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Die animalen Organe der
(Eine vergleichende Skizze .)

Thiere .

J _Jie Organe des thierisehen Körpers sind wesentlich zweierlei Art ; näm¬

lich solche , welche derselbe mit dem Pflanzenkörper gemeinsam hat , und in wel¬

chen Thier und Pflanze als zu einer Gruppe der Naturproducte d . i . zn den or¬

ganischen gehörig erscheinen , die sogenannten vegetativen Organe , welche die

Ernährung im weitesten Sinne des Wortes genommen umfassen , ausserdem auch

die Fortpflanzung , obwol die Organe der letzteren eine gewisse Ausnahmsstelhmg

einnehmen , da sie sich nicht blos auf die Erhaltung des Individuums , sondern

auch auf die Erhaltung der Art erstrecken . Der thierische Körper besitzt aber

auch noch eine Reihe von Organen , durch deren Anwesenheit sich derselbe vom

Pflanzenkörper wesentlich unterscheidet , ja in Gegensatz zu demselben tritt ; es

sind dies die animalen Organe , nämlich die Organe der Bewegung und der Em¬

pfindung ; die Anwesenheit der letzteren gibt dem Thiere eine höhere Stellung in

der Reihe der Naturkörper als der Pflanze und bildet den einzigen wesentlichen

Unterschied zwischen diesen beiden organischen Naturproducteu .

1 . Die Organe der Bewegung .

Die einzelnen organischen Wesen stehen in fortwährender Conkurrenz um

ihre Existenzbedingungen , im Kampfe um Raum und Nahrung ; Pflanzen unter¬

einander , Thiere und Pflanzen und Thiere untereinander bekämpfen sich deren

wegen unausgesetzt , sie führen den „ Kampf ums Dasein“ . Während aber nun die

Pflanze im allgemeinen an Ort und Stelle gebunden ist , und wenn sie an diesen

nicht genügend Raum und Nahrung findet , oder den andringenden Feinden mit

den ihr durch die Natur gebotenen Schutzmitteln nicht Widerstand leisten kann ,

zu Grunde gehen muss , bleiben dem Thiere immer noch Auswege , bald im min¬

deren , bald im höheren Grade . Das Thier ist der Bewegung fähig , es kann , wenn

es seine Existenzbedingungen nicht findet , seinen Standort verändern oder wenn

es durch die Natur darin verhindert ist , wenigstens Bewegungen ausführen , die

den Zweck haben , Nahrung zu erwerben und sich Angriffen gegenüber zu ver -

theidigen , d . li . den Kampf ums Dasein aufzunehmen . Sehr verschieden sind je¬

doch die Träger dieser Bewegungen , nämlich die Bewegungsorgane .
1 *
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den Radialstämmen des Ambulacralgefasssystems entspringend in verschiedener

Anzahl nnd Anordnung aus der lederartigen oder kalkartigen Körperumhüllung

hervorgestreckt und zurückgezogen werden können ; am Grunde sind sie mit einem

Bläschen ( Ambulla ) versehen , das seinen flüssigen Inhalt durch eigene Contraktion

in diese treibt und dieselben anschwellt , so zwar , dass sie bald kurz bald lang

erscheinen und oft so verlängert werden können , dass sic alle anderen Kürper¬

anhänge weit überragen ; am freien Ende tragen sie häufig eine Saugscheibe zum
Anhaften . Indern sich die Füsschen durch Eintreiben des Wassers aus der Am¬

bulla verlängern und allenfalls mit dem Saugnapf festhaften , dann aber kontra¬

hieren und dadurch den Körper nachziehen , kommt eine langsam schleppende Be¬

wegung zu Stande . Bei denjenigen Echinodermen , denen Ambulacren und mit ihnen

auch die Radialstämme des Ambulacralgefasssystems fehlen , findet die Bewegung

durch um den Mund kranzförmig gestellte Tentakeln statt , die mit dem Schlund¬

ringe des Systems Wasser führender Kanäle kommunizieren , und daher nur als

modificirte Ambulacralanhänge zu betrachten sind .

Während bei den l ’olypen und Quallen in der Regel glatte , seltener quer¬

gestreifte einzelne Muskelfasern in der Körpermasse zur Unterstützung der Be¬

wegung auftreten , ist bei den Echinodermen schon ein Schritt weiter gethan ; wo

nämlich das Kalkskelett der Haut sich blos auf einzelne Kalkkürpcr beschränkt ,

die in verschiedener Form der lederartigen Haut eingesenkt sind , finden wir die

Differenzirung der ursprünglichen Leibcssubstanz soweit vorgeschritten , dass ein

vollständiger mit der Haut verwachsener Hautmuskelschlauch zur Ausbildung ge¬

langt , bestehend aus Längs - und Ringmuskeln ; so bei den Seewalzen . Längs¬

muskel sind fünf vorhanden , welche sich an 5 Platten des Kalksringes anschliessen ,

der um den Schlungring gelegen ist ; die Ringmuskeln kleiden gleichzeitig das

Innere aus . Durch Contraktionen dieses Muskelschlauches bewegen sich vorwie¬

gend diese Thiere ; nebenbei finden sich bei einigen auch Ambulaeralfüsschen , die

entweder in 5 Längsreihen gestellt sind oder sich unregelmässig über die ganze
Haut vertheilen und zurückziehbar sind .

Wenn wir die Bewegungsformen der Amorphozocn mit den der Aktinozoen

vergleichen , so lässt sich eine gewisse Analogie innerhalb der einzelnen Haupt -

abtheilungen dieser beiden Thiergruppen nicht wegläugnen ; Spongion und Polypen

sind vorwiegend festsitzend , Polycistinen und Aealephcn erscheinen in ihren Be¬

wegungen mehr passiv als aktiv und lassen sich zumeist vom Wasser tragen ;

Rhizopoden und Echinodermen bewegen sich schleppend auf fester Grundlage ,

ohne stetes Vorn und unten , Infusorien und Holothuricn haben bei Bewegung auf

fester Unterlage den Bauch unten , Mund vorne ; es zeigt sich darin der gleiche

Entwicklungsgang innerhalb der einzelnen Gruppen bei stetem Fortschritte .

Ein von den bisherigen durch Form und Bildung verschiedenes Bewegungs¬

organ findet man bei den Weichthieren . Während bei der Mehrzal der kopflosen

Weiehthiere ein Ortswechsel gar nicht stattfindet , andere aber durch ihre Bewe¬

gungsform noch an die niederen Thiere erinnern , so die freilebenden Tunicaten ,

die sich durch regelmässige Contraktionen ihres von starken Muskeln durchzogenen

Körpers bewegen , und nur Appendicularia allein ein selbstständiges Bewegungs¬

organ in Form eines sehr langen , platten Ruderanhanges aufweist , ist bei fast
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allen anderen Weichthieren ein wenn auch morphologisch verschiedenartig , doch

funktionell stets nur der Bewegung angehöriges gemeinsames Organ , nämlich der

Fuss , ausgebildet , der dadurch entsteht , dass sich die Muskelmasse vorwiegend

auf einen Theil der Haut , nämlich auf den die Bauchseite bildenden , vereinigt ,

während die übrige Haut nur wenige Muskelfasern besitzt , die sich in dem wei¬

chen Bindegewebe derselben verteilen .

Die vollkommenste Ausbildung zeigt der Fuss bei den Cephalophoren ,

von welchen man auch ausgehen muss , wenn man zu einem richtigen Verständ¬

nisse dieses so mannigfaltig ausgebildeten Organs gelangen will . Entweder erscheint

er daselbst , wie bei den Gastropoden , als ein ungeteiltes , unpaares muskulöses

Bewegungsorgan an der Bauchseite in Form einer flachen Scheibe , die manchmal

auch seitlich lappenartige Fortsätze zeigt , Schwimmhäute genannt , wie bei Gastro -

pteron , oder er ist bei einzelnen durch eine Querfurche geteilt und die Bewegung

erfolgt wie bei den Spannern ( Tedipes ) , oder durch eine Längsfurche , so dass

abwechselnd die rechte und linke Seite des Fusses vorgeschoben wird ( Phasianella ) ;

in seltenen Fällen ist er rudimentär entwickelt ( Rhodope ) , bei manchen gar nicht ,

( Phyllirhoe ) und wird dann durch einen Steuerschwanz ersetzt . In den meisten

Fällen lässt aber bei den Cephalophoren der Fuss deutlich eine Zusammensetzung

aus drei , manchmal vier Theilen erkennen , die man als Pro - , Meso - und Metapodium

bezeichnet , während rechts und links noch ein paariges Epipodium hiezukommen

kann , so dass der Fuss aus einem mittleren unpaaren Theil und aus zwei seit¬

lichen Teilen besteht , die aber nicht immer alle vorhanden sind , und wenn vor¬

handen , oft mannigfache Umbildungen zeigen . So findet man bei den Hetropoden

alle drei wesentlichen Theile und zwar ist das Metapodium weit nach rückwärts

gerichtet , gestreckt und bildet den hintern schwanzartigen Abschnitt des glasartigen

Körpers , während das Pro - und Mesopodium , das erstere zu einer komprimirten

Flosse , Kiel genannt , das letztere zu einem Saugnapf umgewandelt erscheint ; das

Mcsopodium entspricht der Sohle der Gastropoden . Bei den Pteropoden ist der

unpaarige Theil des Fusses verkümmert , während unterhalb des Mundes zwei

seitliche flossenartige Anhänge vorhanden sind , die man als Epipodium auffassen

kann ; sie bilden häutige Anhängsel , durchzogen von queren und radialen Muskel¬

fasern und bringen das Thier durch flügelartige Bewegung von der Stelle ; ent¬

weder sind diese Flossen vom rudimentären Fusse getrennt , oder stehen mit ihm

in unmittelbarem Zusammenhänge . Bei den Scaphopoden ist der Fuss lang und

dreilappig .

An die Cephalophoren reihen sich in aufsteigender Ordnung die Cephalo -

poden an ; hier erfährt der Fuss eine eigenthümliche Umwandlung : der nnpaare

Theil erscheint in Form von Armen , die kreisförmig den Mund umstellen und an

der Innenseite entweder der ganzen Länge nach oder nur an der Spitze mit Saug¬

näpfen besetzt sind ; seltener erscheinen sie ohne Saugnäpfe und bilden dann

kürzere , geringelte Fortsätze , vergleichbar den Fühlern ; das Epipodium bildet

eine muskulöse Röhre , Trichter genannt ; beide , sowol Arme als auch Trichter ,

dienen zur Bewegung .

In absteigender Reihe schliessen sich an die Cephalophoren die Acephala .

Da bei diesen Tlneren der Kopf fehlt , ist der Mund an den Vorderrand des Fusses
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gerückt . Bei denjenigen xicephalen , die mit der Schale festsitzen oder deren Kör¬

per in eine Kalkröhre eingeschlossen ist , ist der Fass verkümmert ; bei den der

Ortsbewegong fähigen ist er entweder seitlich zusaramengedrückt , heilförmig oder

auch keulenförmig , manchmal auch knieförmig gebogen ; durch Zusammenziehung

des sog . Fussmuskels , der sich in der Nähe des Schlossbandes an der inneren

Seite beider Schalen befestigt , kann derselbe ganz in die Schale zurückgezogen

aber auch mit demselben Muskel gestreckt , gebogen und gewendet werden .

Manchmal erweitert er sich auch zu einer söhligen Scheibe und dient dann zum

Kriechen ; ist er knieförmig gebogen , so ist die Bewegung eine springende . Bei
Einzelnen beobachtet man auch eine schwimmende Bewegung , dadurch hervorge¬

bracht , dass sich beide Klappen abwechselnd öffnen und schliessen ; ist der Fuss

rudimentär entwickelt , so geschieht , wie z . B . bei Pecten , die Bewegung dadurch ,

dass sie einige Byssusfäden möglichst hoch und an verschiedenen Stellen fester

Gegenstände befestigen , und dann den Körper nachzielien .
In ähnlicher Weise wie die Actinozoen lassen sich auch die Malakozoen

mit den Amorphozoen hinsichtlich der Bewegung vergleichen , so dass die Bryozoen ,

schwimmenden Tunicaten , Muschelthiere und Gasteropoden den Polypen , Acalephen ,

Echinodermen und Holothurien gleichgestellt werden können .

Vergleichende Tabelle der Bewegungsformeu der niederen Thierreiche .

Thiergruppe festsitzend
schwimmend ,

mehr passiv , als
aktiv

am Boden

scldeppende Be¬
wegung

Bewegung am
Boden kriechend

Amorpliozoa

( Sporigia , Poly -
cistina , Rhizopoda ,

Infusoria )'

Spongien
(Schwämme )

Polj ' cistina Rhizopoda
(Wurzelfiissler )

Infusorien

(Hypotricha )

AcUnuzim

(Polypen , Aca¬
lephen , Echinoder -
men , Ilolotlmrien )

Polypen
(Korallenthiere )

f

Acalephen
(Quallen )

Echinodermen

(Seesterne &
Seeigel )

Holothurien

(Seewalzen mit
Füsschen )

jValakozoa

(Bryozoen ,
Tunicaten , Muschel¬
thiere , Schnecken )

Bryozoa
(Moosthierchen )

Tunicaten

(freilebende )
Muschelthiere Gastropoda .

Ein dem Ilautmuskelschlauch der Holothurien ähnliches Bewegungsorgan

findet man bei fast allen Würmern ausgebildet . Das unter der Epidermis befind¬

liche Gewebe nimmt zalreiche Längs - und Ringmuskeln auf und verwandelt sich

dadurch in einen subcutanen ilautmuskelschlauch , der für den Typus der Würmer

mit geringen Ausnahmen charakteristisch ist .
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Bei den Plattwürmern verbindet sich derselbe ganz enge mit dem Körper¬

parenchym und besteht bei den Cestoden aus einer oberen Schichte von Quer -

und Längsfasern , darunter Längsmuskel , und unter diesen eine Schichte von

Ringfasern ; die beiden letzten Schichten sind überdies noch insbesondere an den

Seiten des Leibes von Faserbündeln durchzogen , welche vom Rücken gegen die

Bauchseite verlaufen . Aus dieser sehr stark angelegten Muskulatur erklärt sich

auch die ungeheuere Beweglichkeit der Cestoden und die Fähigkeit derselben

ihren Körper bedeutend verkürzen und ebenso verlängern zu können ; eine ähnliche

Bauart findet man bei den Trematoden oder Saugwürmern ; bei den Turbellarien oder

Strudelwürmern besteht der Hautmuskelschlauch aus einer ringförmigen und einer

Längsfaserschicht , durchsetzt von anderen Faserbündeln , die ebenfalls vom Rücken

gegen die Bauchseite verlaufen .

Bei den Rundwürmern begrenzt der Plautmuskelschlauch die Leibeshöhle ,

die bei den früheren Formen sehr wenig entwickelt ist ; bei den hieher gehörigen

Acantocephalen besteht dieser Schlauch aus zu oberst gelegenen kräftigen Quer¬

fasern , darunter Ijängsfasern ; sehr stark entwickelt erscheint er bei den Nema¬

toden oder Fadenwürmern und zwar besteht er hier aus Längsmuskeln von spin¬

delförmiger Gestalt , welche in zwei dorsale und zwei ventrale Theile angeordnet

sind , während die äussere Ringfaserschiclite vollständig fehlt . Bei allen Nematoden

ndt Ausnahme von Gordius und Trichocephalus besitzt der Körper an den Seiten

zwei Stellen in Form von Längsstreifen , die von Muskeln frei bleiben , und Seiten¬

linien oder Seitenfelder genannt werden ; ihrer Bauart nach deutet man sie als

Excretionsorgane , vergleichbar dem Wassergefässsystem . Ausserdem wird aber

' auch noch der Plautmuskelschlauch durch derbere , faserige Stränge unterbrochen ,

die am Rücken und an der Bauchseite gelegen sind und Medianlinien genannt

werden , so dass man eine Piücken - und Bauchlinie unterscheidet , obwohl sich bei

manchen auch noch ähnliche unterbrechende Linien zwischen den eigentlichen

Median - und Seitenlinien vorfinden . Ueber den eigentlichen Zweck dieser Median¬

linien , die als unmittelbare Fortsetzung der Subcuticularschichte zu betrachten sind ,
ist man dermalen noch im Unklaren .

Die Muskulatur der zu den Anneliden gehörigen Hirudincn schliesst sich

in der Ausbildung an die komplizirte Form der Plattwürmer an , während die des

Chaetopoden jener der Acantocephalen und Nematoden sich nähert . Bei den Stern¬

würmern , Gephyreen , findet man die Muskelmasse ganz enge mit der Haut ver¬

einigt und besteht aus zu oberst gelegenen Ringfasern , denen Längsfasern und

hierauf abermals Ringmuskel folgen . Bei den zu den Würmern eingezälten Rofi -

feren reduzirt sich die ganze Muskulatur auf einzelne Züge und als Plauptbewe -

gungsorgan erscheint das Räderorgan , d . i . einstülpbare , mit Wimpern besetzte

Plautsäume des Kopfendes ; in seiner einfachsten Form erscheint dasselbe als ein

Wimpernsaum um die Mundspalte herum , oder es ist das ganze ICopfende in grös¬

seren oder geringeren Entfernungen von der Mundspalte aus mit diesen Wimpern

besetzt , ohne aber das Kopfende zu überragen ; in seiner weiteren Ausbildung bil¬

det der Wimpernsanm zwei über einander liegende Wimpernkränze am Kopfrandc

oder die Wimpern stehen auf keulenförmigen , armartigen Fortsätzen des Plaut -
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saumes . In allen diesen Fällen sind aber die Wimpern keineswegs den Cilien

der Infusorien zu vergleichen , da sie willkülirlich bewegt werden .

Ausser dem eigentlichen Hautmuskelschlauch finden sich bei der Mehrzal

der Würmer noch Organe , die zur Bewegung dienen und vom Hautmuskelschlauch

aus mit Muskelfasern versehen werden : so finden wir bei den meisten parasitischen

Würmern und bei den Hirudinen Saugnäpfe , entweder an einem oder an beiden

Körperenden , manchmal auch in der Mitte des Körpers ; bei anderen direkt in der

Haut befestigte Borsten , entweder in geringer Anzal oder so häufig , dass sie die

Haut seitlich und am Rücken dicht bedecken ; bei manchen sitzen diese Borsten

auf eigenen Fusstummeln , Parapodien genannt , auf ; selten sind diese Fussstummeln

borstenlos , z . B . bei Tomopteris . Diese Borsten sind bald Stachel - bald hakenförmig ,

bei einer Gattung , Peripatus , erinnern sie ganz an die Klauen der Gliederthiere .

Zur vorherrschenden Entwickelung gelangen die Bewegungsorgane in der

Reihe der Anthropoden , wodurch ein vielfältigerer Verkehr mit der Aussonwelt

vermittelt wird . Während bei den früheren Thiergruppen die zur Bewegung not¬

wendige Muskulatur , wie wir dies am deutlichsten bei den Würmern sehen , sich

durchgehends auf die Hauptachse des Körpers verteilte und eine Bewegung sich

hauptsächlich nur auf Contraction und Expansion der Körpermassc erstreckte ,

finden wir dies bei den Gliederthiereu nur in geringem Masse und zwar bei jenen ,

die in ihrer äusseren Bauart sich noch an die Würmer anschliessen , und zwar an

die Anneliden . Diese Gliederthiere , z . B . fusslose Larven , bewegen sich dann in

der Weise , dass die in einzelne Leibesringe differenzirte Körpermasse von vorne

nach rückwärts sich zusammenzieht und dann umgekehrt wieder ausdehnt , wobei

ihnen die beiden Körperenden als Stützpunkte dienen , von welchen aus die vorher

angedeuteten Bewegungen ausgehen . Um die Ausführung dieser Bewegungen zu

unterstützen , findet man bei vielen derartigen Gliederthiereu verschieden gestaltete

Anhänge , als Borsten , Häkchen u . s . w . an der ganzen Körperperipherie oder nur

auf der Bauchseite , wodurch ein natürlicher Uebergang zum Auftreten der sog .

Fussstummeln der Larven und Pentastomiden gegeben ist , die zwar schon als

selbstständige Schreitorgane anzusehen sind , aber keineswegs die eigentliche Orts

bewegung von der Hauptachse auf sich übernehmen , sondern vielmehr ebenso wie

die oben angedeuteten Anhänge nur als Stützpunkte der Bewegung erscheinen ,

sich aber von ähnlichen Gebilden der Würmer dadurch unterscheiden , dass sich

in sic auch schon die Muskeln des Körpers fortsetzen . Bei der Mehrzahl der

Gliederthiere wird die zur Bewegung notwendige Muskulatur von der Hauptachse

des Körpers auf die durch weitere Differenzirnng der Bewegungsorgane entstan¬

denen gegliederten Anhänge übertragen und wird dadurch das Thier befähigt , die

vollkommensten und schwierigsten Formen der Bewegung zu vollführen . Die un¬

mittelbare Folge davon ist , dass die in der Achse gelegenen festen Theile ihre

ursprüngliche Gleichartigkeit einbiissen und sich verschiedenartig gliedern , wäh¬

rend sich die eigentliche Bewegung von dem ausgebildeten Hautskelette auf die

als Ausstülpungen dieses Hautskelettes anzusehenden Gliedmassen überträgt , die

ihren Stützpunkt in jenem finden .

