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gu P iid )a e li u. 3 . in  ungetrübter SRüfttgfeit unb jafyen die- breifad) geglieberte S ln fta lt im  

beften ©ebenen auef) äufjerlid) machen, © ie  © a;ü lergal)l fowol)! ber fjofjeren ©öcf)tei> 

ferule al§ ber © efam m tanfta lt erreichte eine unerwartete $ ö !je , fo baff ber ©ebanfe an 

eine SSermeljrung ber k la ffe n  wieberum nalje an un§ t;erantrat. 3ntm er fd)Wteriger w irb  /  

e§ unter biefen Umftanben, ben Bielgetlfeitten O rganism us nod) auf tangere S e it gufammen 

gu Ratten. SBir Ijaben in  alten b iä ljer un§ gugetommenen Program m en BergebenS nad)

einem © e ifp ie l g e fug t, baS unferer ©Corner © in rid )tung  Böllig entfBred)enb wäre, 

fo mebr bebürfte eg fü r bic © erid fte  über unfere Baterftäbtifdje 9JlabtęenbiIbung§=2lnf 

einer cingebenbcren © enau ig fe it, a ls biefetben bisher unter ben a tljä fw lid ) angefübi 

tlm ftänben aufweifen fonnten.

© er Bwed biefer 3aI;reSberid)te if t  ja  ein b e re ite r. 3nnäd)ft foE burd) 

bem P a trona t unb ber ©d)ulgemetnbe 9ted)enfd;aft abgelegt werben über bie Seiftungen 

unb etwaige 2lbänberungen in  ber SSerfaffung unferer Setfranftatt. -Slufjetbem aber geljen 

eben biefe © crid jte , um  m it anberen itjre r 9 lrt Bergteidjcnb gufammengeftellt gu werben,

5tia(^barlänber. 5ßon m antem  unoerm uttw t gefunbenen greunbe unb ©efinnungSgenoffen 

aus ber -Ütäfye unb gerne trugen fie  unS Sßorte Iferg lid jfter Slnetfennung ein, bie unfer 

©d)utard)iB  treu aufbew atjrt unb fü r wetd)e id) an biefer © te ile  im  Slllgemeinen ben auf= 

rićfłtig ften  © a u f auSfpredjen mödjte. P iu tf) unb Butraucn gur eigenen © Ijä tig fc it w adjft 

bei fo lgen  ©ewetfen freunb lid je r Buftim m ung gu unferen ©eftrebungen. Spat bod) fe lb ft 

ber »erewigte güfyrer geitgemäfjen g o rtfd ;ritt§  im  ©dndwefen fict) auf unfere Se^rfjtane 

Bon 1863 unb 1865 be ifä llig  berufen, © o  möge benn bie gweite ©ecabe unferer P ro* 

grammc in  © ottes Eiamen biem tt eröffnet werben!

W eit h inaus in  bie B e trie b e n e n  © ta a te n  © eu tfd )lanb§  unb gum © Ife it fe lb ft in  entferntere

l*
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ßaben wir baS ©nbgiel unfereS ©trebenS Bereits auf ber Raffte beS 
nun JufRfff&egten SBegeS am/ ®d;luß beŜ JSaßreSbemßteS auSgubrücf en gefügt. ©S ift 
Hit| einem'Spürte ber SSunf d;,\ben eblen' 3ntettfeapfrnnfrrasr ftabtifcßen ©eßörben getreu, 
für hie 't»et&Ä(ße Sugenb unfereS Soßnott̂  etne a%i%, bat Berfd;iebenften SebenSfreifen 

»genügejjbe S3iMtjto§aftffaIt in unferen Bereinigten 3 fmBĘenjcßulen barguftellen. SDiefeS 
tieitgreifqitbe Ster afteftk genügt wobt fd;on als näcßfter ©ntfcßulbigungSgrunb für fo manche 
nod; ftcßtYctite '©fßwtcße Vbet̂  SluSfüßrnng.

''U i*

* \  x 1

“ V

“  > j

Saran Öfafen, wje Tmtfierbar, Daran 

\  23eftn

SSeurtßeiter mögen aud; 
wicßt beS SEftaterieHen ibeaten 
baS bringenbfte ©ebot ber

Slber woßlwjj 
naturgemäß ba§ ©cßttJ 

33̂ trebunge*» anWht̂ at wi#L StllerbingS ift feixt maßt 
$ftotßwenbigfeit in rärmtlicßer Segießung ©orge getragen; unfere Seßrmittet erfüllen alte 
billigen Ülnforberungen; ba§ ©ollegiutn felbft ift feit 3al;r unb Sag enblid; Bollgäßlig ge= 
»erben, ©ogar ift Don allen Bor 5 Saßren burd; unS gefcßilberten unb müßfarn feit 
12 Saßren begrünbeten ©inricßtungen wenigftenS einer —- bem Äinbergarten — bie offU 
gielte Äenntnißnaßme ©eitenS ber ftabtifcßen Skßorben enblid; nidjt länger oorentßalten. 
Allein bie Äebrfeite gu biefen erfreulichen gortfd;ritten geigt fid; wie bei allem 93ienfd;en= 
wer! aud; ßter. S)te 3iaumtid)!eiten fiitb nunmeßr feit Aufnahme beS ÄinbergartenS in 
bie früheren ©ireftortalräume (auf ben auSbrücfltcßen Sßitnfcß unb S3orfd;lag beS Untere 
geid)neten) Ballig bSfeßt unb baS SibltotßefSgimmer mit einem flehten ©eitengemad; fowie 
baS @arberobenftübd;en neben ben betben ©älett fiitb bie cingigen Sofalttäten, Weld;e nid;t 
Bon ben 16 Älaffen unmittelbar in Stnfprucß genommen werben. 2ßir leben alfo wteberum, 
unerwartet genug, faunt 3 Saßre nad; bem großen feit 1860 berathenen Ausbau be§ alten 
©d;ulgebäube§, in einer aßnlid;en Situation wie 1861, wo ber Unterzeichnete notl;ge= 
brungen bie Sibliotßef unb ba§ 2lrd;io ber 2lnftalt in feine f))rioatwoßnung aufnaßm unb 
brci Saßre lang beßielt, bis enblid; 1864 ein — fpäter gwei — guleßt brei — Sintmer 
in einem ilfrußbarßaufe gemtetßet würben. —

2lud; ba§ Bor 3aßr unb Sag oeroollftänbigte Seßrerfollegittm blieb nur Bon Sftern 
bis fPfingften 1868 in ungeftürter Sßätigfeit. ©leid; barauf würben brei Seßrer auf 
2—6 Sßod;en beurlaubt, nad; ben ©ommerferien gwei Seßrerinnen auf 4—6 Sßocßett unb 
wäßrenb beS gangen SBinterS feßlte eine ßeßrfraft; bis guttt Februar ber fcßwererfranfte 
wiffenf(ßaftlid;e Seßrer; feitbem fein Vertreter; aud; ßat bie biSßerige -fpülfSleßrerin ißre 
©teile niebergelegt.

S)ieS 2llleS aber wollen wir nun eingeln in ben ßerföntmlicßen -Slbfcßnitten 
nacßweifen.
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II. (COrontfi.
1868. 9tf>rit 20. ©djutaufang. — 93cai 13. Ueberreidfung be§ SBerufs&rtefeg an .ptn. 

SKefdjfc. — 30. fpfingftferien. (@inrid)tung eine§ Keinen 33Iumengärtd;cn§ auf 

bcm ©dfulljofe). — 3uni 9. «perr Sßunfdj auf 14 Sage beurlaubt. — 15. 

•£jerr Dr. 93t. ©d)utfee jum ©dnourgcridjt berufen, .pert 9tefd)fc %ur 6wod)entIidjeu 

9JiiIitärubung. — Suit 2. ©ontmcrfpagiergang jur Siegelet. — 6. Serien. — 

9luguft 3. graut. g iftet auf 6 unb graul. r>. .Salużtjńsfa auf 4 ©od;en be= 

urlaubt. — 25. .perbcrfeft. — 28. @lementarfcE)uIfeft in Srepofcf). — ©ep= 

ternber. 9. ,perr ©ramfe gum (äramen abgereift. — Dftbr. 3. (ienfur. — 29. 

©emefteranfang. — (Srfranfuttg be§ .perm Dr. ©d)ul£e. — Stobt-. 24. Slntrag 

auf gijctrung ber .pülfsletjretinnen. — ©cjbr. 19. Sßeil;nad)töbefd;erung.

1869. Sanuar 4. ©djutanfang. — 25. ©rfranfung be§ .perrn SSiutfd;. — 27. 9tb= 

fd)icb neu gräulctn 33al;er. — gebr. 11. .pcrr Dr. 93t. ©d;ul^c beginnt lieber 

ju unterrichten. — 93iär,g 1. SBiebercintritt be§ .perm ©unici). 9111c 33ertre= 

tungen, bie feit fPfingften ununterbrochen fortgebauert, bören auf. — 20. 

3a^reäfd)[u§.

III. ScfjuCöefucf).
a. ©chüfcrjaht im 91nfang ber beiben ©emefter.

Steligion. greif^üterimten. Ort. 9111er. S4af.- $ut- Sßaifeti.

Sommer Sa. G. S. ! ©. m . Sa. ©f. Slujj. !m i 3^Ib. §icf. St. tfödjjt. niebr. !•Pol. 1nenb. SBat.)Kt.iSit.
§•2). I. 24. 21. 1..— 2. 41/2- 4. V*, — 1972- 23. 1. 16. 13. — 17. 1. —

11. 52. 31. 8. — 1. 12. 7. 7. — — 45. 48. 4. 1672- 1172. 2. 44. 4. 2. —
III. 55. 40. 6. — 9. 7. 5. 2. — 48. 47. 8. 14. 972. 4. 40. 11. 3. 1.
IV. 47. 35. 7. — • 5. 8. 6. 2. — 39. 45. 2. 1272- 8. 1. 36. 10. — —

V. 30. 20. 6. — 4. 5. 4. 1. (10 25. 29. 1. 1072- 872- — 14. 5. 2. —
VI. 25. 15. 6. — — 5. 8. 8. — — 17. 23. 2. 11. 6 72- — 15. — 1. —

VII. 26. 19. 4. — 3. 11. 11. — OO 15. 24. 2. 872- 6. — 16. 1. — —
s. 259. 181. 38. — 1..40. 50 '/2-45. 572- (2.) 2087a. 239. 20. — — 7. 182. 32. 8. 1.

Sürg.@d;.I. 28. 24. 1. — 3. 17. 10. 7. 2. 11. 22. 6. 1372. 11. — 25. 7. 1. —
II. 49. 31. 14. 1. 1. 2. 13. 4. 9. 1. 35. 40. 9. 14. 10. 7. 29. 9. 1. 1.

III. 52. 30. 16. — - 6. 10. 7. 3. — 42. 42. 10. 13. 9. 7. — 4. 1. —
IV. 52. 26. 24. — - 2. 5. 3. 2. — 47. 52. — 12. 8. 14. — 6. 2. —
V. 72. 42- 23. — - 7. — — — 3. 72. 69.' 3. 10. 5. 3. 27. 7. • - 2.

s. 253. 153. 78. 1. 1. 20. 45. 24. 21. 6. 207. 225. 28. — — 31. 81. 33. 5. 3.
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aieliflion. greifcfjiilermiieit. Ort. Süter. Slot.- Sur- SBaifeti.

Sommtr Sa. e. £. ft ®. 9H. Sa. ®(. au&. SJlil. 3aI)It>. §ief. C p$|t. niebr. Sßol. nenb. SSatmglt.
6Iemem)d). I. 54. 25. 29. — — — 45. 2. 43. — 9. 54.— 14. 11. 16. 45. 12. 7. 3.

II. 59. 17. 42. —— — 45. — 45. — 14. 59.— 131/s- 8. 31. 59. 26. 9. 8.
III. 96. 38. 58. —— — 58. — 58. — 38. 96. — 14. 6. 33. 58. 31. 14. 2.

S. 209. 80.129. — 148. 2. 146. — 61. 209.------ -- 80. 162. 69. 30. 13.
SS. 721. 4141.245. — 60.243y2.71.172V2- 8. 4761/2-673. 48. — — 118.425. 134.43. 17.

SBinter.
$ .$ . I- 19. 16. 1. — — 2. 5. 4. 1. — 14. 15. 4. 161/2- 14. 1. 11. 2. 1. —

II. 50. 32. 7. — 1. 10. 7. 7. — — 43. 43. 7. 17. 12. 2. 44. 3. 4. - -
III. 60. 45. 6. — — 9. 8. 4. 4. — 52. 51. 9. 14. 10. 5. 41. 13. 3. 1
IV. 50. 36. 9. — — 5. 7. 6. 1. — 43. 47. 3. 13. 9. 1. 26. 4. 1 —
V. 36. 22. 8. — — 6. 6. 5. 1. 11) 30. 34. 2. ll'/j.. 7. 1. 19. 4.

VI. 26. 16. 6. — — 4. 9. 9. — — 17. 25. 1. 11. 61/2. 2. 19. — 1. —
VII. 30. 22. 5. — — 3. 13. 13. — (1) 17. 27. 3. 9. 6. — 11. 1 .-----

s. 271. 189. 42. — 1. 39. 55. 48. 7. 2. 216. 242. 29. — — 12. 171. 27.11. 1

SBürgfcb- I. 23. 20. 1. — 2. 14. 8. 6. 2. 9. 15. 8. 15. 11. — 15. 5. — 1
II. 49. 33. 12. 1. 1. 2. 15. 5. 10. 1. 34. 39. 10. 14, 101/2- 6. 28. 9. —  1

III. 56. 31. 18. — — 7. 12. 8. 4. 0. 44. 43. 13. 13. 9. 8. 16. 4. 2 .—
IV. 71. 39. 30. — — 2. 9. 5. 4. 4. 62. 70. 1. 12. 7. 1. 4. 1 . --------

V. 61. 31. 22. — — 8. — — — — 61. 58. 3. 10. 6. 6. 6. 5. - ■  1
S. 260. 154. 73. 1. 1- 21. 50. 26. 24. 7. 210. 225. 35. — — 21. 69. 24. 2. 3

(Slemfdj. I. 40. 22. 18. — — — 35. 1. 34. — 5. 38. 2. — — 9. 40. 11. 5. 3
II. 66. 16. 50. — — — 50. — 50. — 16. 66. — 131/2- 8. 40. 33. 20. 3. 9

III. 100. 40. 59. 1. — — 55. — 55. — 45. 100. —  14. 6. 45. 60. 33. 15. 3
S. 206. 78. 127. 1. — — 140. 1. 139. — 66. 204. 2. — — 94. 133. 64. 23. 15

SS. 737. 421. 242. 2. 2. 60. 245. 75. 170. 9. 492. 671. 66. — — 127. 373. 115. 36.19

UeBerhaupt waren im gangen ©djuijâ r: a. in bett 5 Älaffen bcr S3ürger= 
fältle: 27 +  49 -)- 58 +  52 +  41 =  227 »ent 33crjaf)r; bagu: 1 +  5 -f- 7 -f-
10 4 - 47 =  70 State, gufammen 297; b. in feen 7 Ätaffen ber I;c£>. Sochterfchule:
24 +  51 +  54 +  47 +  30 +  22 +  8 =  236 »cm SSorjal/r; bagu: 1 4 - 4 -)-
6 -)- 15 4 - 10 4- 6 4- 27 =  69 Pleite, gufammen 305. 3m ©angen mit 51 neuen 
itnb 204 älteren ©ingefdjulten ber 3 ©lementarf taffen: (alfo 255 -)- 297 4- 305 = )  857; 

alfo 52 mellt alö im äiorjabre, toeld)e§ micberum 48 mcbr als baS ©djulfalu 1867 

unb 68 gäfittc.

