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9îadjrichtcii

bie ftäbtifdbe 9ïealfd>ule
von Dfteni 1863 bto Öfter« 1864.

I. Unterricht»
3 m e i t e S í c m e n t a r f í a f f e. 

©rbinariub: Serrer 31 b b.
Gurfu« einjährig. ЭВЬфепНіф 26 Stunbcn.

10 ©է. m.

1. -Religion. 2 ©timben тЬфепНіф. Slubgcmäljítc Grjäplungen ber ЬІЬЩфеп ®с[фіф1е 
bež 31. 2ľ. паф 'ßreitfi. Ginige baíjin paffenbe ©ргііфе uiib öicbcrbcrfe tourbe« Ьигф Vor» unb 
'ЛафІргсфеп auŕtoenbtg gelernt. Vi« ЗКіфаеІіё 53 e í (g a r b t, feit ЭДіфаеІій ®öpncr.

2. ílnfóauitngó», ®enf- unb ©ргефйЬипдеп. 6 ©t. to. 3ueïP ^gemeine 
Hebungen паф ben erften .'poften bom ,,©фиІтеі|1сг bob 19. ßaprfyinibcrtö''; bann bcfoiibcrc ;irc 
Vorbereitung beb ИпІеггіфІЬ in ber 9іаНігдсіфіфІе unb ©eograpljie паф Virage. 3íbb.

3. © ф r e i b e ո.
4. 8 c f e n.
ЗІаф ріпгеіфепЬеп ýautiriibungen im ít'opfe lernten bie Sinber bie Heinen ițcfdtricbencn 

latéin if Ф en ЙаиЦеіфеп fennen, fteííten fie ju SBörtern jufammen, гѵсіфс erft íautirt, balb аиф 
langfant geíefen mürben. darauf folgte bab ©фгеіЬеп ber Ѵиф|1аЬеп, іеЬоф mit ^Beibehaltung 
beb Saute«. 311С]Ф tont«1 f« bie Heinen ѴаиЦеіфеп, bann bie großen, mürben bann mit ben 
Keinen ițebi’urfteit Іаіеіпііфеп СаиЦеіфеп befannt детафі, unb oerbanben leftere, теіфе 
auf Ѵгсифеи gcfícbt finb, діеіфіаііь յո V?örtern, íautirtcn fie unb քՓր1օհօո fie auf. Феп latei» 
пііфеп Йатзеіфеп folgten bie Ьеі^феп; ben Keinen bie großen; bie дс|'фгіеЬспсп ben gebrudten. 
8efen unb ©фгеіЬеп Keiner ©äfce, теіфе fptbeu», mort» unb fațștoeife geübt mürben. Sautiren 
unb 8efen in ber „Deutfrfjen gibet" von £). 3tbb. 21 b b.

5. Эіефпеп. 6 ©t. m. ®ie ¿ahlgröBen bon 1—50 attfeitig ЬеНафіеІ unb angetoanbt 
паф ©фоЦ unb ®rube. Vis Ѵііфасііь Ve Kg ar bt, feit Ѵііфаеііь ® öp п cr.
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6. ©ingen. 2 ©t. to. Vor» unb SRaipfingen íeicpter Sieber, beren Sept jugíeid? bem 
©cbäcptniß eingeprägt tourbe. Sic biatonifdjc Surtonïeiter. Vejcttpnung berfelben burd? 3¡ffcrn. 
©tufcntocife Sreffübitngcn, juerft innerhalb einer ©otave, bann über biefeibe pinaub. S(b«.

G r ft e Ջ í c m e n t a r Í ï a f f c.
Drbinariuö: Scprer gif eper, feit 9Jcid>ae(ié Seigrer germano tobt i?.

Gurfité einjäprtg. 2Bö(pentiid? 26 ©tiniben.
1. ^Religion. 2 ©t. ». 21ubgctoäpitc Grjäpiungen bcr biblifcpcn ©cfcpicptc beb ȘR. S. 

nad? VSoitc. Sabei tourben paffcnbe ©prücpe unb Sieberberfe, bie 10 ©ebote unb bah Vater» 
Unfer nad? tiirjcr Grtiärung bed Sßortfinneö beut ©ebäcptnif? eingeprägt. Vie SRtcpaciib gif eper, 
feit SRitpaeüb german oto e fp.

2. 2ínfd;auungb», Senf» unb ©prccpübiiitgcn. G ©t. to. Savóit 2 ©t. ïtr 
Übungen für ben Unterricht in bcr fRaturgefipicpte ititb ©eograppic. 2 ©t. ©precpübungen aib 
üorbercitenbcr Unterritpt in bcr bcittfd?cn ©pratpe; ®enntniß bcr »erfcpicbcnen VJortarten im 2Ш» 
gemeinen; Scciination beb ©ubftantibö unb 2lbiectil՝b; Gonjugation ber Beittoörter Ьпгф „©egen» 
wart", „Vergangcnpcit" unb „Bufunft". 2 ©t. jur Vorbereitung beb Unterrichte in ber gormen» 
lehre. Vie SWitpaefie gifd?cr, feit SRitpaclib ¿ermanotobfp 3 ©t. (Seittjcp) unb Söpner 
3 ©t. (9îaturgefcpid?te unb gormenïepre).

3. Sefcn. 6 St to. Scfcftüde aitb ißreufj juerft im Gpor nad? toccpfeínben, roní Seprer 
angegebenen Sölten eingeübt, bann bont Scprer faptocife bcm Sinne gcmäfi borgelefen unb bon 
ben ©cpfiíern int Gpor unb cinjein toiebcrpolt, öftere autp bent ^npaít nacp befprotpen. 9íngc» 
meffene ©tűdé »űrben toöcpcntíid? aubtoenbig gelernt, beclamirt unb ju^aitfc abgefcpricbcn. ЙЬе.

4. 9ied?n en. G ©t. to. gortfepreitenbe Uebutig ber 4 ©pecieö in unbenannten unb be» 
nannten Bapíen, int íiopfc unb fcpriftíicp nad? ©rube. Vie Зйіфаейв gif ср er, feit 2Ricpaeliö 
^ertnanotosfp.

5. ©epreiben. 4 ©է. to. Savon 2 ©t. ©epönfepreiben. Vucpftabeit unb SBörter 
in beutftper unb iateinifeper ©eprift nacp Vorschriften an bcr Safel unb int ©cpönfcprcibcpeft. 
2 ©t. Sictanbo» unb 2lbfd?rcibcübungcn ale »orbercitcnber Unterricht in ber Ortpograppie. Vie 
ÎDÎicpacïie Velí g ar bt, feit SRicpaeiib Söpner.

6. Singen. 2 St. to. Ginübung einftimmiger Sieber burd? Vor» unb Diacpfingcn. 
Srcffübungen nad? Biffent, juerft innerpaib einer Dctabc, bann über biefeibe piitaue. Э1 b e.

© e cp ft e klaffe.
©rbinariue : Scprer Й u t f cp.

Gurfue cinjäprig. 2Böd?eiitlicp 32 ©timben.
1. ^Religion. 2 St to. Viblifcpc ©efepiepte bee 21. X. bie jur Spcilitng bee SReicpb 

mit Verücffitptigung beffen, »ab aue bcr ©cograppie junt Verftänbnifj nötpig ift. Sie jepn ®c» 
bote mit unb bie bret Sírtifcl opite Grtiärung. ©prüepe, Sieber unb ©ebctc tourben aubtoenbig 
gelernt. Vie SWicpaclie giftper, feit Жісраеііе £>erntanotobfp.
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2. Scutfd;. 4 St. fo. — Sefen 2 St. tv. Sefen in Bad;’S Scfcbitd;, Sí). 1, 3lbtí;. 1. 
GröfjtentheilS fourteen teie Stücfe vont Sel;rer erft vorgelcfcn, bann fațjfoeife bcfprod;cn unt nad> 
Eingabe bes richtigen Sons von ben Sd;iiíern հո Gl;or unb cinjein n՝icberí;olt. Se fiamat ion 
1 St. fo. Surd;gcnommcnc poetifd;c Blufterftiíde fourteen auSfocnbig gelernt, in bor Sd;uíe 
djorfocifc unte cinjein mit Beobachtung tecs SIuSbrurfS gcfprvdjcit unte befíamirt. Orthographie 
1 St. fo. Bis ЭДіфасІіЬ В dig ar bt, feit 9.Rid;aelis fpcrmanofoSfl;.

3. Sa tein. 8 St. fo. Ser einfache Sap: bas Sitbftaittiv als Subject unb ‘¡ßräbicat, 
baS präbicative Slbjcctiv, baS Gpiti;cton, bic DIppofition, bas Jlbvcrbiunt, ber attributive Genitiv, 
bic nähern unb entferntem Objecte, bas fpilfsvcrbuni sum, bic 'ßcrfonalpronontina. Oie fünf 
■Declinationen, her ßiibicativus Slctivi ber 4 Gonjugationcn. 9iad; Oíinncbier Glcmcutarbitd) ber 
íateinifehen Sprache, Sh- Ն §• 1—123. ® cit r i d;.

4. 65 cograp h i e. 2 St. fo. 3։|fantmcnfaffcnbc ®icbcrl;oíung her Gleincntc ber Giro 
graphic. llmgcgcnb GlbingS. Sic 'provinj 'Prcujtcu. Grunbjiigc ber gefammten topifeben (Deo 
graphic, mit befonberer Bcriirffid;tigitng Sciit|d;laiivs. Bis BiidiacliS Bcllgarbt, feit Blidtae 
lis ft u t f ci).

5. G c f Ф i d; t e. 2 St fo. Gricd;ifd;e Sagengcfd;id;tc. Bis 9)lid;aclis Bcllgarbt, 
feit 9?lid;aclis ftittfd;.

6. 91 cd; nem 6 St. fo. Sic 4 Species in großem unbenannten unb benannten Bahlen. 
Síntvcnbung auf Blíinjc, Bi'aaf?, Gcfoidjt. Bis 'Dlicbaelis G) c n r i d;, feit Biicíjaclís ft’ntfcí).

7. 9í a tur g ef d; i ф t c. 2 St. fo. ßnt Sommer ivitrbcn Bflanjcn bcfdiricbcn in einer 
^Reihenfolge, focld;c ihre £)aupttl;eilc nad; unb nad) յոր 9lnfd;auuitg brachte; im BJiittcr сіііІ;сіті= 
fd;c Shicrc. BcibeS möglid;ft nad; ber Díatiir ober nad; guten Slbbilbintgcm Bis 99iid;aclis 
fiutfeh, feit i>iid;aclis Söpncr.

N. Sdjönfchreiben. 2 B.՝iebcrl;oiiiitg unb BJcitcrführimg ber ftufcnfocifc gc 
orbneten Hebungen int Sd;öiifd;reibcn einjelner Bud;ftabcn, Splbcit, Barter, nad; Borfdiriftcn 
an ber B’anbtafci. Bis 9.Rid;acliS gifd;cr, feit 9Wid;acliS Ș> crinan о fob ft;.

9. 3Cid;nen. 2 St. fo. 3eid;ncit einjelner Sitúen, fonde gefällige 3i։łrtluJucnftc^i։nS 
von Siniem S(;eils nad; Borjcid;iutngcit ait ber Bíanbtafcl, tl;eils nad; ben 3eid;cní;cftcn von 
G. 9?ícpcr unb G. ftiipm Bis 90iid;acliS g i f d; c r, feit 9Jlid;aeíis Söpiicr.

10. Singen. 2 St. fo- ft'cinitniß ber Dicten. Sact= unb Srcffiibiingcn nad; Shontas» 
jiľfd;cr 9Jictl;cbe. Síanebcn Gl;oralmelobiccn, Bolts unb anbere Sieber, ein- unb jivciftitumig 
junt Șlusfocnbigfiitgcn eingciibt. Bis 9.>ííd;acliS gifd;er, feit 91lid;aclis ® öpncr.

g ii u f t c ft l a f f c.

OrbitiariuS : Sehrer ® e n r i d;.
GurfuS einjährig. Biöchcntlid; 32 ©timben.

1. 91 c lig io ո. 2 @t. fo. Biblifd;c Gcfd;id;tc beS 91. S. Sie jcl;n Gebote unb bie 
brei Slrtifel mit Grflärung. Sprüche, Sieber unb Gebete fourteen auSfocnbig gelernt. Bis 9Jli 
chaclis gifd;cr, feit Вііфасііь ^ermauofoSfp.
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2. ©euէքф. 4 St. tv. 2 St. Sefen aus '-Ваф’в Sefebudj, ©p. 2. — 2 St. ürtpo» 
grappie unb ©eclamircii. SBiS Эйіфаеіів ՏսէքՓ, feit Ійіфаеіів ©епгіф.

3. fiatéin. 6 St. tv. SRegelutäßige gícpoiiSleprc unb ficpre »ent einfachen Sape unb 
feinen Crrtueiteruitgen, eiittvidcít an ben SBcifpielen aus ©ünnebicr 2ф. 1, §. 102—140. Seit 
Зйіфаеіів 2 SŁ tv. fieetüre von Șcnnebergcr, íatcinifdfeS fiefchup. Sfööc^cntlidjte Spercitien unb 
©ptcmporalien. ©епгіф.

4. granjöfifd). 5St.lv. ^Regelmäßige gícpienelcpre, nad; 'ßtëfe’ (ЯешспІагЬиф, Sur» 
fuöI, §. 1—10. Sßöcpenttid) ein extemporale unb cin Sțercitium. SBis Шііфасіів SBcllgarbt, 
feit ШНфаеІів ՏսէքՓ.

5. (S e o grap b ie. 1 St. t», ©ie Beitreibung ber ЗЭіееге unb iprcr ©feile unb ber 
3nfeín. ЗЗіе Зйіфаеіів Sut f d;, feit ЗДіфасІів ©епгіф.

6. ©efфrepte. 2 St. tv. ©гісфііфс ©сіфіфіс bis junt Sebe ЗНсрапЬсгв bes ©roßen. 
Bis ВДіфаеІіб SB c 11 g a r b t, feit Зйіфаеіів © e n r і ф.

7. Эіефпеп. 5 St. tv. Вгцфгсфпеп. ©ie 4 Specios in reinen unb benannten Bapíen 
паф ©rube unb Stubba. ЦгсіьЬегсфпипдсп. Bis Жіфаеіів ՏսէքՓ, feit ЭЛіфасІів ©öpner.

8. 9Шигде{фіфіс. 2 St. tv. Sommer SB o t an it: terminologie unb Organo»
grappie, an ben деіѵорпііфеп cittpcimifd;cn Sßfian՝,ctt erläutert. ßm SBinter 3° о logic: Sin ben 
SRepräfentanten ber æirbeltpierc aus ber Sammlung tourbe bas SKi^tigfte aus ber Orgattogra» 
ppic bemoitftrirt. ©abei tourbe befonberS bie SHuffaffung ver дісіфагйдсп unb ber uitter|\peiben» 
bett SKerhnaíe crftrcbt, nad; «фііііид’в fieprbud;. SBis Жфасіів Dr. Эфиірс L, feit ЗЙіфае» 
lis ©öpner. .

9. ՏՓօււ f dereiben. 2 St. tv. æieberpolung unb æjeiterfüprung ber Hebungen im 
ՏՓՑոքՓահօո cíttjeíucr ВифраЬсп, Splben unb Shorter, иаф Borfd;riftcit an ber Sffianbtafeí. 
Bis Тііфаеіів ՏսէքՓ, feit ЗЙіфаеІів $ er ш an о tv s f p.

10. Bei фи en. 2 St. tv. Hebungen паф Вог^еіфпипдеи. Bis Жіфаеіів Si f ф er, 
feit Вііфасіів ^ermatt о tu S f p.

11. Singen. 2 St. to. BoHftänbiger Siirfus ber für ben meprftimmigen ©efaitg notp» 
ivcnbigcn Bortcnntniffe. Bilbung unb Einübung ber Srcuj » ©tnarten. ISittübung jivciftimmiger 
fiieber unb eporäle иаф Diolen. SBiS ЗКіфаеІів 5 if ф er, feit ЗКіфаеІів § er m а и о tu s fp.

SB i er t e SI af f e.

©ie Slaffc íft für ben lateinifd;eii, քրոոյօքւքՓօս unb gcomctrifd;en Unterst, fotvie für bie 
Bertvaltung ber Orbinariate» ®е?фаВе in jtvei parallel» Sötu8 gctpeilt.

Orbinarius voit IVa. Dr. ©orr. IVb. Dr. 3Jt. Sd;iilpc.
ՏսրքսՏ einjãprig. ЗВёфепНіф 34 Stirnbein

1. Stetig i on. 2 St. tu. ërflärung ber jepn ©ebote. ©er Йаісфівтив »om jtveiten 
bis junt fünften .ffanptftüd, fontie Ьедйдііфе ВіЬсІ|’ргйфе, fiieberoerfe imb einjeíne fiieber айв 
bcm е»апдсІі?фсп ^hx^engefangbuc^e lvurbcn auSivciibig gelernt, ©ав Йігфеиіарг. ©ie bibit» 
քՓօո Вйфсг. Hebung im ІЭДфІадеп »on Stellen ber peiligen ՏՓսքէ. Sßrebiger Sæolsborn.
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2. ©eittfф. 3 ©է. tv. Sluffägc: Bcprobiiction von (Srjögíttngen unb Beitreibungen, 
gefen: Ваф, gefebi^, ©g. 3. ©eflamircn. Big Жіфаеііо ®спгіф; feit Рііфаеііо ®спгіф 
2 ©է. Sefen unb ©rtgograpgic, iïutf ф 1 ©է. Sliiffägc.

3. gátéin, ß ©t. tv. ©avon 4 ©t. tv. Boííettbung ber gormenlegre nnb bér Segre 
vont օէոքմՓօո, erweiterten Sage, паф ©ünnebier Sg. 2. ЖофепШфе ©yercitien. ßn IVа. 
Dr. ©orr, in IVb. Dr. ©фиіфе II. 2 ©t. tv. beibe ©étiig gcctíirc von BJeűer’g іаіеіпііфет 
fiefcbucȘe паф ^tcrobot. ©er ©irector.

4. ^гаіцо^ф. 5 ©t. tv. Begeíntäfíige gícpionOlegrc паф piëg’ ©ІспісійагЬиф, (Sur» 
fug I, par. 41 big ju Snbe. ЖофепНіфе Sjerciticn. (Sțtcmporalicn. іЭДйпЬІіфе Hebungen, 
ßn IVa. Dr. ©orr, in IVb. Dr. ©фиіре II.

õ. ©cograpgic. 2 ©t. tv. Äurje SSicbergoíung beg Pcnfunto ber vorigen Síaffe. 
©ie aufjereuropč^en $lüffc unb ©ebirgc. Beitreibung ber еигор<іі|'фсп Stiften. Einleitung 
junt Йагіеіцсіфпеп. Віё Эііфаеііё Dr. g r і eb í ä it b er, feit ЭДіфаеІІ« Dr. Büttner.

6. ®еІфіф!е. 2 St. tv. Вётііфе ®cfcfyidi>tc big jur ©фіафі bei Elctium. Dr. ©orr.
7. SDí a ti) e nt a t i í. 6 ©է. ո՝, ©avon 3 ©է. Эісфпсп. geftftcííung beg ВгнфгсфпепО. 

(іііфафс unb jufaumiengefcgte ©фііфгефпипд (Söfitng von ©Іеіфипдо» unb proportiong»2lufgaben 
Ьигф ©ф1й|}е). ՏսէքՓ- 3 ©t. ©eometrie. ©¡ցօոքՓոքէօո ber Sitiién, EBinfel, ©reieďe 
unb Bierećtc, паф ©giert, Segrbmi) ber 'Planimetrie. Big Жіфасііё іи IVa. Dr. 01) 1ert, in 
IVb. Dr. Eli. ©фи Ige; feit ЖіфаеІіО itt IV a. ber ©ir ce է or, іи IVb. Dr. 3)1. ©фи Ige.

8. ՅԽէսրցօքՓւՓէօ. 2 ©t tv. ßnt Sommer Botoiiif; Beitreibung еііфсіп^фег 
Pflanjen, Wobei bie tvid)tigften unb befonberO фагаНсгі|1і)’феи Pflaujcnf ormen Ьигф ïcbcnbe 
gjcmpíarc յոր S'enntiii|; ber ©фіііег gebracht würben; bag Síimébe ©gftem. ßm ESinter 
(Slaffification unb ВеЁфгеіЬипд ber EBirbeltgiere. Big ЗЛіфаеІіо Dr. ©фutge I., feit Шііфае» 
lig Dr. S фи lg c II.

9. ®фёп{ф reiben. 2 St. W. EBiebergolung unb ESeiterfiigrung ber Hebungen iui 
©фёпі’фгеіЬеп einzelner Вифі’ІаЬеп, ©giben unb ESërtcr, паф Bor|triftcn ап ber Eßanbtafel. 
Big І'ііфасііо @ф ill ing, feit ЗЯіфаеІіО .f? crin ап о ivó t g.

10. ©ingeit. 2 ©է. W. ©ic notgwenbigffen tgcoretifdjen Borfcnntniffc паф ®. ©ö» 
ring’g ©runblegren beg SJiufifuntcr^tg. ©reffiibitngcn. ©rciftiutntige Šieber. ©górale. Big 
ЗХіфаеІіО 5-ifфег, feit РііфаеІіО ՏսէքՓ.

11. Зеіфпеп. 2 ©t. W. Hebungen паф Вог^сіфпипдси. Big ЗКіфасІіО £տ՜ i f Ф e г, 
feit ЗИіфасІіо germano то f g.

© r i 11 с Й1 a f f c.

©ic Älaffe ift für beit lateinifd)cn, frattjëf^en unb епд1і|фсп Нпіеггіфі, fotvie für bie Borival» 
tung ber ©rbinariato>®e)täftc in jWci parallel ©ötito gctgcilt.

©rbinariug von Illa, ©bcrlcgrcr Dr. © g I e r t, von Illb. ©berlcgrcr © ф i 11 i и g. 
(Surfug cinjägrig. ЕРёфепНіф 34 ©timben.