Die Muskulatur der Gliederthiere erscheint daher niemals als einziger

Hautmuskelschlauch , sondern ist entsprechend der grösseren oder geringeren Seg -
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mcntirung des Körpers und mit Rücksicht auf die Funktionen , welche den ein¬

zelnen Segmenten und den an ihnen vorkommenden Anhängen zulallen , entspre¬

chend gegliedert .

Währeud sie in jenen Segmenten , die sich nur leicht an einander bewegen ,

wenig entwickelt ist , finden wir sic dort vorherrschend , rvo insbesondere Bewegung

vermittelt werden soll , und anderseits bei jenen Gliederthieren , bei welchen die

Körpersegmente gleichmässig ausgebildet sind oder sich die Gliedmassen gleich -

massig verteilen oder vollständig fehlen , ist auch die Muskulatur dem entsprechend

regelmässig verteilt , was auch schon bei den Anneliden angedeutet ist ; ( z . B .

Larven der Insekten und Tausendfüssler ) . Sännntliche Muskeln nehmen ihren Ur¬

sprung und enden auch in der inneren Seite des I lautskelettes , und zwar bildet

die Anheftung nach den bisher gemachten Untersuchungen stets an zwei auf ein -

anderfolgenden Segmenten des Körpers oder Abschnitten der Gliedmassen statt .

Die dadurch scheinbar bedingte Einseitigkeit der Bewegung wird aber dadurch

aufgehoben , dass man ausser diesen Muskeln noch zahlreiche Einzelmuskeln vor -

lindet , die bezüglich Anbaftung und Richtung eine grosse Verschiedenheit zeigen ;

so findet man z . B . bei allen Gliederthieren , bei welchen Rücken und Bauchseite

durch eine weiche Körperschichte getrennt sind , Muskeln , die vertikal oder auch

schräg vom Rückentheil zum Bauchtheil seitwärts verlaufen und durch ihre Con¬

tra ktilität eine Annäherung beider Tlicile gestatten . Bei manchen Spinnenthieren

gehen diese Muskeln sogar durch die Leibeshöhle zwischen den inneren Organen

durch . Bei den meisten Gliederthieren aber , bei denen Fortsetzungen des Chitin¬

gerüstes in Form von Bänken oder gabelförmigen Gerüsten in das Innere der

Leibeshöhlc hinein Vorkommen , findet man auch daran die Bewegungsmuskel der

Gliedmassen befestigt .

Die Gliedmassen der Gliederthiere zerfallen in ventrale und dorsale ; zu

ersteren gehören die Beine , zu letzteren die Flügel . Die Beine als Lokomotions -

organe bestehen in ihrer entwickelten Form aus fünf gelenkig mit einander ver¬

bundenen Gliedern , die man als Hüfte , Schenkelring , Schenkel , Schiene und Fuss

bezeichnet . Während sich diese Tlieile bei den Insekten durchgehend » naehweisen

lassen , wenn auch oft in mannigfach veränderter Form , welche durch die Art der

Thätigkeit — Schwimmen , Schreiten , Springen — bedingt wird , ihiden wir schon

unter den Spinnen einzelne Gruppen , bei denen Schiene und Fuss lUslit mehr von

einander zu trennen sind ; so bei den Milben ; bei den Krustenthicren ' iindt ■ausend -

fiissern ist dies eine ganz gewöhnliche Erscheinung . Am schwierigsten 'gestaltet

sich aber flie Herstellung eines Zusammenhanges mit den oberwähnten Gliedern

in dem Falle , wenn , wie bei manchen Knistern , die Beine die Form von häutigen

Blatten oder Blättern annehmen und oft auch noch sich spalten , welche letztere

Erscheinung sich besonders an den Endgliedern zeigt . Die Beine sind entweder

an allen Körpersegmenten vorhanden , wie bei den Tauseudfiissern , oder sie be¬

schränken sich nur auf bestimmte Körpersegmente in der Zal von 3 , 4 oder 5

Paaren . Während sie im ersteren Falle alle gleichmässig ausgebildet sind , zeigen

sie im letzteren Falle verschiedenartige Foimen , wie wir dies bei Insekten und

Krustenthieren bestätigt linden ; es iibt daher hier auch die Verteilung einen Ein¬

fluss auf die Form aus . Sämmtliche Beine erscheinen als Ausstülpungen des Chitin -
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gerastes . Von den ventralen Bewegungsorganen durch dorsale Befestigung und

durch Mangel an Gliederung verschieden zeigen sich die Flügel , die überdies « nur

der höchst entwickelten Gruppe der Gliederthiere , den Insekten , zukommen . Sie
sind entweder in der Zal 2 oder 4 vorhanden und zeigen hinsichtlich Form und

Consistenz mannigfache Verschiedenheiten , dienen aber nur allein zur Bewegung .

Vergleichende Tabelle der Bewegungsformen der mittleren Tliierreichc
( Würmer , Gliederthiere ) .

Thiergrnppe

Bewegung der Hauptachse angehürig :

Bewegung auf gegliederte
Anhangsorgane der Achse

übertragen

blos durch
Hantinuskel -

schlaueh

unterstützt durch
Borsten oder Saug¬

näpfe

unterstützt durch
Fussstummel

diese Organe
gleichmässig an

allen Leibesringen

dioso Organe nur
an bestimmten
Leibesringen

lVitruier Rundwürmer ,
Plattwürmer

fusslose Larven
der Insekten

Ringelwürmer
(Lumbricina ,

Hirudinca )

Ringclwiirnier
(Chactopodes )

— —

( ülleder -
tltiere

— Insektenlarven ;
Linquatulina

Myriapoden
(Tausendfiisser )

Decapoda ;
Arachnida ;

Insecta .

Während bei den Gliederthieren ein äusseres mit der Haut verwachsenes

Skelett , zur Ausbildung gelangt , welches die Weichgebilde und Muskeln völlig ein -

schliesst , iindet man bei den Wirbelthieren die festen Theile am Innern des Kör¬

pers und bilden bei den entwickelteren Formen das Innenskelett in der Hauptachse

des Körpers , welches in der einfachsten Form als eine ungegliederte , gallertartig¬

knorpelige Achse , Rückensaite , chorda dorsalis , erscheint , die sich alhnälig nebst

ihren häutigen Scheiden zu gesonderten Wirbeln entwickelt . An dieses innere feste

Skelett schliesspn sich gegen die Peripherie des Leibes hin die Muskellagen an ,

welche -zur Bewegung der festen Theile dienen . Wo die chorda dorsalis als solche

vorhandmi ist , trägt sie in ganz gleicher Weise zur Bewegung bei , wie z , B . die

ungegliederte , aber biegsame Haut der Nematoden , indem sie gleich dieser der

Muskelbewegung einen festen Stützpunkt verleiht . Hat sich die chorda dorsalis

bereits in gesonderte feste Wirbel mit weichen Zwischenlagen entwickelt , sind aber

selbstständige Bewegungsorgane in Form von Anhängen an der Körperachse noch

nicht vorhanden , so findet eine den Würmern analoge Bewegung statt , indem durch

Biegungen und Windungen der Wirbelsäule der Körper weitergeschoben wird . In

diesem Falle sind die einzelnen Wirbel noch ziemlich gleichmässig ausgebildet ,

die Segme -ntirung des Körpers ist eine derartige , dass noch gleichartige Theile

entstehen , die als Kopf und Rumpf , oder als Kopf , Leib und Schwanz , , welcher

letzterer dann insbesondere der Bewegung dienlich ist , benannt werden . Treten

aber endlich eigene gegliederte Bewegungsorgane auf , so wird ähnlich wie bei den



13

Gliederthieren die Bewegung von der Hauptachse auf diese Organe übertragen ,

die nie mehr als in zwei Paaren vorhanden sind , und sind diejenigen Theile des

Skelettes , an welchen diese Organe befestigt sind , voiherrschend entwickelt ; die

Segmentirung des Körpers wird eine ungleichartige : der Körper zerfällt dann vor

allen in zwei den Anheftungspunkten der Bewegungsorgane entsprechende Kegionen ,

den Schultergürtel und das Becken mit Kreuzbein , an welche sich dann noch die

Hals - , Kücken - , Lenden - und Schwanzregion anschliessen . Wenn man diese Haupt¬

formen der Bewegung nur allein ins Auge fasst , könnte man den Wirbelthiertypus

als eine Vereinigung des Wurm - und Gliederthiertypus auffassen .

Bei denjenigen Wirbelthieren , die noch äusserer Bewegungsorgane ent¬

behren , bei denen daher die ganze Körperachse an der Bewegung theilnimmt ,

findet man die Muskeln als aktive Bewegungsorgane insbesondere ausgebildet ; sie

sind hier aber , wie hei allen AYirbelthieren , nicht mit der Haut verwachsen , son¬

dern von dieser durch das lockere Unterkautzellgewebe getrennt . Desgleichen findet

man die Muskel auch bei jenen Wirbelthieren insbesondere entwickelt , hei denen

zwar äussere gegliederte Organe Vorkommen , die aber weniger zur Bewegung ,

als vielmehr als Stützpunkte der Bewegung dienen , in welchem Falle daher eben¬

falls noch die ganze Körperachse sich an der Bewegung betheiligt . Das erstere

finden wir bestätigt bei den Schlangen , das letztere bei den Fischen , bei denen

die Flossen mehr nur die Bewegung reguliren , als selbst bewegend auftreten . Bei

diesen findet man zu beiden Seiten des Rumpfes eine mächtige Lage von Muskeln ,

die jederseits in eine dorsale und ventrale Schichte sich spaltet und durch ihre

Wirkung insbesondere in der hinteren Rumpf - und Schwanzgegend , wesentlich das

Schwimmen erleichtert . Bei den Schlangen , denen mit wenigen Ansnahmen äussere

Bewegungsorgane oder Stützen der Bewegung fehlen , spannen sich nicht nur zwi¬

schen den einzelnen benachbarten Rippen , sondern auch zwischen entfernteren mit

Ueberspringung der dazwischenliegenden , Muskeln aus , sodass dadurch im Vereine

mit der leichten Beweglichkeit der Wirbel und der Rippen jene sanft wellenförmige

Bewegung zu Stande kommt , die wir an diesen Thieren bewundern .

Bei denjenigen Wirbelthieren , bei denen die Bewegung durch äussere ge¬

gliederte Organe vermittelt wird , daher die Körperachse nicht mehr in der Weise

zur Bewegung beiträgt , wie bei den früher erwähnten , sind auch für diese Organe

eigene Bewegungsmuskeln vorhanden , während die Muskeln der Kürperachse nur

die Bewegung der einzelnen Theile derselben vermitteln und so indirekt sich an

der Lokomotion betheiligen . Diese eigenen Muskeln nehmen ihren Ursprung aus

den Seitenrumpfmuskeln der Körperachse und befestigen sich an zwei auf einander

folgende , gelenkartig verbundene Glieder der Bewegungsorgane , um für den gemein¬

samen Zweck der Bewegung — Beugen und Strecken der Gliedmassen und da¬

durch bewirkte Lokomotion des Körpers — harmonisch zusammenzuwirken . Die

einzelnen festen Theile der Gliedmassen erscheinen als feste Stützpunkte der Be¬

wegung zugleich aber auch als die Hebel , die bewegt werden sollen .
Im Wesentlichen lassen sich bei den Wirbelthieren in Rücksicht auf Aus¬

bildung und Medium , in dem sich die Tliiere bewegen , dreierlei Hauptbewegungs¬

werkzeuge unterscheiden , die aber morphologisch durchgehends gleichwertige

Organe sind und denselben Bildungsgang zeigen , aber durch Umbildung , Ver ~



kiirzung , zum Tlicil auch durch Reduzirung der einzelnen Tlieile als scheinbar ganz

verschiedene Organe sich darbieten ; es sind dies die Flossen , Flügel und Beine .

Die Beine als die entwickeltsten Bewegungsorgane der Wirbelthiere be¬

stehen in ihrer ausgebildetsten Form aus Oberschenkel , Unterschenkel ( mit Scliien -

und Wadenbein ) Fusswurzel ( aus zwei Reihen von Knochen ) Mittelfuss und Zehen

in der Fünfzahl und sind in zwei Paaren vorhanden , von denen die vorderen durch

den Schultergürtel , die hinteren durch das Becken an die Wirbelsäule befestigt

sind . Sie zeigen mannigfache Verschiedenheiten hinsichtlich Zal , Länge und Aus¬

bildung . Was die Zal betrifft , so sind zwar bei den meisten zwei Paare vorhanden ,

doch reduzirt sich nicht selten die Zal auf ein Paar , indem bald die vorderen ,

bald die hinteren fehlen . Rücksichtlich der Länge gilt der Grundsatz , dass sie

hei allen Amphibien und Reptilien , bei denen die Beine mit wenigen Ausnahmen

mehr nur als Stützpunkte der Bewegung fungiren , ferner bei allen Säugetliieren ,

die die Beine ausser zum Gehen noch zu anderen Geschäften , z . B . zum Graben ,

Klettern u . s . w . verwenden , niedrig sind , dort aber , wo sie nur als Träger des

Körpers erscheinen , länger sind , wie wir dies bei den meisten Säugetliieren be¬

stätigt finden . Auch die Länge der vorderen und hinteren Gliedmassen variirt

gegen einander ; gleich lang oder fast gleich lang sind sie bei schreitender , die

hinteren länger als die vorderen bei springender Bewegung .

Eine Umbildung erfahren die Beine bei denjenigen Wirbclthieren , die im

Wasser leben ; die einzelnen Tlieile der Gliedmassen sind gegen einander ver¬

kürzt und abgeplattet und stellen äusserlich ungegliederte Ruderflossen dar , wäh¬

rend der Körper noch in eine kräftige zur Bewegung beitragende Schwanzflosse

ausgeht ; hei anderen findet man in ihren verkürzten Th eilen bewegliche Glied¬

massen , mit einer breiten Ruderflosse endend , indem die einzelnen Zehen durch

eine sie umhüllende Haut verbunden sind ; in der einfachsten Form spannt sich
zwischen den Zehen beider oder nur eines Paares der Extremitäten eine Schwimm¬

haut aus . Desgleichen sonderbar umgeändert sind die vorderen Beine bei den

Flatterthieren ; hier breitet sich zwischen den verlängerten Mittelhandknochen und

Fingern mit Ausnahme des kurzen Daumens eine zarte Haut aus , die überdies an

den beiden Seiten des Rumpfes bis zu den freien Zehen der hinteren Gliedmassen

verlaufend die vorderen Gliedmassen in flügelartige Organe umwandelt , so dass

diese Thicrc zur flatternden Bewegung befähigt sind , eine Erscheinung , die schon

bei den Pelzflatterern , Flugbeutlern und Flughörnchen angedeutet ist , indem sich

bei diesen Thieren zwischen den einzelnen Extremitäten eine Flughaut ausspannt ,

die als Fallschirm beim Springen Anwendung findet . Die grössten Verschiedenheiten

zeigen die Beine wohl hinsichtlich der Ausbildung ihrer einzelnen Tlieile , insbe¬

sondere der Fusswurzel - und Mittelfussknochen und in Verbindung damit der

Zehen , während Oberschenkel und Unterschenkel sieh ziemlich konstant erweisen .

Mehr als find Zehen kommen nirgends vor , dagegen reduzirt sich ihre Zal all -

miilig bis aul eine , nämlich die mittlere , und im gleichen Schritt damit vereinfacht

sich auch die Fusswurzel und der Mittelfuss , so dass zuletzt nur ein einziger Mit¬

tel ! ussknochen übrig bleibt in Form eines langen Röhrenknochens , wie man dies

bei den Einhufern findet ; Verwachsungen des Waden - und Schienbeines kommen

nicht selten vor , ebenso rudimentäre Ausbildung des ersteren . Im Allgemeinen ist
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noch zu bemerken , dass dort , wo die vorderen Gliedmassen bei der Bewegung

nur eine einfache Stütze dem Körper bieten , ein Schlüsselbein fehlt , dagegen ein

solches überall dort , wo die vorderen Gliedmassen noch andere Vorrichtungen

z . B . Graben , Klettern , zu vollführen haben , vorhanden ist ; ein Becken fehlt allen

jenen , die keine hinteren Gliedmassen besitzen und ist dort , wo diese nur wenig

entwickelt sind , rudimentär ausgebildet .

Unter Flügel versteht man im Allgemeinen die mit Federn bedeckten , zur

Bewegung in der Luft dienenden vorderen Gliedmassen der Vögel . Sie " sind voll¬

kommen den vorderen Gliedmassen der anderen Wirbeltliiere gleichzuhalten , da

sie nur mit geringen Abweichungen denselben Bau , wie diese zeigen ; sie besitzen

nämlich nur zwei Handwurzelknochen mit einem verlängerten Mittelhandstück und

drei Fingern . Sie dienen im Allgemeinen zur Ortsbewegung in der Luft , versehen

aber auch manchmal die Funktion von Ruderorganen , oder unterstützen durch

rasche Bewegung das Laufen . Ausser Flügeln besitzen aber alle Vögel noch eigene

Bewegungsorgane für das Land , die in die Kategorie der Beine gehören und ab¬

gesehen von dem rudimentär entwickelten Wadenbeine und von den zu einem

einzigen Knochen , dem Lauf , verwachsenen Fusswurzel - und Mittelfussknochen , an

welchen sich die Zehen anschliessen , dieselbe Bauart zeigen . Diese Beine ver¬

mitteln aber nicht blos die Bewegung am Lande oder im Wasser , sondern sie

dienen auch öfters zu Verrichtungen , die bei anderen Wirbelthieren den vorderen

Gliedmassen zukommen , z . B . zum Ergreifen der Nahrung . Nach ihrer speziellen

Bauart unterscheidet man sie in Gangbeine , Watbeine und Schwimmfüsse .

Unter Flossen versteht man die eigenthümlichen Bewegungsorgane der

Fische . Die hier zuerst in Betracht zu ziehenden Flossen , die als Analoga der

vorderen und hinteren Gliedmassen aufzufassen wären , sind die paarigen Brust -

und Bauchflossen . Obwohl die Brustflossen manchmal fehlen , kann man sie doch

in Rücksicht darauf , dass wenn sie vorhanden , stets eine bestimmte Stellung haben

und anderseits mit einem dem Schultergürtel vergleichbaren Gerüste in Verbindung

stehen , den vorderen Gliedmassen ganz gleichstellen , da anderseits auch noch

zwischen Schultergürtel und Flossenstralen , zwei Reihen kurzer Knochen vorhan¬

den sind , die wol als Arm - und Handknochen mit bedeutender Verkürzung aufge¬

fasst werden könnten . Schwieriger gestaltet sich dies hei den Bauchflossen ; denn

abgesehen davon , dass sie oft fehlen , und dass sie im Falle des Vorhandenseins

ihren Standpunkt wechseln , indem sie bald am Bauche , bald hinten , bald unten ,

ja sogar vor den Brustflossen stehen , sind sie auch nie mit der Wirbelsäule in

fester Verbindung , sondern stecken nur mittelst einzelner Knochenplatten , die man

als Becken deuten müsste , entweder lose im Fleische , oder sind sogar wie die

Brustflossen am Schultcrgtirtel befestigt . Ausser den erwähnten Brust - und ßauch -

flossen findet man aber bei den Fischen noch andere meist durch Stralen gestützte

Hautsäume , die bald am Rücken gelegen sind — Rückenflosse — bald am Hinter¬

ende des Körpers — Schwanzflosse — bald in der Nähe des Afters — Afterflosse ,

und die ebenfalls die Bewegung unterstützen , insbesondere die Schwanzflosse . Bei

manchen Fischen erfahren die Bauchflossen eine bedeutende Verlängerung und

werden dann zu Flatterorganen .
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Vergleichende Tabelle der Bewegungsforinen der höchsten Thierreiche
( Fische , Amphibien , Reptilien , Vögel und Säugcthicre .)