5)er 5. 3a^reSberid)t nuferer Slnftatt enthielt auf ©. 24 folgenbe SBorte:

„55ie Bisher entlaffenen Se^rfdjiilerinnen beS fPriüatfeminarS l;aBen fämmtlich 

einige Seit in ber unteren Älaffe ber ülnftalt »ertretungSwetS gewirft, ef;e fie ©teilen als 

Hauslehrerinnen annafimen. 3m lebten Satire halfen brei tunt ihnen Bet bem nadi grüBel’=

f
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fd)en @runbfüt$en eingerichteten Äinbergarten, welker [eit üftern (1861) als ©orfchule 
fid) au bic bütjere 3wd)terfd)ulc antcbliejit."

©er (gifer, welken bet biefer ^riüatunternetjmung bes ©irigenten graut. £tybia 

Uebricf bewies, ermutigte fte baju, nad) einer metirmonatlidien ©orbereitung in ©erlitt, 
beit Äinbcrgarteit ale> fPrfoatanftatt 3U übernehmen am 11. Steril 1864. — (gr be- 

ftnbet [ich [eit bem 1. ©ftober 1868 im fpinterhaufe ber höheren S;ćd)ter[d)ule. —

2Bät)renb beb Söinterbatbiabreö 1868—69 würbe berfetbe »on 34 .finbern be- 

[ud)t unb jwar non 18 dJidbdien unb 16 Änaben. ©ie größte <£d)üter§ab)l war im No= 
nentber, itämtid) 27 Ätnber (16 Niäbdien unb 11 Änaben). ©aö unbeftänbige SSetter 

unb herrfdjenbe Äinbcrfranfbcitcn machten, baff im barauf fotgenben Nionatc nur 16 Äim 

ber (9 Niäbd)en unb 7 Änabcit), blieben. 3m Sattuat 1869 jcbodi waren wieber 24 

Üinber unb fd)eint fid) jefct biefe 3al)l wieber 31t nermehren. —

©er Unterricht wirb in 22 ©tunben wöd)entlich crtheilt, ©ormittags ocn 10 

bib 12 Uhr, Nachmittags non 2 bie 4 Uhr, aufjcr am ©onnabenb Nachmittag, an wel- 
dient frei ift.

b. © tarte  ber Aufnahmen 3ur h- Z. in beit testen 20 Sahrett

1850 O. 15. Ni. 12. S. 27. 1860 O. 39. Ni. 27. S. 66.
1851 = 19. 11. = 30. 1861 = 17. = 29. = 46.
1852 * 17. = 9. 26. 1862 28. = 14. = 42.
1853 = 13. 3. * 16. 1863 = 23. * 17. = 40.
1854 = 9. = 1> - 10. 1864 22. = 15. = 37.
1855 = 24. 13. * 37. 1865 = 24. = 24. = 48.
1856 = 28. = 25. 53. 1866 34. , 23. * 57.
1857 = 27. - = 29. 56. 1867 5 27. = 28. * 55.
1858 = 30. = 26. = 56. 1868 = 35. = 33. = 68.
1859 * 34. 15. = 49. 1869 feit Neujahr 2

(gö ift überall nur bie Aufnahme beä crften ©uartals in jebent ©emcfter ge= 

recbnet. — ©ie ©untme ber ©ftermelbungen ift 465, bic ber jährlichen Niid)acli8inffrih= 

tionen 354, alfo 111 weniger, ©ie ©urchfäinittc^abl für jene ift runb 23, für biefe 17. 
(SBergl. 1863).
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c. ©djulnerfäumntffe 1868.

SKai. Ütuguft. 9lobember.

Haffe. Äinber. Sage. Iran!. linbcr. Sage. Iran!. Ätnber. Sage. Iran!.

c. 66. 6031/,. 19. 59. 341. 21. 46. 332. 25.

b. 42. 408. 8. 48. 453. 6. 29. 333. 7.

a. 22. 165. 3. 22. 201. 2. 12. 136. 4.

S. 130. 1176y2.. 30. 129. 995. 29. 87. 801. 36.

5. 33. 126. 25. 45. 240. 33. 30. 236. 20.

4. 28. 114. 7. 21. 121. 5. 30. 178. 8.

3. 24. 104. 9. 24. 136. 9. 34. 143. 12.

2. 27. 93. 5. 27. 130. 6. 33. 182. 6.

1. 7. 63. 5. 7. 45. 2. 6. 60. 4.

S. 116. 500. 51. 124. 672. 55. 133. 799. 50.

v n . 11. 41. 2. 10. 81. 1. 16. 93. 3.

YI. 6. 29. 4. 15. 73. 4. 16. 62. 7.

y . 21. 68. 3. 23. 12972. 10. 27. 113. 15.

IV. 24. 117. 12. 23. 99. 20. 26. 138. 18.

m . 32. 7772. 24. 34. 12072. 26. 34. 104. 24.

H. 18. 22. 8. 26. 76. 15. 32. 95. 13.

i. 10. 61. 1. 3. 30. 3. 13. 70. 6.

s. 122. 43572. 54. 134. 609. 79. 164. 675. 86.

SS. 368. 2112. 135. 387. 2276. 163. 384. 2275. 172.

ülnmert. ©te Äranfijeiten Waren üBerwiegenb: Slugenleiben, ^aMBef, Ieud;= 

tmften, Sltagenframpf, duften itnb gteBer — itt ber ©lementarfdjule; Stylus, ©cfjarladj, 
^afötetben, Stuften, groft, @efd)iyüre, SSanbtmtrm, gieBer, 2Mune, Stufe, ©rüfengefätoulft 

ttttb gaftrifd;e gieBer — in ber mittleren; cnblid) in ber fjotjerctt Söd)terfd)u[e: .f)al§= 

fdimerjen, ©d;artad), SlugenixBet, Sieber, 23räune, SJtiljteiben, 9'ierrcnfieBer, 9u'fe, 23tut= 

fturg, £>u(ten, 33teid)iud;t. —
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IY. Cßöroerfaffuiig.
a . feljrplan.

(IBorbemerlung.)

{Ratürlich glauben wir mit bem nad)ftehenben, iüieber^olt geprüften unb be= 

ftatigtcn Schema eine» SehrjüanS IcineSwegS nuferer Slnftalt eine geffel angelegt 51t haben, 

fanm nur eine fefte IRorm für längere Beit i£)r oorfdjreiben 5U Wüllen. ^Dergleichen ®e= 

banfen mag ein Äopf hegen, ber mit ber ©d^ule bie Bufunft in 33efd)lag ju nehmen ftct> 

ober Slnberen oorfpiegelt. ©in Wahrhafter fpäbagog oon {Beruf unb reiner ©eftnnung 

weiff, baff wa§ ©omeniuS nach ber {Borbereitung ber {Reformatoren ju ahnen begann, 

{ßafebow outrirenb Weitertrieb, {Peftalo î nach ©iner ©eite bauernb begrünbete, gröbel 

enblid) tiefer ju funbamenttren fud)te unb ©iefterweg vorläufig ju einem allumfaffenben 

9lbfd)luh ju bringen gebachte — bah 2Hte§ btefeS nur ©tücfwerf ift, oergleichbar ben 

langfamen ruefwetfen gortfdmtten ber {Raturerfenntnih; bah gewiff bereits bie beutfd>e 

fPäbagogtf beS 20ften 3aht'hunbert§ einen Weitaus anberen ©ntwirfelungSgang einfdjlagen 

wirb, als ber jetjt ned) gewaltfam erhaltene Ueberreft ber {Päbagogi! bc§ 16ten ©afutumS 

Äurjfidüige hoffen Iaht. — Sßir auf unferem fleincn SßirfungSfelbe haben un§ reblid) 

angeftrengt, in ben nadjftefienben ©tijjen ber Älaffenaufgaben für febeS einjelnc Sehrfach 

forgfältig alle bisherigen eigenen unb fremben ©rfal;rungen mit bem neuerbingS oorge= 

fchriebenen {Regulatio für bie lwh- Söd)terfcf). unferer .jpeimatproüinj in ©inflang 31t bringen.

A. jähere Södjtcrfchule.
I. Jilaße. 91 eltgion. 1. Salw 1. ©emefter: Sibelfunbe (altcS Seftament). 

2. ©emefter: {Bibelfunbe (neues Deftament). 2. Salw 1- ©emefter: $ird)engefd)id)te I. 

(2lfwftelgefd)i<hte). 2. ©emefter: Äirchengefd)ichte II. (bis je^t). — @efd)id)te. teuere 

@ef(hid;te. — ©rbfunbe. {Repetition aller ©rbtfwile, befonberS ©itropaS. — Statur» 

funbe. fPhtlfif: Smponberabilien. Staturgefd;.: ©ommer Sotanif. Sßinter Boologie, 

SRineralogie, abwechfelnb. — {Redjnen. Ueberficbtlidje Sßieberholung ber früheren ©urfe. 

©ämmtlid;e üon ber {Regclbetri abgeleitete {RedmungSarten im Äopfe unb fdjrifttich; gule t̂ 

bie gladjen» unb {Raumberechnung. — ©eutfd). ©rammatif nad; {Bieljoff unb 23räuti= 

gam. Literatur nach 3Stehoff. Seltüre, ©chillcr’S unb ©ötf)e’S @ebicf>te jä'hrlid) ab»

wed)felnb. Diftatc unb Deflamationen je eine ©tunbe. Stuffäjje 4 wödjentl. — gran» 

göftf<h- ©rammatif, fPlbh’S ©ramm. IV. bis IX. 2lbfd;n. unb Sßieberholung alles Da» 

gewefenen. Seftüre, SDheaterftiicfe auS ber flaffifdjcn sJ)eriobe. Literatur, Stuf Jagen oon
2
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©ebidften imb biogropljifehe ©fijjen ber ©id;ter. — ©nglifelj. SSBöc£)erttltd;e G^erjitien. 

Seftüre, 9Mforb, St)caterftüefe. ©Freiübungen, freie Sluffäjje. — Beiefjnen. Sanb= 

fcE)aften, perfpeftitńfeheś! 3eid;tten. — ©ingen. Btneiftimmige ©efänge aus bem £)ben= 

toalb n. Sljeil. — Surnen. Drbmtng8=, ^ret=, Sdiarfd) = unb 9eüftübungen.

II. UlafTc. Religion. .ftatcdńemuS; Äird;enjal;r. — © eliicbte. 90citte(= 

alter. — (gtbfunbe. -Slfien, dfrifa, dmertfa unb duftralien. — 9iaturfunbe. fPhbftf: 

©tatif unb 9Jled;anif, SSarme; 91aturgefd;.: ©omnter Sotanif, SBinter Biologie. — 

©eittfd;. ©rammatif, ©a^le^re. 9fuffa{} 4wod;entl. Sorträge unb ©eflamation in ber 

Ätaffe. Seftüre, Süben unb 91acfe Sb. YI. Steltere beutfd;e ©ichtungen. 3Sö<f)entliche 

©iftate. — granjofifd;. ©rammatif nad; fpiój; II. 2Bi3<f)cntl. ©yergiticn; Seftüre in 

©etroit’S Sefebud;. ©Fred;übungett. — (änglifd;. ©rammattf. 3Bod)entl. Gfrerjitien. 

Seftüre, 99Mforb’S Sefebud;. ©Fred;ubungen. — 3eid;nen. Slumen unb Sanbicbaften 

nacf) Vorlagen. — ©ingen. Btoeiftimmige Sieber nad; Dbenwafb II. — Surnen. 

(comb. mit I.)
III. fflaffe. {Religion. Siblifdje @e|d;ief)te beS 91. S. BYrtrge Sefd;reibung 

b. fj- S. ©elernt werben: bie 5 £auf'tft., bie bibl. 35üd;er, 93ibelfprüd;e u. 12 Sieber. — 

©efdnd;te. 9llte @e)d;id)tc bi§ 476 nad; Gf;r. — (Srbfunbe. SBieberljoluttg ber ©runb- 

lel;ren nad; ©aniel’S Seitf. § 1 bis § 35. fPhhfif- imi) 1'dit. ©eograp^ie non (Surowa. 

©eSgl. non ©cutfd;lanb. — 91aturfunbe. Sefd;reiben unb 93ergleid;en ganger ©attungen 

beś fPflanjenreicfjS. Ueberfid;t ber SBirbelt îere. — 9ted;nen. ©ie 4 ©pejieS in be= 

nannten Salden; bie Srud;red;nung. — ©cutfd;. Sefen iu Süben SI© V. (Erläuterung 

beS 3nl;altS; ©eflamiren. ©te Formenlehre; bie ©aljlehre im dnfilufj an baS Scfebud). 

Drtl;ograFl;i|d;c Uebnngen unb 9luffa£e meift nad; gegebenen IJiuftern. — Frangofifd;. 

fpiöf;, 9lbfd;nitt IV. unb Y. dbn’8 Sefebud; u ber f ej; t; fcf>riftl. unb ©eflamirübungen.— 

©nglifd;. Sefen unb Ueberfeęen. 9Itemoriren. — olittfd; fafultatin. ©er (SurfuS 

ber Ätaffe ift jweijahrig. — ©d)reiben nad; 23orfd;rift be§ SefjrerS an ber Sßanbtafel. — 

3etd;nen. ©infad;e Sanbfd;aften unb Sluntenumriffe in halber ©d;attirung. — Jpanb= 

arbeit. ©triefen, tafeln, ©tiefen, 93äfd;e nähen u. Beiehncn. — ©ingen. Uebnngen 

in ber Dur- unb jum Sbcil and; Moll-Sonleiter. @in= unb jweiftimmige Sieber. — 

Surnen. Frei= unb 9iüft=Hebungen.
IV. tlafle. {Religion V. u. IV. £L comb. Sibl. @efd;. b. 91. S. bis jur 

Sf;eilnng b. 91eid;§. 91. S. 3. d;riftf. |)auptft., 2. dpau t̂ft. mit @rfl, 8 Äirdjenlieber. — 

@efd;id;te. SSatert. @efd;id;te. — (jrbfunbe. Saterl. ©eograhhie. — ItaturEunbe.
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(Sommer Botamf. SSinter Scotogie ofme Softem. — tRedjnen. Sie 4 ©pegieS in ße= 

nannten Ballen. — Seutfd). Sefeübung mit SBefyrecfmng beS Stoffes unb ber gorm. 
©ebidde. ©prad)t. ortlmgr. Hebung, ©tüübung. — grangöfifd). fpißf) 2lbfd)n. II. 