1. Beiig ion. 2 ©t. w. (Jrlläritng bcO {Weiten £>auptftücfcO. Вс$йдІіфс ВіЬсЦргііфе 
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uns Sieber erläutert uub auStoenbig gelernt uub bie ?Ipofteigcfcpid;te ganj gelefen. Sibellefen 
mit Uebungen im 9luff(piagen oerbunben. prebiger SB ols born.

2. ©eutfd;. 2 ©t to. SBieberpolung ber Sepre bom einfachen uub jufammengefepten 
Sape mit befonberer Serikfficptigttng ber ^nterpuitction. 9luffäpe (©rjäblttngen, Sefcpreibitngen 
leicpter Slbbanbluitgen). ©eclamationsübnngen. SU SWtcpaelU Dr. Suttner, feit PlicpaelU 
Ku էք cp.

3. Sutéin. 6 St. to. ®аооп 4 St. repetition ber unregelmäßigen Serba; bie fpntat» 
tifepen Serpältniffe beS Dlomcuö паф bom britten ©urfitS beS ßlementarbiid;S bon ©íinnebier 
mib bic baju gepörenben Uebungsftiicfe. ©jtemporalicn. — 2 ©t. Seetüre in SBelíerU latéin։» 
fepem Sefebucfye auS SibiuS. ßn Illa. Dr. ©orr 4 ©t., ©фііііпд 2 ©t.; in Illb. Dr. 
©orr 3 St., Dr. ©фиірс II. 3 St. (Sis Siid;aclis in Illa. Dr. ®orr 6 St., in Illb. 
Dr. ©фніре II. 6 St.)

4. granjöfifd;. 4 St. to. repetition bcr gorntetilepre unb ?lbfd)lu|; berfelbcn. ©пгф» 
arbeititng bon piöp’ Sdjuïgrammatif ©ttrfttS II. Section 1-—36. ГіііпЬІіфе Uebungen, ©perei» 
tien, ©țtemporalien. — Sectíire bon Fénelon: Les aventures de Télémaque. SU Эйіфаеіи 
in Ilia. ©фііііпд, in Illb. Dr. ©фніре IL; feit ЭНіфаеіи in Ilia. Dr. fVriebíänber, 
in Illb. Schilling.

5. ©nglifd;. 4 St. to. Sdfifflin I. ŒurfitS. UebungSftiidc cnglifd^beittfd; ttnb beutfcfy» 
engtifd), 1—60. Ortpoepie ttttb ©tpmologie. Vicar of Wakefield, Chapt. 1—4. ßii Illa, 
unb in Illb. Oberlehrer ©фііііпд.

6. ©cograppic. 2 St. to. ^potitifefje ©cograppie bon ©nropa, angefniipft an bie 
orograppifd;cn unb ppbrograppifTpen Serpältniffe bes SBelttpeilS. Dr. Siittner.

7. ®cfd)id)tc. 3 St. to. repetition ber alten ®cfd;id;tc. ©cut|\pc ®cfd;id;tc mit 
Çtinbltâ auf bie übrigen Soifer ©uropas nub mit befonberer Scrüdfid/tigiing Preußens. Dr. 
Siittner.

8. Sia t p ema t it 5 St. to. ©aeon 2 St. Гсфпсп. ©есітаІЬгйфе. Kettenregel. 
Sürgerlid;e unb faufmännifdfe З^ьгсфтіидеи. ©Ucon to-- ttnb ГаЬайгефпппдеп. 1>ВсфІсІгеф» 
nung. ©erminrebuctionen. Герагікіопвгефпипд. Kutfdj.— 3 St. to. ©eom c tri e. ©igen» 
f driften bes Siereefs. ©Іеіфрек ber Parallelogramme uub ©reieefe. ©er pptpagoräifd;e Sepr» 
fap ttnb bie hon ipnt abhängigen Sähe. Sertoanblung uub ©peilnng ber figuren. ©er Kreis. 
(OplertU Sehrbudf bcr Planimetrie Slbfcßn. 4. 5. 6. 7.) Dr. ¿plert.

9. 9i a t ur g e f cf> i ch t e. 2 St. to. ßm Sommer: Pfíanjenfamiíicn bes natürlichen 
SpftemS, Scfd/reibung bcr Ісфпііф toieptigften cpotifd;eu ®etoäd;fe uub bcr einpeimifepen 
©itíturpflanjcn. ßm SJinter: ©laffification unb Schreibung ber ©liebertpiere unb ©dfíeint» 
tpicre. ^Repetition ber ÜBirbcltpiere. Sis PïicpaeliS Dr. Scpulpe I., feit ÜRicpaeliS Dr. 
©(pulpe II.

10. Beicpnen. 2 St. to. Uebungen nach Sorjeicpnungcn. ©ann Dtatiirjeicpnen nad; 
aufgeftclltcii Körpern. Pîüller.

11. Singen. 2 St. to. Sierftimmige Sieber unb ßporäle, combinirt mit I, Ila. unb 
IIb. Sis SRicpaeliS Schilling, feit TRicpaelis Kutfcp.
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3 » e i t e Ä ï a f f c.
3 TO e i t e Ölleitung.

Orbinariu«: Dr. Süttner.
Surfilé einjährig. ©йфепНіф 35 ©tituben.

1. Stetig i on. 2 ®t. то. ßintertung in bie Urtimben ber göttlidjen Offenbarung in ber 
heiligen ©thrift, ocrbunben mit tíjcilmcifcr Sefung bcrfelben unb mit Mcmoriren mistigerer ©teilen. 
МопаНіф ein Sieb gelernt. auOarbeititng gehörter Prcbigten. Prebiger S о ІО born.

2. O e u t f ф. 2 ©t. то. Hebungen im фівропігеп. 3luffä(5C. Sectüre. Ocflamation 
unb Hebungen im freien Sortrag. Dr. g-rieblänber.

3. Sa tein. 6 ©t ». Seetüre in ßllcubt’o Materialien p. 63—114. Safuolchre наф 
Ри։?фе. Sțcrciticn unb Spteniporalien. Dr. Фогг.

4. 5гап5ёП?ф. 4 ©t. ո՝. Oaoon 2 ©է. Plöfc, Surfu« IL 2 ©t. Scctürc au« $er*  
rig & Surgut): la France littéraire. Dr. fy rieb lön b er.

5. бпдііі’ф. 3 ©է. ». ©Փէքքսո II. Surf. Uebungeftüde, ԸոցԱքՓ=հօսէքՓ unb ЬсиЦ'ф» 
епдіііф. Vicar of Wakefield Chapt. 5—9. Sțercitien, Sjtemporalien. Mcmoriren bon ®e*  
Ьіфіеп. Sieberholung ber Stpmologie unb ber £>aitptregclit ber ©pútaj nad? ©фііііпд’й Seit*  
faben. ©фііііпд.

6. <Ջ е о gr а p í) i e. 2 ю- ^°1’ОДе ®cograpí)ie bon Suropa, inObefonbere Ocutfd)*  
lanbe, in genauerer Sarftcllung. Dr. Suttner.

7. <5Jcf фіфіе. 3 ©t. ». 3llte ®cfd)id)tc. Dr. Síit tu er.
8. Matfjematif. 5 ©t. ». @ co metric 2 ©t. to. Sicberpolung unb Srtocitcrung 

ber Sebre oom «reife. ®ie ЭІеЬпІіфІеіІ ber 3'igurcn. (Obiért’« ЯергЬиф 91bfd)n. 7. 8.) — 
9lritpmctit 2 ©է. то. Sud)ftabcnrcd)imng. Potenten, pofitibe unb ncgatioc. Proportionen. 
©Іеіфипдеп be« erfteit unb jioeitcn ®rabe«. (ЭНфТОг’« ЯеЬгЬиф ber Slritpmctif für bie mittleren 
S'laffen höherer Sepranftaltcn.) — 1 <St. то. pra էէ if фе« 91 с фи cn. ©есітаІЬгйфс. Speií*  
barfeit ber ЗаЬІеп. Жефпипдсп be« gemeinen Seben« in ihrer Segrünbung Ьигф bie Propor*  
tionêíeíjre. auéjieljung bor Ouabrattourjel. Dr. O b le r է.

9. P bb f i f. 2 ®t. то. allgemeine Sigciif^aftcn ber Sörper. Stati! ber feften unb 
fíflffigen Sörper. Si« Міфаеіі« Dr. ©фиЦе L, feit Міфаеіі« Dr. Obiért.

10. Зіаіигдеіфіфіе. 2 ®t. io. ßnt ©ommer anatomie, Pbpfioíogic unb ©cographic 
ber Pflanzen, berbunben mit тіІгоОІорііфсп ÎJemonftrationen. ßm Sinter ba« Sidjtigftc au« 
ber anatomic unb pppfiologic ber Tfjicre, mit befonberer Serütf^tigung be« Меи(феп. Sin» 
tpeilung be« ЗфіеггсіфО. Sio Міфаеіі« Dr. ©фи Це I., feit Рііфаеіі« Dr. O bl ert.

11. Зеіфиеп. 2 ©t. то. Hebungen nad; Sorjeidpiungen mit ©фаНсп. ЭіаШг^сіфііеп 
nad) aufgeftelíten unregelmäßigen Sörpern unb ое^фіеЬспсн ®erätl)fd)aftcn mit ©файігипд. 
Hebungen паф Рофіфпипдеп oon arabc«ten unb Sanbfd)aftcit. Müller.

12. ©ingen. 2 ©t. ». Sombinirt IU, lia. unb I. Si« Міфаеіі« ©ф ill ing, feit 
Міфаеіі« ՏսէքՓ-



10

3 № e i t e Ä է a f f e.
(ž r ft c 21 b t p c 11 u n g.

örbinariub: Dr. Ç^iebíânber.
Cturfub einjäprig. ©öcpcntíicb 35 ©timben.

1. SRcíigion. 2 St. ». tic ©íetdpniffe Gprifti. ter fRbmcrbrief geíefen unb erllärt. 
Siertcljäprlidj »urbe eine gehörte ^rebigt cingereícpt unb monatlich ein Sieb gelernt. ^Jrebtger 
©olbhorn.

2. tciitfdj. 2©t. ». Sluffäpe, tibponirüüungen, Öectürc Scpilierfdjer unb (55oet£)cfd)er 
tramen unb ©ebicȘte. Uebitngcn int tetlamiren unb int freien Sortrage. Dr. grieblänber.

3. 8at c i ո. 6 ©է ». 3 St. ©r anima til, Spntaț beb 2lbjectibb, Bi'oitontb unb Ser» 
bums? nad; $utfd;e unb Moibjibjig. Gpercitien unb Gytemporalien. 2 St. Sallust. 1 ©t. Ovid. 
Dr. grieblänbcr.

4. granjbfifcp. 4 ©t. ». taoon 2 ©t. ©pútaj՛ oeb Slrtifelb, beb 'llomeiib, îlbjectiob 
unb Sronomenb nad; Sorel, Grammaire française. Coercition. Gjctcmporalicn. — 2 ©t. Sectüre: 
Stüde aub .Çtcvrig & Siirgup: la France littéraire. Г Avare p. Molière. Le Verre d’eau p. 
Scribe. Dr. grieblänber.

5. Gnglifcp. 3 St. ». Sketch-Book of Washington frving. ©icbcrpolung ber ©pntap, 
Coercition, Crçtentporaïicn, Memoriren oon ©ebicpten. Sorübungen ju freien Arbeiten. ©filling.

6. ©cograpb ie. Sib Зйіфасііь 1 S. ». 3)latpematif^c ©eograppie: ©eftalt unb 
©röf;c ber Cŕrbe, Serecpnung ber дсодгар՝1;і[феп Sänge unb Srcitc. ălufftiibutig bež Meribianb. 
âțetibrcpung ber (Srbc. Dr. ©d;ul(je I. ©eit Midjacíib 2 St. ». BbPÜfd» ©cograppie. 
SRcpctitioncn. Dr. Suttner.

7. ©cfdjicptc. 3 St. ». ©efcpićpte be« Mittclaíterb. Dr. Suttner.
8. Mat p ema tit 5 St. ». taooit ©c om c էր ic 3 St. ». Sdpoierigcre píaninte» 

trifcpc Aufgaben. fRccpncnbe ©coinctrie. trigonometric. — Яг it h »c t if 2 St. ». öuabra» 
tifdjc ©leidpingcn mit mcprern unbcfanntcn ©roßen. tie tfepre oon ben ©űrjein unb Srurf> 
potenjen. Slubjicpiing ber Äubif»urjel. tie Öogaritpmeii unb logaritpmifdje ©leidpmgen. tic 
gcomctrt)d;c IReipe unb ipre 3In»enbung auf bie 3Mebjinóred;nuitg. tic einfachen unb Oöpcrn 
aritpmctifdjcn Sicipcn. Dr. öplert.

9. Bppfit 2 St. ». Sié Micpaclib: ©ärmclepre. Dr. ©cpitlpe I. Seit Midjaelib: 
Glcctricität. SIfuftiL Dr. ölj Iert.

10. (Sp cm i e. 1 ©է. ». Sínfangbgrünbe; Stöcpionietrie. Som Saucrftoff unb ©afferftoff. 
experimente erläutern ben Sortrag. Hebung in ftöcpiometrifipen Serecpnitngen. Dr. ©фи (pe I. 
Seit Micpaclib : tab ©icptigfte aub ben anbcrn Slbfcpnitten bcr ßpeinic. Dr. Sep ul pc II.

11. 91 aturgcfd;id;tc. Sib Micpaclib 2 ©է. ». örpftognofic unb ©eognofte. Dr. 
Sdjulpe I. Seit Midjaelib 1 St. ». ^Repetitionen. Dr. Sepulte II.

12. 3. e i cp u e ո. 2 St. ». Sortierung ber Uebungen in Hb. Müller.
13. Singen. 2 ©t. ». ©iepe III.



и
e г ft e ft í af f e.

SDrbinariu«: Tirector Йге^б’Я- 
Surfu« jroeijährig. Шфепіііф 35 ©tiniben.

1. ¡й el i g ion. 2 ©t. го. Tie ®eftți$tc ber dȘriftltcȘen йігфе bon ber ältefteu bi« auf 
bțc neuefte Beit. æieberljolung ber ®íauben«» unb ©itteniedre unb ber gelernten Sieber. $re*  
bigét ÜB o I « b o r ո.

2. T eut f ф. 4 ®t. го. Siteraturgefcbicbte bon Anfang s. 18 bi« Anfang s. 19. 
rafterifrifeße groben au« ben ^anptwerten rourben gclefcit, erflärt unb jum Sľljcít au«loenbig gelernt. 
Зндіеіф rourben an biefen Scifpieícn bie UnterfdȘiebe unb (žigcntQiinilic^feiten ber ТіфЬшд«» unb 
Seroarten ап{фаиІіф gemacht, ^reie ® or träge, Tiéponirübungen, Auffäfce. Sehanbelte Themen:
1. Qui studet optatam cursu contingere metam multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit
2. ftrieg unb grieben. 3. Tie Steilung ber Arbeit. 4. ©egen unb ©efa^ren ber Silbung.
5. lieber Au«toanberuug. 6. lieber bie ftreube an ber frönen Watur. 7. Sor гоеіфеп Abroegen 
haben wir un« bei ber Theifaahme am öffentlichen Seben ju hüten? 8. ՏօրքԽՓէ, roer mit bem 
Teufel fpieltl 9. ©egen unb Gefahren be« Эіеіффитв. 10. Teil unb ferner ©tauffaóer 
(ьегдІеіфепЬе G^arafteriftíf). 11. Sagt un« bie alten engen ©rbnungen gering піфі achten ! 
Mo|tltch unfehlbare ©етйфе fiub’«, bie ber bebrängte SOîcnfch an feiner Tränger raffen Жіііеп 
hanb; benn immer roar bie 3S?i£íííir fürchterlich. — Ter Tirector.

3. 8 at ein. 3 ©t. ro. Virgil. Aen. lib. I. Srofobic. Writ Ter Tirector.
4- 3ranjöfifth. 4 ©t. ro. SoUenbung ber Sitcraturgefchichtc be« 19. ^ahrhnnbert« 

unb Siteraturgefchichte be« 17. ^ahrhunbert«. Seetüre bon Wufterftürfen au« ^errtg: la France 
littéraire. Tie literarhiftorifchen Erörterungen tnüpfen fi^ an 9ietro»erfioneii au« ftrepßig’« 
fran5öfif<hcr Siteraturgefchichte. ©hntay be« Serbe nach Sorel. Ețcrciticn. Eftemporalicn, 
госіфе паф beutfehem Tictat fofort franjöfifch nicbergefchrieben Würben, ffreie, Ьигфгоед an bie 
^ribatlectiire |іф anfchliefjenbe STuffätje. E« rourben Arbeiten über bie nachfolgenbcn Themen 
emgereicht: César et Pompée (d’après Cantu). La religion d’état des Romains (d’après 
le même). Bélisaire (d’après Marmontel). Henry 4. L’établissement des Normands en 
France. Invasion de la Gaule par les Germains (d’après Michelet). Les 4 fils de Chlotar. 
Thomas Becket (d’après Thierry). La géologie de l’Angleterre (d’après Esquiros). 
Avant, Pendant et Après. Une chaîne (d’après Scribe). Des preuves que la nature four
nit de l’existence de Dieu ц. a.

5. englifcb. 3©t.ro. öeetüre: феггід’« Anthologie, ©hafefpeare’« Julius Caesar, 
Richard U. Sprechübungen. Umriß ber Siteraturgefchichte. Extemporalien unb freie Auffähe. 
Sehanbelte Themen: Cato of Utica’s life and end. Demosthenes. Insurrection of the ana
baptists in Munster. Conspiracy of Fiesco. Discontent of the Netherlands in the middle 
of the sixteenth century. Pericles and his time. Richard lionheart. Victory and death 
of Nelson. Ter Unterricht »urbe in епд(і(фег ©ргафе erteilt. Oberlehrer ©ф itting.

6. ®е!фіф(е. 3 ©է. го. Allgemeine еигораі(фе ©еЁфіфіс feit ber 3)litte be« 17. 
Sahrhunbert«. Dr. S ii t Hier.

2*
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7. ©eograppie. 2 St te. ©ie ftatiftifcpen SSerpältniffe OiußlanbS unb fyrantreicps, 
bergíicpen mit bcnen ber bcbcutcnbcrii Sauber (Europas, befonberS Preußens. klimatologie. 
Dr. S ii t tu er.

8. SRatpematif. 5 St. te. (Ebene unb fppärifcpc Trigonometrie. Stereometrie. 
Sßicberpoluug ber geometrifcȘcn unb aritpmctifcpen 9іеіреп. фбреге ©íeicpungen. kettenbrücpe. 
Dr. Opter է.

9. ‘i> í? p f i f. 3 St. №. SBärnte. Gíectricität. Stati! ber feften körper. Q5iS ÏRicpae« 
íiö Dr. S ср ulpo I., feit TîicpaeliS Dr. öp (er է.

10. Gpem i e. 2 St. №. Repetition ber Stöcpiometric. Unorganifcpe Êpemie. 3JiS 
äRicpaelis Dr. S ср u t p e L, feit 'IRicpacliS Dr. S ср u I p e II.

11. $ ei ср n e ň. 2 St. te. Uebungcn nacp æorjcicpnungen. ЭЯ ii í í er.
12. Singen. 2 St. te. Siepe III.
©er 9teligionsunterricpt ber tatpolifcpen Scpüler würbe burcp ben kapłan $errn 35 reper 

geleitet unb jWar umfaßte bas (penfum:
a. ber untern Slbtpeilung: ЗЗІЫ. ©efepiepte bed SI. T. bis ju ben Гісріегп,

„ „ bee Г. Î. bid jur ©efcpiipte ber Slpofteí,
in ber ©laitbeiiSÍcpre: bie Sepre ron ben p. Saframenten;

b. bcr obern Slbtpeilung: kircpengefcpicpte nacp SiemerS bis ju Cari b. ©roßen.
©ic ©taubenSlepre mieberpolt; unb Sitteníepre nacp Gicpporn.

II. 3®idjtííjcrc iScrfnßtntßcn mtb 20?іШкіІннден bet fBeftörbcn.
1. 35om 21. 9Jiärj 18G3. ©âs königl. ^rooinjiabScpulcollcgium empfiepít bie »on Dr- 

(Engel perauSgegebcnc „3citfcprift beS fiënigl. ftatiftifcpen (Bureaus".
2. æont 22. SDiarj. ©aS königl. ißroomjiakScpuicoiiegiunt »erfiigt, baß fiinftigpin aus 

ben 9íca(fcpu(cn ebenfo wie aus ben ©pmuafien foiepe Scpülcr ber oier untern klaffen, teeïcpe 
nacp jteeimaliger Slbfoíoirung bes SíaffencurfuS in goíge iprer ©aíentíofigteit ober ipreS UnfleißeS 
յոր SJerfepung in bie näcpft pöpere klaffe ։cicf>t reif fiitb, entfernt werben főtten.

3. S5om 27. fOiärj. ©aS königl. ‘Çrobinjial^ScpulcoUegiunt iiberfenbet einen Slbbruct 
ber Urfunbe über bie (Errieptung bes ©entináis Sr. (Olaj. bes königS ^riebricp Sßitpelin III.

4. 35om 31. ilRärj. ©aS Atönigt. ißrobin jiab Scpuícoílegíum empfiepít baS bon ber S5er« 
lagspanbíung im Eßreife perabgcfeptc SBcrt: ©efepiepte bcS beutfepen S5olfcS in SJiíbem, mit ©ejt 
bon Dr. 91. $oß. ©otpa, ßuftus tßertpes.

5. 35om 31. EDlärj. ©aS königl. 5|Jro»injiaI=Scpu(coí(egium genehmigt, baß ber bisperige 
Sectionsptaii noep bis fölibpaeíis in kraft bleibe.

6. Horn 10. Slpril. ©er SRagiftrat notificirt bie 33eftätigung beS an bcr 9icalfcpule bis«
per angeftcllten GlcmcntarleprcrS ^ifcper als jweiten SeprcrS an ber fecpsHaffigen knahen՜ 
aJMttelfcpuie piefelbft. .