Thiergruppe

Bewegung noch vorzüglich der
Hauptachse angehürig :

Bewegung übertragen auf die
Anhangsorgane der Hauptachse :

unterstützt durch
cliorda dorsalis oder

Wirbelsäule

unterstützt durch
Flossen , Fussstummel

oder kurze Füsse

diese Organe Flügel
oder

Flatterfüsse
diese Organe Beine

Epische Leptocardii ,
Cyclostomi

alle übrigen Fische
— —

üinphibicn Apoda
Schwanzlunche

(Caudata )
— Frösche

(Ecaudata )

Reptilien Serpentes ; Anquis ;
Ringelechsen

Saurii ;
Pythonidae

— Schildkröten

Viigel — —
Vögel Vögel

Siiiig -etliierc — Flossenfiissler ,
Wale .

Flatterthiere ;

Pelzflatterer ; Flug¬
hörnchen und

Flugbeutler .

die übrigen
Säugethierc .

2 . Die Organe der Empfindling .

Die zweite Reihe der Organe , welche Thier und Pflanze von einander

trennen , sind die Organe der Empfindung , welche den Zweck haben , den Verkehr

des Innern mit der Anssemvelt zu vermitteln und den Körper zu willklihrlicher

Bewegung anzuregen ; mittelst dieser Organe kommen die Thiere zum Bewusstsein

äusserer Einflüsse , anderseits aber auch zur Kenntniss der im Inmern des Körpers

stattfindenden Störungen . Das allgemeine Organ der Empfindung heisst Nervensystem .

Bei den niedrigsten Thierformen , den Amorphozoen , ist keine Spur eines

Nervensystems zu finden , und was von Empfindung vorhanden ist , hat seinen Sitz

nicht in eigenen Organen , sondern nur in der Sarkode ; jedoch ist man hier

eigentlich nicht berechtigt , von Empfindung zu sprechen , da selbe das Bewusst¬

sein von der Einheit des Körpers voraussetzt , was beim Nichtvorhandensein eines

eigenen Nervensystems anzunehmen , wohl schwer ist . Man kann bei diesen Tliie -

ren höchstens von einer gewissen Reizbarkeit der Sarkodenmasse reden , die auch

wirklich vorhanden ist . So lässt sich eine solche Reizempfänglichkeit bei den

Schwämmen nachweisen , die sich darin äussert , dass sie die Oelfnungen , von wel¬

chen ihre gallertartige Kürpermasse durchbohrt ist , auf Einwirkung hin verkleinern

und vergrössern , während bei den Polycistincn bis jetzt eine Reizempfänglichkeit

nicht beobachtet wurde . Besonders reizbar erscheint die Sarkode bei den Rhizopoden ,

indem sich selbe in Folge von äusseren Eindrücken ausdehnt oder zurückzieht ,

ln ähnlicher Weise zeigen sich die Infusorien sehr empfindlich gegen äussere Ein¬

drücke , aber auch gegen Licht , Temperatur und riechende Stoffe ; sie bewegen

sich fast immer dem Lichte zu , und ihre Thätigkeit wird unter Einfluss der Wärme
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eine erhöhte ; sie suchen Nahrung auf , wobei sie am meisten wol der Geruch

leitet und wo es Nahrung - gibt , sind sie zalreicher versammelt , was wohl schon

als erste Spur eines Bewusstseins gedeutet werden könnte . Ebenso wie bei den

vorerwähnten , fehlen auch den Polypen jegliche Organe der Empfindung ; jedoch

zeigen die hier schon in der Sarkodemasse teilweise auftretenden „ Muskelfasern“

eine erhöhte Reizempfänglichkeit für äussere Eindrücke , insbesondere für Liebt .

Bei allen anderen Thiergruppen ist ein Nervensystem mehr oder weniger

deutlich überall nachgewiesen , zeigt aber innerhalb derselben derartige Verschie¬

denheiten in der Anordnung der einzelnen Theile , dass man mit Berücksichtigung

aller dieser Verschiedenheiten gewisse Haupttypen aufstellen kann , und zwar den

bilateralen Typus der Wirbelthiere , den bilateralen der Gliedertbiere , den bilate¬

ralen der Mollusken und den radiären Typus der Strahlthiere .

1) Das bilaterale Nervensystem der Wirbelthiere .

Das Nervensystem der Wirbelthiere lässt deutlich einen centralen und

einen peripherischen Theil unterscheiden . Der centrale Theil erscheint in der

einfachsten Form als ein längs des Rückens gelegener Strang , Rückenmark ge¬

nannt , der gleiclimässig den Körper durchzieht , und im Innern einen Hohlraum

besitzt , den man den Centralkanal des Rückenmarkes nennt ; so beim Lanzettfisch¬

chen . In seiner weiteren Ausbildung differenzirt sich der vordere Theil dieses

Rückenstranges zu einem „ Gehirn“ , das also nur als eine Erweiterung des Rücken¬

markes zu betrachten ist , ( daher sich auch der Rückenmarkkanal in selbes fort¬

setzt [Hirnhöhlen ] ) und sich von diesem nur durch die Grösse und weitere Aus¬

bildung unterscheidet . Dieses Gehirn ist anfangs , wie z . B . bei allen Fischen ,

klein , und ähnelt dem embryonalen Gehirne der höheren Wirbelthiere und besteht

aus einer Reihe meist paariger hintereinander liegender Anschwellungen , in der

Schädelkapsel eingeschlossen , ohne dieselbe auszufüllen , welche den einzelnen

Theilen des Embryonalhirnes der höheren Wirbelthiere entsprechen , und eine mehr

gleichmässige Ausbildung zeigen ; den vorderen Theil bilden meist zwei kleinere

rundliche Massen , die unten durch einen markigen Strang mit einander verbunden

sind , während zwei symmetrische innen hohle kuglige Massen das Mittelhirn bilden ;

unter selben liegt ein unpaarer Gehirnanhang mit zwei seitlichen eirunden An¬

schwellungen , das Zwischenhirn ; das Hinterhirn bildet einen unpaaren Abschnitt ,

an dem sich dann das verlängerte Rückenmark anschliesst .

Bei den Amphibien und Reptilien sind diese Anschwellungen ungleich -

mässiger ; das Vorderhirn übertrifft an Grösse das Zwischen - und Mittelhirn , und

bedeckt bei den Reptilien schon zum Theil das Mittelhirn ; an und für sich bleibt

aber das Gehirn noch klein , an der Oberfläche glatt und ohne Windungen , wie

bei den Fischen . Bedeutend mehr als bei Reptilien ist das Gehirn bei den Vögeln

entwickelt ; es hat zwar noch keine Windungen , aber das Vorderhirn bildet bereits

zwei grosse Halbkugeln , die das Zwischen - und Mittelhirn bedecken ; auch das

Hinterhirn ist stärker ausgebildet und zeigt ausser dem unpaaren Abschnitte kleine

seitliche Anhänge , die schon bei einzelnen Reptilien angedeutet sind ; das ver¬

längerte Rückenmark bildet mit dem eigentlichen Rückenmark einen starken Winkel .
2



Den höchsten Grad der Entwicklung erreicht das Gehirn hei den Säuge¬

thieren , sowohl was Masse als auch Ausbildung anbelangt . Die zwei grossen Halb¬

kugeln zeigen an der Oberfläche characteristische Windungen , die nur bei den

niederen Säugethieren noch fehlen , in Zal und Tiefe aber im allgemeinen ver¬

schieden sind und nicht , wie man früher annahm , mit der höheren Rangstufe der

Thiere in Verbindung stehen , sondern , wie Dareste nachgewiesen , mit der Grösse

des Thieres , so dass innerhalb derselben Ordnung - kleinere Formen fast glatte ,

grössere Formen windungsreiche Hemisphären besitzen . Diese Halbkugeln füllen

nicht blos den vorderen Theil des Schädels aus , sondern überdecken auch das

Mittel - , Zwischen - und nicht selten auch das Hinterhirn . Letzteres , das kleine

Gehirn , besteht bei den niederen Formen noch aus dem sogenannten Mittelstück ,

bei den höheren Säugethieren ist dies gegen die Seitenlappen in der Entwicklung

zurückgedrängt und bildet beim Uebergang in das Rückenmark eine starke mittlere

Anschwellung , die Varolsche Briike , die bei den Vögeln noch fehlt .

Was das Rückenmark betrifft , so lässt sich zeigen , dass selbes wie das

Gehirn mit der höheren Entwicklung des Thieres an Masse zunimmt , doch nicht

in dem Verhältnisse , wie das Gehirn , indem es von diesem an Masse sehr bald

übertroffen wird . Dort wo das Gehirn sehr klein ist , überwiegt das Rückenmark

dieses bedeutend , wie wir dies bei Reptilien , Amphibien und Fischen finden ; bei

den Vögeln und Säugethieren findet das umgekehrte Verhältniss statt . Bei den

Fischen erstreckt sich selbes im allgemeinen gleichmässig durch den Rückgrat¬

kanal und ist selten platt , meist cilindrisch ; ähnliches findet man bei den Amphi¬

bien , nur erscheinen hier schon im Rückenmark den Ursprungstellen der Extre¬

mitätsnerven entsprechende ^ Anschwellungen . Bei den Reptilien sind Gehirn und

Rückenmark an Masse fast ganz gleich , letzteres aber noch so lang als das Rück¬

grat ; die Anschwellungen sind vorhanden , verschwinden aber mit dem Mangel an

Gliedmassen ; bei den Vögeln reicht es fast bis an das Ende des Rückgrates ,

während es bei den Säugethieren den Wirbelkanal gewöhnlich nur bis zur Kreuz¬

beinregion erfüllt . Die Anschwellungen sind in beiden Fällen im Verhältnisse zur

Ortsbewegung entwickelt , jedoch besteht bei den ersteren die sogenannte cauda

equina nur aus wenig Nervenstämmen , während sie bei den Säugethieren mächtig -
entwickelt ist .

Während das Gehirn als Träger der geistigen Fähigkeiten und als Central -

organ der Sinneswerkzeuge erscheint , bildet das Rückenmark die Leitung - für

die vom Gehirne übertragenen Reize , und ist insbesondere das Organ der Ueber -

tragung von Erregungen ohne Mitwirkung des Gehirns , so bei der sogenannten

Reflexbewegung , bei der Mitempfindung und Mitbewegung .

Unter dem peripherischen Theil des Nervensystems begreift man alle im

Körper verlaufenden , aus Nervenfasern bestehenden Nervenbündel , die als lange

Stränge und feinere Fäden theils vom Gehirne , theils vom Rückenmarke ausgehen

und sich von da aus im ganzen Körper vertheilen . In der ausgebildetsten Form

entspringen an der unteren Seite des Gehirnes 12 Nervenpaare , von denen acht

dem eigentlichen Gehirn und vier dem verlängerten Rückenmark angehören ; die

ersteren haben ihren Verlauf nur im Kopfe , während die letzteren auch Zweige

in die Eingeweide abgeben . Die dem eigentlichen Gehirne angebörigen Nerven -
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paare sind der Reihe nach 1 ) der Riechnerv ; 2 ) der Sehnerv ; 3 ) der Augen -

muskelnerv ; 4 ) der Rollmuskelnerv der Augenmuskeln ; 5 ) der dreitheilige Nerv ,

der zu dem Gesicht , zu den Zähnen und den Kiefermuskeln je einen Zweig ent¬

sendet ; 6 ) der äussere Augenmuskelnerv , der in der Augenhöhle die äusseren

Augenmuskeln mit Nervenfäden versieht ; 7 ) der Gesichtsnerv , versorgt die Haut

der Schläfe , des äussern Augenwinkels und eines Theiles des Backens , sowie des

Kinnes und des oberen Theiles des Halses ; 8 ) der Gehörnerv ; 9 ) der Geschmacks¬

nerv ; 10 ) der herumschweifende Nerv , der bis zu den Lungen und dem Magen

verläuft ; 11 ) der Zungenmuskelnerv und 12 ) der Nackenmuskelnerv . Vom Rticken -

marke entspringen 31 Nervenpaare , von denen 8 dem Halse , 12 dem Rücken ,

5 der Lende , 5 dem Kreuzbeine und 1 der Gegend zwischen dem Kreuzbeine und

den Schwanzwirbeln angehören ; sie haben alle zwei Wurzeln , eine vordere ( untere )

und eine hintere ( obere ) , welche zu einem rundlichen Stamme jederseits verschmel¬

zen , und von welchen die vordere Bewegungsfasern , die hintere Empfindungsfasern

enthält , so zwar , dass jeder vom Rückenmark entspringende Nervenstrang Bewe -

gungs - und Empfindungsnerven abgibt .

In der vorbesprochenen Form findet man das peripherische Nervensystem

im allgemeinen bei den Säugethieren , den Vögeln und auch den Reptilien ausge¬

bildet . Bei manchen nackten Amphibien und Fischen reduziert sich die Anzahl

der Gehirnnerven , indem der Gesichtsnerv und die Augenmuskelnerven mit dem

dreitheiligen Nerven zusammenfallen , während der Zungenmuskelnerv und der
Nackenmuskelnerv als Theile des herumschweifenden Nerven erscheinen .

2 ) Das bilaterale Nervensystem der Gliederthiere und Würmer .

Das Nervensystem der Gliederthiere zerfällt gleich dem der Wirbelthiere

in einen centralen und einen peripherischen Theil ; der centrale Theil lässt aber

kein eigentliches Gehirn und Rückenmark unterscheiden , sondern zeigt eine für

die Gliederthiere charakterische Anordnung . Die im Körper auftretenden Nerven -

anschwellungen , Ganglien genannt , bilden hier einen sogenannten Schlundring und

einen Bauchstrang . Der Schlundring besteht gewöhnlich aus zwei über dem Schlunde

gelegenen Nervenanschwellungen , dem oberen Schlundganglion , und zwei unter

demselben liegenden , dem untern Schlundganglion , welche durch zwei den Schlund

umschliessende Bänder , Commissuren , mit einander in Verbindung stehen .

Das obere Schlundganglion wird auch als Gehirnganglion oder kurzweg

Gehirn bezeichnet , ist aber keineswegs mit dem „ Gehirne“ der Vertebraten zu

vergleichen , während der Bauchstrang ( oder Bauchganglienkette ) wegen seiner dem

Rückenmark der Wirbelthiere entgegengesetzten Lage auch als „ Bauchmark“ be¬

nannt wird . Der Bauchstrang besteht aus einer Reihe von central gelegenen Gang¬

lienpaaren , verbunden durch paarige Commissuren , und steht mit dem untern

Schlundganglion in Verbindung .

Innerhall ) der Reihe der Gliederthiere weist aber dieser allgemeine Bau¬

plan zahlreiche Verschiedenheiten auf . Was das Gehirnganglion betrifft , so hängt

seine Entwicklung mit der der Sinnesorgane , insbesondere der Sehwerkzeuge zu¬

sammen . So findet man hei den parasitischen Copepoden , bei denen die Seliwerk -
2 *
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zeuge rudimentär oder gar nicht entwickelt sind , das Gehirn als eine einfache

Commissur ausgebildet , indem vom untern Schlundganglion seitlich ein Paar Ner -

venstänune nach vorn verlaufen , ohne sich oberhalb des Schlundes zu einem Gan¬

glion zu vereinigen ; ähnliches zeigt sich noch bei einigen Acarinen . In manchen

Fällen ist das Gehirnganglion mit dem unteren Schlundganglion nur durch äusserst

kurze Commissuren verbunden , so dass beide Ganglien fast als eine Masse er¬

scheinen , die von der Speiseröhre durchbrochen ist , wie das bei den Arachniden

zum grossen Theil der Fall ist . Im allgemeinen wäre sonst noch zu bemerken ,

dass diejenigen Gliedertliiere , bei denen die Sehwerkzeuge insbesondere ausge¬

bildet sind , auch ein besonders ausgebildetes Gehirnganglion aufweisen , sogar

schon mit einer Reihe von Anschwellungen , wie dies insbesondere unter den In¬

sekten bei den Hautflüglern zu Tage tritt .

Bei weiten den meisten Veränderungen ist wohl die Bauchganglienkette

unterworfen , sowohl was die Zahl der Ganglien als auch die Grösse derselben betrifft .

Ist der Körper in gleichmässige Segmente getheilt , wie wir dies bei den

Larven der Insekten den Tausendfüssern , und auch manchen Krustenthieren linden ,

so sind auch die Ganglien gleichmässig gegliedert und von einander entfernt und

entspricht fast jedem Segmente ein eigenes Ganglion . Sobald aber eine ungleich -

mässige Gliederung des Körpers eintritt und einzelne Segmente auf Kosten der

andern sich vergrössern , erscheint auch die Grösse der Ganglien verschieden , so

dass die den grösseren Brustringen entsprechenden Ganglien die den kleinern

Hinterleibsringen angehörigen übertreffen , bis endlich in Folge Verkürzung der

Längscommissuren einzelne nahe liegende Ganglien so unter einander verschmelzen ,

dass einzelne centrale Nervenmassen gebildet werden , die man wohl noch von ein¬

ander unterscheiden kann ; zuletzt verschwinden die Längscommissuren gänzlich

und 2 — 3 getrennte Nervenmassen erscheinen als Bauchstrang . Im äussersten
Falle verschmelzen auch diese Nervenmassen noch untereinander zu einem

einzigen Nervenknoten , wie bei den Acarinen und den brachyuren Decapoden ;

bei einigen parasitischen Insekten vereinigt sich sogar das untere Schlundganglion
mit dem Bauchmarke .

Deutlich ausgebildet im allgemeinen ist auch das peripherische Nerven¬

system , dem jene Nerven angehören , die theils entweder unmittelbar aus den

Ganglien oder auch aus den Commissuren der Bauchganglienkette ihren Ursprung

nehmen . So entsendet das obere Schlundganglion die Sinnesnerven für Fühler

und Augen , aber auch Bewegungsnerven für diese , während die für die Musku¬

latur und Bedeckung bestimmten Nerven aus den Ganglien des Bauchstranges

ihren Ursprung nehmen . Die im centralen Nervensystem ausgeprägte Gliederung

erstreckt sich auch auf den peripherischen Theil , indem die einzelnen Nerven hin¬

sichtlich ihrer Wirkung nicht vom ganzen Centrum abhängen , sondern von den

einzelnen Theilen , aus denen sie entspringen .

In seinem Bauplane vollständig übereinstimmend mit dem Nervensysteme

der Gliedertliiere ist das der Würmer , das daher nicht als eigener Typus aul -

gefasst werden kann .

In der einfachsten Form erscheinen im Kopfthcile über dem Schlunde 2

durch eine Quercommissur verbundene Nervenknoten , die man als „ Hirnganglien“
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bezeichnet , von (lenen zwei Nervenfäden , die an den Seiten des Körpers verlaufen ,

ausgehen . Bei manchen sind diese sehr wenig entwickelt und kaum von andern

aus der „ Hirnganglien“ entspringenden Nerven zu unterscheiden , z . B . hei einigen

Trematoden , während sie bei andern z . B . den Nemertinen deutlich hervortreten ,

und bei Oerstedia schon an die Bauchseite rücken , als erste Andeutung eines ven¬

tralen Bauckstranges . Bei den G -ephyreen gesellt sich zu den Gehirnganglien auch

ein Schlundring , der mit dem ventralen einfachen „ Bauchstrange“ in Verbindung

steht . Die höchste Ausbildung , in der sich die Würmer unmittelbar an die Glie -

derthiere anreihen , erreicht das Nervensystem bei den Anneliden , bei welchen

zu dem oberen Schlundganglion noch eine Reihe von ventralen Ganglien hinzu

kömmt , die durch Quercommissuren mit einander verbunden , mit dem Gehirngang¬

lion durch eine Schlundcommissur vereinigt sind .

Das peripherische Nervensystem zeigt eine den Gliederthieren gleiche

Ausbildung .

3 ) Das bilaterale Nervensystem der Mollusken .

Das Nervensystem der Mollusken bildet ein Mittelding zwischen dem der
Würmer und dem der Gliederthiere . Von dem der Würmer unterscheidet es sich durch

das Vorhandensein eines unteren Schlundganglions , von dem der Gliederthiere im

allgemeinen durch den Mangel der Bauchganglienkette , nähert sich aber wohl am

meisten dem der Gliederthiere , da ja das untere Schlundganglion als erstes Ganglien¬

paar der Bauchganglienkette betrachtet werden und daher den Mollusken eine

reduzierte Bauchganglienkette zugeschrieben werden kann ; aus diesem Grunde

könnte man auch füglich den Typus der Mollusken mit jenem der Gliederthiere

vereinigen . Das Nervensystem dieser Thiere besteht daher aus einem oberen

paarigen Schlundganglion , und einem eben solchen unteren Schlund - oder Fussganglion ,

beide durch Commissuren zu einem Schlundring verbunden .