III. btä Seit. 60. Uebcrfejjcn u. Seftamiren Stbfĉ n. YI. -— fPolnifd). ©precb= unb 
©d)reibübung. •— ©dfretben. ©d)retbübung. — Betonen, (stuf. Sanbfdjaften unb 
Slumenumriffe. — ^anbarbeit. ©triefen, Stäben, >f)äfeln. — ©Ingen. Sieber nad) 

bem @et)ür. — Surnen. gret= unb Siüftübung.

V. filaffc. Sleligton (fatfjol. II. u. III. comb, mit 1. u. 2. SSürgerfdjufc

Haffe: 10 ©ebote, 5 Äirchengeb., Stbl. ©efeb. 21. £. u. 5K. S. — IY. u. VII. Älaffe #
mit 3., 4. u. 5. ©ürgerfchulftaffe comb. Säbelte, ©laubenSbefenntnif) unb auSgewählte 
bibl. @efd)id)ten). •— ©efd;id;te. Sie SSiograp̂ ien oon Äarl b. ©., tBarbaroffa, bem 
grof;eit Äurfnrftcn unb griebrich II., mit entfpredjenben Beitbilbern. — ©rbhtnbc. Sie 
âuptflüffe unb ©ebirge SeutfchlanbS an ber Sßanbfarte gegeigt; bie fProßtngen unb mtd)- 

tigften ©täbte ber 9)lonard)ie gemerft, fpegtell bie fProßtng fPreufjen. —• 91 aturfunbe. 
Unterhaltungen au§ bem ©ebiete ber 9!aturgefc£)id)te. ©inttjeitung ber tftaturergeugniffe 
in Äf affen. — f)ted;nen. 5)Mtipligiren unb Sioibiren mit benannten unb unbenannten 
Bahlen. — Seutfch- £)rthogra}.'hifd)e Hebungen unb Siftate. Sefen artS Sübeit 3. Sld. 
mit grammatifeben unb SDcemorirübungen (bie haû >tfact>ticl>fteix Diebethctle; Sefliniren unb 
©onjugiren). Slbfdjreiben. — griangöftfd). fpto| ©lementarbud) I. 2Ibfd;nitt. Sofabein 
lernen, Sefen unb Heberfeijen. •—■ ©d;retben. Seutfclfe unb lateinifcfje SBörter nach Sor= 
fünften an ber ©dmltafel geübt. — Seidenen. Hebungen im 3etd;ncn geraber Stnien 
unb gerabliniger Figuren. — .fpanbarbett. ©triefen unb ©aumen. — ©ingen (comb, 
mit IY.) — Surncn (comb, mit IV.)

VI. Haffe. Oieligion. Sie 10 ©ebote ohne ©rftarung; Heine ©ebctc, Sieben 
»erfe unb ©pritd;e; bie gefttage würben burd) bibl. ©cfd)icf)tcn angemeffen erHärt. — 

SBeltfunbe. Sie geograf- unb hiftor.=d;rono[og. ©runbbegriffe; bie 5 ©rbtheile unb 

Sßcltmeere am ©lobuS gegeigt; bagu paffenbe Unterhaltungen au§ bem ©ebiete ber 5Katm> 

Hmbe naih Stnleitung beS SefebudjS unb au§ ben ©agenfretfen be§ Haffifdfen fo wie be§ 
beutfd)en SlltertlmmS. — ^Rechnen. Slbbiren unb ©ubtrafiren im Bahlenfreife oon 1 

bis 1000. ©inübitng beS ©inmaleinS. — Seutfch- Sefen mit fad;Itd;en unb granunatl 

fdfen ©rflärungen (.£)aupt= unb @igenfchaft§wort). 2lbfd)reiben anS bem Sefebucj) unb 

Siftiräbungen. SUiemoriren. — ©d;rcibcn. Seutfdfe unb latcinifd ê 33ud)ftaben unb 

SBorter nach 33orfd)riften an ber ©chultafel. — ^anbarbeit. ©triefen unb ©aunten.— 

©ingen. Sieber nad; bem ©eher geübt.—Snrnen. grei=,9DIarfd)=,DrbnungSnt.3iüftübnngen.
2*
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VII. iüofle. ^Religion. SJloralifdje ©rjülflungen unb Bibi. ®efd)id)ten be§ alten 
nnb neuen Teftamentd. ©ie 10 ©ebote einte ©rf lärung, Heine Oiebete, Siebertterfe unb 
©priicbe. 4 Sieber jährlich. — 21 n f d) auung§=H n t e tr i d) t. — Sied) nett. Bâ lbilbmtg 
unb Bällen Bon 1—100 für bic untere 2lbt̂ eil., für bie obere fd)riftlidje§ Stumeriren, 
23or= unb diücfjäblett oon 1—1000, münblid) bie 4 ©pejie» im Bablenfrctle Bott 1—20.

— ©eutfd). ©dfreiblefen nad) -fpäfterö’ Fibel. Sefen unb 2lbfd)reiben au8 Süben unb 
91acfe’§ Sefebud) ltent Streit. SKemoriren. — ©d) reiben. lte 2lbt̂ eil. in Jpeften, 2te 
2lbtl)eil. auf ber Tafel nad; SSorfd;rift fcec Sebrers. — .djanbarbeit. ©triefen. — ©in» 
gen (comb, mit YI.) — Turnen (comb, mit YI.)

B. 9)täbdjett«39üBgerfd)ule.
I. Älafff. dieligiott (lte unb 2te Älaffe comb.) ©ie 5 ,£auf)tftücfe. ©prüdje 

u. Sieber, ©ie bibl. ®efd)id)te in iffrent Bufammenftange als @efd)id)te beä .öetl». ©eogr. 
fPaläftinaö. ©Battgel. fPf atmen ijnb ©Ijoräle. — @efd)id)te. Ite8 3al)r 23iograf»|ten 
au§ ber alten unb mittleren @efd)id)te. 2teS 3al)r SSaterlänbifdje @efd)id)te. — ©rb» 
fitnbe. ©eutfd)lanb unb fPreufjen. 2teS 3af)r ©uropa unb ba§ SBidjtigfte Bon ben 
übrigen ©rbtl) eilen. — Olaturfunbe. 3m ©omntcr SSotanif unb im Sßinter Boologie 
unb SDlineralogte. )Pln)fif. — Sied)nett, ©as 35rud)red)nen. Sreifat), Beit» unb Bitte» 
redfnung. — ©eutfd). Sefen unb ©eflamiren. ©rammatif. Äcnntnif; fämmttidfer Siebe» 
tljeile. — ©iftir», 2lbfd;reib= unb ©tilübungen. — sJ)olnifd). ©pred)übungen. — 
©cfyretben. Stad) 2Borfdjrifteit. — Beidjnen. freies .panbjetdtttett nad) üBorlegeblättern.
— fDanbarbeit. gortfetjung alter frühem Slrbeiten unb 3Bäfd;enä£>en. — ©ingen. 
©in» unb jtoeiftimntige Sieber au8 betu 33olf8lieberbud)e unb ©l§ner. Tonleitern. — 
Turnen. Freiübungen, Sftarf(̂ Übungen unb Hebungen an ben ©erätfjen.

II. üüaffe. Oicligton (fiele I. Älaffe).— @efd)id)te bes bcutfd)cn SSolfeg.— 
©rbfunbe. ©eograpl)te Bon ©eutfdjlanb. — Slaturfunbe. 3m ©omtner 23efd)reibung 
Bon tpflanjen. 3m SBinter Biologie. ©d)riftlid)e unb munblidje 23efd)reibttng. — 2ied)= 
nen. ©ie 4 ©pejieg in benannten Salden. 23rud)rcd)ttett. — ©eutfd). Älettte 2tu§= 
arbeitungen. Sefeübungcn au8 Süben unb Stacfe II. Tlgeil. £)rtfjograpf)tfd)e Siegeln unb 
Hebungen, ©eflamiren. — fjlolnifd). Sefen unb Ueberfejjen nad) fjlofdingfi. — 
©dtreiben. Stad) ber 23orfd)rift be§ Belfrerg. — Beidfnen. ©infadfe ©egenftänbe, Sanb» 
fd)aften unb SBlunten nad) Vorlagen. — Jpanbarbcit. Siethen, £>äfeln unb SBäfdje» 
geiefgnen. — ©ingen (comb, mit I.) — Turnen (f. I. Älaffe).



13

III. iüaffc. Stetigicn. Sa§ lte, 2te unb 3te |jaiipiftüd mit Suttfcrb @r= 

Ilnrung. cS r̂üdie imb Sieber. ©ibt. @efdnd)te be§ C  S. big ju ben Äönigen; beb 

St. S. mit 2tusfd)tufi ber Slpoftelgefdndfte. SRit 2tubwat)t nad) Sßoife. — @efd)id)te 

unb ©rbfunbe. ©eDgrafü). ©rurtbbegriffe. ©ecgraplRe Seutfdftanbg imb fPreujfenb. 

@efd)id)te ber preufj. Äönige. — Staturfunbe. Sab Slttgemeinfte über bie brei 9tcid)e 

ber Statur mit Slnfcfytuf? an ba§ Sefe&ud). — 9ved)neit. SRulttt'Iijiren imb Siuibiren, 

9tefotBiren imb Stebuciren. — Scutfd). Sefen mit gramm. imb fad)l. ©rftarung unb 

SERcmorirübungen. Drtlfograpt). Hebungen nad) Siftaten. Uebnngen im Schreiben aub 

bem @ebad)tniffe. 9lbfd)retben. — @d)reiben. SBörter unb ©üjje in beutfcfyer unb tat. 

©djrift nad) SSor(d;riften an ber äßanbtafel. — B etonen. Sie 4 ^auptlinien unb ganj 

einfache giguren. — ^ a n b a rb e it. ©trid'en. — © ingen. ©inftimmige Sieber aub bem 

©otfätieberbud). — S urnen . grei=, 9Rarfd)=, £)rbitung8= unb 9tüftübungen.

IV. filaffc. Religion. Sie 10 ©ebotc otjne ©rftarung; ©nterunfer, 9Rorgen= 
unb Slbenbfegen; Sifd;gebet. SBöd)enttid) ein ©prud) itnb jäfjrlid) 4 Sieber. ©ibt. @e= 
fd>id>ten: erfter Satjrebcurfub beb Stormat=Set)r:pIan8. — SBettlnnbe. ©ageit unb 9Rär= 
d)en. StationaBSitber. — SR c d) n e n. Bätjten, Shtmerirat, Buiammenjaljten unb 2tb= 
gieren im Bntfleitfreife mm 1—1000. — Seutfd). Sefen im Sefebud) Don Süben unb 
Stade I. u. II. Streit. SRemoriren aubgeinälflter ©cbid)te unb Sieber. — ©^reiben. 
Stad) ©orfd)riften auf ber SBanbtafet in dpeften. — ^anbarbett. ©triden. — ©ingett 
(f. III.) — Sur neu (f. III.)

Y. fünfte. ^Religion (f. IV.) — 3tnfd)auung8=Unterridjt. — 9ted)nen. 
Balten, Stumeriren im BatRenfretfe Bon 1—100. Sie 4 ©pê teS im 3af)tenfreife Bon 
1—20. I. Stbtt). 1—2ftettige 2lbbir=@j:emt)ct. — Seutfd). ©djreibtefen nad) dpäfterS’ 
gibet unb Sabetlen. Äteine ©ebidjte unb ©ebete burd) SScrffaredjen geübt. — ©d)reiben 
auf ber Safet. — £anbarbeit. ©triden. — ©in gen (comb, mit III.) — Sur neu 
(comb, mit in . u. IV.)

9Iuffat)tljemen im tterftoffcuen Sdjuljaljr.

I. €lcmcntarf(t)utklflffe. Ser ftuge ©taar. — Ser alte ©eneral. — Ser ©tinbe. 

— ©in ©rief. — Sab Bertäumbete Stoff. — Sab nafd)t)afte ÜRäbcfjen. — Ser 2Bieber= 

■̂ atl. — ©on bcn Satjreggeiten. — ©utenfyieget unb ber gufyrmann. — Ser Äut)t)irt. — 

©ei BorfidRig. — Ser £)unb unb bie Äut). — ©in ©rief an bie Sante. — Sie ©timme 

beb 9Renfd)en. — Sab ÄanarienBögctdjen. — Ser Äompafj. — ©ergleid)ung ber äßanb= 

tafet mit bem SPutte. — Ser ©tinbe. [NB. Ser Setjrptan b. ©temeutarfd). ift unoeranbert.]
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I. flaffe ber JWäbdjen-ßürgerfidjule. ©a§ ©emitter, eine ©chtlberung. —  

©er 9)lai beggt. — Scittb unb CSrtifd;Coffert£>eii eineś Süngtingg, ©rjäfjtung, nacbgebübct.

— ©ie giftige ©erlange., ©eägl. — ©er SBatfenlnabe. ©eggt. — Sergtcicbung ©ir= 

tu» Y. mit ©anib. — ©ie Seite, Uebertragung au§ ber ©rjäblform in bic @efpradj= 

ferm. — ©barafterjeicbnnng be§ görfterg in ber ©r^htung be» Ätnberfrennbeg: Siebet 

eure geinbe! — ©ureb metd)e ©ugenben geid̂ nete fid) 2(braf)ant befonber» au6? — Stöe£= 

d)e§ finb bie 9)lerfmate bc§ .fperbfteg? — ©er ©irfnitjscr ©ee, ein geograpb)tfd;c§ Sitb. — 

©ie 3Beid)fet, befonberg betrachtet in itjrem Saufe burd) (Preuffen. — ©er ©ruppenburd)* 

marfd), eine ©d)überung in einem Sricfe. — 3n |)rofa Bcrmanbett: ©er geriefter gn 

SJiarienburg, @ebid)t Bon SBolfgang SRätter. — ©er groffe Äurfürft jur ©ce, Bon grie= 

brid) ©ruppe. — parra», ber fnfjge ©pringer, Bon ©heD̂ Dr Corner. — 33ergleid>ung 

be8 Sufetebenen mit bem Unjufrtebenen. — ©a§ beriW aftftó)e ©dflojf unb bic bpiitte 

beg Scttterg, eine Sergteidjung.
III. filafle ber Ijöljerett $ödjterfd)Ule. ©er unfruchtbare Saum. — ©ie go(= 

bene ©ofe. — ©ie freigelaffene ©d)tualbe. — ©ie @ibt)Hinifchen Sudler. •— ©ie federn 

fd)nur. — ©ab ©eburtgtagggefdjenf. — ©in ©pagiergang am 2Seid)felufer. Srief* 

form. (frei). — ©er Hänfling. 94ad> bem @ebid)te Bon Sidjtmer. — ©ie ©ritte unb

ber ©cbmetterting. — ©ie ©onne bringt eg an ben Sag. 91ad) (S^amtffo’S @ebid)t. —

©ie Ueberrafd)nng. ©rjälttung in Srieffornt. (frei). — ©a§ braue 9Jlütterd)en. — ©ie 

beiben Sßege. — 3tlej:anber in Slfrifa. — ©ie bpauäfajje. ©ine Sef^reibuitg. — ©ajug 

SultuS ©äfat’g Seben big jum Kampfe gegen fPompejuS. — 9Reine 3ßeihnad)t§befd)ecrung. 