7. 35om 15. Slpril. ©aS k. fSrobinjiaí’Sepulcoíícgiitm oerfügt bie Slufnapme ber Seprpeitfa 
auep bes fatpolifcpen Sieligionsuntcrricptes (nacp jwei Slbtpeilitngcii gegliebcrt) in baS Programm.
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8. Som 25. Styrit. 'Ler äWagiftrat geigt ait, baß
1. fieȘrer ©enrity ցար։ 5. orbentlitycn geȘrer att Steile be« berftorbenen Seßrer« 91 e um anm, 

mit 450 2tytr. ®eí;aít, incí. 50 Styír. perfßitlityer Butage;
2. Lrganift ձէ ւ։ t f ф ju ȘDîarieitait junt 6. orbentíityeu SeȘrer mit 400 îtyir. ©elfält;
3. 8eȘrer S3 ei lg ar b t juin 2. (SicmeittarlcȘrcr mit 260 3tyír. ©eȘatt, ind. 10 2tyír. pcrföiv 

lityer Bntage;
4. getjrer £)erntanoWöfp »on bér St. Slnncitftyitíe junt 3. SleinentarleȘrer mit 250Stylr. ©eȘalt 

erwűítyt morcén ift.
9. Som 28. Styrii. Ler ïWagiftrat íiberfenbet Slbftyrift be« (Stat« ber ftäbtiftyen Lunt» 

taffe pro 1863.
10. Som 6. îDîai. La« Sönigl. ißrooinjial=Styulcollegium íiberfenbet ate ©eftyenf bee 

Sönigl. llitterrityt«SDlinifterii ba« SSeif bon SiubotpȘ Söpte: „Lic Stiftung ber fyriebrity» 
SBityeím«»Uuibcrfität ju Seríin".

11. Som 29. SOlai. La« Sönigl. Srobiitjiai Styulcollegium cmpfieítyt baß bon 3- ®. 
феіпгіф in Sorait í)crait«gegebene Ctyoralbuty.

12. Som 2. 3։I11’- ®cr SViagiftrat metbet bie Seftatigung ber geȘrer ©entity, Su t f ty, 
Selígarbt, £>ermaitoW«fty für tyre rety, neuen Stellen (cf. oben).

13. Som 13. 3unb ®o« Sönigl. ’’prooiujíat » Styutcollcgiunt verfügt, baß Sty liter, 
wcltyc, offne ßntf tyitlbigung burty eilt ärjtlitye« Sltteft, von iȘreit (Sltern nityt 
jur Lurnftuube geftyirft werben, au« ber Styute entfernt werben folien.

14. Sont 18. 3un'- ®cï -Wngiftrat íiberfenbet bie Socation be« Dr. Lorr, mit bent 
Stuftrage, benfelben ju bereibigen.

15. Som 1. З11^- ®a« Sőnigt. Srobiujiaí » Styuícoílegiitm genehmigt auf ben Slittrag 
be« Lirector« bie Sinfítyruiig bc« „SeȘrbutyg ber ț'taitimetric von Dr. O Șt er է".

16. Sont 21. Sluguft. La« Sönigl. fßrobinjiab Styulcollegium matyt 'Dîittycilung über 
einebetaillirtc, bie (Sinfenbung ber programme betreff cube Serf iigitug be« Sönigl. Unterrityt« Slinifterii.

17. Som 27. Sluguft. La« Sönigl. Ißroviitjtai = Styitlcollegiuut notificirt eine Serfüguiig 
be« Sönigl. $anbel«=$)iinifterii über bie Butaffung von SieiianWärterii im fßoftbienft. 9laty ber» 
felben werben fünftig

1. ^3oft»(Sícvcn niir ailf @runb eine« 9Jlatiirität«=3eitöniffe« bon einem ©pmnafium ober einer 
9iealftyiilc erfter Crbnuitg,

2. Soft' (Stycbicnten » SbiWärter nur uaty minbeften« eiitjityrigem Sefutye ber Secunba. eine« 
©pntnafiunt« ober einer Sealftyute erfter Lrbnung,

3. Soft » Ctypebition« » ©eltyilfeit nur bei natygewiefener Steife für Secunba eine« ©pmnafium« 
ober einer 9îcalftyule erfter Orbnitng

angenomnteit werben.
18. Som 8. September. Ler fOiagiftrat jeigt an, baß ber 3. SiementarÎeȘrer .(perina 

now«fp ftatt be« ju Slityacli« aiibftyeibcnbeit gclfrcr« Selígarbt junt 2. (SlementarleȘrcr mit 
260 Stylr. ©etyatt uub bor CeȘrer Löpner bou ber neuftäbtiftyen Sautorftyiitc jum 3. (Siemen» 
tarierter mit 250 2ty(r. ©cßalt gewältyt Worben ift.
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19. Som 18. September. ®aö Sönigl. ^robinjiai*  ©фиіеоііедіит empfiehlt bie vom 
Oberlehrer ֆ. ©фйр in Sünben herauegegebenen Жегіе: „(Sțjarafterbitber ane ber епдІі(феп 
©еіфіфіе", „(SȘaratterbilber au« ber neuern ®е|фіф!е" unb „GȘarattcrbilber au« ber franjöfi*  
(феп ®е[фіф4е".

20. Som 19. September. ®er Sîagiftrat notificirt bie Seftätigung bc« Dr. 2)і.@фцЦе 
al« britten огЬепНіфеп VeȘrerS ber 91са1[фи1е.

21. Som 5. October. ®er Síagiftrat notificirt bie Seftätigung bee Mehrer« perina*  
notvölp aíe 2. Slementarlehrer« unb iiberfenbet bie Socation für ben 3. (SicmentarleȘrer 
® ëpner.

22. Som 20. October. ®a« Äönigl. $гоѵйціаІ*©фиІсоНедішп  iiberfenbet ein öpempíar 
be« neuen Reglement« für ben Ііпіеггіфі im Зеіфпеп.

23. Som 22. October. ®a« Sönigl. Srobinjial = ©фиіеоііедіит genehmigt bie vom ®U 
rector еіпдегсіфіе 8ection«tabeílc nebft ben Sor|^lägen jur Sertretung ber erlebigten 2. orbent*  
Ііфеп Seprerfteite.

24. Som 3. November. ®er Sîagiftrat betoiHigt auf ben Stutrag be« ®irector« beii 8eț« 
tern Äutf Ф unb ^ermanotvSfp ben »eiteren Sejug bc« ihren Sorgängcrn für 4 іѵёфспИіфе 
(Sing refp. föeligiou«ftiuiben gejagten Gptra^onorar« von 100 refp. 50 Зфігп. |аЬгІіф.

25. Som 31. Sccember. ®a« Sönigl. 1|?гоѵііціаЬ@фикоЙедіит verfügt, baß bie 2lb*  
gangßjcugniffe ber ©ecunbauer Ьигф (Sonfcrcujl^lug fcftjuftellcu finb. бфгЬегІіфеп gallee 
bleibt ce bem SeȘrcrcoiiegium übertaffen, Ьигф eine befoiibcre Prüfung ju ermitteln, ob bie 216= 
geȘcnben (іф Ьав ^enfum ber Slaffe gut angeeignet haben, unb nur für ben gall, bag 
Ьіев іѵігіііф bejeugt tverben fann, folien bie 2í b g a n g « j e u g n i f f e aue Secunba 
tünftig bie ЙегефНдипд jitrn einjährigen g r e i tv i 11 i g e n-® i с и ft e gewähren.

26. Som 4. ßanuar 1864. ®aë Sönigl. ^։оьіп$іаІ*©фиІсоІІедіит  verfügt bie ффіфипд 
ber Зарі bet einjufeiibenbcn Srogramme auf 219.

27. Som 2. gebruar. ®cr Sîagiftrat notificirt bie Seftätigung ber паф^ІдепЬеп Slawen:
1. bc« bisherigen 1. огЬепНіфсп Mehrer« Dr. gr i cb lau b er յաս 3. Oberlehrer mit einem 

іаЬгІіфеп ®ehalt von 700 Зф^’п., incl. 100 Зфіг. рег^пііфег Зиіаде;
2. be« Dr. Ж ci g vom ©pmnafium in ^ßreujlau jum 1. огЬепШфеп Mehrer mit einem іаЬгІіфеп 

Inhalte von 600 ЗфІгп-, inel. 50 íljfr- реі'іёпііфсг Зиіаде (bie регуйпііфс Зиіаде tourbe 
fpäter Ьигф ©ІаЫѵегогЬпеІеп^еІфІиО auf 100 5ЕфІг- erhöht);

3. be« Opmnafiallchrer« Dr. Suh іи Зфогп juin 2. огЬспПіфсп Mehrer mit 600 ÎȘlr. (Эе*  
halt, incl. 100 ®hlr. рсг^пііфег Зиіаде.

28. Som 19. gebruar. ®er Stogiftrat jeigt an, bag ber Gíementarlehrer 2lbS auf fein 
ՑէոքսՓրո jum 1. 2lpril feine« 2lmte« entbuuben ift.

29. Som 25. gebruar. ®a« Sönigl. Sßrooinjial« ©фиіеоііедіит тафі bie Sîittheilung, 
bag ber (pert Síinifter be« Unterst« ben ЬгеііаЬгІіфеп 3ufammentritt einer Sonfcrenj fämmt*  
Ііфег Opmuafial*  unb ЭіеаЦфиЬ®ігссІогеи ber probing jit Sënig«berg, unter bem Sorfifce ber 
Äönigl. ®epartement« = Эіафе genehmigt hat unb Verfügt ba« Йёфідс über bie Sättvirtoiig ber 
refp. ®irectorcn bei ben eutfpred;eubcit Sorbcreitungen.
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III. <ЗфііІфгрпі?.
Фае abtaiifenbe e^utjaljr begann mit bem 2. April 1863 unb wirb паф ber öffenttí^en 

Prüfung am 22. SWärj 1864 mit ber Seiet be« ©eburtStage« Sr. SWaj. be« Äönig« [фііе&еп. 
Der üîüdblid auf baffelbe giebt uns feine SBeranlafRing, ju einer епЫіфеп Sefeitigiing ber im 
borigen 3°։^berid?te besagten Störungen unb örfctytoernngen unferer ¡öerufötyätigfeit, une 
®fü(f ju miinftben. Аиф in biefcm 3ahre würbe ber regelmäßige gortgang be« Unterrichte«, 
tQeilö burd) Srfranfungcn im 8ehrercoaegium, феіі« burdj anbcre ¿roifcbenfäiie, піегПіф crf^wert 
®1еіф im gruljlinge (»om 10. îOiai bi« ju ben Sommerferien) falj ber Untcrjcicfyncte рф jur 
©nÇolung eine« Urlaub« genötigt, um unter milberem Rimmel Teilung »on einem Ьпгф ba« 
piefige Sumpf» unb Siiftcnflima erjeugten ncrnöS » rheumatiRhcn Ucbel ju ріфсп. längere <5ր= 
trantungen trafen außerbem £errn ^rebigcr æolsborn unb £errn (5lcmcntarlchrer Ab«, $5п*  
figere £errn Dr. 58 ii t tn c r. Çerr Ab«, քՓ»ո lange mit einer feȘr де|фшаф։։п ©cfunbheit 
tänipfenb unb feit Заішаг 1864 ganj ан Яи«ііЬііпд feiner gunctioncn »сіфіиЬсгІ, ift benn аиф, 
пафЬеш er feit 23 3ahrfn unferer ©фиіе angcljört, աս feinen АЬ|’фісЬ cingefommen, ber фт 
»cm Wîagiftrate jum 1. April erteilt toorbcn ift. Фіе Anftaít befaß an էխս յոր Beit feiner 
Sraft unb ©efunbheit einen für ben erften ©Іетепіагипіеггіфі in ber ՉՅօրհօրշ1էււոցօքՓ։։Խ ganj 
»orjüglid; befähigten unb auf biefcm ©cbictc Яивдеасіфпеіе« lciftcnben Tiitarbeitcr. 3Ä8ge ein 
рсеипЬІіфсв Sdpdfal in bem weniger anftrengenben Berufe, mit теіфет er bie für ițn aufrek 
benbe iehrthätigfeit jefct »օրէօսքՓէ hat, ibn wieber ju berjenigen grifele unb ©cfinibhcit gelangen 
laffen, тсіфе feinen поф gar піфі »orgerütften Bahren entfpred^en.

AbgeRhcn »on biefen ernfteften Störungen traten häufig S8chinbcrung«fällc »сг(фіеЬепег 
?(rt (Steifen к.) für einjeíne Kehrer cin, fo bap bic Sercitwiíligfcit ber jcbéömal arbeitsfähigen 
(Jellegen unb bic giirforge bc« ©ircctor« in fcȘr ftarfem ÜDtaaße in Эіщ'ргиф genommen mürbe, 
um bie Sd)ii(er ba« ihnen »orgeftedte Biel bennod; еггеіфеп ju laffen, jurnal ein Ucbclftanb, 
mit ГОсІфст mir feit ßaljren fämpfen, uns in biefcm 3ahre fd^merer al« je getroffen hat.

ЗФ meine bamit ben hänfigen ЗВеффІ ber Mehrer, namentlich in ben unteren Stellen. 
Фіс StcalRhidc hatte »om Amtsantritte beS Ип1сг;еіфпс1сп bis jum beginne bc« ablaufcnbcn 
®фп1|а1)ге« (alfo in 4՛/, 3°հր«”) bereit« fed)« Kehrer »erlorcn; feit öftern 1863 aber finb յո 
ber Bahl biefer SBerlnfte поф 5, [фгсіЬс fünf, феіів քՓօո eingetretene, феіі« unmittelbar bo 
»orftehenoe SJacanjcn խոյս getoiinncn. (iS »erließ uns ju ЭЛіфасІі«:

.. Pr' RR Oftern 1861 in unferer ïlîittc, hatte er рф Ьнгф feinen
гіфтііфеп, »on glänjenben ftenntniffen unb großem Kchrgcfdjiďe untcrftíihtcu (Sifcr bereit« bic 
augcnfälligften æerbienfte um bic .ftebiing ber ¡hm anoertranten Kehrgegcnftänbe (bie »erfd/icbcnen 
Bweigc ber 9íat։trtt>iffcnfc£aftcn) erworben, als bie h«fRntíid; ungcgriinbctc «eforgniß, baß bic 
»on ihm im ФесетЬег 1862 überftanbene «ruftentjiinbung Rine ©cfunbheit baitcrnb де(фймф1 
haben tonnte, фи »eranlaßtc, in feine fäd;fifd)e Çcimath juriictjufchrcn. æir haben ihn fcljr 
ungern unb mit aufrid/tigftem Schauern Rhciben Rhen unb werben ¡hm ein афіиндвоейе« unb 
frcuubfd)aftlid)cS Anbeuten bewahren.

Bur felben $tit vcrtaufcíjte £>crr gi|d;er, unfer 2. (Slementarleprer, feine bisherige Stel-- 
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(ung mit ber ап ber piefigen altftäbtifdjeii ЙпаЬеп)сриІе ¡խո übertragenen jweiten Seljrerftelíe 
unb ber britte Etementarleprer, £err SI). Seílgarbt, lehrte in feine Saterftabt Sattjtg jnrüá. 
йиф biefe aitdfd)cibcnben Eolíegen nahmen in ií>ie netten SJirfungdfrcife uttfere botié Slitcrfcnnung 
unb unfere heften æünfdje mit hinüber. §crr gifфег namentlich, feit Cftcrn 1850 an ber 
9iealfd)itle tpätig, hat in biefer langen Seit burd) feinen ächten, ltnvcrbroffencn Slmtdetfer, fein 
Sehrgcfcpid nnb feinen bicbercn Eparalter, fid) hátterűbe Slnfprücpc auf unfere 9ld)tung unb grettnb» 
fchaft erworben. (Möge er and) in feiner neuen Stellung int ®eift mit unb bereinigt bleiben, 
Wie wir nicht aufhören werben, feiner in Siebe 51t gebenfen.

Uttb alb wäre cd nod) nicht genug an biefett Eingriffen ber Serhältniffe in bett gleichmäßigen 
Fortgang unferer Arbeit, fo brad)tc und bad Gnbc bed Sepulchred ttod) ben aílcrherbften Serluft.

Herr Oberlehrer Dr. ©htert' fcit Mlicpaclid 1848 M”feï lic6c G°íícSe, in Scib ttnb Srcube 
mit und unb bem Seben ber »liftait berwadjfen, wirb und ju Oftern berlaffen, unt bic Seitung 
ber ftäbtifepen Sürgcrfd)uíe itt ©ttmbintten 51t übernehmen. Фіе féltene Slarpeit unb Eíegaitj, 
mit welcher er feine 3Siffcnfd)aft (bie fffiatpematií) beperrfdft, fein treffli^ed literarifcped uttb (bei 
einem (Matpematifer feiten genug) fein poetifcíjcd Salent, bie Sereitwilligfeit ttnb Uncrmüblicpteit, 
mit Welcher er feine Shaft jebern gemeinnüpigen Unternehmen jur Scrfügitng ftelítc ttnb bic Sie» 
bendwürbigfeit feined Eparafterd, fichent ihm bei und, weit über bie greife ber Sepiile unb ber 
Kollegen l)inaud, bic bauernbfte Speilnapme unb фофафіипд. (Möge ber ehrenvolle aber fepwere 
Seruf, mit Welchem er feine piefige Steilung i՝ertaufd)t, feinen Hoffnungen ttnb Erwartungen 
gerecht werben ! ։

Ourd) bie Siirforge ber ftäbtifdfett unb föniglicpen Sepörben finb biefe in bett (Reihen bed 
Sehrercollcgiumd eiitftanbenen Süden fd)on bor îlblattf bed Scpnljaljred wenigftend ťf>eiíwcife ge» 
füllt worben. fRaťpbcm bie burd) bett Sob bed Seprerd Herrn (Reumann (cf. bad vorjährige 
Programm) erledigte 5. orbentliipc Seprerftelle an Herrn ©enriep übertragen War, trat in bed 
Settern Stelle ber Scprer 

Herr Slbolpp Si'utfd), bidper Schier in (Marienau bei Siegenhof. Scrfelbe ift am 1. ßuni 
1830 in Äönigdberg geboren, empfing feine 9ludhi(bung attf ber ßopaitnidfdjule in Sanjig unb 
im Seminar 51t (Marienburg, befleibctc Sebrcrftellcn an ber neuftäbtifepen Eantorfd)itlc in Elbing 
unb in (Marienau bei Siegenpof ttnb trat am 1. ((¡uni 1863 fein jepiged 8lmt an. (Sie bahin 
|vom februar ab] war bic Stelle bed Hcrrn Mettmann burd) Sertretung audjufüllett.)

$n bie Stelle bed jweiten Elementarlcprerd Henn gifфег trat 51t (Wicpaelid ber Schier
Heu SSilpelm HermanoWdfl). Ei ift am 16. Qaiutar 1825 ju Sßr. (Warf bei Elbing 

geboren, empfing feine Sluâbilbung im Seminar ju ֆհ. Eplatt unb bctleibctc nad) einander Scprer» 
[teilen in 9llt»Ei)riftburg, an ber Stabtfd)ule in Saalfclb unb an ber St. 9lnnenfd)iile in Elbing. 
®ie Stelle bed britten Elcmentarleprerd Herrn ®ellgarbt würbe ju 9Rid)aelid burd) ben Seprer 
Herrn ©ö pit er befept.

Пеп H^nricp ©öptter, geboren iu ©runan bei .Çteiligcnbeil am 22. ¡Juni 1835, empfing 
feine 9ludbilbiing itn Seminar ju (Marienburg unb befleibctc nach einander Sebrerftetlen in Sie» 
genpof, an ber Stabtfd)iilc in Saalfelb unb an ber neuftäbtifepen Eantorfcpitle in Elbing.

Фіе fo wichtige Stelle bed Sehrerd ber Maturwiffenf^aften, Herrn Dr. E. Scpulfce,
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mußte leiber cin »oííeé Seniefter bmburdj, fo gut e« eben anging, üertreten werben, weil auf 
ba« anfang« für biefelbe auögeworfene ©egált ben 500 ©Ijlrn. jâȘriidȘ teinę Melbungen eingingen. 
ЭІафЬст ¿err Dr. grieblänber, bieȘer erfter огЬспНіфег Serrer, in bie britte Oberíefyrcrftelíe 
für феггп Dr. ©էէert eingerüeft, bie erfte огЬспИіфе gebrerftelle ron 600 auf 650 ©bír. unb 
bie jweite »on 500 auf 600 ©Șir. erbößt war, ift e« benn епЬІіф т0д1іф geworben, biefe beiben 
legtern ©télién an geeignete Bewerber, nämlidj an bie Herren Dr. ©Beiß au« ^renjlau unb 
Dr. 23 u g au« ©gern, ju übertragen. £err Dr. 33 u b bat bon Antritt feiner Stelle junt 1. Зфгіі 
jugefagt. ՋՅօո £)errn Dr. äße iß ift eine 2lnnabme«(Srflärimg ноф піфі eingegangen, Ьоф hoffen 
Wir, autb ¡bn mit bem beginne bc« neuen ©фіЩаЬгс« unter un« ju feben*).  ©ic ©tebe be«
1. Scmentarlegrer« §errn 21 b« ift jur Beit noch unbefebt.