Auch hier steht die Entwicklung des oberen Ganglions im Zusammenhänge

mit der der Sehwerkzeuge , so dass z . B . bei den Lamellibranchiaten , bei denen

ein mit Sinnesorganen versehener Kopf mangelt , dasselbe wenig entwickelt er¬

scheint , während anderseits bei den Cephalophoren , bei denen ein mit Sinnesorganen

versehener Kopf vorhanden ist , das Gehirnganglion eine bedeutende Entwicklung

erreicht . Bei den Cephalopoden und Schnecken umschliesst der Schlundring enge

die Speiseröhre , indem die Commissuren so kurz sind , dass die beiden Ganglien

sich dicht an einanderschliessen ; bei den Lammellibranchiaten dagegen liegen die

untern Schlundganglien tief im Fusse , daher die Commissuren lang und der ge -

sammte Schlundring weit ist .

Bei den niedern Weichthieren , den Tunikaten und Bryozoen , besteht das

centrale Nervensystem aus einem einzigen Ganglion , das bei den Bryozoen dem

Schlunde aufgelagert ist , bei den Ascidien an der Rückenfläche zwischen den bei -

Mantelöffnungen , bei den Salpen dagegen über der Anheftstelle der Kiemen ge¬

legen ist .

Als peripherisches Nervensystem erscheinen Nerven , die von dem oberen

Ganglion entspringend , theils den Sinnesorganen angehören , theils den um den



22

Kopf gestellten Armen und ausserdem dem Mantel ; die vom untern Ganglion aus¬

gehenden Nerven versorgen die Muskeln des Fusses .

Der bilaterale Typus in der Anlage des Nervensystems ist bei den niedern

Weichtliieren bereits verschwunden und ist dadurch , dass von einem einzigen

Ganglien Nerven ausstrahlen , der Uibergang zu dem folgenden gegeben .

4 ) Das radiäre Nervensystem der Strahlthiere .

Am deutlichsten erscheint dasselbe bei den Echinodermen ausgebildet und

charakterisirt sich dadurch , dass es aus , den einzelnen Radien des Körpers ent¬

sprechenden , wenig verdikten , Ganglien besteht , die als Wiederholungen desselben

Centralorgans anzusehen sind und als Ambulacralgehirne bezeichnet werden ; jedes

solche Ambulacralgehirn , das ventral gelegen ist , besitzt einen dem Munde zu¬

laufenden Stamm , der sich in der Nähe des Mundes in 2 Aeste t-heilt , die nach

rechts und links ausbiegen und mit den Aesten der nächst gelegenen Nervenstämme

in Verbindung treten , so dass dadurch ein aus Commissuren bestehender Nerven¬

ring gebildet wird . Dieser Nervenring kann aber nicht dem Schlundringe der

früheren Thiergruppen gleichgestellt werden , da die in den Radien gelegenen

Nervenstämme in Folge ihrer ventralen Lage und da sie ganz gleichwcrthig sind ,

obere und untere Ganglien nicht unterscheiden lassen , vielmehr der Bauchganglien¬

kette entsprechen , daher denn die den Nervenring bildenden Commissuren als

Commissuren des Bauchmarkes anzusehen sind ; als peripherische Nerven er¬

scheinen Abzweigungen von den Hauptstämmen zu den Fässchen , Muskeln der

Stacheln , Pedicillarien u . s . w .

Bei den Coelenteraten ist bis jetzt nur bei den Rippenquallen und bei den

Medusen ein Nervensystem nachgewiesen ; durch Untersuchungen von Fritz Müller

wurde bei den Medusen ein längs des Scheibenrandes sich hinziehender faseriger

Ring aufgefunden , der in regelmässigen Abständen an der Basis der Tentakeln

und zwischen diesen Anschwellungen bildet und durch weitere Untersuchungen

Häckels als Nervenring hingestellt wurde , und zwar so , dass die erwähnten An¬

schwellungen als die durch Fasern verbunden© centralen Theile aufzufassen wären ,

während als peripherische Nerven aus diesen centralen Theilen entspringende Fä¬

den , die theils in die Tentakeln verlaufen , theils die Radialkanäle begleiten , gelten .

Das Nervensystem der Rippenquallen ist selbst dermalen noch strittig ;

nach Untersuchungen vom Miln Edwards und Leukart soll dasselbe aus mehreren

mit einander verbundenen Ganglien bestehen die am hinteren Ende des Körpers

sich befinden und von denen einzelne der Zahl der Rippen entsprechende Nerven

abgehen ; Kölliker und L . Agassiz deuten aber diese angeblichen Nerven als ober¬
flächliche Flimmerstreifen .

Im Gegensätze zu dem „ animalen“ Nervensystem , zu dem das Gehirn ,

Rückenmark und die peripherischen Nerven gehören , unterscheidet man Lei allen

höher organisirten Thieren noch ein vegetatives Nervensystem , bestehend aus

Ganglien , von welchen Nervenfäden zu jenen Organen ausgehen , die vom Willen

des Thieres unabhängig sind , also zu den Organen der Ernährung im weiteren

Sinne und zu denen der Fortpflanzung .
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Bei den Wirbeltliieren findet man es fast überall ; nur bei den Röhren¬

herzen und Rundmäulern ist es nicht nachgewiesen , und scheint bei den letzteren
durch den herumschweifendcn Nerv vertreten zu sein . Sonst besteht es im wesent¬

lichen aus dem sog . Grenzstrang , gebildet durch eine Anzahl kleinerer Ganglien ,

die durch Längscommissuren untereinander , anderseits aber auch mit dem centralen

Nervensystem in Verbindung stehen , und jederseits an der unteren Fläche der

Wirbelsäule liegen . Die von diesen Ganglien ausgehenden Nerven bilden mit den

direct zu den Eingeweiden verlaufenden Nerven mannigfache Geflechte .

Auch für die meisten Gliederthiere ist das Eingeweidenervensystem nach¬

gewiesen und steht mit dem Bauchmarke und den von ihm ausgehenden Nerven

im innigen Zusammenhänge ; es besteht aus einzelnen Nervenknoten , die der Ober¬

fläche des Bauchmarkes aufliegen und entsendet Nerven zu den Tracheeustämmen

und Muskeln der Stigmen ; ausserdem findet man noch paarige und unpaarige

Eingeweidenerven ; diese ersteren bilden zwei vom Gehirnganglion ausgehende

Nervenstämme , die an der Seite des Darmes nach rückwärts verlaufen und jeder¬

seits eine Ganglienkette bilden ; der unpaare Eingeweidenerv nimmt seinen Ursprung

in dem vor dem Gehirnganglin liegenden sog . Stirnganglion , verläuft nach rückwärts

und verzweigt sich am Darm und Magen .

Bei den Mollusken , wenigstens noch bei den höher organisirten , erscheint

das Eingeweidenervensystem deutlich ausgebildet und besteht wie bei den Glieder -

thieren aus zwei Parthien , von welchen die eine die Mundorgaue und den vorderen

Theil des Darmes versorgt , während die andere dem hinteren Darmabschnittc ,

ferner den Kreislauf - , Athmungs - und Fortpflanzungsorganen angehört ; beide haben

ihren Ursprung in dem Schlundring und zwar entweder im oberen oder im unteren

Tlieilc desselben , und bilden eigene Ganglien . Der ersteren Parthie entsprechen

gewöhnlich ein oder mehrere Paare von Ganglien , die dem Schlunde aufliegen und

und mit dem oberen Ganglion des Schlundringes in Verbindung stehen ; der zwei¬

ten Parthie in der einfachsten Form zwei Ganglien , die durch eine hintere Com -

missur mit dem oberen Ganglion vereinigt sind , in manchen Fällen aber auch nur

ein Ganglion , das mit der untern Nervenmasse des Schlundringes zusammenhängt .

Die Sinnesorgane .

Zu dem centralen Nervensystem als Endapparate von Empfindungsnerven

gehörig , sind die Sinnesorgane zu erwähnen .

Da von Sinnesorganen überhaupt nur dort gesprochen werden kann , wo

es bereits zu einer Sonderung des Nervensystems gekommen ist , sind auch bei

denjenigen Thieren , bei denen die Sarkode noch in dieser Beziehung indifferent

erscheint , keine Sinnesorgane im gewöhnlichen Sinne vorhanden und ist vielmehr

jeder Theil der Sarkode , so weit er reizemptänglich ist , eine Art Sinnesorgan ,

wenn auch der niedersten Form . In Rücksicht darauf bezeichnet man auch jene

Sinnesorgane , die mehr der allgemeinen Körperbedeckung oder Fortsätzen der¬

selben angehören , als niedere Sinnesorgane und rechnet zu diesen die Organe des

Fühl - und Tastsinnes , während die Organe des Gehörs , des Gesichts , des Geschmackes

und Geruches als weiter differenzirte Organe , als höhere Sinnesorgane dargestellt werden .
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Unter den uns bekannten Sinnen am meisten verbreitet unter den Thieren

ist wohl der Gefühl - und Tastsinn . Bei den Säugethieren ist es in erster Linie

die Körperhaut , die durch in ihre Papillen endigende Nerven , Träger dieses Sinnes

wird , und zwar sind es insbesondere Nervenausbreitungen in der Haut der Extre¬

mitäten ( so in den Fingerspitzen der Affen und den Handflächen derselben , ) ferner

auch an der Spitze der Zunge . Auch der Rüssel und die Lippen dienen als

Organe dieses Sinnes , insbesondere aber die Barthaare , die man bei nächtlich

lebenden Thieren vorzüglich entwickelt findet und durch zahlreiche Nerven an ihren

Wurzeln sehr empfindlich sind .

Bei den Vögeln erscheint als Träger des Geftihlsinnes nur der Schnabel ,

der in diesem Falle mit einer nervenweichen Haut bekleidet ist , indem die vor¬

deren Extremitäten durch ihre Federbedeckung , die hinteren durch ihre meist harte ,

nervenarme Haut nicht dazu geeignet sind . Bei den Reptilien erscheint mit Aus¬

nahme der Schlangen die Haut in Folge ihrer Bedeckung wenig geeignet als Or¬

gan des Gefühls - und Tastsinnes und scheint hier die Zunge allein in dieser Weise

zu fungiren , während gerade bei den Amphibien die Haut in Folge ihrer Nackt¬

heit vorzüglich dazu geeignet ist ; bei den Fischen sind es die in der Nähe

des Mundes stehenden Barteln , bei einzelnen wohl auch von den Bauchflossen sich

loslösende Strahlen , die als Tastorgane gebraucht werden ; jedoch scheint auch das

System der Seiten - und Kopfkanäle einen eigenthümlichen Gefühlsinn der Haut
zu vermitteln .

Bei den Giiederthieren erstreckt sich der Tastsinn nur in jenen Fällen auf

die allgemeine Körperhaut , wo diese weich erscheint , sonst aber vermitteln diesen

Sinn eigene Auliangsgebilde , Tasthaare oder Tastborsten , die zwar au verschiedenen

Stellen des Körpers vertheilt , doch vorzugsweise den Fortsätzen des Körpers an¬

gehören .

So lindet man bei den Insekten dergleichen Tasthaare über den ganzen

Körper mancher Larven vertheilt , vorzugsweise aber bei entwickelten Insekten an

der Fusssohle des Tarsus , an den Endgliedern der Taster und an den Fühlern ;

bei den Spinnen sind es die Kiefertaster und gleichfalls die Enden der Extremi¬

täten und nur ausnahmsweise bei den Skorpionen zwei kammförmige mit vielen

Tastpapillen versehene Anhänge an der Basis des Abdomens , zwischen welchen

die Sexualorgane ausmünden , die als Tastorgane fungiren ; bei den Krustentbieren

scheint bei einzelnen die Körperbedeckung Sitz der Tastempfindung zu sein , in

den meisten Fällen jedoch sind es eigene „ Taststäbchen“ die sich an den Fühlern

und andern Anhangsgebilden des Körpers vorfinden ; in ähnlicher Weise ist bei

den Würmern entweder die Haut an und für sich Tastorgan in Folge von Tast -

papilleu , die sich in ihr vorfinden , ( so die Mund - und Schwanzpapillen bei den

Nematoden ) , gewöhnlich sind es aber Borsten , die entweder an der ganzen Ober¬

fläche des Körpers , oder nur am Kopftheile vertheilt sind .

Bei den Weichthieren ist der Tastsinn überall dort , wo die Haut weich

ist , an diese gebunden , nicht selten aber auch an eigene Organe wie an die Mund¬

lappen und die Tentakeln am Mantelrande und die Kopftentakeln der Cephalophoren .

Bei den Stralthieren mögen wohl die Saugfiisschen und die Tentakeln als

Tastorgane dienen , jedoch ist diess noch nicht sichergestellt .
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Am nächst meisten verbreitet unter den Sinnen ist dann der Gesichts¬

sinn . Wenn man von den rothen Flecken auf dem vorderen Theile des Körpers

der Infusorien absieht , die man in Folge ihrer Form , Lage und Farbe den Punkt¬

augen vergleicht , aber keineswegs allgemein nocli als solche erkannt worden sind ,

so treten Organe des Gesichtssinnes zuerst bei den Coelenteraten in Form der Rand¬

körperchen au der Scheibe der freilebenden Medusen auf ; diese Randkörperchen

sind knopfförmige Anhänge , an denen andere rundliche Körper in der Zahl 1

manchmal auch 3 angebracht sind , die hell - und lichtbrechend sind , dem Liusen -

körper entsprechen , und mit Pigment überzogen sind ; manchmal sind diese Knöpf -

cheu beweglich , auch sogar gestielt . Unter den Echinodermen findet man ähnliche

Pigmentfleckeu bei den Synapteu um den Mund herum , und bei den Echinideu in be¬

sonderen Platten um den Rückenpol , während eigene Sehwerkzeuge nur den See¬

sternen zukommen , und zwar solche , die in ihrer Bauart an die zusammengesetzten

Augen der Gliederthiere erinnern ; sie befinden sich an der Spitze der Arme , dem

Lichte zugekehrt , aufsitzend auf eigenen Erhöhungen und bestehen aus mehreren

lichtbrechenden Körperchen , jedes von einem Pigment bedeckt und mit einer Nerven¬

endigung des betreffenden Ambulacralgchirnes versehen .

Bei den Mollusken erreichen die Sehwerkzeuge schon einen hohen Grad

der Ausbildung ; sie sind entweder in grösserer Anzahl vorhanden , so am Mantel¬

rande der Lamellibranchiaten , gewöhnlich kommen sie aber paarig am Kopfe vor .

Auch Pigmentflecken finden sich noch hier , so am Ende der Athemröhre

bei einzelnen Muschelthieren und au den Ein - und Ausfuhröffnungen des Wassers
bei den Seescheiden .

Die am Mantelrande stehenden Augen der Muschelthiere bilden auf eigenen

Augenstielen sitzende Knöpfchen von smaragdgrüner oder braunrother Farbe , zu

welchen Nervenendigungen aus den Mantelnerven verlaufen und zeigen im wesent¬

lichen denselben Bau , wie die Sehorgane der höheren Mollusken . Diese letzteren ,

paarig vorhanden , sind entweder der Haut eingebettet , oder sie sitzen auf eigenen

Stielen , die mit den Tentakeln in Verbindung sind oder selbstständige Augenträger

darstellen ; in ihrem Baue zeigen sie grosse Aehnlichkeit mit dem Auge der Wirbel -

thiere , unterscheiden sich aber dadurch , dass eine eigentliche Hornhaut , die von

der Körperhülle gebildet wird , fehlt , ja bei einzelnen sogar die ganze vordere Wan¬

dung , so dass der nach aussen gewendete Theil der Linse in unmittelbarer Be¬

rührung mit dem äusseren Medium sich befindet .

Die Augen der Gliederthiere stehen schon in der Regel am Kopfe , nur

ausnahmsweise finden sie sich an andern Theilen des Körpers vor . In der ein¬

fachsten Form bilden die Augen noch Pigment -Flecke ohne lichtbrechende Sub¬

stanzen , die also nur hell und dunkel unterscheiden lassen , wie bei einzelnen nie -

dern Würmern und kopflosen Larven mancher Insekten ; in der weiteren Entwicke¬

lung treten in der Pigmeutmasse ein , dann auch mehrere lichtbrechende Körper , Kry -

stallstäbchen genannt , ohne lichtbrechende Hornhaut , und ohne mit dem Körper¬

integument verbunden zu sein , auf ( Plattwürmer , Naupliusformeu , Daphnoiden .) Tritt

die Hautschichte in Verbindung mit dem Auge als Hornhaut , so bedeckt selbe ent¬

weder auch nur ein einziges Krystallstäbchen ( Copepoden ) oder eine grössere An¬

zahl derselben , und im letzteren Falle ist die Hornhaut entweder glatt und gehört



allen Krystallstäbchen gleichmässig an ( Spinnen ) oder sie ist facettirt und jedem

Krystallstäbchen entspricht eine Facette ( Insecten ) . Die Augen der Gliederthiere

unterscheidet man daher in einfache und zusammengesetzte .

Bei den Wirbelthieren finden sich stets zwei Augen am Kopfe , deutlich

sichtbar und nur in seltenen Fällen verborgen ; sie sind mit vou Wimpern besetzten ,

beweglichen Augenliedern bedeckt und liegen überdies noch zum Schutze in festen

Höhlen des Kopfes . Das Auge besteht aus nach aussen liegenden Häuten , den

lichtbrechenden Mitteln und dem von rückwärts eintretenden Sehnerven , der sich

zur Netzhaut ausbreitet ; der vordere Theil des Auges ist von der durchsichtigen

Hornhaut bedeckt , durch welche die Lichtstrahleu in das Innere ciutreteu , welches

von der Linse , den selbe umgebenden Feuchtigkeiten und vom Glaskörper erfüllt

ist , die als brechende Substanzen auf der Netzhaut ein Bild erzeugen , welches dann

durch den Sehnerv zur Wahrnehmung des Thieres gelangt .

Um überflüssige , für die Keinheit des Bildes schädliche Strahlen abzuhalten ,

ist das Augenpigment der Gefässhaut und die Regenbogenhaut vorhanden , welch ’

letztere sich vor der Linse ausbreitet , und von der Pupille , die verengt und er¬

weitert werden kann , durchbrochen wird .

Innerhalb der einzelnen Wirbelthierklassen zeigen sich aber mannigfache

Abänderungen ; so fehlen bei manchen Fischen , Amphibien und Reptilien die Augeu -

lieder und bei den zu letzteren gehörigen Schlangen ist das Auge von der dünnen

Körperhaut wie von einem Uhrglase bedeckt ; bei Andern , insbesondere bei den

Vögeln , tritt zu den beiden Augculiedern noch eine dritte bedeckende Haut , die

Nickhaut , welche wie ein Vorhang über das Auge gezogen werden kann ; dazu

kommen noch die zahlreichen Formänderungen , die die Hornhaut , Pupille und
Linse erleiden .

Das Gehörorgan erscheint in der einfachsten Form als ein mit einer Flüssig¬

keit angefülltes Bläschen , versehen mit mehreren krystallartigen Concremcnten in

Form der schon früher erwähnten Randkörper bei den Quallen ; ähnliche Gebilde

findet man bei den Synapten . Bei den Würmern , Krustenthieren , und Mollusken

erscheint das Gehörorgan ebenfalls als ein Bläschen , an der Innenwand mit Cilien

bekleidet , erfüllt mit Flüssigkeit und in derselben ein oder mehrere kalkige

Stäbchen , die sich fortwährend in zitternder Bewegung finden und Otolithen ge¬

nannt werden . Bei den Würmern sind diese Organe entweder dem Gehirnganglion

aufgelagert , oder sie liegen paarig an den Seiten des Seldundringes ; bei den hö¬

heren Krustenthieren liegen sie am Basalgliede der inneren Fühler , seltener in den

Schwanzplatten am hinteren Leibesende , bei den Mollusken entweder am Fass -

ganglion oder am Gehirnganglion , erhalten aber im ersteren Falle doch von letzteren

Ganglion die Nerven .

Unter den übrigen Gliederthieren sind bei den Myriapoden und Arachni -

den Gehörorgane bis jetzt noch nicht nachgewieseu ; sonderbarer Art sind sie bei

den Insecten , so weit sie eben bei einzelnen Ordnungen erkannt worden sind ; sie

sind nie am Kopfe angebracht , sondern an verschiedenen Theilen des Körpers .
So findet man bei den Acridiern beiderseits im Metathorax oberhalb der

Basis des dritten Fusspaares eine Höhlung , überspannt von einer dünnen Haut mit

einem von Flüssigkeit erfüllten Bläschen ; ein vom Brustganglion eintretender Nerv
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breitet sich auf dieser „ Tracheenblase“ aus , erweitert sich kolbig und trägt auf

kleinen Fäden starkglänzende Stäbchen ; ähnliche Organe findet man bei den Grillen

und Laubheuschrecken an den Schienen der Vorderfiisse ; ebenso hat man sie bei

dem Todtenkopfschwärmer nachgewiesen . Leydig fand auch an der Basis der

Hinterflügel bei den Käfern , sowie an den Schwingkölbchen bei den Zweiflüglern

Organe , die er wegen der Aehnlichkeit ihrer Nervenendigungen den vorherbe¬

schriebenen Organen gleichstellte .

