatte schon im Auge die Frucht, Du trankst das Bittre, wie reut mich’s nun,
Anstatt mich zu freun an der Blüte. Weil ich ehr sagte: trinke! . . . .

Du aber hast, vom Tod umstrickt,
Noch deinem Vater geschmeichelt,
Mit brechenden Augen ihn angebhekt,
Mit sterbenden Händchen gestreichelt! . . . .« Lied und Leid, S. 22.

U n te r  den  zu seinen L ebzeiten  g ed ru ck ten  K inderto ten liedern  ist das sch önste , au ch  im 
künstlerischen  Sinne, w oh l das neunzehn te  II., 75— 76:

»Du bist vergangen, eh’ ich’s gedacht,
Wie eine Blum’ verblüht über Nacht;

Wie eine Blum’ über Nacht verblüht,
Auf die umsonst der Frühtau sprüht.

Es sprüht umsonst der frühe Tau,
Wie auf dich meine Thränen lau.

Es sprühn meine Thränen lau auf dich,
Und du bist nicht erwacht für mich.

Und du bist nicht für mich erwacht.
Meine Blume, verblüht über Nacht!«

Zu diesen G ed ich ten , w elch e , freudvoll und  leidvoll, die W ech se lfä lle  eines H a u sh a lts  
b esin g en , ste llen  w ir die r e l i g i ö s e n ,  w elche der F am ilienva te r den  F es ten  des K irch en 
jah res  und  den  T a g e n  d er W o c h e  gew id m et h a t u n d  w elche auch  u n te r  den  H au s- und  
Jah resliedern  steh en  sollten. W e n n  auch R ü c k e rts  re lig iöser G laube sich an  kein  k irchliches 
B e k e n n tn is_b a n d , so w a r doch sein ganzes L eb en , D enken  und  D ich ten , w ie w ir schon an  
dem  w en igen  M itgete ilten  so überzeugend  gesehen  haben, im  tiefsten  G runde  religiös, d u rch 
h au ch t u n d  g e tra g e n  von  einem  lebend igen  G ottesbew usstsein . W a s  ihm  G eg en stan d  seines 
relig iösen G efühls w a r , h a t e r andach tsvo ll in seinem  H erzensschrein  g e h ü te t und  m it e rg re i-
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fender In n ig k e it in  seinen V ersen  darg este llt. D es Z eugen  sind auch  die „K irch en jah r“ über- 
sch rieb en en  L ieder V II., 162— 206. Ich  nenne die G hasele „D er B aum  des L eb en s“ 162 — 163; 
„B eth lehem  und  G o lg a th a“ :

»Er ist in Bethlehem geboren,
Der uns das Leben hat gebracht,
Und Golgatha hat er erkoren,
Durch’s Kreuz zu brechen Todes Macht . . . .« 166—168;

d as „A dven tslied“ : „D ein K ö n ig  k o m m t in n iedern  H ü llen  . . .“ 194 und  das herzerg reifende 
b e k a n n te  G edich t „Des frem den  K in d es h e iliger C hrist“ 202 — 204. A ls B eispiel se iner s inn igen  
A n sch au  se lb st des A lltäg lich en  die e rs te  d er be iden  G haselen  „F ü r die sieben T a g e “ 178:

»Sprich, liebes Herz, in deines Tempels Mitten 
Für sieben Wochentage sieben Bitten.

Zum ersten Tag: Lass deine Sonne tag en  
Und Licht verleihn der Erd’ und meinen Schritten.

Zum zweiten Tag: О lass nach dir mich wandeln,
Wie Mond der Soime nach mit leisen Tritten.

Zum dritten Tag: Lass deinen D ien st mich kennen,
Und wie ich dienen soll mit rechten Sitten.

Zum vierten Tag: Du sollst mich nicht verlassen 
In meiner- W och’, in meines Tagwerks M itten.

Zum fünften Tag: О d onnr’ ins Herz mir deine 
Gebote, wenn sie meinem Simi entglitten.

Zum sechsten Tag: О lass mich freudig fühlen,
Wodurch du mir die F re ih e i t  hast erstritten.