©o bat benn ba« »crfloffene ©^ulfabr e« an Prüfungen für un« nid>t festen (affen. S« 
werben (іф äbniidfe Störungen aber ьогаи«)'іф(1іф fo (ange wieberljolen, a(« e« nicȘt gelungen 
fein Wirb, ein ©runbübel im ©rgani«mu« unfercr Sluftalt ju befeitigen, auf weld/e« in biefen, jm 
näcbft für bie SBäter nuferer ©tabt unb für bie greife unfercr am ©ebeiben ber 9íealfcbuíe fo 
warmen Зіпфеіі negmenben Mitbürger beftimmten 23lättern, uitumwunbcn binjuweifen ber Unter։ 
jei^nctc für feine Sßflid>t galt: 2Sir meinen bie beit jebigen 3 e i է Ծ e r b ä 11 n i f f en ni $t 
mehr entfpreebenbe ©otation unfercr unteren,geljrcrftellen. ©ie Șiefige SReatfdQuïe 
jäljlt gegenwärtig »ier огЬепШфе geȘrerftellen, іосіфс mit einem ©ebaite »on 400^500 ©ga« 
lern botirt finb, (abgefeȘen »on ben brei поф »iel geringer befolbeten (Slementarleljrerfteilen), пашііф 
eine Stelie »on 400 ©baient, eine »on 450 ©baient unb jWei »on 500 ©balern. ßn ber gegen։ 
wärtigen (Sonjunctur ift e«, int Often ber Мопагфіе unb in einer ißrooinjialftabt, ււօէօոքՓ un« 
шодііф, für Weniger ai« іа^гііф 500 ©baler einen qualificirten Literaten jit gewinnen, unb felbft 
ju ben mit fünfgunbert ©baient aužgeftatteten ©teilen melben քւՓ gewögnlid? mtr ganj junge, 
eben »on ber Unioerfität abgegangene Canbibaten. ©ie пайгНфе golge biefer æergaltniffe ift 
bei ben meiften in ben beffern Stellen eintretenben 23acanjcn bie 9totgwenbigtcit be« (SinfcȘube, 
тоЬигф ben jüngern gegrern bie 2Іи«ііфІ auf 2(»ancement genommen unb in фпеп ba« 23e« 
ftreben erjeugt wirb, igre Steilung mit einer Weniger օս«րՓէ«1օքօո ju »ertaufdjen unb bie 
©фиіе ЬаІЬш0дІіф|1 ju »erlaffen. (Sine befonbere 3ncon»enienj wirb biefer an fidj քՓօո um 
erfreulidjen ©афіаде bei un« ЬаЬигф beigen^t, bag bie beiben lebten огЬеиЙіфеп gcgrerftellen 
Ьигф аиЬдс^сіфпеІ tfldjtige unb mit befonberent ®fer unb Segen wirfenbe 97іфЬ giteraten befett 
finb, bie nun »on jeber 21ս«սՓէ auf eine 23crbefferung igrer gage йф auőgefdjíoffen feben, bloß 
weil igre Stellen ju Ёфіефі botirt finb, um bei einem allgemeinen 2(ufrürfcn mit jungen giteraten 
befefct werben ju lönnen, ©ie betreffenben gegrer fomnten babei іфіефіег ju ftegen, al« wenn 
fic mit 2lu«fidjt auf ©ггеіфипд ber erften ©telle an einer SDíitteíft¿uíe arbeiteten unb e« wirb 
ihnen fфwer детафі, քէՓ bie ÍRealfdmle al« bleibenbe« unb ¡bren ііфегііф Ье{фсіЬепеп Зіпфгйфеп 
genügenbe« gelb ¡brer æirffamtcit ju beuten. (Sine grünblidje ©îbȘiilfe gegen ben übermäßig 
ІфпеИеи Зйефіеі ber geíjrer wirb barunt паф be« ШПегзеіфпеІеп 2Infid;t taunt anber« gewonnen 
werben fönneit, al« Ьигф ©otirung ber unterften orbentlidjen gegrerftelle mit bent ber gegen«

*) ЭІафЬет ber Ջրսժ biefer 3dlen bereit« »olienbet War, ging hier foeben bie ЭТафгіфГ ein, bafi Dr. 
SBeiß »on feiner SSewerbung juriirftritt.

3
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Wärtigen Gonjuttctur entfpred;enben SDîinimum bon jährlich 500 Dí;aíerit, woburch bann für ¡eben, 
feiner Stelle gewachfenen unb feiner ÿflid;t eifrig nachfommcnben Mehrer bei Gintritt »ott Ba= 
caujeti ein enffpredjenbeS 2lttfrüden int ¡Bereiche feiner Qualification mit einiger æahrfd;cinlid;teit 
ficQ in Siitefi^t [teilen würbe. Bis ей aber chuno! bal;in tomint, würbe wenigften« auf eine alb 
niäljlige Slitfbefferung ber unterften Stellen Bcbad;t jit nehmen fein, bamit tüchtige fitäfte ber 
Schule erhalten bleiben unb bie gerabc bei bem fcȘwierigen GrjiebungSwcrf fo notí;Wenbige 
Stetigfeit ber Slrbeit nicht gefalfrbet werbe.

Der ©efuiibheitSjuftanb ber Schüler war im ablaitfenben Schuljahre gänftiger als im »urigen 
unb Ijaben wir Weber ©pibemieen nod; DobeSfällc ju betíagen gehabt.

Der Durnuutcrricht, »crbuitbcn mit perder» unb ged;tübungen, würbe burch Sperrt! Dr. 
gricbläuber unb ben Unterzeichneten in ber bisherigen ®eife geleitet. 2lm 22. September fanb 
bas jährliche Sd;au= tuto äßettturnen ftatt. 2lm 18. October h'dt ber Director Bonnittags »or ber 
»erfanunelten Schule einen Bortrag über bie fyeft ®efd;id;te, worauf am 'Nachmittage eine Dorn« 
fahrt unternommen würbe. '.Wit großer ©enugthuung mag fyter noch erwähnt werben, bag ев 
bem rühmlichen Gifer ber ftäbtifd;cn Behörbcn епЬІіф gelungen ift, bie bem Batt eines für alle 
Schulen GlbingS beftimmten jwedniäßigcu DurnhanfeS bisher ttod; entgegenftehenben £>inberniffe 
ju befeitigen. Der Bau wirb »oraitSfichtiid; im folgeuben Sommer »oUcnbct Werben unb itnferm 
Durnbetricbe bie gefieberte unb gerechtfertigten 2litforberttngctt entfpreebenbe Stätte bereiten, »on .
ber fid; baffelbe bann hoffentlich burch feine etwaige Ungunfiber 3eiten wieber »erbrängen taffen bürftc.

©üblich ermangelt ber Unterjeidjnete nicht, hier mit herzlichem Dante ber freigebigen Știr» 
forge ju erwähnen, Welche bie ftäbtifchen Beerben burch Bewilligung »on 250 Dhalern jur 21m 
fchaffimg cined glügels unferm Singuiiterrid;te hoben ju Dheil werben taffen. BJtr werben une 
bemühen, burd; unfere Seiftungen biefe greunblidjteit ju rechtfertigen.

IV. Statiftifcfte Ucbcrficbr.
21 m 1. 9)lärj 1863 Würbe bie 2lnftalt »ou 402 Schulet» befucht, bon benen 18 ber I., 

23 ber И а., 36 ber II b., 37 ber III а., 34 ber III b., 38 ber IV а., 32 ber IV b., 61 ber V., 
61 ber VI., 31 ber erften, 31 ber jWeiten BorbereitungStíaífc angehörten.

2ítt bemfelben Datum 1864 betrug bie Sd;ulerjahl 393, baron 22 itt L, 20 in Па., 45 in 
ЛЬ., 33 in Illa., 35 in Illb., 30 in IVа., 31 in IVb., 66 itt V., 46 itt VI., 37 in ber erften, 
28 in ber JWeiten Borbereitungsflaffe.

Gs ergiebt fid; aus ber Begleichung biefer Bahlen, baß bie Sd;iilcrjahl ber obern ftiaffen 
im »erfloffcnen 3fthre U1U Ю geworfen ift, bie ber mittleren aber um 12, bie ber unteren um *■
7 abgenommen l;at: eine l;öd;ft wiinfehenswerthe unb normáléit grequenjberhältniffen uns wieber 
um einen Schritt aituähernbe Gr(eid;tcriutg, bie wir wohl juw großen Dheü bcr ^rrid;tinig ber 
fcchstlaffigen 9?iittelfd;iilc »erbauten. Gs ift bringenb ju wünfehen, baß bie SBohltl;at ber legieren 
immer mehr erfannt werbe, unb baß man ber 9icalfd;ttle nur f о I ch c Vt i n ber jufüf;re, 
Weld;e wirtlich geeignet finb, an einem hi>hern Wiffenfchaftlichcn Unterrichte 
mit Witwen theiljunehntett.
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ben Schülern ber erften filaffe haben fich im ocrfloffcnen ©фиЦа^ге neun ba« ^eug» 
niff ber Steife erworben, unb jwar:

a. Յո ber am 16. (September unter bem 25orfifce bee 'ßrobinjial » Sd;itlrati;e« ôcrrn 
Dr. Schraber abgel;altcnen Prüfung bie Abiturienten:

1. æalbentar £)inÇ, 19% ßafjrc ait, eoangelifcher Gonfeffion, geboren in Gibing, @ol;n 
be« oerftorbenen Schioffermeifter« £>errn £in|. Gr erhielt bac ^räbicat genügenb beftanben 
unb will fid; bem Steuerfache wibmen.

2. ©«far firet;fiig, 17 3abre ait, eoengelifdjcr Gonfeffion, geboren in Gibing, Soí;n 
be« untcrțeid;ncteit 9tealf(f>ui--®ircctor« fireplug. Gr erhielt ba« ^räbicat geniigenb beftanben 
unb gebenft fiep junächft ba« SOtaturitätejcuguifi für bic Unioerfität ՝,u erwerben, um bann Statur» 
wiffenfehaften ju ftubiren.

3. Grid; Sd;id>au, 19% Зорге alt, eoangelifcher Gonfeffion, geboren in Gibing, Sopn 
bc« gabrihSefiper« ^errn Scpid;au piefclhft Gr crpielt ba« 'ßräbicat genügenb beftanben 
unb gebenft fiep bem 9Jîafcpineitbaufad;e ju wibmen. Alle brei Abiturienten würben bon ber 
inünblicpcn Prüfung bi«pcnfirt.

b. ßn ber Prüfung bom 18. SDtärg 1864 bie Abiturienten:
1. SBiihclm bon Alt»Stutterpeim, 18% ßapre alt, ebangelifd;er Gonfeffion, geboren 

in fßeterfau bei Siofcnberg, Sohn be« Süttergut«befipcr« .ñerrn b. Alt» Stutterp eint auf ^ofertau. 
Gr erhielt ba« ^räbicat genügenb beftanben unb Will fid; bcm gorftfad;e wibmen.

2. Gttgcngrepmutp, 17% 3apre alt, coangelifcpcr Gonfeffion, geboren in Äontten 
bei Stupm, Sohn be« ®ut«befipcr« феггп grepmutp auf Jurowfen. Gr erhielt ba« «ßräbicat 
genügenb beftanben unb will fid; bem gorftfaepe wibtnen.

3. ^crrmann (Srunau, 18% 3ahre alt, coangelifcpcr Gonfeffion, geboren in fircb«felbe, 
Sohn be« £>ofbefiper« £>errn ®runau bafeibft. Gr erhielt ba« 'ßräbicat genügenb beftanben 
unb Will fidf> ber SaiibWirtpfcpaft wibtnen.

4. ©«far fiüpl, 18'/, ßahre alt, coangelifcper Gonfeffion, geboren in Фаіцід, Sopn 
be« ^adhof»Verwalter« феггп Äíiíjt in Gibing. Gr erhielt ba« fßräbicat gut beftanben unb Witt 
fich bem Steuerfacpe wibmen.

5. fßaul Siüdlau«, 16*/»  3®Pre alt, coangelifcpcr Gonfeffion, geboren in Gibing, Sol;n 
be« berftorbenen Gantor« ,£ierrn Siücflau«. Gr erhielt ba« fßräbicat oorjüglid; beftanbett unb 
Will fich ber .ftanblung wibmen.

6. Siubolpp Sdjölcr, 19% 3al;rc alt, coangelifcpcr Gonfeffion, geboren in Siofentpal 
bei Pelplin, Sohn bc« Sucppaltere ber ®a«anftalt £>errn Schöler piefelbft. Gr erhielt ba« 
fßräbicat genügenb beftanben unb will fich bont Wiaf^iitenbau wibtnen.

®ie Abiturienten Siüdlau« unb fiühI würben oon ber münblicpen Prüfung bi«penfirt.
®ie oon ben Abiturienten gelieferten beutfepen Auffäfce hehanbeltcn folgenbe Sl;emata:
3u Wiichaeli« 1863: „SBittft bu, mein Sohn, frei bleiben, fo lerne wa« Siechte« unb 

palte biep geniigfam, unb nie blide nad; oben hinauf."
3u ©ftern 1864: „Sßcr befdjeiben bleibt, nicht beim Sobe, fonbern beim Jabel, 

ber ift’«."
3*
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©ie matpcmatifpe Prüfungsarbeit umfaßte folgcnbc Aufgaben:
$u 5DÍ i d} a e í t в 1863:

1. ©urcp ben gemeinfdjaftlicpeit ©urcpfcpnittspunct jweier Steife eine ginie fc an beibe Pcrippe*  
ricen ju jiepen, bafe bie Septten ein gegebenes Perpältniß, p : q babén.

2. Sius ber Sante eine« breifeitigen Prisma, beffen ©runbfläcpe ein gtcicpfcitigeS Xiretecf unb 
beffen Seitenfläcpen ©nabraté finb = a, ben 9îabiuS, bte Oberfläche itnb baS Volumen ber 
uinfchriebenen Sugeí ju berechnen.

3. æon einem SreiSbieretf ift ber Oîabtus beS uttbefepriebenen SreifeS = r, ber gíäcpeninpaít 
= F unb bie íRedjtedc jiccier paare anftoßenber Seiten = p unb q gegeben. Ջ ie ©tago» 
italé, rocídte ben beiben Seitenpaaren gegenüber fteȘt, ju berechnen. 3aplenbeifpicl:

r = 297,473' . F = 193458O', p = 219624_j', q = 317509J'.
4. x’ — 96x4-306 = 0. (Casus irreducibilis, trigonometrifepe íôfitng.)

Յս Ծ ft cm 1864:
1. ßu einem gegebenen Steife ift eine Scpne gegeben. Pian foil in bemfelbcn eine ©ebne bon 

gegebener Sänge fo gieren, baß fie burep bie erfte palbirt Werbe.
2. 3n einem regelmäßigen ©ftaeber finb jwei SBürfel befeprieben, ber eine fo, baß feine Gefeit 

in ben glädjen bes ©ftaeber«, ber anbere fo, baß feine Gefeit in aept Santen beS ©ftaeber« 
liegen, æie oerpaltcn fiep bie Sßolumina biefer Üöürfcl?

3. ՋՅօո einem ©reieef ift gegeben bie SBaftS = b, bie Summe ber beibett aubern Seiten = s 
unb bie ©ifferenj ber æinfel att ber Safis (А —C = 28). ©ie Seiten unb SPintel bef» 
felben յս berechnen. 3aPienbeifpiel: b = 756,349 . 1148,576; 28 = 24" 37' 15,9".

4. Gin Sugelpaufen in ©eftalt einer abgeftumpften breifeitigen ppramibe beftept aus 5 Sdjicp» 
ten unb entpält 770 Sitgcln. SBiebiel Sugeln liegen in ber unterften Scpicpt?

V. Scíjrmíttŕí unb ťťbrrtppnrnt.

I. Յո IV. unb III. tourbe mit SSeWiííigung beS S. ProoinjiaCSdiutcoíícgiumS bas bon 
Dr. Op tert perauSgcgebcne Seprbucp ber planimetrie eingefiiprt.

II. ©ie Sammlungen würben in folgenber Söeife ocrmeprt:
1. ©ie Seprerbibliotpcf. GS würben fortgefept: ©rimm, beutfdieS SJßrterbucp. 

b. Spbel, ^iftorifcpe 3eitfd/rift. Štiepi, Gentratblatt. fertig, Slrcpio für bab Stubium 
ber neuern Spradjcn. petermann, ©eograppifepe Piittpcilungcn. Hübner, Statiftifcpe ßapr» 
büeper. Sßeber, SluSfüprlicpe SSeltgefepicpte. © öbefe, ©efduepte ber beutfepen ©ieptung. giß» 
gel, ©efepiepte beS ©rotcSbSomifcpctt. Slrnolbt, Üluguft äSolf.

©er Öeprapparat würbe burep eine Slnjapt £>efte ber 3։id?enfcpu(en oon ernte« unb 
göfener unb burep bie S trübe ľ fepen ©abellett für ben ălnfcpauiingS Unterricht oermeprt, refp. 
ergänjt.

311« ©efepenf erpielt bte Seprerbibliotpef:
Sßom S. SRinifterium be« öffentlichen UnterricptS: Siubolpp Sbptc, ®w ©rünbung ber 

griebrid^æilpelmS Uniberfität jtt Berlin. Berlin, 1860.
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Som tyiefigen (StabtratȘe ópera։ Sieffen: ®ic SBefyrfrciȘeit ber aïtprei։fjifcf>eii ÎOienno» 
niten. Sine дс[фіфПіфе Grörterung ben Dr. SJÎannljarbt.

Sen geehrten ©etern fagen wir hiermit unfern ¿erjíi$ften Sant.
2. gär bie S d) ii I er b i b i i o t í) e f Würbe angefefiafft: $orn, Gfd)er b. b. ßintlf; Jpualma; 

Olaf SȘoriatfon; Sd;(o6 ЭіоЬЬсІп; be Suiter. — S$mibt, Scuffle 9<ationalbibliotbef Sb. 1—8.
— Serlepfd), Sie Alpen. — S d> nt ib t, Sirgile Aeneibe; Scltfame Abenteuer bon liefen 
unb Bwergen. — $ ar twig, Sie Unterwelt. — Ջ фтіЬ է, ®efd;icf>tebi[bcr au« bein beutf$en 
Satcríanbe, Sb. 1—3. — SKitter, Allgemeine Grbfunbc; ©еіфіфе bér Srbtunbe unb bér Gut» 
bedungen. — «ül;n, SeibliÇ; gerb. b. S^ilí. — Trollope, 91orb»Ameriïa, 3 Sbe. — Жад» 
ner, Sntbedungereifen im Sßalb unb auf ber £aibe; Gntbcdungereifen ,in gelb unb gíur. ֊ 
Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire en France 1814— 
1848, 4 vis. — АиегЬаф, (Jofepfy int Sdmee. — ^ritțj, îOîenfdȘen unb Stiver. — Meuter, 
SdjuraïRurr; фаппс SWite; Sile «amellen, Sb. 4. — S em mig, ®cf$i$te ber franjöf. gitter, 
int Tíittelaltcr. — Guizot, Mémoires, v. 5. — V. Hugo, Les misérables, 10 vis.; Châti
ments; Les contemplations, 2 vis. — Töp fier, Nouvelles genevoises. —Pon sard, L’honneur 
et Cargent. — Sandeau, Mdm. de Seiglière. — de Maistre, Nouvelles. — Reymond, 
Théâtre de société, 2 vis. — Stern, Jeanne d’Arc. — Sou ves tre, An coin du feu. — 
Weigand, Traité de versification française. — pouffe, Sic gauftfage. — Scittfdje 
f$։$ten für bie «inberftubc, Sb. 1 u. 2. — $errmann, бфоПапде au« Senufia. — 8eon» 
I, arb i, Gonicrfce. — b. 3K er d e li, «leine Stubien. — Ѳ ¡51 f ф c n b e r g c r, ®ef$i$te ber 
englift^en íiteratur, Sb. 3. — Bintnterittann, SJatyre Gelungen айв ber batcrlänbif^en ®e» 
főiddé, Sb. 1, 2, 4. — Scfyntibt, «aufinantl bou Scnebig. — Schütz, Historical scenes, 
Լ V. 3, H, VI. — G d ft e in, ^ugeitbbibliotȘef Ьев дгіеф. ։t. beutftțen Aítertíjume, Sb. 13. — 
Sieter, crfbíicítlcin für Sumer, 5 Gp. — Springer, ®efd?ii$tc£eftcrrcictye, Sb. 1. —Seder. 
SBcltgefdd^tc, Ьсгаивдед. b. Sdpttibt, 18 Sbc. — Siebert, Öitbwig Ufiíanb. — hotter, íubwig 
Uljíanb. — aii cier, Фоіівтагфеп айв Stytoaben. — Gruft, Gljili. — Sețtenfenborf, ®ebid;te.
— V. H u g о, la Légende des siècles, 2 vis. — Sriefwedjfcl jwif феп Gart Aitguft unb ® oetlje, 2 Sbe.
— 91 itt er, Gttropa. — giț, TerritorialgefddddeЬевbranbenburg»prcufjifd)en Staate. — Spence, 
Ameritanifdje Union. — Äapp, ®cfd;idĘ)tc ber Sflaberei. — $ agen, Sdjcntenborfe geben.— 
Sßörterbud; ber franjBf. Çontontynten. — 9i e и d; l i n, Setenebitber. — G ft o ä ո, «riegebilber айв 
Amerita, 2 Sbc. — Sauber, Aiuerifanif^er Sürgerfrieg. — ®regorobiue, SBanberjafire in 
italien, 3 Sbe. — S ränner, ®ef$i$te ber prettfj. VanbWcȘr. — Sorntyaf, ©efecte ber 
granfen, Sb. 1. — Fournel, Les contemporains de Molière, v. 1. — Spbel, «(eine Ijifto» 
riftbe skriften. — Grangièr, Histoire de la littérature française. — Nisard, Histoire de 
la littérature française, 4 vis. — ©riitt, gragmente айв italien; italien int grüfóatyre 1861.— 
M agn in, Chrestomathie du vieux Français. — Mié vi 11 e, Lectures graduées. — Slut t f e, 
Sbíferfd;íad;t bei Seipjig. — S intro d, Sieber bom bcutfd/en Saterlanb. U. f. w.

3. Фав n a t u r b i ft o r i f ф c «abinet bcfcȘcnfte óperr «aitfmann gorettp bon b i er, bem 
Wir f фон eine iRetlje wcrttybolicr ©aben »erbauten (cf. bie programme bon 1861 unb 1862) mit 
einem Sdpncljtigel bon Slatina, wofür wir Iper unfern țerjli^ften Sauf fagott.
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135 et. i 35 et. i 35 et. i 34 et. | 34 et. 1 32 et. ¡ 32 et. | 32 et. 132 et. 1 26 et. | 20 et. | 
Site ©rtrafiunben ftnb aufgefübrt: a. ®ie 21 Scctionen ber Ьигф ben Slbgang Ьей Dr. ®. ©фиІ§с erlebigten 2. огЬепіІіфеп 

SebrerfleUe. b. 4 Singflunben ber Sebrerü ՏսէքՓ. c. 4 Steíigionáfiunben bei Sebrerá German ornáty.