Bei den Wirbelthieren besteht das Gehörorgan im wesentlichen aus einer

Ohrmuschel , welche die Schallwellen auffängt , dann dem Gehörgange , abgeschlossen

durch das Trommelfell ; dahinter liegt die Paukenhöhle mit den Gehörknöchelchen

und hinter derselben das Labyrinth mit dem Vorhof , den 3 Zirkelkanälen und der

Schnecke , in deren Windungen der Gehörnerv eintritt .

Bei den im Wasser lebenden Säugethiercn verschwindet bereits die Ohr¬

muschel , um nicht wieder zu erscheinen ; ihr folgt der Gehörgang , der schon bei

den Amphibien nicht mehr zu finden ist , und das Ohr ist nach aussen entweder

durch das Trommelfell oder durch die Körperhaut abgeschlossen ; bei manchen

Amphibien fehlt auch schon die Paukenhöhle ; bei den Fischen ist das Ohr ganz

im Schädel eingeschlossen und reduzirt sich bis auf das Labyrinth , das bis auf

die häutigen halbkreisförmigen Kanäle und den Vorhof verkümmert ; bei deinAVurm -

fische ist ein Gehörorgan noch gar nicht nachgewiesen .

Die geringste Verbreitung unter den Sinnen haben der Geruch - und der
Geschmackssinn .

Das Organ des Geruchssinnes bei den Wirbelthieren ist die Nase , die bei

den Säugethiercn hervortretend , durch eine Scheidewand in zwei Theile getheilt

ist , und deren innere Höhlung durch Windungen sehr ausgedehnt ist , so dass der

Riechnerv eine grosse Ausbreitung erlangt ; bei den Vögeln fehlt die äussere Nase ,

aber gewöhnlich sind zwei Nasenöffnungen vorhanden , die nahe an der Wurzel

des Oberschnabels liegen ; die innere Nase zeigt gleichfalls viele Windungen und

manche Vögel besitzen noch einen sehr scharfen Geruch .

Auch bei den Reptilien und den Amphibien sind die Geruchsorgane stets

paarig und mit vielen Schleimhautvorsprüngen versehen und öffnen sich wie bei

allen lungenathmenden Wirbelthieren nach rückwärts in die Rachenhöhle .

Bei den Fischen als kiemenathmenden Thieren dagegen münden die paa¬

rigen , seltener unpaarigen Nasenlöcher blind und sind mit einer starkgefalteten

nervenreichen Riechhaut ausgekleidet . Bei den Gliederthieren deutet man als Ge¬

ruchsorgane kleine Röhrchen oder Zapfen , vergleichbar den Taststäbchen , die sich

bei den Insecten an den Fühlern , bei den Krusten nur an den inneren Fühlern

vorfinden ; ähnliche Organe findet mau an den Fühlern der Landschneckeu . Ob

man die Wimpergruben der Nemertinen und ähnliche becherförmige Organe der

Egel als hieher gehörige Organe deuten darf , ist unbestimmt . Bei den übrigen

Thiergruppen sind Organe dieses Sinnes nicht bekannt .

Wohl noch weniger verbreitet ist der Geschmackssinn . Das Organ des¬

selben bei den Säugethieren und Amphibien ist die Zunge , und zwar die Wurzel

derselben , die mit zahlreichen Geschmacksbechern in Form von Papillen besetzt

ist ; aber auch die Spitze und die Ränder derselben , sowie der vordere Theil deswei -
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dien Gaumens dienen diesem Zwecke ; bei den Vögeln scheint dieser Sinn wenig

ausgebildet zu sein und ist wohl nur an den weichen Zungengrund gebunden ;

ebenso bei den Reptilien , wo er am meisten wohl bei den Landschildkröten ent¬

wickelt ist ; bei den Fischen scheint die ganze Mundhöhle oder wenigstens der

weiche Gaumen als Organ dieses Sinnes zu fungiren .

Bei deu übrigen Thieren ist dieser Sinn noch nicht nachgewiesen ; doch

muss man annehmen , dass die meisten Tlnere wohl nur der Geschmack bestimmen

mag , diese oder jene Nahrung zu wählen .
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II . liChrvorfassung .
(Die eingeklamraerten Zahlen bedeuten die wöchentliche Stundenzahl ) .

I . Klasse .

Ordinarius : Herr Dr . B . Karlez .

Religion ( 2 St .) : Katholische Glaubens - und Sittenlehre . Gerhard Haasen .
Latein ( 8 St .) : Die regelmässige Formenlehre , verba deponcntia , conjugatio peri -

phrastica und die wichtigeren syntaktischen Regeln über den Gebrauch der
Zeiten und Arten . Im 2 . Sem . wöchentlich eine Schularbeit . Fr . Kocian .

Deutsche Sprache (4 St .) : Der einfache und zusammengesetzte Satz . Das Substant .,
Adject ., Pronom . , Numerale und Verbum . — Lesen , Erklären und Memoriren

prosaischer und poetischer Stücke . — Orthographische Uebungen . Alle
14 Tage eine schriftliche Arbeit . J . Bruj .

Geographie ( 3 St .) : Vorbegriffe der mathemat . Geographie . Uebersicht der fünf
Welttheile in physischer , politischer und topographischer Beziehung mit den

entsprechenden Zeichnungen . Dr . B . Karlez .
Mathematik ( 3 St .) : a ) Arithmetik : Die 4 Spezies in ganzen Zahlen und De¬

zimalbrüchen ; das Rechnen mit benannten Zahlen , Theilbarkeit der Zahlen ,

das Rechnen mit gemeinen Brüchen , b ) Geometrie : Die Lehre von den

geraden Linien , von den Winkeln und Dreiecken . Dr . B . Karlez .
Naturgeschichte ( 3 St .) : Zoologie , u . z . Wirbelthiere und wirbellose Thiere .

J . Koster .
II . Klasse .

Ordinarius : Herr Adam Komma .

Religion ( 2 St .) : Erläuterung der gottesdienstlichen Handlungen der katholischen
Kiijeke . Gerhard Haasen .

Latein ( 8 St .) : Die Formenlehre ganz . Erweiterung der in der I . Klasse vorge¬
nommenen syntaktischen Formen mit Hinzufügung des Accus , cum inf . und
des abl . abs . — Wöchentlich eine Schularbeit . A . Komma .

Deutsche Sprache (4 St .) : Satzlehre , und zwar der einfache Satz , der zusammen -
gezogene und zusammengesetzte Satz ; die Periode ; Verkürzung und Zusammen¬

ziehung der Sätze ; Interpunktionslehre . — Lektüre . Vortrag ausgewählter

Gedichte . Alle 14 Tage oder 3 Wochen eine schriftliche Arbeit . E . Johne .
Geschichte und Geographie ( 4 St .) : Geschichte ( 2 St .) Geschichte des Alterthums .

Geographie ( 2 St .) : Spezielle Geographie von Asien und Afrika . Eingehende

Beschreibung der vertikalen und horizontalen Gliederung Europas ; spezielle

Geographie des südlichen und mittleren Europa . Kartenzeichnern
Dv . J . Kuhista .

Mathematik ( 3 St .) : Gemeine Brüche , Verhältnisse , Proportionen , einfache Regel
de Tri , Prozentrechnung , wälsche Praktik , das neue Mass und Gewichtssystem .

— Congruenz der Dreiecke und ihre Anwendung , Vierecke , Vielecke , Flächen¬

berechnung , Verwandlung und Theilung geradliniger Figuren , Aehnlichkeit .
J . Koster .
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III . Klasse .

Ordinarius : Herr Josef Koster .

Religion ( 2 St .) : Geschichte des alten Bundes . Gerhard Iiaasen .
Latein ( G St .) : Casuslehre . — Lektüre aus „ Memorabilia Alexandri M . “ Wöchent¬

lich eine Hausaufgabe , alle 14 Tage eine Schularbeit . J - Bruj .
Griechisch ( 5 St .) : Regelmässige Formenlehre ( mit Ausschluss der Verba in (u )

mit den entsprechenden Uebungsslücken . Im 2 . Sem . alle 14 Tage eine Haus¬

aufgabe und alle 4 Wochen eine Schularbeit . J . Bruj .
Geschichte und Geographie ( 3 St .) : Geschichte ( 1 St .) : Uebersicht der Geschichte

des Mittelalters mit Hervorhebung der charakt . Momente aus der vaterlän¬

dischen Geschichte . Geographie ( 2 St .) : Spezielle Geographie der europäischen

Staaten mit Ausschluss von Oesterreich : physische und topische Geographie
von Amerika und Australien . Dr . J . Kuhista .

Mathematik ( 3 St . ) : Arithmetik : Grundoperationenmit algebraischen und allge¬
meinen Zahlen ; Potenziren , Quadrat - und Kubikwurzel ; Permutationen , Kom¬

binationen . — Geometrie : Kreislehre , Ellipse , Parabel , Hyperbel . J . Koster .
Physik ( 3 St . ) : Allgemeine Eigenschaften der Körper , Wärmelehre , Chemie , Wir¬

kungen der Molekularkräfte , Hydrostatik , Aerostatik , Akustik . J . Koster .

IV . Klasse .

Ordinarius : Herr Dr . J . Kuhista .

Religion ( 2 St .) : Geschichte des neuen Bundes . Gerhard Iiaasen .
Latein ( 6 St .) : Cäsar bell . gall . IV ., V ., VI . Aus Ovid eine Auswahl . — Tempus -

und Moduslehre , Metrik . Stilistische Uebuugen . — • Alle 14 Tage eine Haus - ,
alle 4 Wochen eine Schularbeit . Nader .

Griechisch ( 4 St .) : Verba auf /u und die 8 Klassen der Verba ; die bedeutendsten
Punkte der Syntax . Wiederholung des Stoffes der Tertia . Uebcrsetzung von

entsprechenden Uebungsstücken . Alle 14 Tage eine Haus - , alle 4 Wochen

eine Schularbeit . J . Bruj .
Deutsche Sprache ( 3 St .) : Erklärung von Lesestücken und Gedichten ; Vortrag

ausgewählter Gedichte ; Uebungen in Geschäfts - und anderen Aufsätzen ; das

Bedeutendste aus der Metrik . Alle 14 Tage oder 3 Wochen eine schriftliche
Arbeit . E . Johne .

Geschichte und Geographie ( 4 St .) : I . Sem . : Geschichte der Neuzeit mit besonderer
Berücksichtigung der hervorragendsten Momente aus der österr : Geschichte .
II . Sem . : österr . Väterlandskunde . Dr . B . Karlez .

Mathematik ( 3 St .) : Arithmetik : Zusammengesetzte Verhältnisse , Regel de Tri ,
Interessenrechnung , Gesellschafts - und Allegationsrechnung , Gleichungen des

ersten Grades mit einer und mehreren Unbekannten , sowie die Anwendung

der Gleichungen auf die Auflösung von Aufgaben . — Geometrie : Die Stereo¬
metrie . St . Zach .

Physik ( 3 St .) : Gleichgewicht und Bewegung fester , tropfbar -flüssiger und ausdelm -
sam -fltissiger Körper , Akustik , Magnetismus , Elektricität und Optik . St . Zach .
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Y . Klasse .

Ordinarius : Herr Emil Johne .

Religion ( 2 St .) : Allgemeine kath . Glaubenslehre . Br , B . Karlez .
Latein ( 6 St .) : Liv . XXI . Ovid : Am . I . 15 ; Heroid . 1 , 10, 14 ; Fasti I . 469 — 542 ;

II . 83 — 118 ; II . 195 — 242 ; IV . 419 — 618 . Metam . II . 1 — 366 : II . 1 — 158 ;

XI . 410 — 748 ; XV . 745 — 870 . Trist . I . 1 , 3 ; V . 14 , Ex Ponto I . 2 ; III . 1 .

Jeden Monat 2 Hausaufgaben und eine Schularbeit . E . Johne .
Griechisch (5 St .) : Xenopb . Clirest . ausgewählte Stücke aus der Kyropädie , Ana -

basis und den Memorabilien . Hom . II . I . III . Monatlich eine schriftliche

Arbeit . E . Johne .
Deutsche Sprache ( 2 St .) : Lektüre und Erklärung von Goetlie ’s „ Hermann und

Dorothea“ und anderer ausgewählter poet . Stücke . Besprechung der scliriftl .

Arbeiten . Monatlich eine Stunde Declamation . Grundztige der Metrik und

Poetik . Alle 14 Tage eine scbriftl . Arbeit , Fr . Kocian .
Geschichte und Geographie ( 4 St .) : Geschichte des Alterthums bis auf Augustus

mit steter Berücksichtigung der hiemit im Zusammenhänge stehenden geogr .
Daten . Br . B . Karlez .

Mathematik (4 St .) : Algebra : Die 4 Spezies in absoluten und algebraischen Zahlen ,
Theilbarkeit , gemeine , Dezimal - und Kettenbrüche , Verhältnisse und Propor¬

tionen und Anwendung derselben . — Geometrie : Die ganze Planimetrie .
Bir . J . Kroner .

VI . Klasse .

Ordinarius : Herr Vincenz Nader .

Religion ( 2 St .) : Besondere kath . Glaubenslehre . Br . B . Karlez .
Latein ( 6 St .) : C . Sali . Cr . Jugurfha . — P . Verg . Mar . Eclog . I . V . Georg , lib . II .

136 — 176 Aen . II . Cic . or . in Cat . I , Monatlich 2 Hausaufgaben und eine
Schularbeit . ' Y . Nader .

Griechisch ( 5 St .) : Hom . II . VI . IX . XVIII . Herod . VII . Moduslehre . Monatlich
eine Schularbeit . V . Nader .

Deutsche Sprache ( 3 St .) : Lektüre und Erklärung einer Auswahl mittelhochdeut¬
scher Dichtungen verbunden mit mhd . Grammatik und Metrik und dem ein¬

schlägigen literaturgeschichtlichen Lehrstoffe . Besprechung der schriftlichen

Arbeiten . Monatlich eine Stunde Declamation . Alle 14 Tage eine schriftliche
Arbeit . Er . Kocian .

Geschichte und Geographie ( 3 St .) : Römische Geschichte seit Augustus . Geschichte
des Mittelalters mit steter Berücksichtigung des einschlägigen geographischen
Stoffes . Er . J . Kubista .

Mathematik ( 3 St, ) : Algebra : Potenz und Wurzelgrössen , Logarithmen und deren
Anwendung auf Berechnung von Potenz und Wurzelgrössen , bestimmte Glei¬
chungen des ersten Grades mit einer und mehreren Unbekannten . — Geo¬

metrie : Stereometrie , Trigonometrie und Anwendung der letzteren . St . Zach .
Naturgeschichte ( 2 St .) : Zoologie mit besonderer Berücksichtigungder Anatomie

und Physiologie des Menschen . J . Koster .
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VII . Klasse .

Ordinarius : Herr Stephan Zach .

Religion ( 2 St .) : Katlrol . Sittenlelire . Dr . B . Karlez .
Latein ( 5 St .) : Cic . or . pro Milone ; pro Archia poeta . — Verg . Aen . III . V . XI .

Wiederholung einzelner Partien der Syntax . Stil . Uibungen . Alle 14 Tage
eine Hausarbeit , monatlich eine Schularbeit . A . Komma .Griechisch (4 St .) : Hom . Od . I , VI . XXIV . Demosth . Olynth . I ., II ., Phil . I . Alle
4 Wochen eine Schularbeit . A . Komma .

Deutsche Sprache ( 3 St .) : Deutsche Literatur vom Beginne der neuhochdt . Zeit
bis Jean Paul , verbunden mit der Lektüre von Musterstücken aus den be¬
treffenden Literaturperioden . Besprechung der schriftl . Arbeiten . Monatlich
1 St . Deklamation . Alle 14 Tage eine schriftl . Arbeit . Fr . Kocian .Geographie und Geschichte ( 3 St .) : Geschichte der Neuzeit von der Entdeckung
Amerika ’s bis zum deutsch - französischen Kriege 1870 — 71 . Dr . B . Karlez .Mathematik ( 3 St .) : Algebra : Unbestimmte Gleichungen des 1 . Grades , quadra¬
tische und auf solche zuriickführbare Gleichungen , Auflösung bestimmter Glei¬
chungen des 2 . Grades mit einer und mehreren Unbekannten ; Exponential¬
gleichungen , arithmetische und geometrische Progressionen und deren An¬
wendung auf die Zinseszins - und Rentenrechnungen ; Combinationslehre und
Binominallehrsatz . — Geometrie : Anwendung der Algebra auf die Lösung
geometr . Aufgaben . Analytische Geometrie in der Ebene . St . Zach .Physik ( 3 St .) : Allgemeine Eigenschaften der Körper , äussere Verschiedenheit der¬
selben , Chemie , Statik , Hydrostatik , Aerostatik , Dynamik , Hydro - und Aero¬
dynamik . St . Zach .Philosophische Propaedeutik ( 2 St .) : Formale Logik . Dr . J . Kubista .

Yin . Klasse .

Ordinarius : Herr Franz Placek .

Religion ( 3 St .) : Geschichte der Kirche Christi . Dr . B . Karlez .
Latein ( 5 St .) : Tac . Germ ., Annal . IV . — Ilor . Carm . I . 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 10, 12 , 14 ,

18 , 22 , 24 , 34 , 37 . II . 1 , 3 , 7 , 13 , 14 , 20 . HI . 1 , 2 , 3 , 5 , 24 , 29 , 30 . IV . 2 ,
3 , 4 , 7 , 15 . Epod . 2 , 13 . Carm . saecnl . — Sat . I . 4 , 6 , 9 , 10 . Epist . I . 1 ,
20 . De arte poet . — Wiederholung der Syntax . Stil . Uibungen . Alle 14 Tage
eine Hausarbeit , monatl . eine Schularbeit . Fr . Placek .

Griechisch ( 5 St . ) : Plato : Protagoras . — Soph . Aias . — Wiederholung der ganzen
Grammatik . Alle 14 Tage eine Schularbeit . Fr . Placek .

Deutsche Sprache ( 3 St .) : Lektüre und Erklärung von Schiller ’s „ Braut von Mes¬
sina . “ Literatur von Schiller an bis auf die neueste Zeit mit besonderer Be¬

rücksichtigung der österr . Dichter des 19 . Jahrhundertes , verbunden mit der
entsprechenden Lektüre aus den Lesebüchern . Grundziige der Aesthetik und
Poetik . Redeübungen . Besprechung der schriftl . Arbeiten . In 14 Tagen oder3 Wochen eine schriftl . Arbeit . Fr . Kocian .

Geographie und Geschichte ( 3 St .) : Geschichte der österr .-ungarischen Monarchie .
Statistik des österreichisch -ungarischen Kaiserstaates . Dr . B . Karlez .Mathematik ( 1 St .) : Wiederholung und Anwendung des in den früheren Jahrgängen
vorgetragenen Lehrstoffes und Lösung mannigfacher Aufgaben . St . Zach .

Physik ( 3 St .) : Wellentheorie , Akustik , Magnetismus , Elektrizität und Optik . St . Zach .
Philosophische Propaedeutik ( 2 St . ) : Empirische Psychologie . Dr . J . KubiSta .

3
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NF . Lolirbücher , welche im Scliul -
Schul
klasse Religion Latein Griechisch Deutsch

I .
Kath . Glaubens¬

und Sittenlehre voi
Dr . Job . Leinkauf .

4 . Aufl .

Schinnagel ’s
Elementarbuch

9. Aufl .
—

Grammatik von
Ant . Heinrich . 3 . Aufl .

Lesebuch von Dr .
M . Pfannerer .
1 . Th . 3 . Aufl .

II .

Erklärungen
der gottesdienst¬

lichen Handlungen
der kath . Kirche

von J . Frenzl .
4 . Aufl .

Grammatik von
Carl Schmidt . 2 . Aufl .

Uibungsbuch von
Dr . Ferd . Schulz .

10 . Aufl .

—
Grammatik von

Ant . Heinrich . 3 . Aufl .
Lesebuch von Dr .

M . Pfannerer .
2 . Th . 3 . Aufl .

III .

Geschichte
der Offenbarung des

alten Bundes .
F . e . Consist . Prag

1863 .

Lektüre : Memor .
Alex . Mag . von

C . Schmidt u . 0 . Gehlen.
2 . Aufl . Grammatik

v . K . Schmidt . 31 Aufl .

Grammatik von
G . Curtius . 11 . Aufl .
Uibungsb . von Dr .

K . Schenkl . 3 . Aufl .

Lesebuch von Dr .
M . Pfannerer .

3 . Th . 2 . Aufl .

IV .

Geschichte
der Offenbarung des

neuen Bundes
F . e . Consist . Prag

1864 .

Lekt . : Caes . bell . gall .
ed . Em . Hoffmann.