Sriefform. (frei). — ©ab Sergifjmeinnid)t. ©ine Parabel. — ©er 9)lcnfd) unb ber

Kranich- ©eggt. — ©er 9)idufet£)untt ju Singen, ©rjabtung in Sriefform. — 9tu=

botph I- ßBn ^abgburg. ©ine Sebenbbefdjreibung.
II. üüa|je ber Ijöl). SLödjterfd). yagen'ö @efd)id)te (nach bem ©ubruntiebe). -— 

©ie (Perle. — ©a8 ©emitter (©d)iiberung). — ©tue Sanbung in 91eiot)orf. — ©er 

©rache Bon St)obug. — 3Md)eg ift ba§ mertl)Bofifte (Mineral? —■ ©ie Sraut Bon 9)leffina. 

(©ebanfengang beb ©d)tllerfc^ert ©rama§). — ©ie 9)lüd'e (naturto.) — £)tto ber ©rofje.

— ©intabung aufg Sanb (Srief). — ©ie Siartinämanb. —- ©er SRaifäfer (naturlB.)

I. fila(]c ber Ijölp iEödjtcrfd). 2tgne8 Sernauer (Ätaffcnauffatj). — ©rtebniffe 

in ben lebten gerien. — 91orb unb ©üb. — ©prnd)e beg ©onfuciuä (Seit u. (Raum). — 

grüf)ting unb Sugenb. — ©pa^tergang (nad) ©exilier). — ©gmont (nach ©d)ttter8 Äritif.)

— SSinter in gelb unb SBatb. — ©ie ©efehiebte beg 2ßetl)nad)tgfeftea. — ©ine frei ge* 

mahlte parallele. — 2tbraf)am Siufclng erfter Srief (^Jrobeauffap)
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b . üidjconferenjett.

1) 23. Suit. 21. fPreme: ©rammatif unb ©jmadfmtffenfdmft. 2) 10. Dltober. 

<£>err Dr. SJu ©djullje: Sejimalmaft u. f. tu. 3) 2. Sejcntber. .fjerr SBunfd;: @in= 

t^etlung bc§ bentfd)en Unterridjtbftoffeä bxtrd; Siebter Dr. 2ttd)§ in 23re§tau. 4) 17. SDejBr. 

21. fretce: 2lu§ be§ üerftorb. ©d;Ietcf)cr SBerf: „Sic beutfebe ©pradfe". 5) 2. Sanitär 

1869. 21. fjlreme: Sie beutfd;e ^f)ilofo^ie.

c. Jtw|łcrleHtiottcn.

1) 13. Suli. ■‘qcxx ©ramie: in b. Settiid). 2) 10. ©eftember. fperr Dlefdjfe: 
in c. ©cbreiblefen. 3) 13. Dftober. ^err SiabjielSfi: in IV. Seutfds. 4) 13. Sanitär 

1869. 21. fPreme: Seutfd) in I. 5) 4. Sölärg. ^err Ärafft: ©eogra^ie in in.

d.. 5onfHije Conferenjett.

Sie fPaufenorbnung mürbe berart feftgeftellt, baff jeber Srbinariub für feine 

Älaffe in ber grofjen 3)Iora »erantmortltd) ift; in allen anberen Raufen berjenige gefmer, 

meldjer bie leiste ©tunbe gegeben I;at. — Sie @d)üler=2Sibliotf)ef für bie brei oberften 

25ürgerfd;ulflaffen übernahm graul. ©iemffen. — Ser @Iementarfd)ul=2SibIiotI)el: mürben 
Subletten ber anberen beiben ©d)üler=©iblietf)efen jugemiefen, btefelbe aud) um 60 ©änbe 

preufjifdjer 3Solf§büd;cr »ermefirt. —• |>ebef§ allemanttifcbe ©ebidjte ftnb für bie n .  Älaffe 

fmlf. £öd)terfd). gur geftüre anjufdjaffen; in I. feil Ifalbjälfrltdf eine Älaffcttprüfung für 

alle Se r̂fäc^er ftattfinben. — 2luś ber fmf)- nnb mittleren Söd)tcrfd). mürben einige Äinber 

megen refttrenben ©djutgelbe» mit ©erfefjung itt bie ©lemeittarfd;ule bebroljt; eine mirf= 

Ittfie ©erfet$itng marb nur in feljr menigen fallen befd)leffen unb btefe ÜDiilberung »om 

SRagiftrate genehmigt. -— ©ämmtlid)e Älaffen ber ©efammtanftalt murbett in auffteigem 
ber ©eilte im gefett geprüft. — Sie gadtconfemtjen unb 20tufterlefticnen feil für 1869 

je ein unb berfelbe geljrer immer in 2 auf eiitaitberfelgenben SDtonaten galten, alfo 6 

(Sellegen fäfjrltd) nad) bem Stenftalter, in 3 Sauren etma ift ber SurmtśS gefd;Ioffen.

e. frdjrcrcollcgittin.

1) ©uangel. Sieligiensle^rer: föerr Pfarrer ©effel. — 2) SOcefaifd;e ©eltgien§= 

leerer (unbefolbct): fperr fPrcbtger Dr. £>bpettf)etm, ©. gern.) unb ©eligfeljn (fett ©eujalir 
an ©teile be§ alteren <£>emt gern;). — 3) Sitrnlclfrertn: graul. Äecf) unb @efattglelfrer; 

fperr ©ammet. — 4) fpülfblefjrerin: vacat. — Srbtttarien: fpfp. Dr. 201. ©d;ul£e,
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Ärafft, Stabjielöti, jfjafj, äßitnfd;, Bitttau, ©rantfe, 9tefd;fe*): 8. — grll. 8. gifdfer, $a.~ 

mitten (junädjft ned) elfne eigene Ätaffe, Bergt, e. L), n. &ałużt;ńiifa, Sftüller, ©iemffen, 

Brebm, ©nbau, Steieenbt: 8. —- 5t. fPretee. (17 erbenttid;e 8ef;rer, 3 ffrirte unb 3 un= 

fijrirte .öütfe(ef)rer): 23. —

Y. Ceßrmütef.
a. ©erättje ber Ä taffen . 16 .Katt)eher. 40 ©tübte. 21 Sifdje. 24 Banfe. 

16 SBanbtafetn mit 13 ©eftelten. 15 ©frönte. 4 Sßanbfpinbe. 174 ©ubfettien mit 

Sintenfäffern. 16 ©djufylätte mit Safein. 4 Sanbfartcngcftetle. 1 Stedjengeftett. 16 

Stedjentabetlen. 3 Sieiben SBanbfibetn. 16 3Sitcfe’= unb 6 SBincfetmannfdfe 8tnfd;auung§* 

bitber. 15 Beigeftöcfe. 25 SBaffergtäfer. 6 Sufdjnäpfc^en. 3 fPerjeltantintenfäfjd;en. 

7 ©eftreibjeuge. 2 Blumenbretter. 20 Blumen in Soffen. 3 ©ptjeutauben. 1 Blumen- 

tritt. 53 tafeln jur Staturgefd;. 5 ©leben. Sellurium. 28 Steuteau;- unb 10 9Jtar= 

tifen. 14 ©arbinen :c. 40 genfterbed)er. 4 SEBafferfaßen. 4 Bted;fannen. 10 Bedfer.

6 SBafdjtifdje mit 3«bet)er. 8 Äaraffen u. Äauncn. 3 haften jrt ©d)iefertafetn. 3 (ßanb= 

feger. Jammer. — ©in ©dfulftüget. — ©egen 2000 ©d)reib= u. 3eid;eneortagen.

b. B itber unb © ta tu e tten  (fämmtlid; gefd;enft, fowie ba§ Söieifte unter a.)

7 funftgefd;id)tlid;e Bitber, 2 jum Stibetungenticb, 2 ju ©ffafefpeare, 4 ju ©ott)e’» SSerten, 

@d)itter’8 Bertefung 1) ber Stäuber unb 2) ber SBürbe ber grauen, Bcnb ernannt 3ere= 

ntias unb Stal. Sanbleben. ©ermania am 9tt;cin. fPortratg een: ©etbc, ©dritter, Scffing, 

3ean fPaut, •£>• <£>dne, greitigratt), St;, ferner, .fjomeatb, ©emmerring, Scgner, 3ul. 

SJtofen. 2 ©dfitterpramien, ©djiller’8 @ebnrtdbau§. @e£ Ben Bertid;ingen, grtebrid)ä= 

benfmat, ©tjartottenburger SDtaufoteum, Äöln, Sßiiftenfcene, Bab fPfäffer§, ©teee, 3 ga= 

mitienbitber, grudnftücf. Sie Seliger ©dftacftt, ber ©entpremif? gu Brcba, Gartb I. 

5tbfd)ieb, griebrid; Sßit^etm III. unb feine ©emaljtinnen, bie gelbt;crrn unb ©taatä= 

männer ber greif)eit§friege, bab Äenigbpaar; Sttarienburg, bie ^autöftrd;e. — @tf)ä= 

figuren: griebrid; b. ®r., Äopernifitg, ©tjafefpeare, ©elfte, @d)iltcr, Seffing, gerber; 

Büften: ÄönigimSßittiee, Äronpring, ÄronBrinjef;, @ctl;e, ©djiller, Ut;tanb, 3ean fPaut; 

Sttebaitten Ben ©Ifafefpeare; ©ntBBe ber beit, gamilie; .fttfi’ 5tmajone; 2-efenber Änabe.

*) griebtid) 9tef4)te, eeangel. Sonfeffton, Sofjn beb üerftorbenen Sefjterb dtefdjfe in SBadjbmutij 
(Sreib Stofenberg), geb. ben 10. Oftober 1845 in 2ßad)bmut!), oorgebilbet im Seminar ju ÜJiatienburg, mar 
feit 3uli 1867 Setter in Stiefenburg, unb ift feit Oftern 1868 fjier angeftetlt.
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c. S anbfarten: fPalnigfob cen Bergbaus, 2 jgjemifpljarett non 2)etoalb, 2 non 

Sfrng, 2 »on Dtymarat, 2 non ^panbtfe unb 2 Heinere, 1 non glemming, 1 non SBeilanb,
1 non ©pboin (2 mai), Slfien non glemming, non ©pbotr. Slfrifa non glemming, non 

©pboin, Dlmerifa (91 u. © .) non ©pbom. Huftralien non <£>of(e. (Surowa non SIrng, 

©tiilpnagct (2 mat), Dlpuamt, ©pbom, Ppanbtfe, 2 Jjiftor. non ©prrater. ©eutfdflanb 

non Sßincfelmann, .fpanbtfe (2 mai), ©pbom, £>f;m«nn, ©tiilpnagel, geneograpI)ifd) non 
Bauer, biftor. (1866) non Sobccf, 9JioIt!e, Scbmann. fPreufjen non .fpanbffe (2), D^ntann, 

©tubba, Seeber, Äitmme, Äortmann, Äiepcrt. fProning fPrenffen non fpanbtfe (2), fnftor. 
non |)ainIoius!t. s])alä[tina non .fpotle, .panbtfc, ©allmann, Äellner nnb SBoIbermann; 

beut|cf)e @prad)farte nad) BöcH;, mitteleurop. Sifenbafmfarte, ©ternfarte, 60 Äärtdjeu non 
9torbbeutfd;Ianb, iMieffarte non ®eutfd)Ianb. SSeftpreupen. Sulmcrlanb. llmgegenb non 

©ffont. fPofen (fuftor.). Station 1859 u. 1866. Böljmifdjer ÄHiegSfcbaupIap (2), M;ein= 
unb 9Jiaiitgebiet 1866. Stalien, ©panien, granfreid), Snglanb, 9Ueber(anbe, fPangerma= 

nien unb fPanromanien unb ntffifd;e§ Sicicb non Äiepert. ©pegialfartc non S)entfcbtanb 

(12 Blatt) non Stancnftein.

d. 2)eforationen (aud) gefc^enft): Äronleud)ter, Seipgiger ©dftadjtjubiläum (3), 
f»oIen§ SSappett, 2 Äleibergeftetle, 2Ird)ioaIien aller Slrt, SSanbuIjr.

e. 3)urnfaal: Srittteiter, ^anbfprt^e, Älettergerüfte, Seiter, 4 ©d)tnebbäume, 
54 ©tafie, ©dnoungfetl, SSippe, 2 BaHforbe, diunblauf, Barren, ©prungbrett u. ©eftell,
2 ©pringel. •— (@ejd)enlt:) 2 9Jiatra£en, 12 ©pringfeite, 2 ©pringel, 3 Barren, 3 f))aar 
©teigen, ©ted;= u. Siingjpiel, 2 ^ängerecte, 1 ©trecf|d)aufel. 1 fPangpmnaftifon. 1 ,'Iiitnb- 

lauf, Stecf, Setter (maffin), Sarroufel, 9tuf>ebänfd)en um bte Bäume be§ $ofe8.
f. ipijpfifalifdie ©antmlung: 2 ^»eronSbatte, SOlagbebitrger ^albfugeln, 

1 gtneiftiefelige Suftpumpe, 1 ©olbblatt* Sief troff cp, 1 Steftrifirmafdritte, 4 Seibener Ber= 
ftärlung§f[a)d)cn, 1 ©labtafel mit {Rahmen, 1 SluPlaber, 1 elef'tr. fpiftol, 1 Apparat gum 
fpuppentange ic., 1 eleftr. ©lautier, 1 eleftr. ©locfenfpiel, 1 galnattifdie Batterie au8 8 
Bunfenfdjen Slementen beftê enb, 1 galnan.mtagn. .fpufeifen, 1 Sftagnetnabcl, 1 Äompaf), 

1 Barometer, 1 Sljermometer, 1 9totation8apparat au§ 3 mefftngenen Äreifeht unb fat* 

bigen f))appfd)ciben beftel;enb, 1 fleiner Apparat gnm |)^otograpI;iren, 1 eleftr. geuergeug, 

1 Sjdjauftor, 1 gläferne ©pritje, 1 Ärpopfyor, ©labrofmen jc., 1 ©pirituSlampc, 1 Sötfj= 
rolfr, 1 ©laferbiamant, 1 ©onnen=, 1 fleineö unb 1 größeres SOtifroffop, 1 |)ri§ma, 1 

fpiegel, 1 SSinfelfpiegel, 1 gernrofm, 2 @Ia§trid)ter, 3 ©laSfiifje, 1 Bolta’fd;e ©äuler 
1 Sllfofjofometer, 1 camera obscura, ©laätafeln. 15 BIed)fäftd)en :c.