VI. XobcUiirifrfte Hcbcrft'dit bed £ef>tpíattô unb bet 5Urrti)f։iiut<ț 
ber Scctipncn unter bte gebrcr.

(®ilt nur für Ьай SBinterfemcñer 1863—64. 3m Sommer 1863 gait поф ber Sebrplan Ьей »origen ЗаЬгей, ''ľ- Ьай »orjäbrige Programm.)

S í í r í t. I. На. III). Ill а.
1

ІНЬ. ІѴа. IV ь. V. VI.
1. ®О«։ 
bereit.։ 
Älaffe.

2. 500C։ 
bereit.։ 
fttaffc.

Crbinar. 
Äreyfjig.

Ûroinar.
Dr. grieb» 

íänber.

Crbinar. 
Dr. Siittner

Crbinar.
Dr.Obíert.

Crbinar. 
Ѳфііііпд.

Crbinar. 
Dr. Ջ orr.

Crbinar.
Пг.ѲфиІ^е

Crbinar. 
(gfnricb

Crbinar. 
ՋսէքՓ.

Cromar. 
Șenna= 
n omito.

Crbinar.
ЯЬй.

1. fuctjfjig, 
Citerior.

4®сиііф. 
Igranj. 
3 Satein.

2 Satein.
3 (geometrie.

ie et 
(з cytra).

2. Dr. püttnrr, 
Cbertețirer.

3 ©еіф.
2 @eogr.

3®с(ф.
2 @eogr.

3 ®сіф.
2 @eogr. 3 ©еіфіфіе.

2 Seogravbíe.
2 ©cograybie. 22 St. 

(շ atra).

3. filling, 
Oberíebrcr.

3®ngí. 3 Sengt. 3 Sngt. ՅՏոցէ. i3Gngl.

1 бпдІіГф.
I*8ranj.
|2 Satein.

22 St. 
C2 írtra).

4. Dr. ©Ijtcrt, 
Oberíebrcr.

5SDÎatb-
3?byRt.

5Dŕatb.
2 Wit

5 3»atb.
2ț>b»fit. 
29?atnrn>.

3 STtaibet^atif. 
՛ x

27 St. 
i,e cetra).

5. Dr. (frtrblitnber, 
orbentí. Sebrer.

2®օսէքՓ.
6 Satein.
4 grant.

2 ՋրսէքՓ.
4granj.

4granj. 22 St. 
[í rrtra).

6. Dr. JH.S'djulljr, 
orbentí. Sebrer.

2(Sbcmie. ítíbemte. |3 ťatein.

2 91аіигде(фіфіс.

2 Statur

4 Satein.
5 graitj. 
3@eom. 

де(ЛіФ։е.

23 St. 
Ci extra).

7. Dr. Jítitr, 
orbentí. Sebrer.

6 Satein. 4 Satein. 3Satein. 4 Satein. I
5 grant. 1_______ _

2 ©еіфіфіе.

24 St. 
(aertra).

8. Фепгіф, 
orbentí. Sebrer.

•
2 ՓրոէքՓ-

6 Satein.
2 ® օքՓ. 
1 ®eogr. 
4®еиііф.

8 Satein.
23 St.

9. յՏսէքՓ, 
(orbentí. Sebrer).

____
2 con b. eingft

2 ®еиіГф.
3 Зіефпеп.

in7nľ

1 ®еиі(ф.
3 Зіефпеп. 

ingen. 1

5 gran j. 2 ®րքՓ-
2 @eogr. 
бЭІефпеп.

28 St. 
Cl extra).

lO.^ïeb.Wolsborn
Sletigionátebrer.

2 Stetig. 2 Stetig. 2 Stetig. 2 Steíigion. 2 Steíigion. tost.

11. JHiillcr, 
ЗеіФепІеЬгег.

23еіфп. 23еіфп. 23сіфп.
2 Зеіфпеп. 8 St.

12. 5lbs, 
Slemcntaríebrer. •

6 Sefen.
2 Singen.

ÍOždjreibt.
6 аіт'ФЛіь.
2 Singen.

26 St.

13. ^crinanomsky, 
Síementarlebrer.

1

2 ©фгеіЬеп.
2 Зеіфпеп.

2 Stetig.
2 ©фгеіЬ 
23сіфп.
2 Singen.

2 Stetig.
2 ©фгеіЬ
2 Singen

2 Stetig.
321пГф.= 
Hebungen 
бЭІефпеп

29 St 
U rrtra)

14. Jtöpner, 
(Stementartebrer).

23¡aturg.
5Э1ефп.

2Staturg. 
23еіфп.
2 Singen

4 ©ФгеіЬ
ЗЯпіф.» 
Uebungen

2 Stetig. 
бЭІефп. 28 St 

(3 extra)
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HI. firbnnng bet öffentlichen Prüfung.

eeitnabciib ben 19. SOtéiq.
Mm 8 îïljr bes .lliorgene:

G Ь o r a í. 
Btoeite Sorbereit^íííaffe: 1. Sicíigion. ©öpner.

2. ®d>reib(cfcn unb ЭііффаиііпдеіІеЬипдсп. ©öpner. 
Slug biefer Piaffe beïiamiren:

6b u arb ©іаф: ©ie æacf>te( unb фге ffinber, bon Langbein, 
©erfyarb ©täfj: фіНфеп, ven íto^ifф.

ßrfte ՋՅ о r b er e i է. * Я í a f f e: 1. Яіефпеп. ^ermanonjëfp.
2. ЗІіффаішпдМІсЬітдеп. ^ermanotoöfp.

9Iu3 biefer Äíaffc bcfiamiren:
Slbolpb ©çf: ©er ©ф(іі|'і'е( bon 5JSotőbain, »on iîop if ф.
6 ar( ©am u P: 24crF auf mein ©фіффсп, toaä іф loeijj

SBont ©фтшцсІГІффсп unb Suííenbeifi, von ®iitl.
©еф|‘іс íííaffe: 1. ©eograpljie. ЯіЩф.

2. ©ingen, ©öpner.
2íuő biefer Sïiaffc befiantiren: 

£>anô ». Sieber: ©ic Äinbcr unb ber Sßinb, »en Staut, 
феіпгіф ». Stic fen: Зйіе’е ßäpiein іфгсіЬГ, »en ©taub.

giinfte Ätaffe: l. Latein. ©епгіф.
2. Эіефпсп. ©öpner.

3X11Ö biefer Äíaffe befíamiren:
£ er r ntann SJJrcnfj: Son ben fieben ЗефЬгііЬегп, »en U p (anb. 
grip ©orr: Äater greier, »on ©i mro rf.

Sterte ßlaffc, Götug а.: gátéin. Dr. ©orr.
6ëtnb b.: ©cometrie. Dr. @фц(£е. 

Seibo Götug; ®е{фіф!е. Dr. ©orr.
SíuP biefcr fi'íaffe bcfïamircn: 

Sugen (Shale«: ©er Baubcríelgling, »on ©oetȘc. 
©efar ©фи c ib er: ®eP ßaifero Sart, »on ®eibel. 4 
3oȘanne£ Sietoitt: Segenbe, eon ©eibt •

6 b o r a Í.
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îOîonfaq ben 21. SJlärj.
Ilin 8 Ilije Öcs íllorgcns:

6 Ș o r a í.
©ritte Slaffe, 6ötud а.: 6nglif$. ©drilling. 

(SB tu d b.: granjBfif^. Shilling.
©eibe 6Btud: Medjnen. ՏսէքՓ-

2lu8 bief er S íaf f e beííamiren: 
феіпгіф o. ©ommer: Sandfouci, von ®eibel. 
2JÍ a у Sn оф: ©ie beiben Stoffe, vou խսար. 
Sari @фВп: SRcinife uub feine Sinber, von ißfarriud.

¿weite Slaffe, 6Btud П.: 1. Satein. Dr. ©orr.
2. Meligion. ©rebiger SSoídborn.

Slue biefer Slaffe beflamiren:
. $uliue ^»irf^felb: Pour les pauvres, p. Victor Hugo.

(Sbuarb ©orr: Slue bet „Steife паф ©eiligen" (píattbeutftf»), bon Meuter. 
Seopolb ©Jollcnberg: On Uhland, by Butler.

ßfyorgefang ber oberú Staffen.
¿weite Slaffe, SBtud I.: 1. Sranj8fif$. Dr. gricblänber.
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Ueber das Beowulfslied.
Von ІЭг. Martin Schultze.

Eines der schönsten Erzeugnisse nicht nur der angelsächsischen, sondern der altdeutschen 

Literatur überhaupt ist das Lied von Beowulf. Es ist uns besonders deshalb von so grosser 
Wichtigkeit, weil es unstreitig das älteste Denkmal deutscher Heldenpoesie, und als solches 
im Stande ist, uns Aufschlüsse über Sitten und Gebräuche, Art der Kriegführung, Hof- und 
Familienleben der alten Germanen zu geben, und in vielen Fällen als Bestätigung der Be
richte des Tacitus zu dienen. Das Beowulfslied ist, die später eingeschobenen christlichen 
Stellen abgerechnet, jedenfalls älter als die Auswanderung der Angelsachsen nach Britannien, 
und wir haben es daher füglich für ein anglisches oder sächsisches, ohne Zweifel für ein 
deutsches zu halten, da beide Völker in ihrer Besonderheit zu Deutschland im engeren 
Sinne gehörten.

Was den Schauplatz sowohl der Haupthandlung, als auch verschiedener der trefflichen 
Episoden, au denen das Gedicht so reich ist, betrifft, so begegnet uns der Ausdruck „Scéde- 
land“ als Name eines Ldndercomplexes, der wohl als die gemeinsame Heimath der Haupt
helden des Liedes und ihrer Völker zu verstehen ist. Das Wort ist ohne Zweifel abzuleiten 
von dem Verbum scëadan mit einer Nebenform scédan, d. i. scheiden, und bedeutet dem
nach ein Land, welches eine Scheide oder Grenze bildet. Dass hierbei nicht sowohl an 
eine Völkerscheide, als vielmehr an eine Wasserscheide zu denken ist, zeigt der oft als 
gleichbedeutend gebrauchte Name „Scédenigge“. Der zweite Theil dieses Wortes, der besser 
geschrieben werden sollte „ige“, hat dieselbe Bedeutung wie „ëâ“, d. i. Wasser, ferner 
W asserland, Aue ; daher ëâland und igland ~ Auland, Eiland, Insel. Wir haben es also mit 
einer Aue oder Landschaft zu thun, welche zwei Gewässer von einander scheidet. Dass 
diese Gewässer Meere sind, geht aus einem dritten Ausdrucke hervor, der häufig mit jenen 
beiden Namen gemeinschaftlich vorkommt, nämlich: „bë saem tveónum“, zwischen den zwei 
Seen. So heisst Hrôdhgâr im 14. Gesänge

1



„Der Weltkönige Allerseligster, zwischen den Seen beiden,
Die je Schätze vertheilten in den Scheidelanden.“

Gewiss ist hierbei nicht an die Länder zwischen Mittelmeer und Nordsee zu denken; die 
beiden den alten Germanen bekannten Meere sind vielmehr die Ost- und Nordsee. Unter 
dem gemeinsamen Namen Scédenigge, sächsisch Scâdenauge, sind nicht bloss die dänischen 
Inseln, sondern ganz besonders die jütische Halbinsel, vielleicht auch der südliche Theil 
von Schweden, kurz, jene nordische Insel- und Halbinsel-Welt zu verstehen, die man Scan- 
dinavien genannt hat. Ein Mittelglied zwischen dem deutschen Scâdenauge und dem la
teinischen Scandinavia bildet die Form Schatanavia, welche Fredegar (hist. Franc. 65) hat.

Die Scheidelande wurden zu der Zeit, auf welche sich die historischen Angaben des 
Beowulfsliedes beziehen, äusser von Dänen, auch von Jüten, Angeln (in Schleswig) und 
Sachsen (in Holstein), vielleicht auch schon von Friesen (im westlichen Schleswig) bewohnt. 
Diese Völker sind zum Theil dieselben, die auch im Gûdrûnliede auftreten. So wenig wie 
wir aber deshalb, weil uns das Gûdrûnlied nur in schwäbischer Mundart überliefert ist, 
dasselbe für ausschliesslich hochdeutsch halten dürfen, eben so wenig können wir zugeben, 
dass die Engländer, als Nachkommen der Angel-Sachsen, in deren Sprache das Beowulfs- 
lied auf uns gekommen ist, es für ihr alleiniges Eigenthum ausgeben. Obgleich ferner in 
beiden Gedichten einige der Hauptpersonen scandinarischen Völkern angehören, so dürfen 
wir doch das eine so wenig wie das andere etwa der nordischen Literatur allein überlassen. 
Die Sagen von Beowulf wie von Gûdrûn sind beide wahrscheinlich in den norddeutschen 
Küstenländern entstanden und haben sich von da aus unter den verschiedenen Völkern 
germanischer Zunge verbreitet.

Was die einzelnen im Liede erwähnten Völker betrifft, so fallen zunächst die ver
schiedenen Namen auf, welche dem Dänenvolke gegeben werden. Dass einige derselben, 
wie Geer-Dänen, Ring-Dänen, See-Dänen, nur als poetische Ausdrücke für Dänen überhaupt 
zu nehmen sind, liegt auf der Hand. Es fragt sich nur, ob mit den Namen West-, Nord-, 
Ost-, Süd-Dänen vielleicht besondere Abteilungen oder Stämme des Dänenvolkes gemeint 
sind. Unter Ost- und Nord-Dänen sind höchst wahrscheinlich die dänischen Inselbewohner 
zu verstehen. Hrodhgârs Burg Hëorot lag gewiss auch auf einer Insel, da man, wie aus 
verschiedenen Stellen des Liedes hervorgeht, von andern Gegenden nur zu Schiffe dahin 
gelangen konnte. Süd-Dänen, rielleicht auch West-Dänen, wurden im Gegensätze zu jenen 
die Bewohner der Ostküste von Schleswig genannt, welche wahrscheinlich schon zu jener 
Zeit in den Händen der Dänen war. Dass zu König Alfreds Zeit die Süd-Dänen bereits 
beide Küsten von Scldeswig im Besitz hatten, geht aus einigen Stellen seiner eigenen Be
schreibung Deutschlands hervor. So heisst es: And bë vèstan Sudh-Denum is thäs gâr- 
secges ëarm thë lidłi ymbiitan that land Bryttannia; and bë nordhan him is thäs saes ëarm 
thë man haet Ostsae. And bë ëàstan him and bë nordhan him sindon Nordh-Dene, aegdher 
gë on tham mâran lande gë on thâm iglandum').

1) Und westlich von den Süd-Dänen ist ein Arm des Weltmeers (der Nordsee), das rings um das
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Es scheint, als oh die Süd-Dänen ein und dasselbe Volk waren mit den Hëadho- 

bëaren oder Hëadhobëarden. Jedenfalls herrschten zur Zeit Hrödhgârs die norddänischen 
Scildinge sowohl über Süd-Dänen, wie über Hëadhobëaren. Dass die letzteren von den 
Scildingen besiegt waren, wird ausdrücklich auch im Wandererliede (vid sidh) erwähnt, wo 
es heisst:

„Sidhdhan hi forvraecon Vicinga cyn 
And Ingeldes ord forbigdon, 
Forhëovon ät Hëörote Hëadhoböardna thrym“ ’).

Da Hrödhgâr fast eben so häufig Herr der Süd-Dänen, wie König der (Nord-)Dänen heisst, 
so lässt sich annehmen, dass beide Völker unter ihm zu einem verschmolzen waren.

Ein anderes in dem Gedichte oft genanntes Volk, über dessen Wohnsitze man nicht 
ganz einig ist, sind die Gëâten. Es fragt sich, ob man sie im schwedischen Gothland’), 
oder in Jütland zu suchen hat. Meines Erachtens kann kein Zweifel sein, dass die Gëâten 
das Volk sind, welches wir Jüten nennen. Der Name Gëâtan (und Gëâtland) kommt in 
König Alfreds Schriften verschiedentlich vor und kann überall nur durch Jüten (und Jüt
land) übersetzt werden. So heisst es in seiner Uebersetzung von Bedas hist. eccl. gentis 
Anglorum : „And of Angle comon Eâst-Engle and Middel-Engle and Myrce, and call Nordh- 
hembra cyn. Is that land, thë Angulus is nemnecl betvih Gëâtum and Sëaxum“*).  Dass 
aber König Alfred diese Jüten mit zu den Völkern Deutschlands rechnete, geht aus der
selben Stelle hervor, wo es weiter oben heisst: „Comon hi of thrim folcum, thâm stran- 
gestan Germaniae, that of Sëaxum and of Angle and of Gëâtum“*).  —

Die Beowulfssage, wie sie uns das Lied selbst giebt, ist im Wesentlichen die folgende: 
Aus dem Geschlechte Scilds, des Scéfings, der auf räthselhafte Weise als Kind fiber’s Meer 
gekommen und nach seinem Tode wieder dahin gesandt worden war, entsprossen, gelangt 
Hrödhgâr, der Dänenkönig, durch kühne Thaten zu Kriegsruhm und Macht. Um seinem 
Ruhme ein Denkmal zu setzen, baut er eine prächtige Halle, genannt Heorot, in der er die 
Dänenhelden um sich versammelt (Einleitung; Ges. 1). Da erhebt sich aus dem nahen 
Moor ein böses, riesenhaftes Wesen, mit Namen Grendel, dringt Nachts in die Königshalle 
und würgt die Helden Hrödhgârs im Schlafe, um sie zum Frässe mit sich in den Sumpf 
zu schleppen. Von diesem Gräuel, der sich allnächtlich mehrere Jahre hindurch wieder-

Land Britannien liegt; und nördlich von ihnen ist ein Arm des Meeres, das man Ostsee nennt. Und östlich 
und nördlich von ihnen sind die Nord-Dänen, sowohl auf dem Festlande (Jütland), als auf den Inseln.

1) Seitdem sie (Hrödhvulf und Hrodhgâr) vertrieben der Wikinge Geschlecht
Und abwandten Ingelds (des Hëadhobcarenfürsten) Schneide, 
Verhieben in Heorot der Hcadhobëarcn Herrlichkeit.

2) Simrock, Beowulf S. 162.
3) Und von Angeln kamen die Ost-Angeln und Mittel-Angeln und Mercia, und alle Northumberlander. 

Dies (Angeln) ist das Land, das Angulus genannt wird, zwischen Jüten und Sachsen.
4) Sie (die ersten germanischen Einwanderer in Britannien) stammen von drei Völkern ab, den stärk

sten Deutschlands, nämlich von den Sachsen, Angeln und Jüten. 
1*
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holt, hört Beowulf, der beste der Geatenhelden am Hofe Hygelâcs. Er schifft sich mit ei
ner auserlesenen Geatenschaar ein, um dem Dänenkönige in seiner Noth beizustehen. Nach 
eintägiger Seefahrt landen sie vor Hëorot, werden von Hrödhgârs Küstenwart in Empfang 
genommen und nach der Burg geführt (Ges. 2—4). Nachdem sie in die goldgeschmückte 
Halle getreten sind und die Waffen abgelegt haben, bringt Wulfgâr, der Wendeln Fürst, 
dem Könige die Nachricht von ihrer Ankunft und bittet um gute Aufnahme. Hrödhgâr 
lässt die Geaten vor sich kommen, heisst Beowulf willkommen und rühmt dessen Vater 
Ecgtheow, den er kennt. Darauf wird den Gästen der Saal eingeräumt und Geaten und 
Dänen, des Unglücks vergessend, zechen fröhlich zusammen (Ges. 5—7). Hünferdh, einer 
der Degen Hrödhgârs, der den Geatenhelden um seinen Ruhm beneidet, spottet seiner, dass 
er bei einem Wettschwimmen im Meere von Brecca besiegt worden sei, worauf dieser die 
Abenteuer und Gefahren, die er bei jener Fahrt bestanden, ausführlich erzählt, indem er 
zum Schlüsse Hünferdh der Feigheit zeiht, da ja sonst Grendel nicht so viel Gräuel habe 
in Heorot vollbringen können. Nachdem man noch lange gezecht und gesungen, verlässt 
der König mit seiner Gemahlin Wealhtheow die Halle und die Geaten bereiten sich ihr 
Lager im Saale, eingedenk der Gefahren, denen sie entgegen gehen (Ges. 8—10). Da 
steigt der Wasserriese aus dem Sumpfe, dringt in die Halle ein und zerreisst einen der 
Schläfer, dessen Blut er gierig schlürft. Als er sich darauf zu Beowulf wendet, fasst ihn 
dieser mit übermenschlicher Kraft. Grendel, der wohl merkt, dass er seinen Meister ge
funden, sucht sich seinen Griffen zu entwinden, aber der Geatenfürst hält ihn, und ein 
grauser Kampf beginnt. Der Saal erdröhnt von ihrem Ringen und manche goldene Bank 
geht zu Trümmern, bis Beowulf dem Riesen den Arm sammt der Achsel vom Leibe reisst. 
Grendel enteilt blutend und heulend in den Sumpf, indem er seinen Tod fühlt (Ges. 11—12). 
Am andern Morgen reiten die Helden den Blutspuren Grendels nach, und auf dem Rück
wege nach der Burg preist ein Sänger zugleich mit Beowulfs Sieg die Thaten Sigmunds 
und Fitelas, und berichtet von Heremöds Unwesen (Ges. 13). Nachdem der König mit 
reichen Geschenken den Geaten gelohnt hat, erhebt sich Gesang und Saitenspiel in der ge
schmückten Halle. Der Sänger singt von Hengests Zug gegen Fin, von Hnaefs Tod und 
Leichenfeier und von der endlichen Erstürmung von Finsburg (Ges. 14—17). Darauf bringt 
die Königin dem Helden den Ehrenwein und beschenkt ihn mit einer kostbaren Halskette, 
die später der Geatenkönig Hygelâc trug, als er auf dem Zuge gegen die Friesen fiel. 
Zuletzt begeben sich Alle zur Ruhe, die meisten der Dänen in dem nun sicheren Saale 
(Ges. 18).