Ovid ed . J . C . Grysar .
Grammatik von

K . Schmidt . 3 . Aufl .
Uibungsbuch von

K . SUpfle . 1 . Th . 16 . Aufl .

Grammatik von
G . Curtius . 11 . Aufl .
Uibungsb . von Dr .

K . Schenld . 3, Aufl .

Lesebuch von Dr .
M . Pfannerer .

4 . Th . 2 . Aufl .

V .
Allgemeine

kath . Glaubenslehre
v . Dr . Ant . Wappler .

1 . Th . 2 . Aufl .

Lekt . : I . Sem . Livius
ed . J . C . Grysar .

3 . Aufl . II . Sem . Ovid
ed . J . C . Grysar .

13 . Aufl . Grammatik
von K . Schmidt . 3 . Aufl .
Uibungsb . v . K . Süpfle .

2 . Th . 15 . Aufl .

Lekt . : I . Sem . :
Chrestomatie aus
Xenophon von Dr .

K . Schenkl . 5 . Aufl .
II . Sem . Homer Ilias

ed . Hochegger .
Grammatik von

G . Curtius . 11 . Aufl .

Lehr - und Lesebuch
von Dr . A . Egger .

1 . Th . 1 Bd . 4 . Aufl .

VI .
Besondere

kath . Glaubenslehre
v . Dr . Ant . Wappler .

2 . Th . 2 . Aufl .

Lekt : I . Sem . Sallust
Jugurtha ed . Linker .

4 . Aufl . II . Sem . :
Vergil Aen . ed . Iloff-
mann . Cicero orat . in

Catil . ed . Klotz .
Grammatik von K .
Schmidt . 3 . Aufl .

Uibungsb . v . K . Süpfle .
2 . Th . 15 . Aufl .

Lekt . : I . Sem . Homer
Ilias ed . Ilochegger .

II . Sem . : Ilerodot ed .
Wilhelm . 4 . Aufl .
Grammatik von

G . Curtius . 11 . Aufl .

Lehr - und Lesebuch
von Dr . A . Egger .

2 . Th . 1 . Bd . 3 . Aufl .
Mittelhochd . Lesebuch
von Reichel . 2 . Aufl .

VII .
Kath . Sittenlehre

v. Dr . Ant . Wappler .
3 . Th . 2 . Aufl .

Lekt . : Cicero pro
Milone und pro Archia
p . ed R . Klotz . Vergil

Aen . ed . Hoffmann.
Gramtk . v . K . Schmidt .
3 . Aufl . Uibungsb . von

K . Süpfle . 2 . Th .
15 . Aufl .

Lekt . : Homer Odyss .
ed . Dr . F . Pauly .

Demosth . Olynth . I . II .
Philipp . T . ed . Dr .

F . Pauly . Grammatik
v. G . Curtius . 11 . Aufl .

Lehr - und Lesebuch
von Dr . A . Egger .

2. Th . 1 . Bd . 3 . Aufl .

VIII .
Geschichte

der Kirche Christi
ron Dr . Jos . Fessler .

3 . Aufl .

Lekt . : Tac . Germania
u . Annal . ed . Halm .

Horat . ed . J . C . Grysar .
Grammatik von

K . Schmidt . 3 . Aufl .
Uibungsb. v . K . Süpfle .

3 . Th , 6 . Aufl .

Lekt . : Plato Protag .
3d. E . Jahn . Sophocles

Aias . ed . Dindorf
Horn . Od . ed . Dr . F .

Pauly . Grammatik
von Dr . G . Curtius .

11 . Aufl .

Lehr - und Lesebuch
von Dr . A . Egger .

2. Th . 2 . Bd . 3 . Aufl .
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jahre 1877 im Gebrauche waren .
Böhmisch ücographie und

Geschichte Mathematik h [aturgeschichte Physik I ’ropsedeutik

Grammatik
jv . Karlik . 6 . Aufl .Lesebuch )
von K . Tieftrunk .

1 . Th . 3 . Aufl .

Leitfaden tiir
den geographi -
chen Unterricht
n Mittelschulen

v . B . Klun .
15 . Aufl .

Arithmetik
rnd Geometrie
ur Untergymn . I
. Dr . F . Mocnik.
1 . Th . 20 . Aufl .

Zoologie von
)r . A . Pokorny .

12 . Aufl .
— —

Grammatik t
v .Karlik . 6 . Aufl . \

Lesebuch
von K . Tieftrunk .

1 . Th . 3 . Aufl .

Geographie von
I . Klun . 15 . Aufl .
beschichte : Das
Vlthertlmm von

Dr . Gindely .
1 . Bd . 4 . Aufl .

Arithmetik ,
und Geometrie J
ür Untergymn . ,
r. Dr . F . Mocnik .
1 . Th . 14 . Aufl . '

1. Sem . Minera -
ogie v . Dr . A .
’okorny , 8 . Aufl .
I . Sem . : Botanik
r. Dr . A . Pokorny

10 . Aufl .

— —

Grammatik
v . Karlik . 6 . Aufl .

Lesebuch
von K . Tieftrunk .

1 . Th . 3 . Aufl .

Geographie von
B. Klun . 15 . Aufl .
beschichte : Das
Mittelalter v . Dr .

Gindely .
2 . Bd . 4 . Aufl .

Arithmetik
v. Dr . F . Mocnik .

2 . Th . 8 . Aufl .
Geometrie

v . Dr . F . Mocnik.
2 . Th . 8 . Aufl .

Anfangs¬
gründe der
Laturlehre f .
die unteren
Hassen v . Dr .
Josef Krist .

6 . Aufl .

—

Grammatik
v . Karlik . 6 . Aufl .

Lesebuch
von K . Tieftrunk .

1 . Th . 3 . Aufl .

I . Sein . : Gesch .
d . Neuzeit v . Dr .
Gindely . 3 . Bd . 4 .
Aufl . — II . Sem .
Oest . Vaterlands¬
kunde von Dr .
Hannak . 4 . Aufl .

Arithmetik
v . Dr . F . Mocnik.

2 . Th . 8 . Aufl .
Geometrie

v . Dr . F . Mocnik.
2 . Th . 8 . Aufl .

—

Anfangs¬
gründe der

Naturlehre f.
die unteren

Klassen v . Dr .
Josef Krist ..

6 . Aufl .

—

Lesebuch
von K . Tieftrunk .

2 . Th . (1867 ) .
Syntax .

Geschichte
des Alterthums
von W . Pütz .

14 . Aufl .

Algebra (13 .
Aufl .) , Geometrie
(12 . Aufl .) f . 0ber -
gymn . v . Dr . F .

Mocnik.

I . Sem . : Mine¬
ralogie v . S . Fel -
locker . 3 . Aufl .

II . Sem . : Botanik
von J . G . Bill .

5 . Aufl .

— —

Lesebuch
von K . Tieftrunk

2 . Th . (1867 )
Syntax .

Geschichte
des Mittelalters
von Dr . Gindely

2 . Bd . 2 . Aufl .

Algebra (13 .
Aufl .) , Geometrie
(12 . Aufl .) f. Ober
gymn . v . Dr . F

Mocnik.

Zoologie
v . Dr . O. Schmidt

3 . Aufl .
—

M

Literatur¬
geschichte von
Jos . Jirecek .

3 . Aufl .

Geschichte
der Neuzeit voi

Dr . Gindely .
3 . Bd . 3 . Aufl .

Algebra (13 .
Aufl .), Geometri

1 (12 . Aufl .) f. Ober
gymn . v . Dr . F .

Mocnik.

B
Lehrbuch de
Physik f. d
ober . Klasse
v . Dr .F .Pisk

3 . Aufl .

r Lehrbuch
der formalen

n Logik v . Dr .
o G . A . Lindner

3 . Aufl .

Literatur¬
geschichte vor

Jos . Jirecek .
3 . Aufl .

Oesterreich .
Vaterlandskunc
von Dr . Hanna

4 . Auflage .

Algebra (13 .
„ Aufl .), Geometri
e (12 . Aufl .) f. Obe
c' gymn . v . Dr . 1

Mocnik.

e
r- —

Lehrbuch d (
Physik für d
ober . Klasse

Iv . Dr . F .Pisl

j 3 . Aufl .

:r Lehrbuch d .
e emp . Psycho -
n logie von
.o Drbal .

2 . Aufl .

3 *



IV . Themen
zu den deutschen Aufsätzen in den oberen Klassen .

Y . Klasse .
1 . Der Sonnenaufgang .

2 . Philemon und Baucis . Erzählung nach Vossens gleichnamiger Idylle .
3 . Was treibt die Menschen in die Ferne ?

4 . Der Kirchhof am Allerseelentage .

5 . Wie sah das Städtchen aus , welches Goethe zum Schauplatze seines Gedichtes

„ Hermann und Dorothea“ erwählt hat ?

6 . Die Solonische Verfassung und ihre Vorzüge vor der Lykurys .

7 . Licht - und Schattenseiten der Neugierde .

8 . Inhaltsangabe von Goethes „ Novelle . “

9 . Weiche Griechen aus der Zeit der Perserkriege nehmen unser höchstes Interesse

in Anspruch ?
10 . Der Lenz und seine Gäste .

11 . Die verschiedenen Arten der Epik , übersichtlich charakterisirt .

12 . Wärme und Kälte des Jahres , Glück und Unglück für den Menschen .

13 . Geschichte einer Ansiedelung in Amerika , geschildert nach Schiller ’s „ Eleus .
Fest . “

14 . Hat der Oesterreicher Grund , auf sein Vaterland stolz zu sein ? — Mit Be¬

nützung der „ Hymne an Oesterreich“ von A . Grün .

15 . Als ich einmal eine Spinne erschlagen ,

Dacht ’ ich , ob ich das wol gesollt ;

Hat Gott ihr ja doch wie mir gewollt

Einen Antheil an diesen Tagen . ( Goethe ) .
16 . Licht - und Schattenseiten des Stadtlebens .

17 . Die Freuden und Leiden des Sommers .

18 . Bericht über die häusliche Lektüre im verflossenen Schuljahre . ■

19 . Hasse das Laster , aber nicht die Lasterhaften ! Franz Kocian .

VI . Klasse .

1 . Welchen Einfluss hatten die punischen Kriege auf die Zustände der Römer ?

2 . Auf welcher Seite ist unsere Theilnahme im Kampfe zwischen Athen und Sparta ?

3 . Worin liegt es , dass Ritterburgen auch in ihren Ruinen so anziehend sind ?

4 . Was lehren den Jüngling die Flügel des ' Ikarus ?
5 . Noth entwickelt Kraft .

6 . Die Gastfreundschaft im Nibelungenliede .

7 . Welche Züge des deutschen Nationalcharakters zeigt uns das Nibelungenlied ?

8 . Warum kann Alcibiades nicht zu den grossen Männern der Geschichte ge¬
zählt werden ?

9 . Uebersetzung aus dem Nibelungenliede 1888 — 1897 .

10 . Krieg und Sturm .

11 . Die Beharrlichkeit ein Hauptcharakterzug der Römer .

12 . In welcher Beziehung stehen die Namen der neun Musen , sowie die Ueber -
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13 .

14 .

15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

1 .

2 .

3 .

4 .
o .
6 .
7 .
8 .
9 .

10 .

11 .

12 .
13 .

14 .

15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

1 .

2 .

Schriften , mit denen Goethe die einzelnen Gesänge von „ Hermann und Dorothea“

versah , zu dem Inhalte derselben ?

Uibersetzung aus Gudrun 29 — 36 .

Die Helden und Staatengriinder der Germanen in den Zeiten der Völkerwan¬

derung im Lichte der Geschichte und der Dichtung .

Welche Ziele verfolgte Karl der Grosse während seiner Regierung und wie
suchte er sie zu erreichen ?

Inwieferne gleicht das Herz einer Blume ?

Das Volks - und Kunstepos im Mittelalter , nach Form und Inhalt verglichen .

Bericht über die häusliche Lektüre im verflossenen Schuljahre .

Zufrieden lasst uns sein nur mit des Glückes Gaben ,

Mit dem nie , was ■wir sind ; mit dem nur , was wir haben . Franz Kocian .
YII . Klasse .

Wenn ohne Neid und Hass die Menschen wären ,

Nie uns und And ’re träf ein Misgeschick :

Wie manche Tugend möchten wir entbehren . Nach Moliere .

Der Charakter Hermanns in Goethes „ Hermann und Dorothea“ .

Uibersetzung aus dem Nibelungenliede . 920 — 928 .

Die vaterländische Gesinnung Klopstocks in seinen Oden .

Inwiefern ist Lessings „ Minna von Barnhelm“ ein nationales Drama ?

Im Kriege selber ist das Letzte nicht der Krieg . Schiller ’s Piccolomini .

„ Das Mädchen aus der Fremde . “ Deutung des Gedichtes .

Worin besteht das Tragische im Nibelungenliede ?

Laudamus veteres , sed nostris utimur annis . Ovid .

Goethe ’s Erlkönig ist als Zeichnung des Gemüthszustandes der Furcht von
hohem Interesse .

Inwiefern ist in Herders Walspruch „ Licht , Liebe , Leben“ die Bestimmung eines

jeden Menschen vorgezeichnet ?

Eventus stultorum magister .

Der Geistliche in „ Hermann und Dorothea“ und der Pfarrer von Griinau .

Der Expositionsmonolog in Goethes „ Iphigenie auf Tauris“ und seine Bedeutung .

Zu welchen Zwecken hat Goethe die Rolle des Arkas in „ Iphigenie auf Tauris“

eingeschoben und wie greift dieselbe wesentlich in die Handlung ein ?

Wer kein Geld ist arm ; aber wer nur Geld hat , ist ärmer .

Alles in der Welt lässt sich ertragen , —

Nur nicht eine Reihe von schönen Tagen . ( Goethe ) .

Bücher und Gesellschaft verglichen in ihren Eigenthiimlichkeiten und in ihrem
Einflüsse .'

Bericht Uber die häusliche Lektüre im verflossenen Schuljahre .
Franz Kocian .

VIII . Klasse .

Thut Iphigenie recht , das Leben ihres Bruders und ihres Freundes aufs Spiel
zu setzen ?

Inwiefern ist Goethes „ Götz von Berlichingen“ ein Produkt der Sturm - und

Drangperiode ?
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3 . Der Spaziergang von Schiller , ein Spiegelbild der römischen Geschichte .

4 . Will das Schicksal mit uns enden ,

So stirbt sich ’s schön , die Waffen in den Händen .

5 . Was hat Schiller bewogen , den Johann Parricida in sein Drama „ Wilhelm
Teil“ aufzunehmen ?

6 . Erquickung hast du nicht gewonnen , wenn sie Dir nicht aus eigener Seele quillt .

7 . Welch ’ ein Anwachsen von Wirkung auf den Menschen vom blossen Schalle
bis zur eindrucksvollen Rede !

8 . Gretchen in Goethes „ Faust“ und Louise in Schillers „ Kabale und Liebe“ .

9 . „ Ich bin am Ziele !“ Ein Ausruf des Menschen von mächtiger Wirkung auf
sein Gernüth . .

10 . Das menschliche Herz gleicht einem Garten ; unser Wille ist der Gärtner

darin . Shakespeare .

11 . Willst Du dich selber erkennen , sieh , wie die Andern es treiben :

Willst Du die Andern versteh ’n , blick in Dein eigenes Herz . ( Schiller ) .

12 . Bericht über die häusliche Lektüre im verflossenen Schuljahre .

Themen
zu Redeübungen in der VIII . Klasse .

1 . Anrede eines Oktavaners an seine Mitschüler zu Beginn des Schuljahres .

2 . Einiges über den jetzigen Zustand der deutschen Sprache und über den Mis -
brauch der Fremdwörter .

3 . Schiller ’s Jungfrau von Orleans in ihrem Verhältnisse zur Geschichte .

4 . Die Stellung Europas im Weltverkehre .

5 . Uiber die Vorzüge des Alterthums vor der Gegenwart in geistiger Beziehung .Franz Kocian .

V . Freie Gegenstände .

Stenographie wurde in 2 Abtheilungen , zusammen in 2 wöchentlichen Stunden

gelehrt und zwar in der 1 . Abtheilung : Das Wesen der Gabelsberger ’schen

Stenographie : Grössenverhältniss der Buchstaben ; Beziehung der Sprachlaute

zu den stenographischen Zeichen ; Verwendung der Zeichen in Wortbildern

und zu Wortkürzungen ; Lese - und Schreibübungen . — In der 2 . Abtheilung :

Bezeichnung der Vor - und Nachsilben ; Satzkürzung ; Lese - und schnellschrift¬

liche Uebungen . — Jahresremuneration — in 10 monatlichen Auticipatraten
— 120 fl .

Zeichnen wurde in 2 Abtheilungen in 2 Stunden wöchentlich gelehrt . 1 . Abtheilung :

Combination geometrischer und ornamentaler Formen ; Uebungen aus freier

Hand nach Vorzeichnungen an der Tafel . 2 . Abtheilung : Studien nach schwie¬

rigeren ornamentalen Musterblättern mit besonderer Berücksichtigung der Stil¬

art . Jahresremuneration — in 10 monatlichen Anticipatraten — 120 fl .
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Gesang wurde io 2 Abtheilungen in je 2 Stunden wöchentlich gelehrt . 1 . Ab¬
theilung : Musiktheorie . Singübungen zu richtiger Intonation . 2 . Abtheilung
Einüben weltlicher und kirchlicher Chöre mit Rücksicht aut ästhetische Auf¬

fassung . Jahresremuneration — in 10 monatlichen Anticipatraten — 240 fl .
Kalligraphie wurde in einer Abtheilung in 2 Stunden wöchentlich gelehrt : Das

Currentschreiben und das lateinische Alphabet , Uebungen im Schönschreiben

und Uebungen zur Erzielung einer gut leserlichen Handschrift . Jahresremune¬

ration — in 10 monatlichen Anticipatraten — 120 fl .
Turnen wurde in 3 Abtheilungen zu je 2 Stunden wöchentlich gelehrt . 1 . Abtheilung :

Uebungen der Reihe , Freiübungen einfacher Art . Gerätübungen ( 1 . Stufe )

als Gemeinübuugen , Spiele . — 2 . Abtheilung : Uebungen des Reihenkörpers .

Zusammengesetzte Freiübungen . Gerätübungen , und zwar die leichteren Ueb¬

ungen der 2 . Stute als Gemeinübungen . Spiele . 3 . Abtheilung : Uebungen

im Reiheukörpergelüge . Schwierige Verbindungen der Freiübungen . Eisen¬

stabübungen . Riegenturnen an allen zur Verfügung stehenden Geräten : 2 . und

3 . Stufe . Angemessene Spiele . Jahresremuneration für 6 Stunden in 10

monatlichen Anticipatraten 260 fl . ö . W .
Böhmische Sprache wurde in 6 wöchentlichen Stunden in 3 Abtheilungen gelehrt .

1 . Abtheilung : ( 1 . und 2 . Kl .) Das Nomen und das Verbum . Einübung des

Lehrstoffes durch Uebersetzungen . Memoriren . Schriftliche Arbeiten . — 2 . Ab -

theilung ( 3 . und 4 . Kl .) : Subst . , Adject ., Pronom ., Numerale . Lese - und Vor¬

tragsübungen , Uebersetzungen . Monatlich eine Haus - und eine Schularbeit .

— 3 . Abtheilung ( 5 .— 8 . KL ) : Syntax , Literaturgeschichte , Uebersetzungen .

Monatlich eine schriftliche Arbeit . Jabresremuneration keine .
Mosaische Religionslehre wurde an die Schüler der vier unteren Klassen in Com -

bination mit den Schülern der 4 unteren Klassen der hiesigen k . k . Staats¬

realschule und an die Schüler der 4 oberen Klassen der Anstalt in 4 Ab¬

theilungen zu je 2 Stunden wöchentlich gelehrt . — 1 . Abtheilung : 5 . B . M .

cap . I .— VIII . mit grammat . und archäol . Erklärungen und Erläuterung der
darin enthaltenen Glaubens - und Pflichtenlehren . Biblische Geschichte . Von

der Schöpfung bis zur Offenbarung am Sinai . — 2 . Abtheilung : 5 . B . M .

cap . XI , 26 — 22 , 12 , 26 im Urtexte mit gramm . und archäol . Erklärungen .

Die 10 Gebote , mündliche Ueberlieferung , Festtage , Gottesdienst . Biblische

Geschichte . Bis zum Tode Moses . — 3 . Abtheilung : Sprüche Salomons Cap .