3
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g. üRaturpiftorifpe (Sammlung: 1 üftiüeralienfammlung tu einem Äaften, 
circa 150 dJitneralienftüde in ©d)äpteld)en, i Heine Ääferfammlung, i Heine Sd)mctter= 
ltngfammlung, 20 Berfpiebene ©onpplten, 12 t>erfc£)iebene Äorattenftüdpen, 1 Seeftern, 
1 auSgeftopfteS Ärofobil, 1 auSgeftopfter Sagefifp nnb 2 anbere 50ceerfifcl>e (teijtere 4 
©egenftäitbe ftnb ©efpenfe mit Borbefjaltenem ©igentljumSrepfe), 2 glafpen mit Splam  
gen (Slinbfd/letdie nnb ÄupferBiper) nnb Salamanbern in Spiritus, Berfpiebene glafpen, 
Hjeilmetfe mit Säuren, fpl>o3pt)or nnb Latium gefüllt, 19 auSgeftopfte Sögel, 1 Späbel, 
1 Ärpptogamenfammlung, Äefosnuf, .giicara nnb anbere grüpte, 1 Rümmer.

h. SefeBt&£rotf>ef ber S p u le rin n en  (folgt im näpften Programm.)

i. Seffrer=Sibtiotf)eE. [9lcce§ feit Dftern 1867.] A. (tpäbagogifpeS). 
750. SJienfp, pratff. Spuljeitung. 751. krotne u. Spulte, SierteljalmSfprift f. l)öf). 
SLöpterfpulen. 753. Seinede, päbagog. SÜtittfeilungen. 759. 2)oring, 62 jEinberfptele. 
793. Sattien, baS UnterriptSgefej). 796. Stopfiafius, Biele ber meiblipeit ©r t̂eljung. 
797. ÜRorbbeutfpe Spuljeitung. 805. grep, ber rationelle Spultifp. 811. S)ie freie 
Spule (Beitfprift.) 813. St. SReper, oerfp. päbagog. Spriften. 814. Bur grauenfrage. 
839. 3. Surom, ©rgiefjung b. roeibl. ©efpteptS. '850. Bitter, 3al)rb. b. SeretnS für 
miffenfp. ipäbagogif. 861. Selefmung über anftedenbe Ainberfranfpeiten (für Seprer). 
877. Sacquer u. ipertel, Spulbäufer. 882. Sad, ŚSegmeifer.

B. (^Religion). 733. SSBimmer, vita Greg. Pontani (ad hist, de Augustana 
confess.). 740. ©rneftt, instit. interpr. Novi Testam. 848. Aortenbeitel, bibl. ©e= 
fpipte. 849. ©eiftf. Sieber. 864. Secber, SpulatlaS gur bibl. ©efp. 881. SORenfp :c.

C. (© efptpte). 739. Maffeji hist. Indicae. 743. ©ottfrieb, archontologia 
cosmica. 744. Stnbrä, ©rjällungen an§ ber äßeltgefp. 752. A>eine(, ©efp. füeujfenS. 
760. Mime, beutfpe ©paraftere (4 Sbe.). 764. greptag, Silber anS ber beutfpen Ser= 
gangenpeit (5 Sbe.). 766. Spmarp, Urfprung ber Suptpclogie. 787. Setter, ©rlebntffe 
auS ben greipeitöfriegen. 791. Äurj, ©rläuterungen ju äBeiffcrS SebenSb. anS b. Haff. 
Slltertpum. 812. 9teim3bad), preuff. @efd)ipte. 818. Äeigptlep, @efd)ipte Bon Sttbien 
(2 Sbe.). 819. SBapt, ©efp. b. perfifpen OieipS. 820. fpoujoulat, ©efp. b. Sürfet. 
820h. HRolbep, baS türf. Seid) (2 Sbe.). 821. SBrigptfon, ©efp. 3'tatienS. 822. SlScar= 
gorta, ©efd). (Spaniens. 823. Sonnepofe, ©efd). Bon granfreip. 824. ©onfcience, ©efp. 
Bon Setgien. 825. ©alloiS, ber ^anfabunb. 826. Sitten, ©efpipte bou Sänemarf. 
827. gape, @efcp. Bon Sormegen. 828. Spnpler, ©efp. beS ruff. SetpS. 833. 3ubel= 
falenber ber Setp. ©d)lad)t. 844. Sange, SBeftgefpipte. 845. Seinede, SBeltgefpipte. 
854. gofs, Seitfaben beim ©efpiptSunterript. 868. gr. görfter, neuere prenp. n. beutfpe 
@efd)ipte (3 Sbe.). 872. ©rube, ©paralterbilber a. b. @efd)ipte. 873. ©rnbe, btogra= 
pptfpe SOHntaturbilber (2 Sbe.). 874. Sternberg, berüpmte beutfpe grauen (2 Sbe.). 
792. ©eifper, SBeltgefp. für Äinber.

D. (©eograpl)ie.) 728. ttipobe, I)iftor. Sd;ulatlaS. 729. Sepblii}, ©eutfp» 
lanb in feiner gegenmärtigen ©eftaltung. 731. Selten, ©rbbefpreibung. 741. Mundus 
imperiorum. 774. Surfian, ©eograppie Bon ©riepenlanb. 775. gofj, geograpptfeper 
Seitfaben. 776. HRöbuS, geogr. Seitfaben. 802. .fpornfpup, ©eograppie. 815. 3ftteib, 
SolfSgeoqrappic. 846. Sung, ©eograppie Bon ©eutfplanb. 847. ©ammerer, ^anbbup 
ber neueften ©rblunbe. 851. Äßpert, bcutfd)e SaterlanbSfunbe. 858. Seibing, geoqrapp. 
Sßiebcrpolungstabetten. 860. Sitbbe, bie Sonne im fDienfte ber Äartograppte. 869. Stanc,
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^anfct'ucf) be§ SBiffengtoürbigften a. b. Statur unb ©efd). ber ©rbe (2 ©be.). 879. fPel§= 
Bert», geogr. Seitfaben. 88Ó. gtege geogr. Scitfaben.

E. (9 taturfunbe). 757. üßirtb, ^ülfgBitd) für ben Unterricht in ber fPhpfif. 
762. ©uffon, 0laturgefd>., non ©uoier. 780. ©oef, ber menfef)!. Äörper. 798. SBreboi», 
©artenfreunb. 808. ©raubt, ba§ fPftangenleben in ©ebiepten n. 21us)prüd)en. 816. $ieb= 
ler, anatom. Unfein. 852. Sind, lanbmirthfchaftl. gortbilbung§fd)ule. 870. .fmmbolbt, 
Äocmu'ä (4 ©be.). Äarl SJiüller, ©ud) ber fPflangemoelt (2 ©be.)

F. (9ied)nen n. © com etrie). 745. Äarncfe, ©d)ne(lred)ner. 806. ©ur^e, 
Nie. Oresme, algor. proportionum. 810. ©öfmte, bas SOleterföftem. 834. Aujcltt), 
ber erfte diecBenunterricl)!. 857. Uebungsbud) im 3ied)nen. 863. ©öl)me, UebungSBeifp. 
für ba3 metrifd)e 9Kaji unb @ewid)t.

G. (S eu t|d )L  723. ©rimm, Äinber= u. fpaugmarchen (2 ©be.). 726. .Spafterś,
Aufgaben gu beutfd). ©tplübung. (4 ©be.). 732. ©üoern, über ©d)iller£> SBallenftcin.
747. 9)7. Sut^erg Uifd)reben eb. SBolff. 748. ©anth, ©ebid)te. 749. Sie 9coad)ibe. 
755. ©einede, beutfd). Sefebud) (2 ©be.). 756. ©einede, ©efcl)id)te b. beutfd). Siteratur. 
758. Seffing, SBerfe (5 ©be.). 761. ©d)leid)er, bie beutfd)e ©prad)e. 765. ipiand, 3. 
fPaulśj ©td)tung. 777. Sange, fl. beuttdi. ©praddebre. 778. ©bfnnc, 21nl. g. ©ebraud) 
b. Sefeftbel. 781. fPalbamuä, beutfd). Śefebnet) (7 ©be.). 782. ©d)toab, beutfd). ©olfć>= 
Bücher (2 ©be.). 788. Jionntg, fletne beutfeh- ©praddeljre. 789. ©itlib, 9)Mbd)enbriefe. 
800. Seutfche ©o(fsbüd)er (9 ©be.). 807. Äriebitfd), Siebenfachen (ftplift.). 809. ©örne, 
SBerfe (4 ©be.). 817. ©trübtng, ©prachftoff (3 «fjeftc.). 843. Samm n. 9tienborf, 
bcutfd)e ©rammatif. 853. JReufers ^ülfbbud) Beim beutfehen Unterricht. 856. Siubotpf), 
Sßörterbuih gu ©d)iller§ SSerfen. 859. ©effer u. Siecfmann, beutfd)e 9techtfd)reibung. 
875. ©exilier, SSerfe (2 ©be.). 876. ©0%, Sßerfe (6 ©be.). 884. Äriebitfd), Sit.=@e[d).

H. (©nglifd) unb anbere german. ©prad)en.) 722. ©forme, -äKaterialien gum 
Ueberfefjen in’§ ©ngtifche. 773. Aladdin or the wonder lamp, oon ©ilberfteiit. Plu- 
tarch’s life of Alcibiades, Bon 9)cauer. 783. Ulfilas, ed. Stamm. 784. Heliand, 
ed. Heine. 785. Beovulf, ed. Heine. 786. beirre, altnieberb. Senfmäter. 795. §3etri, 
©infüfuung ©hafefpeareS in bie familie. 803. ©efeniuS, SehrBud) ber engt. ©pracf)e. 
832. ©olbfmith, English liistory. 878. Schulde u. ©otl)fe, English readings.

I. (grangöfifd) unb anbere rom. ©prad)en). 725. ©erüanteS ©aaoebra, Son 
Suijrote (überf.) 727. iplate, frang. ©tplübungen. 736. La religion des Hollandais; 
les risees de Pasquin; entretiens curieux; le comte de Gabalis. 754. ©einede, 
frang. Sejebucb (2 ©be.). 763. Sanicber, frang. 6onoerfation8*SefeBuch. 767. Samartine, 
yoyage en orient (2lu§gug). 768. Berquin, le petit Grandison (»on Sobmaitn). 
769. Leś mille et nne nuits, par Galland (oon Sohmann). 770. ‘DJiarmontel, les 
Incas (Sobm.). 771. 9JtarmcnteI, Belisaire. 772. ©oltatre, Charles XH. 794. Sctt= 
gel, hist, de la litt, franę. 835. SelaBtgne, Don Juan d’Autriche. 835h. yeurnier, 
Davis ou le bonheur d’etre fou. 837. Hoffart, antologia italiana. 838. -21. Suntaä, 
C. Sand et Les Cenci. 841. Scarron, roman comique. 842. Lettres persanes (2 ©be.). 
871. Sbeter unb 9totte, frang. ©Bceftom. 838. Erasme, Eloge de la folie.

K. (sUi'lnifd)es). 836. Jan Kochanowski w czarnolesie (I. ©b.).

L. (Ued)nifd)eä). 724. ©rf, ©ingoögelein (Sieberfamml.) 779. fjeibemann, 
©ang u. Älang für föcäbdjenfdjulen (2 (pefte). 829. ©ggerg, bie ftenograpt)- ©pfteme.

3*
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830. @d)uten ber meibt. $anbarbeit. 831. SSagner, ©górale. 855. SBoitffter, |)otp= 
franta, SRämterdföre. 862. ©prift, jmeiftimmtge Slotfblieber. 9ieid)arb, patriot. Sieber* 
ftraitfj. 865. glügel, grüplingslieber r. £>fer. 866. ^etmerbtitger, 3eid)en=9tufg. (2 fjjfte.)

M. (SX la  i 1i 1 cl) e fj) filo log ie ). 730. Apollodori bibliotlieca, ed Brohm. 
734. Joh. Sleidanus, de quatuor summis imperiis. 735. Diodori Siculi bibliotlieca. 
737. Juvencii institut. poeticae. 738. Pliaedri fabulae, lat. et franę. 742. Four- 
nenc, philosophiae synopsis. 746. Plinii bist, naturalis (5 33be.) 790. Sophocles, 
Antigone, überlegt Den ŚBrofjm. 867. Sncitub, SBerfe, über fegt tmn Oiicftefb (4 23be.).

N. (£)rientatifd)eb u. Stngutftifdfeb). 799. 8. ©rirntn, 1001 9tad)t für 
bte 3ugenb. 801. ©epteidfer, oergteid). ©rammatif ber inbog. ©pradfen.

O. (Sota leb nnb 33erf d;i ebene b). 804. St. §)rome, ©efdjicpte beb ©tjorner 
©gmnafünmb. 840. Olcttfe u. 3ßid;eri, altpreufj, SJionatbfcprift. 883. ©epriftmort.

k. SRünjenfammlung: 51 ©tücf (ttmt ©dmlerinnen gefd)enft.)

l. ©igulbücgerfammlung für arme Ätnber ber ©tementarfegute: 24 Ätnber= 
freunbe, 24 gibeln ooit fpäfterb, 20 polnifdje, 4 fatpcl. Äatedjibmen, 3 Bibi. ©efcpidjten, 
(fatpet.), 8 poln. Äird)engefangbücper. •— 60 harten emt ©eutfcplanb, 8 3eid;entabellen.

VI. Di8cipftriaröe(Itmmu!iQcn.
1) ©ab ©dfulgelb irt ber SSürgermäbdjenfdfule beträgt feit 207id;acli ». 3. 

in 1: 15 ©gr., in 2: 127a ©gr., in 3: 10 ©gr., in 4 u. 5: 7'/2 ©gr.

©ab Smrngelb famie bab ©cputgelb ber übrigen Stbtpeilungen ber ©efammtanftatt 

ift bi§ fegt unöeränbert.
2) ©etb barf bon ©cgüterinnen prinzipiell ntd;t mitgebraegt merbeit. .fjat eine 

benttoep im Stuftrage ber ©Itern ©elb bei füg, fo muff fie baffetbe iprern ©rbtnartub 

maprenb ber ©djuljeit in SBermaprnng geben. Stnbernfaltb fann natürlid; ©eitettb ber 

©cpule iticpt einem etmaigen SSerlufte oergebeugt merbeit. 23efonberb ift bab ©cputgelb 

fofert im töeginn ber erften Seprftunbe ben ©rbinarien abjuliefern.
3) ©ine öffentliche Prüfung tarnt micber niept ftattfinben, ba feit 1866 bab 

fPobtum in ber Stula feplt.
©ab ©ommerfemefter beginnt ben 5. Stprit.

©ie Stufnapme erfolgt ben 2. unb 3. Stprit.

Sporn, ben 20. Sftärj 1869.

Prowe.
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Zur regelung der deutschen Orthographie.
Von

Dr. Martin Schlitze.

Dass die deutsche Orthographie einer regelung bedarf, wird von jedem 

kundigen zugegeben, nur über die art und weise sowie über den umfang einer 

reorganisation derselben ist man verschiedener ansicht. Es ist auffallend, dass 

gerade aus dem lehrerstande die meisten gegner einer durchgreifenden reform 

auftreten. Viele glauben hier oder da anzustossen, wenn sie sich Veränderungen 

erlauben, die ihre Vorgesetzten nicht sanctioniert haben, andere meinen, man 

könne ja selbst eine Orthographie annehmen, welche man wolle, nur müsse man 

beim unterricht die allgemein gütige Schreibung beibehalten. Hierauf liesse sieli 

einfach erwidern, dass eine wirklich a llg em e in e  deutsche Orthographie gar nicht 

existiert, sondern dass nur von einer mehr oder weniger gebräuchlichen die rede 

sein kann. In Wahrheit denken die Vertreter dieser ansicht: wir gebildeten kön
nen wohl schreiben, wie es die Wissenschaft fordert, aber das volk mag sich bei 

seinen literarischen productionen, die sich über das niveau eines briefs nicht er

heben. mit der schlechteren Orthographie seiner handfibel begnügen. Viele end

lich wissen zwar recht gut, wie geschrieben werden muss, halten es aber nicht 

für der mühe werth, sich persönlich irgend welche Unbequemlichkeit aufzulegen, 

indem sie ihre indolenz damit entschuldigen, dass ja unsere grossen klassiker (in 

deren verschiedenen werken und ausgaben die Schreibart oft ganz wunderlich 

wechselt) auch der communen Orthographie gefolgt sind und doch überall gern 

gelesen und studiert werden.
l
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Alle Vorschläge zur reform der deutschen Orthographie haben die beiden 
folgenden ziele gemeinsam:

1) Vereinfachung der schriftzeichen, d. h. Wiedereinführung der lateini

schen schrift und wegschaff'ung der majuskeln aus dem laufenden text.