Da bricht Grendels Mutter, das alte Meerweib, herein, um den Tod ihres Sohnes zu 
rächen. Es gelingt ihr, einen der Mannen Hrôdhgárs zu fassen und mit sich zu schleppen. 
Lärm und Wehklagen erfüllen die Halle; der betrübte König lässt Beowulf, der in einem 
besonderen Gemache die Nacht zugebracht, rufen und erzählt ihm den neuen Frevel (Ges. 
19—20). Dieser erbietet sich, das Ungethüm auf dem Grunde des schauerlichen Meeres
sumpfes aufzusuchen. Dänen und Geaten folgen ilnn bis zum Ufer der dunkeln Gewässer; 
Hünferdh, der jetzt zu einem Bewunderer Beowulfs geworden ist, leiht ihm ein mit Blut 
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geweihtes Schwert, das Keinem versagt, der es im Kampfe führt. Nachdem der Held dem 
Könige noch aufgetragen, die Geschenke im Falle seines Todes dem Hygelâc zu senden, 
taucht er in die schreckliche Tiefe. Dort findet er in einer Höhle das mächtige Meerweib. 
Das Schwert, das er zuerst gegen die Riesin braucht, versagt ihm; er wirft es von sich 
und vertraut der Stärke seiner Faust. Die grimme Feindin reisst ihn jedoch zu Boden 
und zückt schon ihr langes Messer gegen ihn. Da gewahrt er an der Wand der Höhle 
ein altes Riesenschwert; das fasst er und haut damit nach ihrem Halse, bis sie todt zu 
Boden sinkt Darauf schlägt er dem todten Grendel, der in der Höhle ausgestreckt liegt, 
das Haupt ab und taucht damit durch die dunkeln Gewässer wieder zum lachte empor. 
Am Ufer erwarten ihn nur noch seine Leute, da die Dänen, an seiner Rettung verzweifelnd, 
wieder heim geritten sind (Ges. 21—23). Hrödhgâr empfängt den Helden freudig und er
hält von ihm den Griff des Riesenschwertes zum Geschenk; das Schwert selbst war in dem 
giftigen Blute Grendels und seiner Mutter verbrannt. Nachdem der König den Beowulf 
hoch gepriesen, aber zugleich ihn vor Uebermuth gewarnt und ihm das Beispiel des bösen 
Heremöd vorgehalten, freuen sich die Helden in der Halle des Mahles, bis die Nacht herein 
bricht (Ges. 24— 25). Am andern Morgen nehmen die Geaten von den Dänen Abschied 
und kehren, mit Geschenken beladen, in die Heimath zurück. Dort nimmt sie ihr König 
Hygelâc in der hohen Halle in Empfang; bei ihm ist seine Gemahlin, Häredhs übermüthige 
Tochter, die erst tüchtig und gut wurde, als sie nach Hygelâcs Tode in Offas Haus kam, 
der der beste König war zwischen beiden Meeren. Darauf erzählt Beowulf seine Abenteuer 
mit Grendel und dessen Mutter*), dabei kommt er auch auf die Verhältnisse der Dänen 
und den unsicheren Frieden mit Ingeld, dem unterworfenen Headhobearenfürsten, zu spre
chen. Endlich lässt er die Geschenke Hrödhgârs herein bringen und übergiebt sie alle dem 
Könige, der ihn seinerseits mit Schätzen, Land und Leuten beschenkt (Ges. 26— 30).

*) Hier nehmen einige Bearbeiter eine Lücke an, indem sie den 29. Gesang als ausgefallen betrachten 
nnd gleich den 30. folgen lassen, so dass der letzte des ganzen Liedes nicht der 42., sondern der 43. ist.

Hygelâc ist im Kriege gefallen und Beowulf hat seit 50 Jahren die Herrschaft über 
die Geaten glücklich geführt. Da beginnt ein Drache, der in einer Höhle am Meere einen 
Goldhort hütet, sein Unwesen im Lande zu treiben. Ein Mann hat den Schatz entdeckt 
und dem schlafenden Unthier einen Becher entwendet. Der feuerspeiende Wurm verwüstet 
darauf die ganze Gegend und verschont selbst Beowulfs Herrschersitz nicht. Dieser ge
denkt, da er das Unglück vernimmt, seiner früheren Grossthaten, er gedenkt des Sieges über 
Grendel und seine Mutter, sowie des unglücklichen Kampfes gegen die Friesen, bei denen 
Hygelâc den Tod fand. Nach dessen Tode hatte seine Gemahlin dem Beowulf die Herr
schaft angeboten, er aber hatte sie nur in ihres Sohnes Heardrede Namen geführt, bis auch 
dieser im Kampfe gegen die Schweden fiel (Ges. 31—32). Darauf zieht der greise Held 
mit wenigen Genossen aus nach der Höhle des Drachen. Als er sie gefunden, lässt er sein 
Gefolge zurück bleiben, nachdem er noch Vieles von seinen früheren Thaten sowie von 
dem traurigen Geschicke des geatischen Königshauses erzählt. Allein wagt er sich dann 
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unter den Felsen, dem Untiner zu begegnen. Wüthend dringt dasselbe auf ihn ein, mit 
einem Strom von Gift und Feuer ihn umhüllend. Beowulfs Schwert wird stumpf auf den 
Knochen seines Gegners, und kaum vermag er sich mit dem eisernen Schilde gegen ihn zu 
decken (Ges. 33—35). Seine Leute entfliehen voll Furcht in den Wald, nur Wiglaf, Weox- 
stâns Sohn, kommt, seinem bedrängten Herrn beizustehen. Muting dringt der junge Held 
vor, und ob auch das Feuer des Wurmes seinen Lindenschild verbrennt, setzt er doch mit 
dem Schwerte dem gräulichen Thiere tüchtig zu. Beowulfs Schwert zerspringt; da fasst er 
nach dem Dolche und erlegt mit ihm den tückischen Feind. Doch auch er ist zum Tode 
verwundet. Nachdem er seinem letzten Blutsverwandten Wiglaf Reich und Schätze über
geben und aufgetragen hat, für seine Leichenfeier wohl zu sorgen, stirbt er (Ges. 36—37). 
Wiglaf tadelt die Feiglinge, die ihren Herrn in der Noth verlassen, und lässt dann die 
Botschaft von des Königs Tode nach der Burg bringen. Der Bote erinnert, nachdem er 
sich des Auftrags entledigt, an die Gefahren, die nun den Geaten von den feindlichen Frie
sen und Schweden drohen werden, sobald diese den Fall des Königs erfahren (Ges. 38—40). 
Die Krieger steigen traurig an den Strand hinab; der todte Drache wird in das Meer ge
stürzt und der Goldhort aus dem Felsen geholt. Auf einem Vorgebirge errichtet man den 
Scheiterhaufen für Beowulf. Die Schätze des Drachen birgt man mit der Asche des Königs 
in einem gemauerten Todtenhügel, den zwölf Edlinge umreiten, trauernd und die Thaten 
des Helden preisend (Ges. 41—42).

Dass das Lied in seiner ursprünglichen Gestalt ein heidnisches gewesen ist, beweisen 
die vielen Anklänge an (Re alten Göttermythen, die sich trotz der darauf verwandten Sorg
falt des späteren christlichen Ueberarbeiters noch nicht vollständig haben wegschaffen lassen. 
An mehreren Stellen wird der Schicksalsgöttin Vyrd gedacht, „die aller Menschen waltet“. 
Sie war es, die dem Riesen Grendel nicht veriieh,

„Dass er mehr als Einen des Männervolks
Die Nacht genösse“ (Ges. 11);

sie nahm auch den König Hygelâc dahin,
„Als er übermüthig sein Unglück zu suchen kam
In der Friesen Fehde“ (Ges. 18)')-

Der Name Vyrd (Vurd) lautet altnordisch Urdh und hängt mit dem Verbum vöordhan, 
werden, zusammen. Urdh heisst in den Eddaliedern eine der drei Nomen, welche die Ge
schicke der Menschen bestimmen. In Völo spâ wird von ihnen gesagt, dass sie von dem 
Brunnen kommen, über dem die Esche Yggdrasil steht, und zwar:

„Urdh hèto eina, aclhra Verdhandi, 
Skâro â skídhi Skuld ena thridhjo.

1) So übersetzt Simrock die angelsächsischen Worte:
Sidhdhan hë for vlenco veàn âhsode 
Faehdhe to Frisum.
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Thär lög lögdho, thär lif kuro,
Alda börnom orlög segja“ ')•

Dem Heidenthume gehört auch die Sitte an, Eberbilder an den Helmen zu tragen 
(Ges. 4): s

„Eberbilder
Glänzten goldgeschmückt von der Gäste Schläfen, 
Hell und feuerhart: sie hüteten das Leben.“ 

lacitus erzählt in der Germania (cap. 45) von den Aestyern: „Matrem Deüm veuerantur. 
Insigne superstitionis formas aprorum gestaut. Id pro armis omnique tutela securum Deae 
cultorem etiam inter hostes praestat.“ Als Göttermutter und Gemahlin Allvaters erscheint 
nach der Mythologie der Edda Frigg. Sie gilt dort besonders als Göttin der Ehe, es ist 
jedoch sehi wahrscheinlich, dass sie ihrem Namen wie ihrem Wesen nach eine und die
selbe mit l'reyja, der Göttin der Liebe, ist. Dass Freyja ursprünglich als Odhins Gemahlin 
galt, dafür lassen sich mancherlei Beweise bringen. Sie theilt sich mit Odhin in die ge
fallenen Helden, wie es in Grimnismál heisst:

„Volkwang ist die neunte (der himmlischen Wohnungen): da hat Freyja Gewalt,
Die Sitze zu ordnen im Saal.
Der Walstatt Hälfte hat sie täglich zu wählen;
Odhin hat die andere Hälfte.“

Ihr wird deshalb auch, gleich den „Luft und Meer reitenden“ Walkürien, ein Federhemd 
beigelegt, da sie, wie jene, der Walstatt waltet. In Thrymsquidha lässt sich Thor dasselbe 
von ihr leihen, um den Loke damit zu Ihrym zu senden, der seinen Hammer entwendet hat:

„Muntu mer, Freyja, Fiadhrhams lia,
Ef ek minn hamar mattak hitta?“1 2 3)

1) Urdh heisst die eine, die andore Werdandi, 
(Runen) Stäbe schnitt Skuld, die dritte. 
Sie legten Loose, bestimmten das Leben
Der Menschengeschlechter, Schicksal zu ordnen. — 

Sinirocks Edda.
2) Willst du mir, Freyja, dein Federhemd leihen, 

Ob meinen Miöllnir ich finden möge?
3) Simrocks Edda S. 295.

Sie ist es auch, die den Asen in Odhins Saal das Ael reicht, und die dem Riesen Hrungnir, 
der als Gast nach Asgard gekommen, einschenkt’). Dass es aber bei unsern Vorfahren 
der Hausfrau oblag, den Gästen den lrank zu kredenzen, geht u. a. aus mehreren Stellen 
des Beowulfsliedes hervor. So heisst es im 9. Gesänge, wo erzählt wird, wie die Dänen 
mit ihren gëatischen Gästen in Hëorot zechten:

„Wealchtheow ging umher,
Hrödhgârs Gemahlin, des Hofbrauchs gedenk, 
Und grösste goldgeschmückt die Gäste im Saak
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Die fröhliche Frau gab den vollen Becher
Zuerst der Ostdänen Erbsitzwart —
Weiter durch die Halle ging der Helminge Spross (Wealchtheow),
Einem nach dem Andern, Alt und Jung')
Goldgaben bietend, bis jetzt ihr gelang,
Dass zu Beowulf die baugengeschmückte, 
Mutherhabene, den Methbecher trug.“ —

Nach der jüngeren Edda (Gylfaginning) heisst Freyjas Gemahl Odhur, den sie so zärtlich 
liebt, dass sie nach seinem Weggange (Tode) goldene Thränen weint und, ihn wieder auf
zusuchen, zu unbekannten Völkern (in das Reich der Todten) fährt. Der Name Odhur 
(Odhr) aber scheint sich zu Odhin gerade so zu verhalten, wie Freyja zu Frigg und wie 
der Name Frey (Freyjas Bruder) zu dem, welchen Adam von Bremen jenem Gotte giebt, 
nämlich Fricco.

Der Freyja aber und ihrem Bruder Frey (althochd. Frö) war der Eber heilig. Nach 
dem Berichte der Skalda hatten die Zwerge Brock und Sindri dem Frey einen Eber mit 
goldenen Borsten geschmiedet, der „durch Luft und Wasser Tag und Nacht schneller als 
irgend ein Pferd“ rannte, und dessen Borsten im Finstern leuchteten, so dass es hell wurde 
wie am Tage. Derselbe Eber wird im Hyndluliede der Freyja vindicirt, nur dass dort die 
Verfertiger desselben andere Namen haben. Sie rühmt selbst von ihm:

„Meinem Eber glüh’n die goldnen Borsten,
Dem Hildiswin, den herrlich schufen
Die beiden Zwerge Dain und Nabbi.“ —

Echt heidnisch ist auch die Sitte der Leichenverbrennung, die an verschiedenen Stel
len des Beowulfsliedes erwähnt wird. Am ausführlichsten wird darüber im letzten Gesänge, 
bei Gelegenheit der Bestattung Beowulfs, berichtet und erzählt, dass man dem gefallenen 
Helden einen Scheiterhaufen errichtet habe,

„Mit Helmen umhangen und Heerschilden,
Mit blanken Brünnen, wie er gebeten hatte.“

Die Asche des Königs sei dann in einem ausgemauerten Hügel am Strande der See ge
borgen worden, und zugleich mit ihr

„Baugen und Edelsteine,
Köstliche Kleinode, die die Kühnen zuvor
Enthoben hatten dem Horte des Wurmes.“

Darauf seien „der auserwählten Edlinge zwölf“ um den Hügel geritten und haben in Klage
gesängen des Helden Thaten gepriesen,

„wie es geziemend ist,
Dass man den lieben Herrn im Liede verherrliche,
Im Herzen feiere, wenn er hingeschieden.“

1) Dugudhe and gëogodhe.
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Vergleichen wir mit dieser Schilderung der Bestattung Beowulfs was die Edda von 

Baldurs Leichenfeier sagt, so sehen wir, dass des Gottes Leiche ebenfalls verbrannt wird, 
dass jedoch der Scheiterhaufen nicht an der Seeküste, sondem auf einem Schiffe errichtet 
ist, das angezündet und, in die See hinausgestossen, den Winden und Wellen überlassen 
wird. Auf den Scheiterhaufen legte Odhin einen Ring, Draupnir genannt, auch ward Bal
durs Hengst mit allem Geschirr zum Holzstoss geführt, entsprechend der Schilderung des 
Tacitus (c. 27): „Sua cuique arma, quorundam igni et equus adducitur“.

Dass Baldurs Asche nicht, wie die Beowulfs. in einem Hügel geborgen, sondern 
sammt dem Schmucke (Draupnir) und dem angeschirrten Rosse den Wellen des Meeres 
überlassen wird, deutet auf eine ältere Sitte, deren auch in unserm Liede gedacht wird. 
In der Einleitung zum Gedichte wird von Scild dem Scéfing erzählt, dass man denselben, 
als er gestorben, auf ein Schiff legte, das man ausgerüstet hatte

„Mit kampflichen Waffen und Kriegsgewanden,
Borten und Brünnen.“

Es entspricht diese Schilderung der Leichenbestattung vollständig der eddischen, nur dass 
wir den Scheiterhaufen vermissen. Das Lied sagt von demselben Scild, er sei zu Anfang 
ausgesendet worden, „allein über Meer, der ungeborene“1).

1) Leo übersetzt die Worte „umbor vesendne“ durch „das zerfallende Gefäss“, und bezieht sie auf das 
zerbrechliche Fahrzeug, auf dem er ans Land getrieben wurde.

2) Simr. Beowulf S. 169 ff. Vgl. Simr. Mythologie S. 368 ff.

Simrock weist nach, dass er nicht als menschlicher Held, sondern als Gott oder Göt
tersohn (vielleicht Frey oder Uller) zu denken ist, der, man weiss nicht woher, dem Volke 
erschienen sei, durch grosse Thaten dem Lande Nutzen gebracht und endlich mit Hinter
lassung einer Dynastie dasselbe auf eben so wunderbare Weise wieder verlassen habe’). 
Allerdings stellt unser Lied ihn, so gut wie die Edda den Skiöld, den Sohn Odhins, an die 
Spitze einer Reihe dänischer Könige, die nacli ihm Scildinge, im Hyndlulied Skiöldungen, 
heissen. Es hängt diese Sage mit den Stammsagen mancher andern deutschen Völker zu
sammen. Nach dem Wandererliede (Vid sidh) herrschte Scëâfa über die Longobarden. 
Scëâfa, Scëâf oder Scéf würde aber der Name des Stammvaters Scilds sein, der ein Scéfing 
genannt wird, so gut wie Haedhcyn nach seinem Vater Hrédhla ein Hrèdhling, Vulf, als 
Sohn Vonredes, ein Vonreding heisst. Die Sage pflegt bisweilen Thaten, die ursprünglich 
dem Vater zugeschrieben wurden, auch vom Sohne zu erzählen. So konnte auch, ”was 
eigentlich von Scëâf berichtet wurde, später seinem Sohne Scild zugeschrieben werden 
Von Scëâf aber erzählt Âdhelwerd und Wilhelm von Malmesbury ziemlich übereinstimmend^ 
er sei als ganz junger Knabe auf einem Schiff ohne Ruder an die Küste einer deutschen 
Insel (von Ädhelwerd Scani genannt) angetrieben, sei von den Einwohnern aufgenommen 
und später zum König gemacht worden; seinen Namen verdanke er dem Getreidebündel 
(Sceáf), das ihm bei seiner Ankunft unter dem Haupte gelegen. Aehnliches erzählt Paulus 
Dtaconus (I, 15) vom Stammherrn der Longobardenkönige, den er jedoch nicht Scëâfa, wie 1 2 

2
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das Wandererlied, sondern Lamissio nennt1). Auch die Sage vom Schwanritter (Lohengrin) 
ist im Wesentlichen dieselbe. Ein Ritter gelangt in einem Nachen, den ein Schwan zieht, 
in ein fremdes Land (in der vlaemischen Fassung nach Nymwegen), befreit die Herrin des՝ 
selben aus grosser Gefahr, und erhält dafür mit ihrer Hand zugleich die Herrschaft. Seine 
Gemahlin darf ihn nicht nach seiner Herkunft fragen; da sie nach sieben Jahren aber die 
Neugierde nicht mehr verbergen kann, muss er von ihr scheiden und wird von demselben 
Schwane im Nachen wieder abgeholt, ohne dass man erfährt, wohin.

1) Vgl. Leo, Beowulf S. 32.
2) Da hiess Hildeburg auf Hnaefs Holzstoss

Ihren eigenen Sohn zum Brande befestigen,
Seinen Leib verbrennen und auf den Scheiterhaufen thun.

3) Beow. 16, 28 heisst sie „Hôces doktor“ (Hòkcs Tochter), das VVandererlied aber berichtet: „Hnaef 
[vëold] Hôcingum“, Hnaef gebot den Hökingen, d. h, den Nachkommen Hökes, deren ältester er vielleicht war.

4) Leo, Beowulf S. 84.

Das unbekannte Land, aus dem er, so gut wie Scild Scéfing, kommt, und in das sie 
beide zurückkehren, ist ohne Zweifel das Reich der Hel, das Land der Todten. üngeboren 
und gestorben sein galt dem alten Deutschen als gleich. Die Seelen kamen ihm aus der 
Unterwelt und gingen nach dem Tode dahin zurück. Die Todten aber wurden, wie Sim
rock (Beowulf S. 170) erzählt, am Niederrhein auf ein Schoof (Scëâf) Stroh gebettet, woher 
die Phrase: ,.auf dem Schoof liegen“ für: eben gestorben sein. —

Noch an einer dritten Stelle wird in unserm Liede der Leichenfeier eines Helden 
gedacht, hier aber unter ganz besonderen Umständen. Im 16. Gesänge wird erzählt, -wie 
Hnaefs Leichnam auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, und zwar heisst es dann:

„Hét thâ Hildeburh ät Hnaefes âde
Hire sëlfre sunu svëolodhe befästan, 
Bân-fatu bäman and on bael dón.“1 2 3 4)

Hnaef und Hengest, die Heerführer des Dänenkönigs Hëalfdene, hatten einen Zug gegen 
Fin, den König der Friesen, unternommen. Bei dieser Gelegenheit waren nebst vielen an
dern Helden die Söhne des Friesenkönigs einerseits und der Daene Ilnaef andererseits ge
fallen. Ihiaefs Leichenfeier nun wird von Friesen und Dänen dazu benutzt, Frieden zu 
schliessen, und zwar schwört Hengest, den Tod Hnaefs nicht rächen zu wollen, während 
Fin eine Summe Goldes zahlt und im Namen seiner Friesen schwört, niemals den Dänen 
Gelegenheit geben zu wollen, der Mordrache zu gedenken. Als Sühne lässt Hildeburg, Fins 
Gemahlin, die Simrock als Hnaefs Schwester erkennt’), ihren Sohn mit Hnaef zugleich ver
brennen. Ob derselbe, als einziger von den Kindern Fins, dem Tode in der Schlacht ent
gangen war und nun lebendig den Scheiterhaufen besteigen musste, wie Leo will1), oder 
ob er mit seinen Brüdern zugleich gefallen war und daher sein Leichnam nur mit dem 
seines Feindes zusammen verbrämt wurde, wage ich nicht zu entscheiden. Unserm Ge
fühle würde die letztere Annahme mehr zusagen, obwohl sich aus der nordischen Sage 
Belege für die erstere anführen Hessen. —
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Die Betrachtung dieser Stelle führt uns auf das Capitel von der Blutrache, die den 

alten Deutschen als heiligstes Gesetz galt. Im 17. Gesänge unseres Liedes lesen wir, dass 
trotz des beschworenen Friedens die Blutrache noch ihr Recht verlangte. Fin rächt an 
Hengest den Tod seiner Söhne, indem er ihn nebst vielen seiner Mannen ermorden lässt. 
Der Rest derselben, der unter Gudlâf und Oslâf geflohen war, kehrt später zurück, und 
erst mit Fins Tode findet die Blutrache ihr Ende; Hildeburg, die dänischer Abkunft war, 
wird nicht davon getroffen, sondern, nachdem sie alle ihre friesischen Verwandten verloren, 
wieder zu ihren Landsleuten gebracht.