Zum siebenten: Die Sonne sinkt am Abend;
О dürft’ ich mir so hellen Tod erbitten.«

In n ig  n ah e  dem  relig iösen  G efühl s te h t das N a tu rg e fü h l, zum al bei einem  D ich te r, d e r
w ie  R ü c k e r t  so tie f  n ied e rg e tau ch t is t in den  S tro m  m o rg en län d isch er u n d  b esonders b rah -
m an isch er W eltw eisheit, w elche es lieb t sich  in  die N a tu r zu v e rsen k en  und  w elch er die U n 
endlichkeit, F ü lle  und  e rhabene  G rösse d er W e lt  ein A b b ild  G o tte s  ist. D a h e r gese llen  sich 
zu  den  H au s- und  Jah resliedern  die N a t u r l i e d e r .  B ezeichnet doch  R ü c k e r t  se lb st die 
N a tu r  als die zw eite Q uelle seines G lückes n äch st seiner H ä u s lich k e it:

»Um mich her in weitem Bogen 
Seh ich einen Kreis gezogen 
Und im engern einen zweiten.
Wohl befind ich mich im weiten 
Und im engsten doppelt wohl.
Die Natur ist jener weite
Und der Haushalt ist der zweite.«

D ie Lebensbeschreibung des D ichters hat uns bereits g eze ig t, w ie er schon in seiner 
Jugend gern die heim atlichen Fluren durchstreifte, der Blum en des F eldes sich freuend, dem  
G esang der V ö g e l horchend und am R auschen von W ald und Strom  sich ergötzend. U nd  
in E rlangen ruhte er nicht eher, als bis er H aus und Garten sein eigen  nannte, und in 
N eusess hat er dreissig Som m er seines Lebens im Frieden ländlicher Zurückgezogenheit g e 
lebt. S o  blieb sein früh erwachter Sinn für das Leben und W eb en  der Natur sein  L ebelang
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frisch , u n d  w ie sie ihm  in ih ren  tausen d fä ltig en  F o rm en  an  ung ezäh lten  S te llen  se in er G e
d ich te  G öttliches u n d  M enschliches bildlich darstellen , e rk lä ren  u n d  begre ifen  h ilft, so is t sie 
auch  G eg en stan d  einer g ro ssen  R e ih e  gan zer G edichte. D en n :

»Soviel Blättchen im Winde wehen, sagt der Dichter VIL, 154,
Soviel Blumen in Blüte stehen,
Soviel Vögel sich locken,
Soviel eilende Lüfte gehen,
Soviel Strahlen von Licht sich drehen,
Soviel Wölkchen sich flocken:
Soviel locken ein Lied hervor,
Soviel wecken den Liederchor;
Und wenn ich allen lieh3 ein Ohr,
Sie würden zu tausend Schocken.«

D och  finden sich fast keine G ed ich te , w elche einfach N a tu rersch e in u n g en  b es in g en , ohne 
dam it G efühle zu verb inden , w elche au f m enschliche V erhältn isse  g e rich te t sind ; sondern  dem  
D ich ter d e r G eharn isch ten  S o n e tte , ged an k en re ich er P oesien , des L iebesfrühlings und  d er 
L ieder des deu tschen  H a u se s , w elcher in  seiner friedevollen H äuslich k e it das re ichste  und  
schönste  M enschenleben  fand : ihm  w ar d er M ensch m it allen  seinen F e h le rn , w ie er in  d er 
W eish e it s a g t ,  m eh r als die N a tu r in all ih re r P ra c h t und  F ü lle , und  die N a tu r d ien t ihm  
fast ausschliesslich als A n lass  und  B ild seiner S ee len stim m u n g , als H ü lle  für seine m ensch 
liche E m pfin d u n g en  und  G edanken . Seine H aus- u n d  Jah reslieder en th a lten  im  II. B ande 
335 S eiten  dem  L en z , S o m m er, H e rb s t u n d  W in te r  gew idm ete  L ieder, e tw a  i o o  S eiten  
N atu rfieder en th ä lt im  V II. die „P an th eo n “ g en an n te  S am m lu n g , und  viele sind noch in  den 
anderen  A b sch n itten  vers treu t.

G leich das e rste  seiner 142 M ailieder II., 306— 308, das schönste  derselben, g e s ta lte t sich 
zu einem  H ohen liede  d er L iebe:

»Der Frühling lacht von grünen Höhn,
Es steht vor ihm die Welt so schön,
Als seien eines Dichters Träume 
Getreten sichtbar in die Bäume . . . .«

D er F rüh ling  sodem , d er ü b er die F lu ren  w eh t, ist ein L iebeshauch , von  dem  b e rü h rt überall 
neues L eben  le b t; u n d  das stille  W eb en  d er N a tu r , „wo L iebe sp rich t und  F ried e  n u r“, zu 
besingen  ist ihm  d e r w ü rd ig s te  G eg en stan d ; denn:

»Die Liebe ist der Dichtung Stern,
Die Liebe ist des Lebens Kern;
Und wer die Lieb1 hat ausgesungen,
Der hat die Ewigkeit errungen . . . .«

F risch  u n d  k e c k  is t das „W an d erlied “ :
»Dem Wandersmann gehört die Welt 

In allen ihren Weiten,
Weil er kann über Thal und Feld 
So wohlgemut hinschreiten . . . .« П., 516—518.