2) Vereinfachung der Schreibung, d. h. entfernung der dehnungszeichen 

aus der Schrift und Wiederherstellung der Orthographie, wo sie. hauptsächlich 

durch einführung jener Zeichen, einbusse erlitten hat.

X.

Eine nationale d e u tsch e  schrift hat es, seitdem wir nicht mehr runen- 

stäbe schnitzen, nie gegeben. Seit den Zeiten der Römerherrschaft schrieb, wie 

die urkunden beweisen, das ganze abendland seine sprachen mit lateinischer schrift 

bis in die mitte des 13. jahrhunderts. Also haben, ganz abgesehen von den älte

ren verwandten dialecten, unsere grossen deutschen dichter, Walther v. d. Vogel
weide (f ca. 1229), Wolfram v. Eschenbach (f ca. 1230) u. a., ihre werke in 

dieser schrift geschrieben. Erst zu der zeit, als der minnegesang und das deutsche 

heldenlied anfieng zu entarten, suchte man den mangel an inhalt durch Verzie

rungen der form zu verdecken, man verwandelte die schönen runden lateinischen 

schriftzüge durch ecken und Schnörkel in jene steife, spitze, „verknorzte“ schrift 

(um J. Grimm’s ausdruck zu gebrauchen), die wir jetzt gewohnt sind deutsch, 

auch wohl (sinnlos) gotisch zu nennen. Dies geschah nicht etwa bloss in Deutsch

land, sondern mehr oder weniger in allen ländern des Westens, bei der lateini

schen so gut wie bei den lebenden sprachen. Die Italiener waren die ersten, die 

sich dieser verschnörkelung ihrer alten römischen schrift widersetzten und ihre 

bücher wieder mit runden lateinischen buchstaben schrieben. Ihnen folgten all

mählich die gelehrten anderer länder, und schrieben ihr latein ebenfalls wieder 

mit der alten schrift, während die Volkssprachen fort und fort mit den spitz

winkeligen Zeichen geschrieben wurden. So waren die Verhältnisse, als die buch- 

druckerkunst erfunden wurde. Die ersten drucker fanden in den meisten ländern 

zwei Schriftarten vor, eine runde für die lateinische spräche, und eine eckige für 

die lebenden sprachen. Sie richteten sieli nach diesem gebrauch und gossen da

nach ihre typen.
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Die Franzosen emancipierten sich jedoch schon bald von dieser mode und 

wandten auch in französischen drucken wieder die alte lateinische schritt an. 
Ihnen folgten die Holländer und Engländer. Shakespeare, der dichterkönig Eng

lands, bediente sich in seinen manuscripten noch der (deutschen?!) vulgarschrift. 

J a  sogar O. Cromwell schrieb noch später eine handschrift, die mehr ähnlichkeit 

mit der sogen, deutschen als mit der lateinischen hat. In der neueren zeit haben 
sich auch die Schweden zur alten lateinischen Schrift bekehrt , nur einige Zeitun

gen, die überhaupt hierbei das verdienst haben, recht conservativ verfahren zu 
sein, verstehen sich bis heute noch nicht dazu.

Die Völker, die sich noch jetzt, wenigstens theilweise, der mittelalter

lichen vulgarschrift bedienen, sind die Dänen, Deutschen, Czechen, masurischen 
Polen, Littauer, Letten, Esten und Finnen. Unter den geleinten aller dieser 

Völker besteht jedoch fast gleichmässig das bestreben, die reste dieser verknorz- 

ten und verschnörkelten schritt abzuschaffen und durch die edlen lateinischen 
formen wieder zu ersetzen, und zwar um so eifriger, je mehr sich diese männer 

mit dem studium ihrer eigenen Volkssprachen beschäftigt haben, also je mehr 

grund sie haben, sich recht eigentlich als Dänen, Deutsche, Czechen u. s. w. zu 
betrachten. In Deutschland werden schon die wissenschaftlichen werke und Zeit
schriften fast ausschliesslich mit der allgemeinen lateinischen Schrift gedruckt, 

und nur die unterhaltungs - und zeitungsliteratur bedient sich noch der dänisch- 

czechisch-finnischen vulgarschrift. Ausserdem wird alles, was besonders deutlich 
und in die äugen fallend erscheinen soll, wie geschäftsfirmen, namensunterschrif- 

ten, öffentliche anschläge u. dergl., regelmässig mit lateinischen buchstaben ge

schrieben, weil die kritzelige vulgarschrift bei ihrer complicierten natur sich 
durchaus nicht des Vorzuges der deutliclikeit erfreut.

Was die praktische seite der frage betrifft, so führt J . Grimm, der echt 
deutsche mann, in der Vorrede zu seinem „Deutschen Wörterbuch“ folgende 

hauptgründe gegen das unnütze festhalten der vulgarschrift an:

1) Sie ist, zumal in der majuskel. unförmlich und das äuge beleidigend, 
man halte nur 21235) zu A B D . Die umgedrehte behauptung, dass die schrift 

dem äuge wohl thue, geht bloss aus übler und träger gewohnheit hervor.

2) Sie ist es, die den albernen gebrauch grosser buchstaben für alle sub- 

stantiva veranlasst hat.
l*
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3) Sie nöthigt in den schulen die zahl der alphabete zu verdoppeln, jedes 

kind muss für ein  Zeichen achte lernen, z. b. E e ,  6  e (E e . dies, geschrieben, 

6 c , dies, gesclirieben), wo die hälfte ausreichte.

4) Sie zwingt in Deutschland alle druckereien sich mit dem zwiefachen 
vorrath lateinischer und deutscher typen auszurüsten.

5) Sie kann den unterschied der majuskel I  und J  nicht ausdrücken, und 

muss für beide 3  verwenden, auch entgehn ihr die accente.

6) Sie hindert die Verbreitung deutscher bücher in’s ausland. und ist allen 

fremden widerwärtig.

Der letzte grand scheint mir nicht der schwächste zu sein, denn eine 

spräche, die auf dem besten wege ist sich zur Weltsprache zu erheben, darf sich 

nicht muthwillig der hauptbedingung einer solchen (der allgemeinen lesbarkeit) 

widersetzen. Uebrigens hat man bereits in verschiedenen deutschen schulen mit 

erfolg den versuch gemacht, den kindern wenigstens zuerst das lateinische und 

dann das vulgaralphabet beizubringen, da das letztere viel schwieriger, weil ver

wickelter, ist. Wir können getrost uns dieser unschönen Schrift entschlagen, ohne 

unsere deutsch-finnisch-estnischen gewissen beschwert zu fühlen, da sie so wenig 

wie Zunftzwang, leibeigenschaft, das ganze feudalsystein und andere ..ech t d eu t

s c h e u reste dunkler jahrhunderte, uns durch ihr alter zu imponieren vermag. —

Noch hinfälliger als die „deutsche" schrift überhaupt ist die auffallende 
gewohnheit der Deutschen, Dänen etc., ihre substantiva auch im laufenden text 

mit grossen anfangsbuchstaben zu schreiben. Während das ganze alterthum und 

das mittelalter aller nationen, ja  sogar noch Luther, den wir doch schon als mann 

der neuen zeit anzusehen gewohnt sind, wenigstens in seinen früheren Schriften, 

von einem unterschiede der majuskel und minuskel nichts weiss, und höchstens 

die anfänge ganzer abschnitte mit einem besonders verzierten buchstaben aus

stattet, finden sich in den späteren Schriften Luther’s und seiner Zeitgenossen 

versuche, gewisse besonders hervor zu hebende Worte durch grösseren druck aus

zuzeichnen (Gott, auch wohl GOTT, Er. HERR etc.). Weil dies hauptsächlich 

substantiva waren, entstand im laufe der zeit, vielleicht gar durch einen irrthum 

späterer drucker, die ganz ungerechtfertigte sitte, jedes substantiv mit einem 

grossen anfangsbuchstaben zu versehen, gleichviel ob es hervorgehoben werden
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soll oder nicht. Um die jugend noch in diesem gebrauche zu bestärken, be- 

zeichnete man in der deutschen grammatik das substantiv mit dem namen „haupt- 

wort“, als ob z. b. in dem satze ..er regierte sein land” nicht jedes der vier 

Wörter haup tw ort sein könnte, je nachdem der sinn diese oder jene betonung 
verlangt.

Grosse anfangsbuchstaben sind vernünftiger weise und nach analogie an
derer sprachen zu gestatten:

1) am beginn ganzer abschnitte, sowie nach einem punkt oder einem an

dern Zeichen von demselben werthe (?!:). Das unnütze Semikolon würde sich 

recht gut ganz umgehen lassen, wenn man sich gewöhnen wollte an seiner stelle 

überall den punkt oder das komma zu gebrauchen.

2) bei den eigennamen von personell (Max Müller, Luther sehe bibel). 

mögen sie substantivisch oder adjectivisch gebraucht sein.

3) bei besonders hervorzuhebenden Worten (z. b. Sie, Ihr, Ihnen in der 

anrede), und zwar müsste hier einem jeden die grösste freiheit bleiben.

Hinsichtlich der Schreibung der länder-, Städte-, Völker-, berg-, fluss-, 

meer-, monats- und wind-namen differieren die verschiedenen Völker in ihren ge- 

wohnheiten. Die Engländer schreiben alle diese Wörter (subst. und adj.) meist 

gross, die Italiener klein, die Franzosen, weniger coüsequent, schlagen einen 

niittelweg ein. Für das deutsche würde es sich empfehlen, principiell nur die 

benennungen von ländern, Städten, dörfern, flüssen, gebirgen und andern Örtlich

keiten gross zu schreiben, alles andere aber der Willkür eines jeden zu über

lassen. Bei gewissen abkürzungen. wie N., S., O., W., ferner Dr., V. M. (vor

mittags), MS. (manuscript) u. dgl., könnte man der deutlichkeit wegen die majuskel 
anwenden. —

TI.

Was die in miserer spräche angewandten dehnungszeichen betrifft, so ist 

das geschmackloseste derselben ohne zweifei das h. Dieser buchstab besitzt ge

genwärtig mm noch im anlaut seinen ursprünglichen werth, hat aber im in- und 

auslaut seine kraft verloren und ist daher, weil lautlos, die Ursache zu allerlei 

irrungen geworden.
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Entschieden missbräuchlich hat es sich in folgende Wörter (mit ihren ab- 

leitungen) eingeschlichen: ahle (der Schuhmacher), ahm und ohm (fass), (nach)- 

ahmen, wahrsch. vom lat. aemulari, ahn (vorfahr, fern, ahne), ahnden, ahnen, ähn

lich (verw. mit der praep. an), argwöhn (st. wahn), bahn, bahre (neben gebären, 

wunderbar), begehren, bohle, bohne, bohren, buhle, bühne, dahlen, (aus)dehnen, 

dohne, dröhne, dröhnen, entbehren, ehre, fahl (falb), fahne, fahren, fahrt (neben 

fertig), führte, fehlen, fehme, fohlen, frohn, fröhnen, fühlen, führen, führe, gähnen, 

gähren, gebahren, gebühr, geführte, gehr, gehre, hahn (neben dem fern, henne), 

hehlen, hehr (hoch, erhaben), hohl, höhle, hohn, hahn, ihm, ihn, ihnen, ihr (in allen 

fällen), ihro, jahr, kahl, kahm (schimmel im wein), kahn, kehle, kehren (in jedem 

sinne), kohl, kohle, krahn (neben kranich), kühl, kühn, lahm, lahn (lat. laniina), 

lehde, lehren (neben lernen), lehm. lehne (am Stuhl), lehnen (nicht venv. mit ent

lehnen), lohn, mahl, mahlzeit (neben brandmal, denkmal, dagegen richtig in ge-

mahl, vermählen, mahlschatz, mahlstatt), mahne, mahnen (erinnern), mehl, mehr 
\

(neben nimmer, d. i. nie mehr), mohr, mühle (neben müller), muhrne, näliren, neh

men, ohne (für älteres ane), ohr. ölir. pfähl, pfuhl, pfülil, prahlen, prahm, rahm, 

rahmen, rohr, röhre, rühm, rühr, rühren, sahne, sehne, sehnen, sehr, sohle, sohn, 

(versöhnen, spahn, stehlen, stöhnen (eig. stenen), strald, strähne,- Stuhl, sühne, 

wähl, wählen, wahn, wahr (neben zwar), (ver)wahren, währen, währwolf. (ge)- 

wahr, (ge)wälir. wehren.' (ge)wehr. wohl (neben dem adv. wol), wohnen, (ge)- 

wöhnen, wählen, zahm (neben ziemen), zahl, (er)zählen, zahn, zehren (neben zerren).

Ebenso unrichtig ist h in allen deutschen Wörtern in der Verbindung th. 

man sollte daher schreiben: armut, atem, demut, bliite, flut, gerät, geraten, glut, 

grat, hantieren (vom franz. hanter), heimat, heirat, kate, kot, köte, lazaret (von 

Lazarus, spätlat. lazaretum. ähnlich vinetum), lot, maut, met, miete, mut, narretei, 

not, nut, pate (vom lat . pater), rat, (vor)rat, rätsel, rot, rute, spat, strut (wald), 

tal, taler, tat, tau (in jeder bedeutung), tee (engl, tea), teil (neben viertel), teer 

(engl, tar), teuer, tier, ton (in jeder bedeutung), tor (desgl.), tran, tum (substantiv- 

endung, z. b. altertum), tun, (so)tanig, (unter)tan, (un)getüm, tür, türm (eig. turn), 

Türingen (richtiger Düringen), Tom (d. i. thurm), unflat, verteidigen, wehmut, 

wermut, wert, wirt, wut.