Vergleichen wir damit, was im 28. und 29. (30.) Gesänge von der Verbindung der 
Tochter Hrôdhgârs mit dem unterworfenen Heádhoböarenfürsten Ingeld gesagt wird, so fin
den wir, dass dieselbe zur Bekräftigung des Friedens zwischen den beiden Völkern ge
schlossen war. Beowulf fürchtet jedoch, dass trotzdem die Rache nicht ruhen werde; denn 
Ingeld brauche nur einen Dänen sich des seinem gefallenen Vater geraubten Gutes rühmen 
zu hören, so müsse in ihm die Wuth aufwallen, „da des Weibes Liebe in des Kummers 
Qual ihm kühler“ werde.

Auch aus den späteren hochdeutschen Dichtungen lassen sich Beispiele genug anfüh
ren, die beweisen, dass die Blutrache trotz der Vorschriften des Christenthums gehandhabt 
wurde. Der ganze zweite Theil des Nibelungenliedes ist hauptsächlich der Rache Clirim- 
hildes gewidmet. Nur um den Tod ihres ersten Gemahls nach Gebühr rächen zu können, 
geht sie zum zweiten Male ein Ehebündniss ein, nur darum ladet sie ihre Verwandten in 
Ezels Land, nur darum opfert sie das Leben so vieler Freunde und Feinde. Die Rache 
ist ihr heiliger als ihre Liebe zu ihrem und Siegfrieds Sohne, den sie, ohne sich um sein 
ferneres Schicksal zu kümmern, ihrem Schwiegervater überlässt, sie ist ihr heiliger als ihre 
Liebe zu ihrem Bruder Giselher, dessen Tod sie selbst verschuldet. — Im Gûdrûnliede 
(Avent. 29) wird erzählt, wie der wilde Wate, nachdem die Burg Cassiane erobert, nicht 
einmal der Kinder in den Wiegen schont, und zwar ohne Zweifel, um sie nicht zu einstigen 
Rächern ihrer Verwandten aufwachsen zu lassen. Als ihn Irolt ob dieser Unmenschlichkeit 
tadelt, stellt er sein Verfahren als von der Klugheit geboten dar, denn:

„gölten die erwahsen,
So wolte ich in niht mère getrowen danne einem wilden Salisen.“ —

Ein Fall, in dem eine Blutschuld ungerächt bleiben musste, wird im 33. (34.) Gesänge 
unseres Liedes erwähnt. Haedhcyn, der zweite Sohn des Gëatenkönigs Hrêdhla, hatte seinen 
älteren Bruder Herebëald mit dem Pfeile erschossen, indem er sein Ziel verfehlte. Obgleich 
diese That nach unseren Vorstellungen nur als fahrlässige Tödtung aufgefasst werden kann, 
so galt sie doch bei unseren Vorfahren als frevelhafter Mord, der durch das Blut des Mör
ders gesühnt werden musste; denn es war zwar gestattet, einen Mord mit Geld oder Gut 
zu sühnen, es galt jedoch für die Verwandten des Erschlagenen für ehrenvoller, eine solche 
Busse nicht anzunehmen, sondern die Blutfehde zu führen. In diesem Falle nun war es 
unmöglich, die Mordthat zu sühnen, denn der alte Hrêdhla hätte sonst entweder seinen 
eigenen Sohn, der noch in seiner väterlichen Gewalt war, dem Galgen überliefern, oder für 

2*  
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denselben an sich selbst die Mordbusse zahlen müssen. Der Dichter trifft mit richtigem 
Takt den einzig möglichen Ausweg aus dieser Verwickelung, indem er den alten Vater 
an gebrochenem Herzen über das Unheil, das seine Familie getroffen hat, sterben lässt. 
Einen etwas andern Ausgang nimmt die sonst ganz ähnliche Sage von Baldurs Tod'). 
Auch ihn erschiesst der eigene Bruder, der blinde Hödhr, ohne dass er weiss, was er thut. 
Die Asen würden den Mord sofort gerächt haben, aber sie dürfen es nicht, denn der Orb 
auf dem die That geschehen, ist eine heilige Freistätte. Indessen ersteht nach dieser Sage 
dem Baldur ein Rächer, und zwar in Vali, dem Sohne Odhins und der Rinda, der, eine 
Nacht alt (was in der Göttermythe nicht für unmöglich gilt), nicht eher die Hände wäscht 
und das Haar kämmt, bis er die heilige Pflicht erfüllt und des einen Halbbruders Tod an 
dem andern gerächt hat.

Bei der Vergleichung des Beowulfsliedes mit andern deutschen Sagen und Dichtungen 
drängt sich uns zunächst die Frage auf, ob dem übermächtigen Beowulf irgend eine Person 
der alten Göttersage zu Grunde liegt, und welche. Der erste Theil der Frage ist allge
mein bejaht worden, über den zweiten ist man verschiedener Meinung. Es handelt sich 
besonders um zwei Götter, deren Wesen man in Beowulf wieder zu finden glaubt. Nach 
der Meinung Einiger soll Beowulf der in die Heldensage herabgezogene Frey (Frö) sein, 
dem sich nach den Gründen, die Müllenhof für diese Ansicht anführt, allerdings eine ge
wisse Aehnlichkeit mit unserni Helden nicht absprechen lässt. Dagegen streitet jedoch be
sonders der friedliche Character Freys, der, vom Stamme der „weisen“ Wanen, „über Re
gen und Sonnenschein und das Wachsthum der Erde herrscht“, mid den man „um Frucht
barkeit und Frieden“ anrufen soll’). Obgleich auch von Frey Kämpfe mit Drachen und 
Riesen (Beli) berichtet werden, die er zum Theil auch ohne Schwert (mit dem Hirschhorn) 
besteht, so sind dieselben doch nur unwesentliche Momente in dem Mythus dieses heitern 
Himmels- und Sonnengottes. Was das Kämpfen ohne Schwert betrifft, so unterscheidet sich 
Beowulf auch dadurch von Frey, dass jener gerade bei seinem letzten Kampfe sich des 
Schwertes (sogar in doppelter Form) bedient, während dieser beim Weltuntergänge, „wenn 
Muspels Söhne zu streiten kommen“, sein gutes Schwert vermisst, weil er es zuvor seinem 
Diener gegeben’).

Mehr Wahrscheinlichkeit hat die Annahme, dass es Thür (Donar) sei, der unter Beo- 
wulfs Maske Heldenthaten verrichtet, die von den Griechen dem Hercules zugeschrieben 
werden. Thor ist es, der, als Gott des rollenden Dorniers, sowie als Beschützer des Land
baues und überhaupt der Cultur, im beständigen Kampfe mit dell feindlichen Elementen 
gedacht wird, und zwar stets zum Besten der Menschen, während Odhin selbst von sich 
gegen Thor rühmt (Harbardslied, 24):

1) Völo spá 37 f., Vcglamsquidha 16.
2) Simrock, Edda S. 258.
3) Vgl. Skirnisför 9.
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„Ich war in Walland, des Kampfes zu warten, 
Verfeindete Fürsten und wehrte dem Frieden. 
Odhin hat die Fürsten, die im Kampfe fallen, 
Thor hat der Thrille (Knechte) Geschlecht.“

Thor, der mächtigste unter den Asen, der selbst Asabrágr (Asenfürst) heisst1), scheint den 
Germanen ursprünglich als höchster Gott gegolten zu haben, den nicht nur die Menschen, 
sondern selbst die übrigen Götter bei Gefahren um Hülfe anrufen, der aber auch mit seiner 
Hülfe nahe ist, sobald nur sein Name genannt wird. Den Thor sehen wir beständig auf 
der Ostfahrt und im Kampfe mit Frost- und Bergriesen, d. h. mit der von Osten herein
dringenden Winterkälte und mit den den Ackerbau hemmenden unfruchtbaren Felsen, be- 
gnften. Ki ist es, der durch Gewitter auch die Luft von den schädlichen Ausdünstungen 
faulender Gewässer reinigt und dessen Macht selbst bis in die Tiefen der See dringt, deren 
Ungethüme er bekämpft.

1) Skirnisfür, 33.
2) Das Schwert war nicht sein Tödter (so erzählt er seihst), sondern im Kampfe griff ich ihm in des

Herzens Wallen und zerbrach das Beinhaus (die Brust). — Beow. 34 (35).

Vergleichen wir die Eigenschaften und 1 haten Beowulfs mit denen Thors, so bemerken 
wir zunächst, dass der Held unseres Liedes weder viel Lust zum Schwertkampfe, noch auch 
besonders Glück in demselben hat. Als er in Heorot dem Unholde Grendel auflauert, ent
ledigt er sich zuvor seines Schwertes. „Nicht geringer“, sagt er, „rechn’ ich mich an 
Reckenkraft, au grimmer Stärke, denn Grendel ist. Drum nicht mit dem Schwert ihn er
schlagen will ісіц und so sein Leben enden, könnte ich es auch.“ Wirklich überwindet er 
auch das Ungethüm im nächtlichen Ringkampfe durch blosse Körperkraft.

Um den Kampf mit Grendels Mutter zu bestehen, erborgt er sich zwar von Hünferdh 
ein vergiftetes und mit Blut geweihtes Schwert (Häft-mecë), dem er mehr vertraut als seinem 
eigenen, abei auch dies lässt ihn im Stiche; das mächtige Meerweib ist für menschliche 
Waffen unverwundbar. Da schleudert er das Schwert von sich und verlässt sich wiederum 
auf die Stärke seiner Faust. Als ihm jedoch beim Ringen mit der Rieshi das Glück auch 
nicht günstig ist, da diese ihn zu Falle bringt und mit ihrem Dolchmesser (seax) bedroht, 
so nimmt er endlich seine Zuflucht zu einem alten Eoten-Schwerte, von Riesen gewirkt, das 
er an del V and der Höhle erblickt und das ihm zum Siege verhilft.

Auch auf Hygelâcs Zuge gegen die Friesen bedient sich Beowulf nicht des Schwertes, 
um den Däghräfn zu fällen, sondern er erdrückt den Hugenkämpfer mit der Faust.

„Ne väs ecg bona,
Ac him liilde grâp höortan vylmas,
Ban-hûs gebräc“5).

Bei seinem letzten Kampfe endlich, der ihm den Tod bringt, sehen wir den Helden 
sich zuerst zwar eines langen Schwertes bedienen, weil er anders dem Drachen nicht bei
zukommen weiss. Er selbst sagt im 34. (35.) Gesänge: 1 2 *



„Kein Schwert wollt’ ich tragen
Wider den Wurm, wisst’ ich nur eins:
Wie ich dem Übeln Unhold anders möchte 
Den Grimm vergelten, wie ich Grendeln that.“

Doch bald zerspringt ihm das gute Schwert an dem eisenharten Schädel des Drachen, und 
seine letzte Zuflucht wird der kurze Dolch (väl-sëax), zu dessen Führung viel mehr Körper
kraft als Geschicklichkeit gehört. Bei dieser Gelegenheit wird geradezu ausgesprochen: 

„Nicht gegeben war es ihm,
Dass ihm der Schwerter Schneiden durften
Im Handgemenge helfen.“

Seine Faust war zu stark, so dass er alle Schwerter zerschlug, wenn er sie brauchen wollte. — 
Ebensowenig ist Thor ein Freund von (ritterlichen) Schwertkämpfen; er besitzt weder 

ein Schwert, noch ein Ross, sondern seine Waffe ist der Miölluir und sein Gefährt ein mit 
Böcken bespannter Wagen. Er ist nicht ein Gott der Fürsten und Helden, wie Odhin, der 
ihm in dem oben citirten Harbardsliede in dieser Eigenschaft geradezu feindlich entgegen 
tritt, sondern er ist der eigentliche Freund und Beschützer des Bauernstandes, ihm gehört 
das Geschlecht der Thräle (Knechte). Thor ist jedoch deshalb nicht ein so friedlicher 
Gott wie Frey; wie schon oben angedeutet, sucht er, gleich Hercules, den Kampf, doch 
niemals zum Schaden der Menschheit. Er zeichnet sich durch Körperkraft vor den 
übrigen Asen aus, denn keiner ist, so wie er, im Stande, den nie fehlenden Miöllnir zu 
schleudern.

Sein Kampf mit Geirrödh besonders entspricht Beowulfs Kampfe mit Grendels Mutter 
in so fern, als in beiden die Helden ihre eigenen Waffen vorher ablegen und mit erborgten 
Waffen ausziehen, Thor mit Gridhs Stab, Gürtel und Handschuhen, Beowulf mit Hfmferdhs 
Schwert. Weder diesem noch jenem leisten jedoch dieselben in dem eigentlichen Kampfe 
mit den Riesen wesentliche Dienste, sondern Beide können nur mit der Riesen eigenen 
Waffen denselben beikommen: Thor erschlägt den Geirrödh mit dessen glühendem Eisen
keil, und Beowulf kann das Eotenweib nur mit dem alten Eotenschwerte, das er an der 
Wand bemerkt, fällen. —

In Grendel und seiner Mutter, den bösen Geistern, die Nachts aus dem Fenmoor auf
steigen und Hrödhgârs Helden überfallen, von denen sie einen nach dem andern nicht etwa 
im Kampfe, sondern im Schlafe auf dem Ruhebette hinwegraffen, ohne dass der bekümmerte 
König Abhülfe hätte bieten können — in diesen Ungeheuern erkennen wir ohne viel Mühe 
die giftigen aus den Sümpfen aufsteigenden Dünste, die in den umliegenden niedrigen Ge
genden Krankheiten verbreiten, welche noch heute der Kunst der Aerzte oft Holm sprechen. 
Gegen diese Feinde des Menschengeschlechts nun bewährt sich ganz besonders des Don
nergottes Macht. Durch heilsame Gewitter zerstreut er die Nebel und reinigt die Luft von 
den Tod bringenden Dünsten, welche die Sommerhitze den stehenden Gewässern entlockt 
hat. Beowulfs Kampf mit den Riesen des Sumpfes ist eine der Heldensage angepasste Dar
stellung der jährlich wiederkehrenden Sommerkämpfe Thore gegen die den Menschen feind- 
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lichen Joten, deren Stammvater Ymir (Oergelmir) ja aus den giftigen Tropfen der urwelt
lichen Ströme (Elivagar) durch die Einwirkung von Muspelheims Hitze entstanden war1).

1) Vafthrúdhnismál 31. Simt. Edda S. 244.
2J Völo spá 56.
3) Beow. 8 u. 9.
4) Beow. 22.
5) Beow. 32 (33).
6) Simrock, Edda S. 297.

Dieser Vergleich stimmt auch darin, dass zu den Bewohnern der deutschen Küsten
länder luftreinigende Gewitter in der Regel von Westen her über die See kommen, so gut 
wie in unserm Liede zu den Dänen der Helfer in der Noth von Westen her (von Jütland) 
über das Meer gezogen kam.

Der letzte Kampf Beowulfs, die Erlegung des Drachen, entspricht in sofern besonders 
dem letzten Kampfe Thörs, der Besiegung der Micihgardhscidange beim Weltuntergänge, als 
bei beiden Kämpfen die Helden zugleich mit den besiegten Ungeheuern fallen, indem sie den 
Wunden erliegen, die ihnen das Gift und das Feuer derselben geschlagen’). Dieser letzte 
Kampf Thors ist ein Herbstkampf; die Kraft des Donnergottes wird durch das erstarrende 
Gift, welches das Ungeheuer, das den Winter bedeutet, über ihn sprüht, gelähmt, und er 
muss dem hereinbrechenden Froste erliegen. —

Eine andere Eigenschaft, die uns an Beowulf in die Augen fällt, ist seine Schwimm
kunst. In seiner Jugend schon durchschwimmt er mit Brëcca den Sund und vollbringt da
bei Thaten, die in der Heldensage kaum für möglich gelten, die aber Göttern, und beson
ders dem Thor, wold zugeschrieben werden können1 * 3 4 5 6). In gleich übermenschlicher Weise 
taucht er mit Wehr und Waffen in das schaurige Meer, auf dessen Grunde sich Grendels 
Holde befindet, um dort die Mutter desselben aufzusuchen’). Nach dem unglücklichen Zuge 
Hygelâcs nach Friesland endlich rettet er sich, als der König und die übrigen Gëaten, die 
am Ufer zurückgeblieben, gefallen waren, allein durch Schwimmen zu den Seinigen’).

Obgleich nun von Thor nicht ausdrücklich gesagt wird, dass er sich durch Schwimm
kunst ausgezeichnet habe, so ist doch dieser Gott mit dem nassen Elemente sehr vertraut. 
In Grimnismâl heisst es:

„Könnt und Oermt und beide Kerlög
Watet Thor täglich, 
Wenn er reitet, Gericht zu halten 
Bei der Esche Yggdrasils."

Ausserdem durchwatet er jährlich die urweltlichen Eisströme Elivagar und trägt den Oer- 
vandil im Korbe hinüber, ohne jedoch verhindern zu können, dass diesem eine Zehe, die er 
„keck“ aus dem Korbe gestreckt, erfriert; wodurch ausgedrückt werden soll, dass Thor es 
ist, der das der Erde anvertraute keimende Saatkorn den langen Winter hindurch vor 
Frost schützt, aber doch nicht immer verhindern kann, dass späte Nachfröste den zarten 
Halmen schaden’). Ferner durchwatet Thor den Höllenstrom Wimur, aller Flüsse grössten, 
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um nach des Riesen Geirrödh Wohnung zu gelangen, die in der Unterwelt zu denken ist, 
gleich wie Grendels Höhle auf dem Meeresgründe. Auch nach seinem ersten Kampfe mit 
der Midhgardhschlange in Hymirs (Ymirs) Boot watet Thor nach der Erzählung der jüngeren 
Edda durch die See an’s Land zurück, weil ihm das Boot heim Kampfe unter den Füssen 
zerbrochen war.

Endlich durchwatet er, als die Asen aus gezogen sind, den Loki zu fangen, der sich 
in einen Lachs verwandelt und im Wasserfalle Franaugr verborgen hat, den Fluss von der 
Quelle bis zur Mündung und greift den Verhassten mit der Hand, indem derselbe versucht, 
über das Netz, das die andern Götter ausgespannt, hinweg zu springen.

Dass der menschliche Held Beowulf Meere und Ströme durchschwimmt, während der 
Gott Thor durch blosses Waten zum Ziele kommt, stört den Vergleich nicht, wenn man 
bedenkt, dass, während den Göttern Thaten zugeschrieben werden, die den Menschen un
möglich sind, in der Heldensage wohl für gewöhnliche Verhältnisse Unwahrscheinliches, 
nicht aber geradezu Unmögliches berichtet zu werden pflegt So durfte die Edda von Thor 
wohl erzählen, dass er, nachdem er auf hoher See die Midhgardhschlange mit dem Hammer 
getroffen, von Hymirs Boot an’s Land zurückwatete, unser Heldenlied aber konnte nicht 
füglich berichten, dass Beowulf den Sund mit Brëcca durchwatet habe, obgleich auch das 
Durchschwimmen desselben mehr als Menschenkraft erforderte. —

Nicht unerwähnt mag es bleiben, dass auch dem Namen unsers Helden ein Beiname 
Thors entspricht. Der letztere wird nämlich auch Biörn (Bär) genannt, und zwar scheint 
er besonders in Deutschland unter diesem Namen berühmt gewesen zu sein, so dass sich, 
als der Thor-Mythus durch die Einführung des Christenthums mehr und mehr in Verges
senheit gerieth, doch einzelne Sagen, die sich auf den Gott bezogen, erhielten und später 
als Mährchen den Bären zum Haupthelden bekamen. Thor war, wie schon oben gesagt, der 
Freund der Menschen und besonders der Beschützer des Ackerbaues; er hatte, als solcher, 
die Macht, durch einen Hammerwurf Eigenthum zu bestimmen und Grenzen festzusetzen. 
Sein Hammer hatte ferner noch die friedliche Bestimmung, Ehebündnisse zu weihen. So 
befiehlt Thrym, da Thor selbst, als Freyja verkleidet, nach Jotunheim gefahren war, um 
durch List seinen Hammer, den ihm der Riese entwendet, wieder zu erlangen:

„Beridh inn hamar brudhi at vígja, 
Leggit Miöllni ï meyjar knè, 
Vîgit okr saman vararhendi“1).

1) Bringt mir den Hammer, die Braut zu weihen, 
Legt den Miöllnir der Maid in den Schoss, 
Und gebt uns zusammen nach ehelicher Sitte.

(Thrymsquidha 32).

Mit demselben Hammer hält Thor die unheimlichen Gewalten, die in den Joten (Thursen) 
verkörpert sind, von der Erde fern und macht dieselbe den Menschen bewohnbar; kurz, er 
ist eigentlich der Friedebringer und Wohlthäter der Sterblichen, „Midhgardhs veor“’). 