X , XI , XII , XIII , und Psalm 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 15 , 16 , 19 , 20 , 21 , 23 , 24 ,

27 , 29 mit Wort - und Sacherklärung . Die Profeten . Die religiösen Verhält¬

nisse während des 2 . Tempels und nach Zerstörung desselben . Glaubens¬

artikel , messianische Hoffnung . — 4 . Abtheilung : Psalm 51 — 62 mit Wort -

und Sacherklärungen . Würde und Bestimmung des Menschen . Inhalt und

Eintheilung der göttlichen Gesetze : Geschichte der Juden von der Rückkehr

aus Babylon bis in ’s V . Jahrhundert nach Zerstörung des 2 . Tempels . — -

Jahresremuneration — in 10 monatlichen Anticipatraten — 400 fl . ö . W .
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VI . Statistische Notizen .
i a S S e

I . II . III . IV . V . VI . VII . VIII . Zu¬
sammen

1. Zahl der Schüler .

Oeffentliche Schüler am Anfänge
des Schuljahres . . . . . 60 52 46 23 25 22 18 10 256

Privatesten am Anfänge des
Schuljahres . 3 3

( Ausserordentliche Schüler am
Anfänge ) .

Oeffentliche Schüler am Schlüsse

des Schuljahres . 55 52 43 23 24 21 14 10 242
Privatisten am Schlüsse des

Schuljahres . 2 2
Ausserordentliche Schüler am

Schlüsse des Schuljahres . .
— — — _ * _ _ _ . _

2 . Vaterland .

Ortsangehörige . 9 13
nO 1

_
3 1

_
30

Böhmen ( auswärtige ) . . . . 45 33 36 21 23 17 12 10 197
Galizien .

_
1

_ .
1

_ _ _
2

Italien .
;_

1
-

1
_ _

2
Mähren .

_
1

_ __
1

_
2

Oberösterreich .
_

3
_ _ . _

3
Niederösterreich . 1 4

_ _
1

_ _
6

Ungarn . .
—- — — — — — —

3 . Religionsbekenntniss .

Katholiken . 38 41 32 17 16 14 11 10 179
Israeliten . 17 11 11 6 8 7 3 —

63

4 . Muttersprache .

Deutsche . 36 33 29 17 17 16 9 7 164
Czechen . . . . . . . . 19 19 14 6 7 5 5 3 78

5 . Lebensalter am Schlüsse des

Schuljahres .

10 Jahre alt . . . . . . 2 2
» » . 14 — — — — — — _

14
. 27 16 4 — — — — _

47
» » . 5 18 7 2

— — — _
32

4 13 14 6 1
— — _

38
15 „ „ . 2 5 6 6 11

—
1

_
31

l ß » » . 1 —
10 4 2 8

— _
25

17 „ „ .
— — 2 4 7 3 2

—
18

» ” . . — — ■- —
2 4 3 1 10

— — - .
1 1 5 4 3 14

20 j) » .
— -- _ _ _

1 4 3 8
21 „ „ . .

— — — _ _ _
22 „ „ .

— _ _ _ _ _ _ _
2 2

23 „ „ .
— — — — — - - _

1 1
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I . II . III . IV . V . VI . VII . VIII . Zu¬
sammen

6 . Fortgang .

a ) Nachtragsprüfungen pro 1876 :

Nachtragsprüfungen waren be¬
willigt . 1 l

Ilievon mit Erfolg abgelegt .
— — — — — — — — — •

„ ohne „ „
„ nicht abgelegt . . .

— — — — — — — 1 l

Wiederholungsprüfungen wa¬
ren bewilligt . 2 4 l 1

_
8

Hievon mit Erfolg abgelegt . 2 — — — 2 1 1 — 6

„ ohne „ „
— — — •- 1 — — — 1

„ nicht abgelegt . . .
— — — — 1 ■— — — 1

b ) Klassifikationsergebnisse im
2 . Semester 1877 :

a ) Oeffentlicke Schüler
Erste mit Vorzug . . . . 12 10 10 8 9 7 7 4 67
Erste . 35 34 28 12 14 11 6 6 146
Zweite . 2 2 3 2 1 1 — — 11
Dritte . . . 3 4 2 1 — 2 — — 12

Wiederholungsprüf , bewilligt 3 2 — — ■- — — — 5
Nicht klassifizirt . ; . . . — — — — — — 1 — 1

b ) Privatisten

Erste mit Vorzug . . . .
Erste . - . — — — — - , — — - '

Zweite .
Dritte . 1 — — — — — — — 1

Wiederholungsprüf , bewilligt
— - - — ■- _ — — •— —

Ungeprüft . 1 1

7 . Frequenz d . freien Gegenstände .

Böhmisch . 17 24 7 16 8 9 3 3 87

Stenographie .
— — — — 23 13 2 — 38

Zeichnen . 20 22 9 9 1 1 — — 62

Gesang . 18 20 11 7 5 3 2 2 68

Kalligraphie . 55 DO

Turnen . 27 23 30 16 12 6 9 4 127

8 . Schulgelderträgniss .
I . Sem .

Schulgeld zahlten in Sa . 1296 fl . 63 39 23 9 12 6 8 2 162

Vom Schulg . waren ganz befreit
— 13 23 14 13 16 10 8 97

II . Sem .

Schulgeld zahlten in Sa . 1056 fl . 32 39 23 10 11 9 7 1 132

Vom Schulg . waren ganz befreit 25 13 21 13 13 13 9 9 115
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VII . Unterstützung der Schüler .
A . Stipendien .

Name des Stipendisten
Schul -
Klasse

Bezeichnung
des Stipendiums

Datum und Zahl
des Verleihungsdekretes

Höhe des
Stipen¬
diums

fl.

Battistig Alois Edler
von Tauffersbach II . Ferdinand ’sche Studen¬

tenstiftung adel . Abt .

Erl . der h . k . k . Statth .
v . 4 . Mai 1877

Z . 23359
240

Guberth Leopold II . Dr . Wzl . Ad . Forst ’sche
Studentenstiftung

Erl . der h . k . k . Statth .
v . 23 . Dezember 1875

Z . 60443
60

Schnarcher Eduard II . P . Schnarcher ’sche Stu¬
dentenstiftung

Erl . der h . k . k . Statth .
v . 18 . April 1873

Z . 20879
150

Bauer Jakob HI . P . Trillsam ’sche Studen¬
tenstiftung Nr . 1

Erl . der h . k . k . Statth .
v . 24 . Dezember 1874 .

Z . 68528
210

Bezecny Josef III . Jiciner Studentenstiftung
bürgl . Abt . Nr . 66

Erl . der h . k . k . Statth .
v . 31 . März 1876 .

Z . 18265
80

Hietzker Mathias III . P . Trillsam ’sche Studen¬
tenstiftung Nr . 2

Erl . der h . k . k . Statth .
y . 24 . Dezember 1874

Z . 68528
170

Holba Stephan IV .
Niklas Fr . Dworak ’sche

Studentenstiftung

Erl . der li . k . k . Statth .
y . 4 . Juli 1876

Z . 35398
60

Metze Josef IV .
P . Richard Bauer ’sche

Studentenstiftung

Erl . der h . k . k . Statth .
y . 7 . October 1875

Z . 53061
80

Pils Johann IV .
P . Richard Bauer ’sche

Studentenstiftung

Erl . der h . k . k . Statth .
v . 2 . October 1874
Z . 53168 und 53658

80

Kveton Franz V . Kleeblat ’sche Studenten¬
stiftung Nr . 2

Erl . der h . k . k . Statth .
v .' 27 . Juni 1873 ■

Z . 30180
112

Fischbach Josef VI . Kaspar Lihl ’sche Studen -
stiftung Nr . 2

Erl . der h . k . k . Statth .
v . 11 . October 1876

Z . 52013
38

Henner Kamill VI . Sawenau ’sche Studenten¬
stiftung

Erl . der h . k . k . Statth .
v . 24 . Januar 1874

Z . 6482
40

Lang Rudolph VI . Hölderle ’sche Studenten¬
stiftung

Erl . der h . k . k . Statth .
v . 27 . Februar 1873

Z . 11221
' 80

Rodler Alfred
VI . Rosenberg Schwarzen -

berg ’sche Studentenstift .

Erl . der h . k . k . Statth .
v . 11 . October 1873

Z . 55141
140

Kutschera Oskar von
Woborsky VII . Ferdinand ’sche Studen -

stiftung

Erl . der h . k . k . Statth .
v . 12 . Dezember 1872

Z . 55425
240

Grimm Theodor VIII . P . Ilaber ’sche Studenten¬
stiftung

Erl . der h . k . k . Statth .
v . 15 . September 1870

Z . 35708
64

Summa . 1844
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B . Locales Unterstützungswesen .
Rechnungs - Ausweis des Unterstützungsvereines für dürftige Schüler im IV . Ver¬

waltungsjahre vom 15 . September 1876 bis 15 . Juli 1877 .

1 . JLiniialtme Betrag 3 . Ausgabe Betrag
fl . kr . fl . kr .

Von den Mitgliedern wurde eingezahlt 182 Für 16 dürftige Schüler an monat -
Von den Schülern der Anstalt u . z . : liehen Unterstützungsbeiträgen . v .

I . Klasse 25 fl . 13 kr .
II . „ 29 „ 27 „

15 . September 1876 b . 15 . Juli 1877 310 —

III . „ 15 „ 15 „
IV . „ . 12 „ 79 „

Remuneration für Einkassiren . . . 10 —

V . „ 25 „ 60 „ Sparkassa -Eiulage laut Sparkassahuch
VI . „ 11 „ 40 „

VII . „ 5 , 66 ,
Nr . 5617 Fol . 9969 . 50 72

VIII . „ 4 „ 70 „ 129 70 Saldo pro 1877 . 38 97
Interessen für eingelegte Kapitalien ' S .

laut Sparkassabuch .
Schenkung der löbl . Budweiser Spar -

73—

kassa pro 1877 . 25 "- ^
Summa . 409 70 Summa . 409 70

B i 1 a n z .

Summa der Einnahmen . 409 70 Summa der Ausgaben . 370 72
In d er Sparkassa anliegend laut Spar - Vermögenstand mit 15 . Juli 1877 1082 96

kassabuch Nr . 5617 Fol . 9969 . . 1043 98
Summa . 1453 68 Summa . 1453 68

Allen edlen Gönnern und Wohlthätern spricht die Vereinsvenvaltung im Namen der
dürftigen Schüler der Lehranstalt ihren innigsten und wärmsten Dank aus .

VIII . Vermehrung der Lehrmittelsammlungen .
a . Einnahmen .

Aufnahmstaxen von 72 Schülern ä 2 fl . 10 . 151 fl . 20 kr .

Lehrmittelbeiträge von 256 Schillern a 1 fl . 256 „ — „

Jahresdotation für die physikalische Sammlung - aus dem Studienfonde 200 „ — • „

Subvention — ausserordentliche — für die Lehrmittelsammlungen und

Lehrerbibliothek aus dem Studienfonde . . . . . . . . 800 „ — „

Sonstige Zuflüsse : Duplicattaxen . . . . 18 „ „

b . Zuwachs im Schuljahre 1876 .
A . Lehrerbibliothek .

a ) . Durch Geschenke : 1 . Vom h . k . k . Ministerium für Cultus und Unterricht :
Jahresbericht des k . k . Ministeriums für Cultus und Unterricht für 1876 .

2 . Von der h . k . k . Statthalterei : Oesterreicliischebotanische Zeitschrift , 1876 .

3 . Von der kaiserl . Akademie der Wissenschaften : Sitzungsberichte der kai¬

serlichen Akademie der Wissenschaften ; Archiv für österreichische Geschichts¬

quellen und Almanach der kais . Akademie der Wissenschaften , 4 Werke in



44

11 Bänden . 4 . Vom k . k . Schulbticher -Verlage : eine Wandkarte . 5 . Vom

Hrn . Prof . J . Erben 1 Werk in 1 Bande . 6 . Vom Reimer ’scben Verlage :
einen Atlas .

b ) . Durch Kauf : Von den angekauften Werken werden nur bervorgeboben :

Erlecke : Bibliotbeka mathematica . — Naumann : Geognosie . — Tyndall : Das

Wasser ; ferner Fragmente aus den Naturwissenschaften . — Lübke : Grundriss

der Kunstgeschichte . — Krones : Handbuch der Geschichte Oesterreichs . —

Ciceo de finibus von Madvig . — M . Hauptii Opuscula . — Marquardt : Römische
Staatsalterthiimer . Lucretius de rerum natura von Lachmann . — Curtius :

Studien . — Wackernagel : Deutsches Lesebuch . — Claus : Zoologie . — Lange :

Geschichte des Materialismus . — Herrmann : Geschichte der platonischen Phi¬

losophie . — Neumayer : Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen .

B . Schülerbibliothek .

a ) . Durch Schenkung : 1 . Von der Hölder ’schen Verlagsbuchhandlung :

8 Werke in 14 Bänden . — 2 . Von der k . k . geographischen Gesellschaft :

1 Werk in 10 Bänden . 3 . Von der Berman - und Altmann ’schen Verlagsbuch¬

handlung : 2 Werke in 4 Bänden . 4 . Von der Vandenhoech ’- und Ruprecht ’schen

Verlagsbuchhandlung : 1 Werk in 1 Bande . 5 . Von der C . Gerold ’schen Ver¬

lagsbuchhandlung : 1 Werk in 1 Bande . 6 . Von dem Urbänek ’schen Verlage

1 Werk in 1 Bande . 7 . Von dem Gräser ’schen Verlage 1 Werk in 1 Bande .

8 . Vom Hölzel ’schen Verlage 1 Werk in 1 Bande . 9 . Vom Sextaner Rodler
7 Werke in 7 Bänden .

b ) . Durch Ankauf : Darunter befinden sich : Weiss , Weltgeschichte ( Alter¬

thum ) . — Willkomm : Spanien und die Balearen . — Rodenberg : Studienreisen

in England . — Die Naturkräfte ( 14 Bände ) . — Hochstetter : Geologische Bil¬

der . — Horn : Jugendschriften . ( 40 Bände ) . — Achim - Arnim : Des Knaben
Wunderhorn . — Willmann : Lesebuch aus Homer . — Assmann : Geschichte

des Mittelalters . — Richter : Deutsche Heldensagen . — Schäfer : Literatur¬
bilder . — Guhl und Kohner : Das Leben der Griechen und Römer . — Masius :

Luftreisen . — Firdusi von Schäck . — Juniperus von Scheffel . — Ekkehard

von Scheffel . — Braun der junge Mathematiker . — Kiesenwetter : Die Anlage
von Naturalien . — Jedina : Um Afrika . —

C . Physikalisches Kabinet .

a ) . Durch Ankauf : 1 . Saug - und Druckpumpe zugleich Princip der Feuer¬

spritze . 2 . Schiffsschraube zur Fortbewegung im Sand . 3 . Schiffskompäs mit

Windrose . 4 . Inklinationsnadel in einer Gabel . 5 . 2 Magnetstäbe sammt

Anker . 6 . Nonius , gerader vor - und rückwärts schreitend . 7 . Doppelballon

für Diffusion der Gase . 8 . Centrifugalregulator von Metall . 9 . Savart ’s Re¬

sonanzglocke . 10 . Magnesiumlampe . 11 . Manometer , Princip nach Bourdon

12 . Medizinischer Inductionsapparat mit Chromsäure -Element . 13 . Elektrische
Uhr . 15 . Diverse Chemikalien .
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D . Naturhistorisches Kabinet .

a ) . Durch Schenkung : 19 zoologische , 26 botanische und 32 mineralogische

Objekte . — Als Spender sind hervorzuheben : Herr Wenzl Slama , k . k . Be¬

zirksgerichts -Adjunkt in Böhm .-Brod ; Herr Franz Noska , lc . k . Postmeister

in Ebensee ; Herr Josef Rodler , fürstl . Schwarzenberg ’scher Oberförster in

Set . Thoma ; Herr Josef Stegmann in Budweis ; ferner die Schüler Ernst Fischer

( I . ) und Karl Kriines ( V .)

b ) . Durch Kauf : I . Ausgestopfte Thiere :

Pteropus edulis ; Lutra vulgaris ; Phoca vitulina ; Dasypus novemcinctus ; Lemnus

norvegicus ; Castor über ; Myoxus glis ; Ornithorhynchus paradoxus ; Ibis re -

ligiosa ; Gallinula chloropus ; Iguana tuberculata ; Lophius piscatorius : Acci -

penser ruthenus ; Thynnus vulgaris . II . In Spiritus : Termes bellicosus ; Teredo

navalis ; Pyrosoma gigantea ; Salpa zonaria ; Pteroides pennatula ; Pennatula

rubra . III . Getrocknet : Limulus polypbemus ; Bombyx morio ; Acridium migra -

torium . IV . Mikroskop . Präp : Gelenkknorpel v . Kalb ; Schneidezahn - Längs¬

durchschnitt v . Homo ; Willkührliche Muskelfasern ; Hautquerdurchschnitt ( Lippe ) ;

Phylloxera vastatrix ; Blutkörperchen v . Homo ; ferner Diinnschlitfe v . Diorit ,

Syonit und Basalt .

E . Zeichenlehrmittel .

Durch Ankauf : Ein Stativ für Holz - und Drahtmodelle .

F . Gesangslehrmittel .

Durch Ankauf : Messen und Chöre für 4 Stimmen : 14 Nummern mit

5 Partit : und 340 Stimmen .

Messen und Chöre für gern . Chor : 2 Nummern mit 1 Partitur und
58 Stimmen .

Ferner wurden durch die eifrigen Bemühungen des Schülers Karl Mikuskovics

( VIII .) 38 bereits vorhandene Nummern mit 7 Partit . und 423 Stirn , eompletirt .
Vorhanden sind im Ganzen :

Messen und Chöre für 4 Stimm . 55 Nummern mit 34 Partituren und 1332 Stimm ,

Messen u . Chöre für gern . Chor . 40 57 „ 19 57 57 1482 „
Weltliche Männerchöre : 44 57 „ 22 57 57 861 „

Weltl . Stücke für gern . Chor . 4 57 „ 4 57 57 125 „

G . Münzsammlung .

Durch Schenkung : 1 Gold - , 6 Silber - , 21 Kupfer - , 1 Nickel - und

1 Messingmünze . Diese Sammlung zählt gegenwärtig : 15 Denk - , 3 Gold - , 246

Silber - , 315 Kupfer - , 37 Papier - , 1 Nickel - , und 1 Messing -Münzen .

Die Direktion erfüllt eine angenehme Pflicht , dem hohen k . k . Ministerium

für Cultus und Unterricht für die hochherzige Dotation von 800 fl , ö . W , zur Kom -

pletirung der Lehrmittelsammlungen und Lehrerbibliothek , sowie allen Freunden

und Gönnern der Lehranstalt für jedes , auch das kleinste Geschenk hiemit öffent¬

lich den wärmsten und herzlichsten Dank auszusprechen .



c . Stand der Lehrmittelsammlungen am Schlüsse des Schuljahres .
Zuwachs 1877 Stand am Schlüsse

d . Schnlj . 1877
Lehrerbibliothek :

Gesammtnummern . . . . . 101 1505

in Bänden . . . . . 146 2780

in Heften . . . . . — - 1

in Programmen . . . . . 375 2127

Schülerbibliothek :

Gesammtnummern . . . . . 132 1703

in Bänden . . . . . 169 2286

in Heften . . . . . . — 3

Physikalische Apparate : . 15 443

chemische Apparate . 7 1 22

chemische Präparate
— 165

Zoologische Sammlung : Wirbeltliiere . 16 268 .

Andere Thiere . . . . . 10 1476

Sonstige zoologische Gegenstände . 22 77

Botanische Sammlung : Herbariumblätter .
— 1596

Sonstige botanische Gegenstände . 26 93

Mineralogische Sammlung : Naturstücke . 32 1853

Krystall - Modelle . . . .
— 195

Abbildungen ( Blätter ) 2 273

Apparate . . . . . . — 8

Technologische Objekte .
— 55

Geografie : Wandkarten 1 77

Atlanten . . . . . 1 12

Globen . . . . . . — 2

Tellurien . . . . . . — 1

Plastische Karten . . . . . — 3

Geometrie : Körper und Modelle . — —

Zeichnen : Drahtmodelle . . — —

Holzmodelle . . . . , — —

Gypsmodelle . . . . . — —

Vorlegblätter . . . . . — —

Utensilien . . . . . — —

IX . Maturitätsprüfiingsergebnisse im Jahre 1876 .
Die schriftliche Maturitätsprüfung wurde vom 29 . Mai bis incl . 2 . Juni

1876 abgehalten .

Den Abiturienten wurden folgende Fragen zur Bearbeitung vorgelegt -:
Aus dem Latein ins Deutsche : Ovid . Fast VI . 419 — 454 .