Nur solche Wörter der griechischen spräche, welche dort !)■ haben, be

halten ihr th mit recht, z. b. theater, theorie, thron, theologie, Theodor, Therese,
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althäa, tliymian, panther, absinth (griech. dtyiv&iov), clirysolith, terpentliin (für tere- 

bintkin), traganth (für tragakanth), ferner hebräische namen, welche durch das 

mittel des griechischen zu uns gekommen sind, wie Martha, Matthäus, Zebaoth, 
Thomas. Sabbat müsste nach dem hebräischen zwar th haben, wird jedoch 

griechisch mit t  geschrieben. Dagegen sind ohne h zu schreiben myrte (griech. 
gupTos), amarant, amiant. Azimutli. zenith und zibeth (arab. zebäd) sind arabische 
Wörter und wohl richtiger ohne h zu schreiben. Endlich müssten ihr h noch be

halten die englischen, altnordischen u. s. w. namen, in denen th seinen eigen- 

thümlichen laut (Arie gelispeltes s) haben sollte: Plymouth, Bath, Thor (donner- 
gott). Ueber Avismuth (bismuth) und mammuth (mammoth. mammont. russisch 

mamant) wage ich nicht zu entscheiden. —

Berechtigt ist h in folgenden deutschen Avörtern und allen formen und 

ableitungen derselben, avo es entAAreder für ahd. h, seltener für av oder j steht, 

oder endlich dazu dienen soll zwei vocale auseinander zu halten: ahne (oder agen, 

got. ahana, granne an der ähre), ähre (ahd. ahir), bähen, blähen, blühen (doch 

blüte schon ahd. ohne li), Böhmen (für Böheim), brühe, brühel (contr, briihl), bühel, 

dohle (ahd. dähilag drehen, drohen, ehe (prius, zerdehnt aus e), ehe (matrimonium, 

ahd. ewa), ehern (aus ahd. erin durch zerdehnung), (emp)fahen, fähig, fahnden, 

feh. fehde (vehede), flehen, fliehen, floh, froh (pl. frohe), früh (pl. frühe), gähe, 

gehen, gedeihen, gemahl (gemahel), daher auch vermählen, mahlschatz, mahlstatt 

(alle diese vom ahd. mahaljan, d. i. reden, beratlien, vertrag schliessen), geruhen 

(nicht verw. mit ruhen), geschehen, geweih, glühen, höher, höhe (neben hoch, pl. 

hohe), holiheit, (wie roliheit. rauhheit, oder, Avenn man hoheit vorzieht, daim auch 

roheit. rauheit), jäh, krähe, krähen, kuh (pl. kühe), Lahn (fluss, ahd. laulian-aha), 

lehen. (entlehnen (für lehenen, nicht verw. mit anlehnen), leihen, loh, lohe, mähen, 

(all)mählich ( =  allgemach), mühe, nahe, nähen, ohm (auch oheim), rahe o. rah 

(besser und älter als raa), rauh, reh. reihe, reiher, roh, ruhe, schlehe, schmähen, 

schuh (dagegen schurigeln u. schurgen vom ahd. scurkjan), scliAväher, sähen  (rich

tiger. Aveil älter und consequenter als säen, vgl. nähen, drehen, mähen), sehen, 

seihen, spähen, sprehe (staar), sprühen, stehen, stroh, trähne (tralien, Avoraus fälsch

lich thräne), frühe, vieh, wehe, Avehen, weihe (in jedem sinne), Aveiher, Aviehern, 

zähe. zehe. zehen (contr. zehn), zeihen, ziehen, zähre (zäher).
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In mohn vertritt li althochd. k und lässt sich daher entschuldigen, ob

gleich neben ahd. mäkan schon früh man vorkommt. * Aehnlich verhält sich stahl 

(ahd. stahal), das auch schon früh zu stäl contrahiert wird. In befehlen, em

pfehlen (nicht verwandt mit fehlen), führe, mähre (pferd), möhre, sahlweide hat 

sich h an eine falsche stelle verirrt, statt befelhen etc. Man würde gewiss nichts 

verlieren, wenn man es (etwa mit ausnahme des sehr gebräuchlichen befehlen, 

empfehlen) hier ganz unterdrückte (före, märe, möre, Salweide). Erwähnen (ahd. 

kiwähan) hat mit wähnen nichts zu thun, da es sich aber nach imserm gefivhl an 

diesen stamm angelehnt hat, so könnte es ohne schaden auch sein h verlieren. 

Berta hiess ehemals Berhta, kommt jedoch schon sehr früh als Berta vor, jeden

falls nicht Bertha. In Mat-hilde (ahd. Mahthilt), sowie in Günt-her und Walt-her 

ist h ebenso berechtigt wie in Brunhildę. Die Goten nennen sich selbst guta, 

pl. gutans, das griechische rót&oi, lat. Gothi, ist wahrscheinlich aus gotischem 

gut-thiuda, contr, guthiuda (Gotenvolk) entstanden.

Die Wörter draht (drath), nalxt (nath), mahd, saat sind auf ganz gleiche 

weise von den verben drehen, nähen, mähen, sä(h)en hergeleitet, und müssen da

her auch analog geschrieben rverden, wie ihre Orthographie bereits im ahd. war, 

nur dass der jetzt ungewöhnliche circumflex wegfällt: drat, nat, mat, sat. In uhr 

(lat. hora) steht h am Unrechten platze und wäre füglich zu entbehren, so dass 

in allen bedeutungen ur zu schreiben wäre. Will man das h in bejahen fest- 

lialten, so muss man consequent auch jah schreiben, was sich empfehlen dürfte. 

Scldeie ist einfacher und besser als schleihe (ahd. slio). In beil (bihel), feile 

(vihila), scheuen (sciuhan) ist älteres h ausgefallen, ohne vermisst zu werden. —

Bei einigen Wörtern wird die dehnung durch Verdoppelung des vocals 

ausgedrückt. Da dies jedoch weder nothwendig noch geschichtlich begründet ist, 

so empfiehlt es sich, die vocalverdoppelung höchstens in den fällen beizubehalten, 

wo ee das wort schliesst und den ton hat (oder haben sollte), um dies betonte e 

von dem tonlosen Hautlosen) e der endungen zu unterscheiden, also: fee, schnee, 

see, klee, tee, Spree, moschee, kanapee, kaffee, panacee, idee, komitee (lat. comi- 

tatus), und so in ähnlichen fremdwörtern, die in französischer form zu uns ge

kommen sind.

Dagegen würden mit einfachem vocal zu schreiben sein: aal, aar, aas 

(eig. ass, ahd. äz, doch jetzt überall im pl. äser), haar, paar, saal, saat, schaar,



staar, Staat, waare, zaar (czar), Aachen, Maas, Saale, — beere, beet (eig. 
gleich bedeutend mit bett), galeere, geest, heer (neben herberge), (verheeren, 

heerde, kameel, krakeel, leer, lorbeer, meer, scheel, schmeer, seele, speer, theer, 

— boot, loos (eig. looss, doch jetzt pl. loose), lootse, moor, moos, schooss. In 
bar, mass, same, schal, wage: herling. hering. herd. schere hat man bereits die 

Verdoppelung aufgegeben.

Die Verbindungen uu und ii kommen im hochd. nicht vor, die stelle der 

letzteren vertritt ie. Mit diesem alten und ganz berechtigten diphthong wird 
gegenwärtig ein kläglicher missbrauch getrieben. Er vertritt ahd. in, io, ie, und 
ist daher fest zu halten in folgenden Wörtern: hier, die, dieb, dienen, dienstag 

(verdorben aus diestag, und dies für ziestag, nach dem kriegsgotte Ziu), diet 
(-mar, -rieh), flieder, fliete (viell. verw. mit flöte), friesel, griebe, griebs (gröbs), 
gries (richtiger griess), griesein (neben grausen), hier, hie, hief(-horn, besser als 

das neuere liüfthorn), hiefe (rosenfrucht), kiefer (in jedem sinne), kiel (des schiffes^ 

kieme, kien, kiepe (neben küpe), knie, krieg (davon kriegen, nicht verw. mit 
kriegen =  bekommen), lieb, lied (doch augenlid, lüderlich), miethe, nie, niedlich, 

niemand, niere, niet, niete, pfriem, ried, riemen, schief, seiner, sie, siech, spiess 

(dagegen eig. bratspiss, doch dürfte anlehnung anzunehmen sein), stief(-mutter), 
stier, tief, thier, vier, wie, (bett-)zieche, zier, (Wieland). Ferner alle verben der 

4. ablaut. conjugation (präs. ie, prät. und part. o): biegen, bieten (gebiet), fliegen 
(fliege), fliehen, fliessen, frieren, giessen, kiesen, klieben (neben klauben), kriechen, 

(ge)niessen, riechen, schieben, schiessen, schliefen (neben schlüpfen), schliessen, 
schnieben (neben schnauben), sieden, spriessen, stieben, triefen, verdriessen, ver
lieren, ziehen, endlich niesen und schmiegen, obgleich diese jetzt schwach flectieren.

Der diphthong ie gehört den vocalen der u-reihe an (u, eu, o, au), daher 
wird es leicht, viele der eben genannten Wörter zu merken, wenn man darauf 
achtet, ob neben ihnen formen desselben Stammes Vorkommen, die einen jener 

vocale haben, z. b. fliessen — fluss, triefen — troff und tropfen, klieben — klau
ben, diet(-mar) — deutsch. Statt lügen und trügen sollte eigentlich liegen, trie- 
gen geschrieben werden, da diese verben ebenfalls in die 4. Masse gehören, 
doch hat sich jene Schreibung einmal eingebürgert. Licht, dime, flehte, nicht 
sollten eig. ie haben (neben licht steht ja noch jetzt leuchte), doch verlangt die 

aussprache so entschieden ein kurzes i, dass die gewöhnliche Schreibung ent-
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schuldigt wird (mundartlich findet sich noch die ursprüngl. länge). In mieder steht 
ie für ahd. uo. Friesland heisst zwar lat. Frisia, hat aber in deutscher spräche 
schon früh ie. Fries (wollenzeug) wird am besten davon abgeleitet und auch 

mit ie geschrieben. Hartriegel (cornus sangu.) hat mit riegel (ahd. hrekil nnd 
rigil) nichts gemein und sollte, wenn es überhaupt noch geschrieben wird, eig. 

hartrügel (ahd. hartrugil) heissen. Flies oder fliess (auch vlies geschrieben und 
vom lat. vellus hergeleitet) behält am besten sein ie, da es schon früh in deut
scher spräche einen vocal der u-reihe (angels. flys) hat. Zweifelhaft sind fliese 
(vielleicht verw. mit flötz, dann richtiger fliesse, vielleicht vom ahd. vlins, stein), 

ries od. riess (ital. risma), verlies od. verliess.

Bei einigen Wörtern vertritt ie die stelle des lat. e (ae) schon in alter 
zeit, und ist daher zu vertheidigen: brief (breve), lieber (febris, dagegen über =  

fibra), Grieche (Graecus), priester (presbyter), riemen ( =  ruder, lat. remus), 
Spiegel (speculum), tiegel u. ziegel (beide aus lat. tegulum, tegula). Portugiese 
sollte, analog Japanese, Genuese, eig. Portugese (port. Portuguez) heissen. Da 

die endung dieser namen auf lat. ensis (ital. ese) weist, so könnte im deutschen 
wohl ie beibehalten werden. Dann müsste man aber consequent auch türkies 

(ital. turchese od. turchino) schreiben. Ebenso ist bei den fremdwörtern auf ie 
(parodie, partie, Sellerie) das e beizubehalten, zumal da wir bei manchen derselben 
das ie zweisylbig sprechen (comödie, Eugenie, Emilie). Ferner bei den substan

tiven französischer Form auf ier, von denen die moderneren (rentier, Croupier) 
auch die französische aussprache mitgebracht haben: barbier, turnier, juwelier, 

Scharnier, spalier, revier, Offizier, papier, manier u. s. w. An sie schliesst sich 
die grosse reihe der verben lateinischer und französischer abstammung auf ieren 

an. Jeder unterschied in ihrer Schreibart ist willkürlich und unrichtig, man muss 
gleichmässig schreiben: regieren, barbieren, spazieren und docieren, flectieren, 

kurieren.

Endlich sind die praeterita aller ehemals reduplicierenden verben mit ie 
zu schreiben. Es sind die folgenden, die man leicht daran erkennt, dass das 

part. pass, wieder den vocal des praesens hat (lasse, liess, gelassen): blies, briet, 
fiel, f ien g , g ien g , hieb, hielt, h ieng,  hiess, lief, liess, rief, rieth, schlief, stiess. 

Die drei gesperrt gedruckten werden zwar jetzt von vielen kurz gesprochen, doch
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ist die ursprüngliche länge noch nicht so total vergessen, dass sich die richtige 

Schreibart nicht wieder einführen liesse.

Anders verhält es sich mit den verben der 3. ablautenden conjugation, 

die alid. im praes. i, im sing, praet. ei (e), im part. i haben. Im nhd. wird praet. 

und part. gleich geschrieben, doch so, dass vor tenuis und aspirata i steht (ritt, 

riss, griff), sonst ie (blieb, mied, spie). Wollten wir consequent sein, so müssten wir 

auch diese letzteren formen mit, einfachem i schreiben, also: blib, (part. gebliben), 

beklib (von bekleiben), gedih (davon auch das part. gedigen neben gedihen), lili, 

mid, pris, rib. schin, schrib, schwig, stig (subst. stige), trib (subst. trib, getribe), 
wis, zih (von zeihen). Selmie und spie würden wohl schwerlich ihr e aufgeben, 

obgleich sie zu derselben Masse gehören, im part. haben sie jedenfalls geschrien, 

gespien (statt des geschmacMosen gespieen). Ueberhaupt kann wohl als fest

stehend gelten, dass ie und ee nicht noch ein e annehmen dürfen, dass man also 
schreibt: knien st. knieen, seen st. seeen.

Scheiden hat sich aus der reduplicierenden in die 3. ablautende conjuga

tion verirrt. es sollte eigentlich haben: scheide, schied, gescheiden. Das praet. 

wäre demnach ricliig geschrieben, das part. müsste jedoch eigentlich geschiden 

lauten, und dem entsprechend die ableitungen unterschid, verschiden, entschi- 

den etc. — In den slavischen namen Dnieper, Dniester, Memen ist e zu betonen, 

so dass i nur ganz kurz, als vorsclilag, klingt.

Ganz zweifellos ohne e würden die folgenden Wörter zu schreiben sein, 

die im ahd. i oder e haben, oder fremden sprachen ohne vocalveränderung ent

lehnt sind: beispiel. bieder, biene, diele, dies (eig. diess), dieser, einsiedler, fiedel 

(violine), friede (Friedrich, zufrieden), friedhof (eig. freithof oder frithof), ge- 

fieder, geziefer, giebel. gier, glied, griesgram, kiel (der feder), Mes, kiesel, krie

gen ( =  erlangen), liegen, (wasser-)liesch, liespfund (livisches pf.), miene (franz. 

mine), miete (milbe), (hie)nieden, nieder, paradies, radieschen, riegel, riese, rieseln, 

schiefer, schielen, schiene, Schienbein, Schierling, schmied, schmieden, Schmiele, 

schmieren, schniegeln (verw. mit schnegel =  Schnecke), schwieger(-vater), Schwiele, 

schwierig, sieb, sieben, sieben (7), siedeln, sieg, (ver)siegen, Siegel, spieke, spiel, 

Spierstaude (spiraea), Stiefel (lat. aestivale), stiege, Stieglitz, stiel (handhabe, da

gegen styl griech. oröXos), Striegel, Strieme, trieb, vieh, viel, Wiedehopf, wieder 

(adv.), wiege, wiegen, (auf-)wiegeln, wiehern, (lang-)wierig, wiese, wiesei, ziege,
2*
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ziel, ziemen, (reh-)ziemer (franz. cimier), ziemlich, zwie(-fach), zwier. Zwiebel, 

ob"l. vom lat. cepa (dim. cepulla), hat doch schon ahd. i. Liefern wird am besten 

vom lat. librare abgeleitet und daher mit i geschrieben.