2) Völo spâ 56.
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Dieser Glaube an Thors weihende und reinigende Kraft klingt in jenen Mährchen nach, 
welche einen Bären (seltener einen Menschen) als Vertilger böser Geister und so als den 
Reiniger und Weiher von Menschenwohnungen hinstellen. In dem altdeutschen „Märe vom 
Schretel und dem Wasserbären“ ist es ein gezähmter Eisbär, in der norwegischen Fassung ein 
„hvidbiörn“ (weisser, also ebenfalls Eisbär), in mehr oberdeutschen Sagen auch ein Mensch 
unter dem Namen „Peter Bär“ oder „Johannes der Bär“ (woraus dann der „starke fín.nš“ 
wurde), welcher einzelne Gehöfte oder Mühlen von bösen Poltergeistern befreit und wieder 
bewohnbar macht. Einige dieser Mährchen schildern den Geist als zwergenhaftes, doch 
riesenstarkes „Schretel“, andere (das norwegische) vervielfacht als ziemlich gutmüthige 
„Trollen“, die den Weihnachtsabend in einem Bauernhöfe feiern, andere (schleswigsche und 
niedersächsische) als Wassermann oder (das holsteinische) sogar als Wasserriesen, der alle 
sieben Jahre eine Mühle besucht und dann ihr Abbrennen verursacht, den jedoch endlich 
ein Bär so zurichtet, dass er blutig zum Fenster hinaus muss. In den Sagen vom starken 
Hans endlich sind diese Geister zu wirklichen Teufeln geworden, welche eine Mühle (die 
Teufelsmühle) durch ihren Spuk unbewohnbar machen, die aber von Hans eingefangen und 
zu Mehl gemahlen werden.

Sollte nun Beowulfs Kampf mit dem Unholde Grendel und mit dessen Mutter nicht 
Zusammenhängen mit jener Bärensage, die noch heute im Munde des Volkes, und besonders 
des schleswigschen und holsteinschen Volkes, lebt? Der Name „Bëovulf“ wird als „Bienen
wolf" erklärt, dass aber der Bär ein Bienenwolf genannt werden konnte, lehrt die Ver
gleichung mit der Thiersage, wo die Vorstellung vom Bären als dem „Honigdiebe“ eine 
sehr geläufige ist —

. Was die Anklänge unseres Liedes an andere, speciell deutsche, Sagenstoffe betrifft, 
so sind es besonders drei Stellen, die unsere Aufmerksamkeit verdienen. Im 6. Gesänge 
(v. 83—86) trägt Beowulf dem Könige Hrödhgâr auf, falls er im Kampfe mit Grendel fallen 
sollte, seine Rüstung dem Könige Hygelâc zu senden,

„Hrägla saelest, thät is Hrêdhlan lâf,
Vëlandes gevëorc“1).

1) Der Bekleidungen beste, die Hrèdhlas Nachlass ist,
Wilands Werk. •

2) Völundarquidha (Simr. Edda S. 113 ff.).

Es ist der in deutschen Sagen berühmte Schmied Wiland, dem hier die Rüstung Beowulfe 
zugeschrieben wird. Nach der Edda1 2) war derselbe (der dort Völundur heisst) der Sohn 
eines Finnenkönigs und „der kunstreichste Mann, von dem man in alten Sagen weiss“. 
Nachts wurde er vom Schwedenkönige Nidudur überfallen, beraubt und gefesselt fortge
schleppt. Um ihn unschädlich zu machen, doch zugleich um seine Kunstfertigkeit zu nützen, 
liess ihm Nidudur auf den Rath seiner Irau die Sehnen in den Kniekehlen durchschneiden 
und ihn auf eine Insel in eine Schmiede setzen. Dort schmiedete er dem Könige und 
seiner Gemahlin Waffen und Geschmeide, jedoch nur so lange, bis er Gelegenheit hatte. 

3
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sich zu rächen. Des Königs Söhne kamen, die schönen Rüstungen zu besehen, die er ge
schmiedet; da schnitt er ihnen die Köpfe ab und machte Trinkgeschirre daraus für 
Nidudur, aus den Augen aber Edelsteine für die Königin und aus den Zähnen Brust
geschmeide für Bödwilde, ihre Tochter. Bödwilde hatte einen Ring, den Völundur ge
schmiedet, zerbrochen; sie kam heimlich zu ihm, um denselben ausbessern zu lassen, 
Völundur aber verführte sie, nachdem er sie mit Meth trunken (gemacht, und hob sich 
dann in die Lüfte.

Ein deutsches Wilandslied existirt zwar nicht mehr, doch ist die Erzählung der nor
dischen Vilkinasaga, die im Wesentlichen mit der eddischen übereinstimmt, nach den Be
richten deutscher Männer (aus Bremen und Münster) niedergeschrieben.1) —

1) Vgl. Simrock, Edda S. 396 f.
2) Wie sie ehemals waren in allen Unthaten Nothgenossen.
3) Eig. Riesen, hier jedoch, wie an vielen andern Stellen des Liedes, überhaupt mächtige Feinde.
4) Vgl. Vollmers Gûdrûn, Einl. S. XVI ff.

Im 13. Gesänge erzählt während des Rittes der Dänenhelden von Grendels Moor zu 
des Königs Burg ein Sänger Hrôdhgârs, um die Zeit zu kürzen, von den Thaten Sigmunds 
und seines Neffen Fitela, „svâ hi är vaeron ät nidha gehvam nyd gestëallan“։). Äusser 
von ihren gemeinschaftlichen Kämpfen mit den Eoten ’) wird besonders von Sigmunds Kampf 
mit dem Drachen berichtet, den er allein (në väs him Fitela mid) unternahm und siegreich 
bestand. In der ältesten Form dieser Sage, wie sie uns im Beowulfsliede vorliegt, ist es 
also noch Sigmund (Sigemund, ahd. Sigemunt), der neben andem Ungeheuern Thaten den 
Drachen, der unter dem grauen Steine den Goldhort hütet, erlegt und sich des Schatzes 
bemächtigt, während in späteren Sagen seinem Sohne Siegfried (Sifrit des Nibelungenliedes, 
Sigurd der Edda) dieser Kampf zugeschrieben wird. Es scheint fast, als wenn die ältere 
Sage einen Siegfried noch gar nicht gekannt habe, weil sonst doch ohne Zweifel dieser 
viel berühmtere Held neben seinem Vater erwähnt worden wäre, da in der Edda (Gripisspâ 
52) ihm selbst verkündigt wird:

„So edeln Mann wird die Erde nicht mehr, 
Noch die Sonne schauen, Sigurd, als dich.“

Wie Schott in seiner Einleitung zu Vollmers Ausgabe des Gûdrûnliedes nachweist, 
sind die drei Theile jenes Gedichtes nur als drei verschiedene Fassungen derselben Sage, 
und Gûdrûn als eine und dieselbe Person mit ihrer Mutter (der jüngeren Hilde) und ihrer 
Grossmutter (der älteren Hilde) zu betrachten1 2 3 4). Ebenso scheint die Sage von Siegfried 
nur ein jüngerer Spross der ursprünglichen Sigmundsage zu sein, der sich im Laufe der 
Zeit bildete. Im Beowulfsliede wird vom Geschlechte der Völsungen (Välsinge) nur Sig
mund, der Sohn Välses, und sein Neffe Fitela genannt. Das etwas spätere Bruchstück von 
der Belagerung von Finsburg führt einen Fürsten der Seegen, Sigeferdh, an, der durch eine 
Stelle im Wandererliede (vid sídli) bestätigt wird, wo es heisst: „Saeferdh (vëold) Sycgum“.
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Dieser Sigeferdh oder Saeferdh nun muss zwar ein sagenberühmter Held gewesen sein, sonst 
würde ihn der Dichter des oben angeführten Bruchstückes nicht von sich selbst sagen lassen:

„Ich heisse Sigeferdh und bin der Seegen Fürst, 
Ein weitkunder Recke. Viel Weh Ideit ich aus, 
Viel schwerer Schlachten.“

Ob er aber für eine und dieselbe Person mit dem Völsung Siegfried zu halten ist, muss 
dahin gestellt bleiben, da in diesem Falle wohl auch sein berühmter Vater mit erwähnt 
worden wäre. Die ältere Edda kennt äusser Sigmund und Fitela, der dort Sinfiötli heisst 
und nicht nur als Neffe, sondern zugleich als eigener Sohn Sigmunds gilt, den er mit seiner 
Schwester gezeugt, noch drei Söhne Sigmunds, nämlich Helgi, Hamund und Sigurd (Sieg
fried). Dem Sigmund, der hier ungenau ein Sohn Völsungs genannt wird, während er selbst 
richtiger ein Völsung (d. h. ein Sohn Völses, ags. Välses) heissen sollte, werden nur noch 
diejenigen Thaten zugeschrieben, die er als Bluträcher seines Vaters mit Sinfiötli zusammen 
gegen seinen Schwager Siggeir ausfiihrte, während der Drachenkampf und die Erwerbung 
des Unglück bringenden Goldhortes schon dem Sigurd zufällt. In der spätem nordischen 
Völsungasaga werden auch die Vorfahren Völsungs genannt, Rerfr und dessen Vater Sigi, 
deren Geschicke sich vielfach mit denen Sigmunds und Völsungs vergleichen lassen. Wie 
Völsung durch seines eigenen Schwiegersohns Hand fällt und dann von seinem Sohne Sig
mund gerächt wird, so wird auch Sigi von den Verwandten seiner Frau ermordet, doch von 
seinem Sohne Rerfr an denselben gerächt. Wie Sigmund (als Bluträcher) in den Wäldern 
umher irrt und schreckliche Thaten verrichtet, so sehen wir auch Sigi (als Mörder) friedlos 
in der Welt umher irren und viele Fehden bestehen. Wie Sigmunds Sohn (Sigurd) erst 
nach dessen Tode geboren wird, so kommt auch Rerirs Sohn (Völsung) erst nach dem 
Tode seines Vaters zur Welt. Es scheint demnach, als wenn ¿lie Sage von diesen Ahnen 
Sigmunds auch nur eine „Reduplication“ (um Schotts Ausdruck zu gebrauchen) der Sig- 
mundsage wäre.

Im Nibelungenhede scheinen die älteren Wolsungen schon ganz vergessen zu 
sein und auch von Sigemunts Söhnen wird nur Sifrit genannt. Auf ihn concentrirt 
sich die Sage; Sigemunts Ruhm besteht nur noch darin, dass er eines solchen Helden 
Vater heisst.

Was die Unverwundbarkeit Siegfrieds (resp. Sigmunds) betrifft, so wird sie im Beo- 
wulfsliede, sowie in den älteren Eddaliedern, noch gar nicht erwähnt. Nach dem Fafnismâl 
hatte der Genuss des Drachenblutes nur die Wirkung, dass Sigurd die Reden der Vögel 
verstehen konnte. In dem prosaischen Sinfiötlalok wird schon erzählt, dass Sigmund so
wohl auf der Haut als im Innern habe Gift vertragen können, während seine Söhne nur 
äusserlich gegen Gift unempfindlich waren. Im Nibelungenliede gilt Sifrit als unverwundbar, 
weil er sich in dem Blute des erlegten Drachen gebadet; von semem Vater Sigemunt weiss 
die spätere Sage Nichts in dieser Beziehung. Nach dem späten Liede vom hömenen Sieg
fried war der Held, der daselbst Seyfried heisst, auf dem Wege zu einem Köhler, zu dem 
er als Schmiedegesell geschickt worden war, in ein Thal gerathen, in dem viele Drachen 

3*  
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und Schlangen hausten. Er warf Bäume auf die Ungethüme und zündete dieselben an; 
da begann das Horn der Würmer zu erweichen,

„ein bechlein her thet fliess:
Des wundert Seyfried sere; ein finger er dreyn stiess. 
Do jm der finger erkalte, do was er jm hürneyn; 
Wol mit demselben bache schmirt er den leybe seyn, 
Das er ward aller hürnen.“ —

Im 18. Gesänge ist von den Geschenken die Rede, die Beowulf von der Königin 
empfing, und besonders wird daselbst ein Halsschmuck als der schönste gepriesen, von dem 
man je gehört,

„sidhdhan Hâma ätväg
To herebyrhtan byrig Brosinga mene, 
Sigle and sinc-fat; sëaro-nidhas flëah 
Eormenrîces; gecëàs êcne raed“1).

1) seit Heime fortführte
Zu der heerglänzenden Burg die „Brosinga“-Kette, 
Siegelsteine und Schatzgefässe; er floh die Nachstellungen 
Ermenrichs; er wählte ewigen Rath (das beste TheilJ,

2) Simr. Beow. S. 186.

3) Herelingas, 
Entercan sflhte ic and Fridlan.

4) Reineke sagt (v. 2435 f.) zum Könige:
„Hl geve ju den (schat) ane allen hat,
So vrij alse den konnink Emerik besät.“

Vom Gothenkönige Ermenrich (Eormenric) ist ausführlicher im Wandererliede die Rede, und 
zwar wird derselbe dort „vrâdhes värloga“, der im Zorne treulose, genannt Dort wird 
auch unter den Gefolgsleuten Ermenrichs Hâma (Heime) angeführt, und es heisst von ihm 
und einigen anderen: në vaeron thät gesidha tha saemestan (nicht waren sie des Gefolges 
die säumigsten). — Brosinga men übersetzt Simrock mit „der Breisacher Schatz“ und ver
steht darunter das in der deutschen Heldensage „so berühmte Hariungengold“1 2). Nach 
Marner lag der „Ymelunge“ (besser Amelunge) Hort im Burlenberge (Bürglenberge) bei 
Breisach; er könnte daher auch wohl der Breisacher Schatz genannt worden sein. Der
selbe hatte ursprünglich den Hariungen, den Neffen Ermenrichs, gehört, die auch im Wan
dererliede erwähnt und Emerca und Fridla genannt werden3). Diese liess König Ermenrich 
auf Sibichs treulosen Rath hinrichten; sein Dienstmann Heime jedoch entführte ihm den 
Schatz und brachte denselben seinem andern Neffen Dietrich. Später kam der Hort den
noch an Ermenrich und konnte daher der Amelunge oder (wie in Reineke de Voss) auch 
geradezu Ermenrichs Schatz heissen4). Dieser Schatz scheint in alter Zeit eine solche Be
rühmtheit in Deutschland gehabt zu haben, dass sogar die Scandinavier, die ihn vielleicht 
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unter dem Namen Breisacher (Brosinga) Hort kennen gelernt hatten, den Halsschmuck der 
Freyja (in der jüngeren Edda) die Breisacher Kette (Brisinga men) nannten. —

Von den übrigen im Liede auftretenden Personen gehören noch halb der Sage an: 
der anglische Offa (Ges. 27), die dänischen Scildinge (Ges. 1) und der gothische Eormenric 
(Ges. 18). Viel weniger sagenhaft erscheint die Geschichte des Gëâtenkömgs Hygelâc, und 
besonders der Bericht von seinem Raubzuge nach Friesland, der für uns deshalb interessant 
ist, weil er in die deutsche Geschichte des früheren Mittelalters eingreift. Erwähnt wird 
dieser Zug an vier verschiedenen Stellen des Liedes:

1) Im 18. Gesänge wird erzählt, dass Beowulf von der Dänen-Königin unter anderen 
Geschenken einen herrlichen Halsring empfangen habe, und dass später diesen Ring 
(worunter wohl eine aus Ringen gewundene Halskette zu verstehen ist) sein Lehensherr 
Hygelâc trug, als er übers Meer zog, um Unheil zu suchen in der Friesen Fehde. Es fiel 
der mächtige König bei der Begegnung mit den Franken, und die Feinde raubten der 
Leiche zugleich mit der Brustbekleidung den Halssclunuck. Dass die Worte:

„Gehvëarf thâ in Fran cna fadhm
Fëorh cyninges“

zu übersetzen seien: „Es wandte sich da in der Spiesse Umarmung die Seele des Königs 
hinweg", wie Kemble in seiner Ausgabe des Beowulf will, ist nicht wahrscheinlich, obwohl 
franca auch einen Wurfspiess bedeutet. Es steht durchaus Nichts im Wege, die Worte 
„in Francna fadhm“ durch „in der Franken Umarmung“, d. i. „im Handgemenge mit 
den Franken“ zu übersetzen, da auch in den übrigen noch anzuführenden Stellen ent
weder die Franken im Allgemeinen oder einzelne zum Frankenbunde gehörige Völker ge
nannt werden.

2) Im 32. (33.) Gesänge, wo von Beowulfs Vorbereitungen zum Kampfe mit dem 
Drachen die Rede ist, heisst es: „Ihm graute nicht vor dem Kampfe, denn er hatte der 
Stürme viel zuvor schon erfochten. Nicht die kleinste der Schlachten war es, wo man 
Hygelâc erschlug, den Sohn Hrèdhlas, als er den Zug gegen die Friesenlande unternommen. 
Beowulf allein entrann dem allgemeinen Blutbade, das die Hetvaren unter den Gëâten an
gerichtet; ihn rettete seine Schwimmkunst.“

3) Im 34. (35.) Gesänge, wo Beowulf vor dem Kampfe mit dem Drachen seiner 
früheren Thaten gedenkt, wird auch erwähnt, wie er Däghräfn, den Helden der Hú
gén, der dem erschlagenen Hygelâc das Kleinod geraubt hatte, um es dem Friesen
könige zum Geschenke zu bringen, mit der Hand erwürgte und ilun den Halsschmuck 
wieder abnahm.

4) Im 39. (40.) Gesänge wird erzählt, wie ein Bote den Gëâten - Kämpen den Tod 
ihres Königs Beowulf hinterbringt und dabei an die Gefahren erinnert, die dem gëâtischen 
Volke von auswärtigen Feinden drohen, wenn diese den Tod des Helden, den Alle gefürch
tet, erfahren. Besonders sei den Franken und Friesen Grund zur Rache gegeben durch 
den Kriegszug, den Hygelâc (50 Jahre früher) mit einer Flotte nach Friesland zu den Hú
gén unternommen, wo ihn der Hetvaren Uebermacht im Kampfe niederschlug.
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Fassen wir die Hauptmomente dieser vier Stellen zusammen, so erhalten wir Folgen

des: Hygelâc, ein König der Gëâten (Jüten), unternimmt einen Raubzug in das Land der 
Friesen, und zwar zu Schiffe; er wird jedoch von den fränkischen Hugen und Hetvaren 
geschlagen und verliert selbst das Leben. Ein Huge nimmt ihm seinen prächtigen Hals
schmuck ab, um denselben als Siegeszeichen dem Könige der Friesen zu bringen, doch 
Beowulf, ein Verwandter Hygelâcs, entreisst jenem das Kleinod wieder und rettet sich da
mit durch Schwimmen zu den Seinigen.

Vergleichen wir hiermit was Gregor von Tours in seinem Geschichtsbuche (I, 3) sagt: 
„His gestis Dani cum rege suo nomine Chochilaicho evectu navali per mare Gallias appetunt 
Egressique ad terras pagum unum de Theoderici dévastant atque captivant, oneratisque 
navibus tarn de captivis quam de reliquis spoliis reverti ad pátriám cupiunt. Sed rex 
eorum in littus residebat, doñee naves altum mare comprehenderent, ipse deinceps secuturus. 
Quod quum Theoderico denuntiatum fuisset, quod scilicet regio ejus ftierit ab extrañéis 
devastata, Theodebertum filium suum in illas partes cum valido exercitu ac magno armorum 
apparatu direxit. Qui interfecto rege hostes navali proelio superatos opprimit omnemque 
rapinam terrae restituit.“

Mit dieser Erzälilung Gregors v. Tours stimmt beinahe wörtlich überein eine Stelle 
der späteren Gesta reg. franc, (cap. 19), in welcher auch der Name des ausgeplünderten 
fränkischen Gaues genannt wird, nämlich pagus Attoariorum. Zunächst erkennen wir in 
diesen Attoariern (aspirirt Hattuarier oder Chattuarier) die Hetvaren unseres Gedichtes. 
Dieser pagus Chattuariorum lag nun aber auf dem rechten Ufer der Maas, im cleveschen 
und gelderschen Lande. Sehen wir uns in jener Gegend etwas weiter um, so finden wir 
am Ufer der Maas einen Ort Namens Kuik, nach älterer Schreibart Kuuk oder Kuek. 
Sollte dieses Kuuk nicht die mehr oberdeutsche Form für das ags. Hug, den Wohnplatz 
der Hugen, die den Gëâtenkönig erschlugen, sein?

Es ist kaum zweifelhaft, dass das ags. Hygelâc und das fränkische Chocliilaich ein 
und derselbe Name ist Dass dieser Hygelâc bei Gregor von Tours ein König der Dänen 
heisst, kann uns nicht Wunder nehmen, wenn wir bedenken, dass den Franken alle Be
wohner der Länder zwischen Nord- und Ost-See als eines (nämlich dänischen) Stammes 
erschienen, da sie alle der Seeräuberei mein oder weniger zugethan waren.

Dass der Raubzug hauptsächlich ein Zug gegen die Friesen genannt wird, könnte 
Bedenken erregen, da in der Stelle bei Gregor v. Tours von Friesen keine Rede ist, sondern 
gerade die Franken als besonders beschädigt angeführt werden. Nun aber ist bekannt, 
dass auch die Bewohner des Stiftes Utrecht Friesen waren. Es liegt daher die Annahme 
nahe, dass Hygelâcs Zug zunächst gegen diese westlichen Friesen gerichtet war, in deren 
Gebiet schon zur Zeit der Merovinger einige durch ausgedehnten Handel berühmte Städte 
lagen, dass jedoch nach Plünderung dieser Gegenden das gëâtische Geschwader die Maas 
hinauf segelte, um auch den Gau der fränkischen Chattuarier heimzusuchen. Hier nun fand 
Hygelâc, besonders durch die Tapferkeit der Hugen (Bewohner von Kuuk), bei seiner Nie
derlage seinen Tod. Die Angabe unseres Liedes, dass Beowulf allein zu den Seinigen zu
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rückgekehrt sei, will Leo1) so erklären, als ob er ohne den König wieder nach Jütland 
gekommen sei; die Stelle möchte jedoch ganz wörtlich zu verstehen sein: es gelang dem 
Beowulf allein von Allen, die (mit kleineren Fahrzeugen) am Ufer zurückgeblieben waren11), 
sich durch Schwimmen zu retten und wieder zu den bereits die Maas hinab geschickten 
grösseren, mit Beute beladenen Schiffen zu gelangen.

1) Leo, Beow. S. 11.

2) Vgl. Gregor v. Tours a. a. 0.