D er S eh n su ch t nach  d er R u h e  in der ew igen  H e im a t g ieb t A u sd ru ck  das e rste  der S om m er- 
lieder „A bend lied“ H., 386— 387:
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»loh stand aul Berges Halde, Des Himmels Wolken tauten
Als heim die Sonne ging, Der Erde Frieden zu,
Und sali, wie überm Walde Bei Abendglockenlauten
Des Abends Goldnetz hing. Ging die Natur zur Ruh . . . .«

Tiefen Frieden atm et ein zweites A bendlied „Bei Sonnenuntergang“ II., 4 2 1 — 4 2 2 :
»Fahr wohl, 0 goldne Sonne,

Du gehst zu deiner Ruh;
Und voll von deiner Wonne 
Gehn mir die Augen zu . . . .«

Zum edlen Lebensgenuss fordert auf das H erbstlied:
»Schön im goldnen Aehrenkranz 

Hat der Sommer uns geblüht;
Flüchtig kreist des Jahres Tanz,
Und der Sommer flieht . . . .« H., 557—558.

Doch k ling t der H erbst in der w ehm ütigen E n tsagung  aus:
»Herz, nun so alt und noch immer nicht klug, Lässt doch der spielende Wind nicht vom Strauch,

Hoffst du von Tagen zu Tagen, Immer zu schmeicheln, zu kosen;
Was dir der blühende Frühling nicht trug, Rosen entfaltet am Morgen sein Hauch,
Werde der Herbst dir noch tragen! Abends verstreut er die Rosen.

Lässt doch der spielende Wind nicht vom Strauch,
Bis er ilm völlig gelichtet.
Alles, 0 Herz, ist ein Wind und ein Hauch,
Was wir geliebt und gedichtet.« H., 562.

G edankentiefer sind die N aturgedichte seines Lebensspätherbstes. Viel abgedruckt 
findet m an das geistvolle Sonett, in welchem der D ichter den H im m el mit einem Briefe 
vergleicht, VII., 3 0 2  :

»Der Himmel ist, in Gottes Hand gehalten,
Ein grosser Brief von azurblauem Grunde . . . .«

Ebenso oft wird m it R ech t gepriesen das Lied „An die S terne“ :
»Sterne, In des Himmels Ferne!

Die mit Strahlen bessrer Welt
Ihr die Erdendämmrung hellt . . . .« YIL, 311.

D em  hoffenden, glaubensvollen Sehnen nach Frieden, welches diese V erse durchzieht, giebt 
A n tw ort das schöne A bendlied „Gestillte Sehnsucht“ m it seinem Schluss :

». . . . Dann lispeln die Winde, die Vögelein 
Mit meinem Sehnen mein Leben ein.« VH., 310.

Eines der seelenvollsten Gedichte dieser A rt  ist VIL, 2 7 1 — 2 7 3  „Die sterbende Blum e“ : 
»Hoffe! du erlebst es noch, Deinen Lebensstaub verstreun,

Dass der Frühling wiederkehrt« . . . .« Aus dem Staube wirst du noch
. . . .»Ach, ich bin die Blume nur, Hundertmal dich selbst ernenn.“
Die des Maies Kuss geweckt, »Ja es werden nach mir blülm
Und von der nicht bleibt die Spur, Andre, die mir ähnlich sind . . . .
Wie das weisse Grab sie deckt . . . .« . . . .  Nimm mein fliehend Leben, nimm’s,
. . . .»Lass den Stimm des Todes doch Ewige (Sonne), zu dir hinauf!
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Ja, du sonnest nooli clen Gram 
Aus der Seele mir zuletzt;
Alles was von dir mir kam,
Sterbend dank’ icli dir es jetzt:

Aller Lüfte Morgenzug-,
Dem ich sommerlang gebebt;
Aller Schmetterlinge Flug,
Die um mich im Tanz geschwebt; 
Augen, die mein Glanz erfrischt, 
Herzen, die mein Duft erfreut;
Wie aus Duft und Glanz gemischt 
Du mich schufst, dir dank’ ich’s heut.