Ebenfalls ohne e würden zu schreiben sein alle imperative und 2. u. 3. 

pers. sing, praes. von verben (1. u. 2. kl.), deren infinitiv eig. i, jetzt aber durch- 
gehends e oder ä hat. Die folgenden gehören hier her: befiehlt (befiehlst, be

fiehl), empfiehlt, gebiert (von gebären), geschieht, giebt (davon ausgiebig, ergiebig), 

liest (von lesen), schiert (von scheren), schwiert (von schwären), sieht, stielt. Das 
einfache i ist hier eben so berechtigt wie in nimmt (von nehmen), wirft (von 

werfen. —

Der diphthong ai ist der deutschen spräche im engeren sinne fremd, man 

schreibt jetzt bereits allgemein ei dafür in: eichen (lat. aequare), getreide, heide 

(neben heidelbeere und heidekraut), lackei, meier (auch als eigenname), meische, 

seigern, Weidmann, weidlich, weizen. Mit ganz demselben recht sollte man auch 

schreiben: heifisch, hein, keiser, leib (brot, ahd. leip), leich, meid (mhd. meit), 

(rasen-) rein (vom ahd. hrinan =  begrenzen), seife (am klavier, ahd. seito), weid 

(mhd. weit), weise (elternlos, ahd. weiso), weibel. Wollte man ai gestatten, so 

könnte es allenfalls in den fremden Wörtern bai, kai (quai), laie, Mai (davon ab

geleitet maie), mais, sowie in den namen Baiern, Krain, Main, Mainz, Malaie 

geschehen, obwohl auch hier ei angewandt werden könnte. Mailand ist verdorben 

aus Milano (lat. Mediolanum).

Ein missbrauch ist es, rhede zu schreiben statt rede, da das wort aus 

dem holländ. rede, ree (eig. bereit, daher platz, wo schiffe bereit gemacht wer

den) stammt. Rh steht überhaupt nur in griechischen Wörtern mit recht: rha- 

barber (die Griechen nennen rhä die wurzel des bekannten gewächses, daher rhä 

ponticum oder barbarum, weil sie aus Pontus kam), katarrh, diarrhöe, Pyrrhus, 
rheuma. Rhone und Rhein haben auch die griechische Schreibart beibehalten, 

obgleich das letztere wort wenigstens schwerlich aus dem griech. herzuleiten ist.

Ph kommt nur in dem einzigen deutschen wrorte epheu (ahd. iwa, ags. 

ivig, engl, ivy, viell. ursprüngl. aus dem lat. apium) vor, und könnte auch da, 

weg geschafft werden, wenn man sich an die Schreibung efeu oder viell. eveu ge

wöhnen wollte. Es ist ebenfalls ein griechischer laut (Philosophie, phosphor,

t

v
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Phantasie, Sophie) und daher hei Wörtern anderer sprachen, wie sofa (arab.), 
mufti (desgl.), zu vermeiden. Triumph ist eines von den wenigen lateinischen 

Wörtern, welche ph haben (griech. dpiaußoc). Geradezu sinnlos ist es, die guten 

deutschen namen Adolf, Rudolf (als Zusammensetzungen mit wolf), sowie West
falen mit ph zu schreiben.

Die grössten Schwierigkeiten in der deutschen Orthographie verursacht 

das f) der vulgarschrift. Es giebt nicht weniger als drei verschiedene principien 

für seine anwendung. Nach dem einen, wissenschaftlichen, soll es da angewandt 

werden, wo im ahd. z, in den niederdeutschen dialecten t steht. Leider ist ge

rade dies allein berechtigte princip, dessen durchführimg freilich eine revolution 

in unserer Schrift nach sich ziehen würde, bisher am wenigsten zur geltung ge

kommen. Nach dem andern soll f; nur nach langen vocalen und diphthongen ge
schrieben werden, also in mass, masse, dagegen nicht in miss, messen. Nach

\

dem dritten endlich ist es nur im auslaute anzuwenden, also gerade in miss, mass, 

aber nicht in masse, messen. Die beiden letzteren ganz unhaltbaren grundsätze 

werden ausserdem noch willkürlich vermischt.

Freuen wir uns, dass die lateinische sclirift, so Avie sie, abgesehen von 
einigen ganz schätzenswerthen versuchen gelehrter germanisten, gewöhnlich auf 
die deutsche spräche angewandt Avird. den scharfen Zischlaut überall durch ss 
(bisAV. s) ausdrückt. Während eine Verwechselung von f; und ss (oder s) immer 
als fehler angesehen werden muss, ist eine Vertauschung von ss und s von wenig 
belang. Wir können also ohne besorgniss, den geist der spräche zu verletzen, 
den unterschied zAvischen dass und das so gut Avie die Schreibart ameise, aas, 
emsig, erbse, feist, gekröse, gemse, krebs, kreis, zeisig, wirsing(kolil), bis, aus, 
loos beibehalten, da hier das einfache s durch die aussprache entschuldigt Avird, 
obgleich ahd. z hat.

Dagegen Avürde sich ss empfehlen in atlass (seidenzeug, arab.) gegen 

atlas (pl. atlanten od. atlase, griech.), gleissen (glänzen) gegen gleisen (s. ver

stellen), maussen (die federn verlieren, ahd. müzön) gegen mausen (mäuse fangen), 

reiss(-körner) gegen reis(-bündel), amboss, geiss, kürbiss. Schleuse ist mit s zu 

schreiben, da es nicht von schliessen, sondern vom lat. exclusa herzuleiten ist. 

Geissei, sowohl in der bedeutung von peitsche (ahd. keisaläp als auch von bürge 

(ahd. kisal), müsste eig. einfaches s haben, doch könnte es Avohl auch sein ss be-
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halten, der allgemeinen ausspraclie gemäss. Erbosen (part. erbost und das pro- 

vincielle bosig) kommt von böse. Bios (als adv.) und bischen (wenig) anstatt 

bloss und bisschen zu schreiben ist ganz ungerechtfertigt. Miss(-brauchen) und 

(verzeich-)niss ist eher zu empfehlen als misbrauch und Verzeichnis, ebenso ver

hält es sich mit der älteren Schreibart königinn etc. neben der modernen königin. 

Das französische c (ę) durch ss auszudrücken kann jedem überlassen bleiben: 

rasse oder race (raęe, wie man oft in anzeigen liest, ist unsinn).
Ob in fremden (bes. lateinischen) Wörtern k oder c (vor consonaiiten und 

dunkeln vocalen) und z oder c (vor hellen vocalen) zu schreiben ist, bleibt am 

besten der ivillkür eines jeden überlassen. Ich würde mich so lange für das ur

sprüngliche, wenn auch fremde c entscheiden, als nicht etwa ein modus gefunden 

ist, alle fremdwörter (also auch bataillon, Chaussee etc.) auf deutsche weise zu 

schreiben. In Wörtern aus der griechischen spräche (katalog u. dgl.) ist k vor

zuziehen, auch sollte man sich gewöhnen, griech. eigennamen griechisch auszu

sprechen: Kirke, Kyklopen. Karl, Konrad sind deutsch, also mit k zu schreiben.
Die Verbindung dt ist nur da allenfalls berechtigt, wo sie sich in det 

auflösen lässt, z. b. in beredt (beredet;, gesandter (gesendeter), bewandt (bewen

det). Falsch ist sie in todt und stadt, die tot und statt geschrieben werden soll

ten. Brot (weil niederdeutsch brood) wird wohl schon allgemein geschrieben. 

Brandwein wäre richtiger als branntwein oder gar brandtwein. Gescheid (mhd. 

gesclüde) ist besser als gescheit, gescheut oder gar gescheidt, doch dürfte sich 

wohl gescheit, der ausspraclie gemäss, erhalten. ,
Die Schreibung chs für den laut x sollte sich auf Wörter deutschen Stam

mes beschränken, so dass axe (lat. axis), buxbaum (buxus), so gut wie taxus, ihr 

x behielten. Nixe, hexe, axt freilich sollten, als gute deutsche Wörter, umge

kehrt eigentlich chs annehmen.

Statt jagd (von jagen) würde sich jacht empfehlen, analog schiacht (von 

schlagen), tracht (von tragen). Der unterschied zwischen tinte und dinte ist ganz 

unhaltbar, da beide vom lat. tincta stammen, auch von jedermann im gemeinen 

leben mit t  gesprochen werden. Bei AValach (Walachei), Walnuss, walflsch müsste 

einfaches 1 genügen, ebenso bei galerie, galopp, galone. Häufungen von melir 

als zwei gleichen consonanten sind zu vermeiden, also Schiffahrt, Schnelläufer etc. 

Willkürlich und unrichtig ist die Schreibart (ihr) seid statt seit (mhd. sit). Schreibt
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man cadett, so muss man auch cabinett, spinett, bajonett (eig. sogar mit nn), So

nett etc. schreiben. Birschen, bezichtigen (was gar nichts mit zucht zu thun 

hat), hilfe, gehilfe, litze, Sintflut, Sprichwort werden besser mit i als mit ü ge

schrieben. Minze (lat. mentha) ist wohl zu unterscheiden von münze (lat. moneta). 

Dagegen ist küssen (polster), züpfel (vergl. zopf, zupfen) richtiger als kissen, 

zipfel. Gütig, wirken und gültig, würken sind beide zu rechtfertigen.

Andere Wörter, deren Schreibart noch unsicher oder falsch ist, sind: 

achat (griech. d/d-r̂ ). bleuen (schlagen, mlid. bliuwen, nicht verw. mit bläuen =  

blau färben), Brite, britisch (wie Britannien), brunft (vom edelwild, hat mit brunst 

nichts gemein), damhirsch (lat. dama), duzen ( =  du heissen, wie siezen, ihrzen), 

fittich, gäten (st. jäten), käfig (lat. cavea), kannone (vom lat. canna), dagegen 

kanon (griech.), kapelle, kapperstaude (lat. cappari), karfreitag, lambris (franz., 

tafelwerk), mannichfacli (neben mancher, obgl. mhd. maniger), mittels (st. mittelst), 

propst (lat. praepositus), papst (papa), rastral (vom lat. rastrum), rettich (ahd. ra- 

tüi, vom lat. radix), ruchtbar (verw. mit gerächt), (jahr-)zehend, blutegel (nicht 
verw. mit igel).

Ergötzen, verlöschen, löffel, löwe, möwe werden wohl ihr ö behalten, 

trotzdem dass e richtiger wäre. Ebenso ist es mit ereigniss, ereignen statt des 

richtigeren eräugniss etc. Spitzfündig (vom mhd. vündec, fündig, von fund) Hesse 

sich vielleicht wieder einführen statt des gewöhnlichen spitzfindig. Neben nume

rieren wäre eigentl. auch numer (lat. numerus) zu schreiben. Haber ist eben so 

richtig wie das niederd. hafer. Schwibogen statt des gebräuchlichen Schwibbogen 

zu schreiben, würde pedantisch sein, obgleich ahd. suipoko. Eher Hesse sich 

herschen, herscher (statt herrschen) wieder einführen, da es nicht von dem compar. 

herr (hehrer), sondern von dem posit. hehr (erhaben, berühmt) herzuleiten ist. 

Jedenfalls ist Hermann mit einem r  zu schreiben.

Das wären die praktischen Vorschläge, die ich zu machen hätte, sei es 

mir vergönnt, noch einige wünsche hinzu zu fügen, die freilich wohl zunächst 

fromme bleiben werden.

1) Eine arge confusion herscht in betreff der buchstaben ä, äu und e, eu. 

Viele grammatiker haben sich die mühe nicht verdriessen lassen, regeln für ihren 

gebrauch aufzustellen. Meiner ansicht nach wird sich die ganze frage erst da



mit erledigen, dass, die eindringlinge ä und äu wieder aus der deutschen schritt 
hinaus geworfen und e, eu auch als umlaufe von a, au restituiert werden. Wenn 
man erst wieder, wie vor Zeiten, her (st. bär), etzen, greulich, freilich dann con- 
sequent auch lesst (von lassen), teuschen, heuser schreibt, dann werden formen 
wie stets (neben stät), heu (von hauen) nicht mehr anstoss erregen. Einstweilen 
mag es in allen diesen fällen bei der gerade üblichen Schreibart sein bewenden 
haben, nur sollte man sich bestreben, das gebiet von ä, äu immer mehr zu be
schränken.

2) Auch v könnte aus der reihe der deutschen buchstaben ganz ver
schwinden, wenn man es, wie in den meisten übrigen germanischen sprachen, 
durch f ersetzen wollte, also: fater, gefatter, fetter, fogel (neben gefügter, ver
dorben zu geflügel), folk, foli (neben füllen), fon, for (neben fördern), feif-lieren 
etc.). Eher würden die fremdlinge vogt (advocatus), Veilchen (viola), ievkoie 
(leuko'ion), vers, vesper etc. ihr v behalten können, obgleich es auch hier wie f 
oder, wie in brave, sclave u. s. w. wie w lautet. Frevel (ahd. vravali) ist das 
einzige deutsche wort, das v im inlaute hat. Es liesse sich hier wohl durch 
w ersetzen.

3) Da wir den doppellaut x einmal haben, so könnten wir ihn auch statt 
unseres chs überall anwenden, also: axel, dax, deixel, eidexe, flax. fux, ox (neben 
oxhoft) u. s. w. Die schrift würde dadurch an eleganz gewinnen.

4) Das hässliche, dicke sch müsste wieder auf sein ursprüngliches gebiet 
beschränkt werden. Es ist (im anlaute wenigstens) nur vor einem vocal und vor 
r  richtig, weil es dort ahd. sc vertritt, also: scheuen, schuh, schreien, schreiben. 
Entschieden falsch ist es vor allen übrigen consonanten (1, m, n, w). Warum 
schreibt man nicht wieder, wie sonst, slafen, smerz, snee, swören, analog stehen 
und springen, mag die aussprache in den verschiedenen gauen nun mehr palatal 
(sch) oder dental (s) sein?

5) Auch aus den fremden Wörtern liesse sich ph, th, rh leicht weg 
schaffen, wenn man, wie die Italiener, dafür die (bei uns wenigstens) gleich lau
tenden f, t ,  r gebrauchen und filosofie, teorie, rytmus schreiben wollte. Auch y, 
liesse sich dann vielleicht durch i (oder etwa ü?) ersetzen.

Zum Schluss erlaube ich mir, um gütige mittheilung bemerkter irrthümer 
oder abweichender ansichten zu bitten. Vielleicht gelingt es gemeinsamer arbeit, 
eine möglichst richtige und doch verhältnissmässig leicht zu handhabende deutsche 
Schreibung fest zu stellen. Die nächste aufgabe würde es dann sein, diese theo
retisch allgemein anerkannte Orthographie auf die handfibel zu übertragen und, 
sei es erst versuchsweise, in unsere schulen einzuführen. Ich glaube, es wird 
nicht beim blossen versuch sein bewenden haben, sondern, wie J . Grimm sagt, 
„hat lmr ein einziges geschlecht der neuen Schreibweise sich bequemt, so wird 
im nachfolgenden kein liahn nach der alten krähen/1

Thora, im März 1869.
Dr. Martin Scliultze.