Eine Zierde deiner Welt,
Wenn auch eine kleine nur, 
Liessest du mich blühn im Feld, 
Wie die Stern’ auf höhrer Flur. 
Einen Oclem hauch’ ich noch,
Und er soll kein Seufzer sein; 
Einen Blick zum Himmel hoch 
Und zur schönen Welt hinein . . .

Heil, о Frühling, deinem Schein! 
Morgenluft, Heil deinem Wehn! 
Ohne Kummer schlaf ich ein,
Ohne Hoffnung aufzustehn.«

D ies G ed ich t schein t sich  ganz au f die N a tu r  żu beziehen, ab er in  W irk lich k e it is t auch  h ie r 
die dem  K in d e  d er N a tu r b e ig e leg te  E m p fin d u n g  eine H ü lle  für eine tiefm enschliche, w ie 
sie einem  H erzen  en tq u illt, w elches, n ach  L ich t rin g en d  ü b er d as , w as  uns ew ig  uneröffhet 
b le ib t, sich  zur E n ts a g u n g , ja  zum  D a n k g e b e t d u rch g ek äm p ft ha t. E s  is t ein S chm erzens
schrei des D ich ters se lb st aus trü b e r  S tu n d e , e rs tick t im  ü b erströ m en d en  D an k g e fü h l fü r 
genossene  L ebensw onne.

U n sere  W a n d e ru n g  durch  den  D ich te r g a r te n  R ü c k e rts  is t zu E n d e . D ie  K ü rze  d e r
selben  g e s ta tte te  uns n u r W en ig es  auszulesen  aus dem  w a h r h a f t  k ö n i g l i c h e n  R e i c h 
t u m  d e s  G u t e n  u n d  S c h ö n e n ,  das darin  zu finden ist. D och  auch  aus diesem  k le inen  
B ilde , w elches unsere  A n sch au u n g  so g e w o n n e n , s tra h lt dem  B eschauer e i n  e i g e n a r t i g  
g r o s s e r  G e i s t  en tgegen , ein D ich te r und  D en k er, den  sein A h n e n  n ich t b e tro g e n  hat, d er 
im  „R u h m estem p e l seines V olkes p ra n g t“ u n d  als e iner seiner g rö ss ten  S öhne  gefe iert w ird : 
der, e i n  e c h t e r  D e u t s c h e r ,  v a t e r l ä n d i s c h  u n d  w e l t b ü r g e r l i c h  z u g l e i c h ,  das 
unserm  S tam m e E igen tüm liche  in  sich vere in ig t, jen e  L iebe zum  H eim ischen , V a te rla n d  und  
Fam ilie, und  jenes S treben , das F rem d e  einheim isch zu m achen. D a s  d e u t s c h e  V o l k  h a t  
an  ihm  einen D ich ter, den  es hoch  u n d  w e rt h a lte n  so llte  für alle Zeit w eg en  seines d eu tsch en  
G em üts, w eg en  d e r R e i n h e i t  u n d  des s c h ö n e n  M a s s e s  i n  s e i n e n  s i t t l i c h e n  A n 
s c h a u u n g e n ,  w egen  des unerschöpflichen R e ic h tu m s seiner G edankenw elt.* ) D ie  d e u t s c h e  
D i c h t u n g  v e rd a n k t ihm  du rch  E rsch lie ssu n g  d e r D ich tk u n st des M o rgen landes einen n e u e n  
g e i s t i g e n  I n h a l t  u n d  n e u e  K u n s t f o r m e n .  D i e  d e u t s c h e  S p r a c h e  ab er s ie h t in  
ihm  einen  ih re r g rö ss ten  M e i s t e r .  K e in e r h a t  w ie er „der d eu tsch en  S p rach e  S ch a tz  g e 
m eh rt“ (II., 158), die M ach t u n d  S chönheit se iner M u tte rsp rach e  em pfunden . Zu edlem  E b en - 
m ass h a tte n  unsere  K lassik e r sie w oh l a u sg e b ild e t, ab e r sie in  dem  ganzen  w u n d e rb a ren  
R e ich tu m  ihres W o rtsch a tzes  u n d  ih re r G e s ta ltu n g sk ra ft zu o ffenbaren  w a r F r i e d r i c h  
R ü c k e r t  V orbehalten.

* )  K e rn ’s U r te il  W . d. B r. S. [94 .
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