„ „ Deutschen ins Latein : Stipfle III . Th . Nr . 99 Marius unersättlicher Ehrgeiz .
„ „ Griechischen : Soph . Aj . 545 — 582 . ni(> cxvzov , uJqs -devgo .
n n Deutschen : Dauernder als im Denkmal lebt das Geschehene in Wort u . Schrift .
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Aus der Mathematik : 1 . Jemand lässt in Wien einen Stein in einen Brunnen

fallen und hört nach 6 ’5 Sekunden das Auffallen des Steines . Wie tief

ist der Brunnen , wenn der Schall in einer Sekunde 332 ' 8 Meter zurück -

legt ? — 2 . Jemand hält ein Brettchen , das die Form und Grösse von

1 D dm hat , bei einem Abstande von 3 dm von der lothrecliten Wand seines

Zimmers parallel zu dieser und stellt vor dieses Brettchen in einer Ent¬

fernung von 1 ’5 dm eine brennende Kerze , so dass die Mitte der Flamme

von jeder Ecke des ßrettchens gleich weit absteht . Wie viel Raum nimmt

der durch das Brettchen erzeugte Schatten ein , wenn angenommen wird ,

dass die Lichtstrahlen ohne Beugung geradlinig am Rande des Brettchens

Vorbeigehen ? — 3 . Ein Kreis geht durch die Punkte : m , ) x ' = 2 , y ' ~ 3 ;

m 2) x " = 7 , y " — — 5 ; m 3) x ' " — — 5 , y " ' = — 1 . Man berechne :

a . den Flächeninhalt dieses Kreises , suche b . die Gleichung dieses Krei¬

ses , und gebe c . die grafische Darstellung desselben .
„ Böhmischen : Povoden a pozär (pfirovnäni ) . Oeff. Schiil . Extern .

Der mündlichen Prüfung unterzogen sich : . . . 14 1
Hievon wurden

Approbirt

Reprobirt

mit Auszeichnung reif
einfach reif

auf 2 Monate

„ Va Jahr

„ 1 Jahr

„ 2 Jahre

Von den auf 2 Monate Reprohirten wurden bei der Wie¬

derholungsprüfung

approbirt als einfach reif . . . . . .

reprobirt auf */ 2 Jahr . . . . . . .

Von den Approbirten wendeten sich zu :

der Theologie . . . . . . . .

„ Rechts - und Staatswissenschaft . . . .

„ philosophischen Fakultät : Humanistischen Studien
Zum Besuche einer Universität wurden reif erklärt :

2
8

2
1
1

1
1

2
6

3

Post -
Nr . Name Geburtsort , Vaterland

Urtheil der Prü¬
fungs -Commission

1 Hahn Moritz Chanovitz , Böhmen reif
2 Hirsch Josef Hohenhradek , „ reif
3 Holba Ludwig Lischau , „ reif
4 Holschek Heinrich Budweis , „ reif
5 Jakok Job . v . Herminenthal Jaslo , Galizien reif

mit Auszeichng .
6 Neubauer Johann Kalsching , Böhmen reif
7 Puchta Karl Altsattl , „

Czekanitz , „

reif
8 Sattler Adolf reif
9 Stäuber Josef Plöss , „

Frauenberg „

reif
10 Waclia Adolf reif
11 Wacha Zdenlco Tarnov , Galizien reif

mit Auszeichng .
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X . Chronik .

Das Schuljahr wurde am 16 . September 1876 mit dem hl . Geistamte er¬
öffnet . Nach dem feierlichen Gottesdienste wurden den Schülern in Anwesenheit

des Lehrkörpers die Disciplinargesetze vorgelesen .
Mit Erlass des h . k . k . Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 25 .

August 1876 , Z . 13511 wurde der Cisterzienserordenspriester und Supplent P . Vinz .
Nader zum wirklichen Lehrer an der Anstalt ernannt .

Der mit h . Erlasse Sr . Excellenz des Herrn k . k . Ministers für Cultus

und Unterricht vom 20 . September 1876 , Z . 15065 zum wirklichen Lehrer am

k . k . Staatsgymnasium in Wittingau ernannte Lehrer Ignaz Rycan verliess am

30 . September 1876 die Anstalt .

Mit Erlass des h . k . k . Landessckulrathes vom 17 . Oktober 1876 , Z , 2210

wurde der wirkliche Lehrer an der Anstalt , Josef Koster , unter Zuerkennung des

Titels eines k . k . Professors definitiv im Lehramte bestätigt .
Mit Erlass des hob . k . k . Ministeriums für Cultus und Unterricht vom

31 . Oktober 1876 , Z . 17521 wurde dem wirklichen Lehrer P . Vincenz Nader zur

Herstellung seiner Gesundheit der angesuchte Urlaub vom 1 . Oktober 1876 bis

zum Schlüsse des 1 . Sem . dieses Schuljahres bewilligt und in Vertretung desselben

Josef Bruj als Supplent vom h . k . k . ' Landesschulrathe mit Erlass vom 17 . No¬

vember 1876 , Z . 24001 L .- S . -R . bestätigt .
Se . Excellenz der Herr k . lc . Minister für Cultus und Unterricht hat mit

h . Erlasse vom 9 . November 1876 , Z . 18173 dem erkrankten Katecheten P . Renat
Eberl den erbetenen Urlaub vom 18 . Oktober 1876 bis zum Schlüsse des 1 . Sem .

dieses Schuljahres geneigtenst bewilligt und die Supplirung desselben in der vom

h . k . k . Landessclnüratke beantragten Weise : durch Professor P . Dr . Benno Karlez

in den oberen und durch den Katecheten der Staats - Oberrealschule P . Gerhard

Hansen in den unteren Klassen genehmigt .

Die Namensfeste Sr . apost . Majestät des Kaisers ( 4 . Oktober ) Ihrer Maj .

der Kaiserin ( 19 . November ) und Sr . kaiserl . Hoheit des Kronprinzen Rudolf wur¬

den mit einem feierlichen Gottesdienste begangen , welchen der Lehrkörper und
die kathol . Jugend der Anstalt beiwohnten .

Vom 6 . bis 11 . November 1876 inspizirte der k . k . Landesschulinspector

für die humanistischen Fächer Herr Michael Achtner die Anstalt , nahm Einsicht

in die Amtsgebahrung , wohnte dem Unterrichte in allen Klassen und allen Gegen¬

ständen bei und besichtigte in eingehenderWeise die Lehrmittelsammlungen sowie
die bezüglichen Inventare .

Mit Erlass des hob . k . k . Ministeriums für Cultus und Unterricht vom

15 . Jänner 1877 , Z . 458 wurde Professor P . Ludwig Pecho zur Herstellung seiner
Gesundheit vom 16 . Dezember 1876 bis zum Schlüsse des I . Sem . dieses Schul¬

jahres beurlaubt . Die Lehrstunden des Beurlaubten wurden theils vom Direktor ,

theils von den Professoren Komma , Koeian , Koster und dem Supplenten Bruj supplirt .

Das I . Sem . wurde am 10 . Februar 1. J . mit der Vertheilung der Zeug¬

nisse an die Schüler geschlossen ; das II . Sem . am 14 . Februar begonnen .
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Nachdem Professor P . Ludwig - Pecho bis zum Schlüsse des I . Sem . seine

Gesundheit nicht herzustellen vermochte , wurde demselben über sein Ansuchen
von Sr . Excellenz dem Herrn k . k . Minister für Cultus und Unterricht mit h . Erl .

vom 26 . Februar 1877 , Z . 2797 , der weitere Urlaub für das II . Sem . dieses Schul¬

jahres bewilligt und gestattet , dass zu dessen Vertretung der Supplent Josef Bruj
an der Anstalt belassen werde .

Der in Folge gesteigerter psychischer Störung dienstesunfähig - gewordene
Katechet P . Eenat Eberl wurde mit Erlass des h . k . k . Ministeriums für Cultus

und Unterricht vom 22 . März 1877 , Z . 4241 , in den bleibenden Ruhestand versetzt
und wurden seine Lehrstunden auch während des II . Sem . vom Prof . P . Dr . Benno

Karlez und dem Realschul -Kateeheten P . Gerhard Haasen supplirt .

Mit Erlass vom 6 . Mai 1877 , Z . 8877 L . - S .-R ., wurde vom h . k . k . Lan -

desschulrathe dem erkrankten Professor Dr . Benno Karlez zur Herstellung seiner

Gesundheit der angesuchte Urlaub in der Dauer von 4 Wochen vom 1 . Mai 1. J .

angefangen genehmigt . Die Lehrstunden desselben in der Religion wurden vom

hochw . Herrn Spiritual des hiesigen bischöflichen Klerikal - Seminärs P . Bartholomäus

Berger , in den anderen Gegenständen theils vom Direktor , theils von den anderen

Professoren der Anstalt supplirt .

Vom 14 . bis incl . 19 . Mai 1 . J . wurde die schriftliche Maturitätsprüfung

abgehalten , welcher 9 Schüler der 8 . Klasse und ein Alumnus des hiesigen Kleri¬

kal - Seminärs sich unterzogen .

Am 12 . Juni 1. J . wurde mit den Schülern der Anstalt in 4 Abtheilungen

unter Beaufsichtigung der Professoren der übliche Frühlingsausflug unternommen .

Die mündliche Maturitätsprüfung wird mit Genehmigung Sr . Excellenz des
Herrn k . k . Ministers für Cultus und Unterricht unter dem Vorsitze des Direktors

des k . k . deutschen Staatsgymnasiums an der Kleinseite in Prag , Herrn Dr .

G . Biermann , in Vertretung des k . k . Landesschulinspektors für die humanistischen

Fächer , Herrn M . Achtner , am 16 . und 17 . Juli 1. J . abgehalten .

Am 14 . Juli 1. J . wurde nach Abhaltung eines feierlichen Dankamtes und

Vertheilung der Semestralzeugnisse an die Schüler das Schuljahr geschlossen .

XI . Verfügungen der Vorgesetzten Behörden .
Erlass des h . Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 9 . November

1876 , Z . 6602 , intim , mit Erlass des h . k . k . L .- S . -R . vom 17 . November 1876 ,

Z . 24567 , betreffend der Locirung eines Schülers mit minder entsprechender Sitten¬

note in Bezug auf seine Mitschüler gleicher Kategorie , welche in den Sitten

entsprechen .
Mit Erlass des h . k . k . Ministeriums für Cultus und Unterricht vom

10 . November 1876 , Z . ,8139 , intimirt mit Erlass des h . k . k . L .- S .-R . vom 26 . No¬

vember 1876 , Z . 25029 , wird § . 3 der Finanzministerial -Verordnung vom 25 . März

1854 , Z . 4404 , betreffend die Verwendungsweise der Stempelmarken bei Studien¬

zeugnissen in Erinnerung gebracht .
Erlass des h . k . k . Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 27 . November

1876 , Z . 18740 , intimirt mit Erlass des li . k . k . L . - S . -R . vom 12 . Dezember 1876 ,
4
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Z . 26367 , betreffend die Einführung der Probekandidaten an Mittelschulen in den

praktischen Schuldienst .
Erlass des h . k . k . Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 23 . Jänner

1877 , Z . 840 , intimirt mit Erlass des h . k . k . L . - S . -ß . vom 31 . Jänner 1877 , Z . 1942 ,

laut welchem Kozenn ’s Schulatlas für Mittelschulen in 48 Karten , 21 . Aufl . , zum

Lehrgebrauche an Mittelschulen zugelassen wird .

Erlass des h . k . k . L .- S .- R . vom 2 . März 1877 , Z . 4380 , betreffend die

Dokumentirung der Gesuche um Belassung der Schulgeldbefreiung .
Erlass des h . k . k . Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 18 . Febr .

1877 , Z . 1642 , intimirt mit Erlass des h . k . k . L .- S . -R . vom 2 . März 1877 , Z . 3924 ,

laut welchem die 4 . Aufl . von W . Falty ’s bölnn . Sprachbuch für Deutsche an

Mittelschulen in den unteren Klassen für die Dauer der nächsten 2 Schuljahre

gestattet wird .

Erlass des h . k . k . L .- S .-R . vom 14 . April 1877 , Z . 117262 , laut welchem

die Festtage bezeichnet werden , an welchen die Schüler mosaischer Confession

an Mittelschulen behufs Ermöglichung der Theilname an dem öffentlichen Gottes¬

dienste von dem Schulunterrichte zu dispensiren sind .

Erlass des h . k . k . L .- S . -R . . vom 16 . April 1877 , Z . 7544 betreffend die

Ausfertigung der Personalstandestabellen , ferner die Dokumentirung der Gesuche

um definitive Anstellung , Quinquenalzulagen und Gehaltsanweisung .

XII . Alphabetisches Namensverzeichniss der Schüler am Schlüsse
des Schuljahres .

(Die Namen der Schüler , welche allgemeine Vorzugsklasse erhalten haben , sind durch ein
Sternchen ausgezeichnet .)

I . Klasse . ( 55 öffentl ., 2 Priv .)

* Almesberger Karl aus Altthiergarten .
Beller Ignaz aus Krumau .
Bergmann Alois aus Plan .
Bondy Hugo aus Miretitz .

* Cenek v . Wartenberg Rud . aus Sazena .
Cerny Anton aus Rabi .
* Dux Otto aus Divischau .
Faber Adolf aus Bechin .
Fischbeck Josef aus Unterhaid .
Fischer Ernst aus Pisek .

Frauenfeld Hugo aus Wien .
* Fürtk Julius aus Budweis .
* Gaksch Anton aus Pardubitz .
Hahn Adolf aus Budweis .
Holub Albert aus Wossek .
Jilek Friedrich aus Tachau .
:i Karel Franz aus Hohenfurt .
Klima Josef aus Vollmau .

Klingenberger Samuel aus Zirnau .

Klug Johann aus Budweis .
Kohn Friedrich aus Strahl -Hostie .

Koditschek Friedrich aus Tucap .
* Koritta Adolf aus Zirnau .

Langer Moritz aus Nadceradec .
Lederer Moritz aus Pisek .

* Lurje Wilhelm aus Wälisehbirken .
*Mathe Adolf aus Innergefild .
Mikes Stanislaus aus Wolin .

Modry Ottokar aus Sazan .
Netter Karl aus Budweis .
Pantak Emanuel aus Neuhaus .
Pinl Josef aus Deschenitz .

Podzahradsky Josef aus Tucap .
Pöll Robert aus Kaplitz .
Pohl Johann aus Moldautein .

*Rehberger Johann aus Hohenfurt .
Rind Sigmund aus Sobeslau .
Roth Emil aus Budweis .
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Sazyma Gustav aus Buclweis .
Schiefthaler Gottfried aus Rosenthal .
Schuh Josef aus Guttenbrunn .
Schahmertl Karl aus Kfesane .
Seiler Wenzl aus Leitnowitz .
^ Sommer Rudolf aus Budweis .
Sefcik Josef aus Grosshaid .
Wanas Wenzl aus Sedlitz .
Wawor Gustav aus Gratzen .

Privatisten : Rohan Prinz Louis aus

Weil Alex , aus Weitra .

^ Wenzl Alois aus Oberplan .
Wenzl Karl aus Budweis .

Wessely Johann aus Böhmdorf .
Winter Thomas aus Hartmanitz .

Wiplinger Ritter v ., Alfred aus Budweis .
Zych Eduard aus Turnau .
Zuzak Richard aus Blattna .

Chausnik . Stein Josef aus Klucenitz .

II . Klasse ( 52 ) .
Battistig Alois , Edler von Tauffersbach

aus Pardubitz .

Berger Josef aus Wottitz .

Bergmann Anton aus Hayd .
* Dubsky Alois aus Josefsthal .
Faräf Josef aus Blattna .
Farnik Mathias aus Budweis .

Former Othmar aus Lepschen .
Fried Moritz aus Budweis .
^ Gärtner Johann aus Urtinowitz .
Gothmann Wilhelm aus Budweis .

Guberth Leopold aus Reichenau ,
* Hawelka Karl aus Budweis .
Heindl Emil aus Wildstein .
* Hirsch Karl aus Hohen -Hradek .

Höger Wilhelm aus Libschowitz .
Holubaf Heinrich aus Budweis .

Hübsch Adolf aus Burgholz .
Hübsch Karl aus Burgholz .
Jakowitz Theodor aus Budweis .
Jansa Franz aus Reichenau .

Jungwirth Karl aus Stein .
Kubart Wenzl aus Grulicli .
* Linhart Josef aus Mallowitz .

Löbl Alfred aus Praschno - Oujezd .
Maschek Franz aus Mühlhausen .
Maural Karl aus Budweis .

Müller Adolf aus Eger .
* Noska Ludwig aus Ebensee .
Noska Max aus Ebensee .
Pecha Thomas aus Budweis .
Plätenik Johann aus Milliwitz .

Poppenscheller Eduard aus Libejitz .
Popper Eduard aus Cichtitz .
Prochazka Rudolf aus Budweis .

Putschög 'l Vincenz aus Protiwin .
Reichard Franz aus Turnau .

Reidinger Johann aus Sabof .
Reinl Josef aus Ronsperg .
Reisner Andreas aus Bergreichenstein .
Rentz Hugo aus Netolitz .
* Rind Rudolf aus Sobeslau .
Rosenauer Felix aus Budweis .
Salacz Vincenz aus Budweis .

Schandera Friedrich aus Repitz .
Schnarcher Eduard aus Budweis .
Schulz Heinrich aus Tarnow .

Schwarzkopf August aus Beneschau .
Seele Karl , Edler von Seelenthal aus

Venedig .
Stein Gustav aus Goldenkron .

* Upfimny Alois ans Linz .
:;-Wedeles Sigmund aus Winterberg .
* Zahn Bohuslav aus Budweis .

III . Klasse ( 43 ) .
Arnstein Adolf aus Stekna .

Balling Friedrich aus Posteiberg .
Barta Mathias aus Böhm .-Fellern .
Bauer Jakob aus Deutsch -Reichenau .

Bezecny Josef aus Tauschetin .
Bezecny Rudolf aus Tauschetin .
Dvorak Wenzl aus Zirnau .
Habermann Karl aus Brünn .

Hansel Emil aus Böhm .-Leipa .
Herbst Karl aus Pichlern .
* Hietzker Math , aus Deutsch -Reichenau .

■■'Horner Josef aus Ckyn .
* Huber Karl aus Hartmanitz .

Jaksch Johann aus Lichnek .

* Junghanns Franz aus Wien .
* Jungmann Adolf , Ritter von , Budweis .
Kilian Julius aus Schönau .
Klein Franz aus Krumau .

Koläf Joset aus Frauenberg .

Kramer Leopold aus Mühlhausen .
Kraus Ludwig aus Ronsperg .
* Laldnger Johann aus Poscldag .
Metze Berthold aus Vlcoves .

Mugrauer Franz aus Sablat .
Plaschko Franz aus Kuschwarda .

Podzahradsky Jakob aus Neubistritz .
4 *
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Pollak Heinrich aus Chaustnik .
Prinz Franz aus Sohors .
Schischlik Franz aus Budweis .
Seidl Franz aus Vollmau .

Siegmund Karl aus Leitnowitz .
* Souhrada Otto aus Budweis .
Steinocher Eduard aus Poneschitz .

Stransky Wilhelm aus Wodnian .
Strauss Wilhelm aus Wällischbirken .

Taussig Emil aus Prasclino -Aujezd .
Wallesch Alois aus Chrobold .
Wafias Johann aus Sedlitz .

* Webinger Rudolf aus Oberplan .
* Weiss Karl aus Eisgarn .
* Weisskopf Gustav aus Kasejovitz .
Wessely Ignaz aus Schwarzbach .
Wessely Karl aus Hohenfurth .

IV . Klasse ( 23 ) .

* Antl Theodor aus Kojakowitz .
*Beckert Hermann aus Krems .
* Brcdl Alois aus Kuschwarda ,
Bredl Johann aus Kuschwarda .
* Dittrich Johann aus Wilkenau .

* FeierfeiI Georg aus Sirb .
Fried Tobias aus Kalladai .
Gärtner Friedrich aus Hammer .

* IJolba Stephan aus Lischau .
Kafka Heinrich aus Budweis .
Kafka Moritz aus Budweis .

Klinger Jakob aus Cernetz .

* Magerl Michael aus Drissgloben .
Merzinger Alois aus Kriebaum .
Metze Josef aus Verona .
Pils Johann aus Benescliau .

Poräk Rudolf aus Humpoletz .
Riederer Anton aus Plöss .

* Sachs Adolf aus Frauenberg .
Stahl Johann aus Pollschitz .
Stifter Josef aus Beneschau .

Welleminsky Wilhelm aus Bohounowitz .
Zych Rudolf aus Turnau .

V . Kla

* Balouscliek Roman aus Prachatitz .

Diehl Friedrich aus Prag .
^ Ehrlich Anton aus Wollin .
Fiedler Wilhelm aus Dwur .

Frankenstein Josef aus Borkov .
Grammetbauer Wenzl aus Frauenthal .

* Hergel Gustav aus Brüx .
Hüller Moritz aus Frauenberg .
Jung Markus aus Budweis .
*Kauder Wilhelm aus Wodnan .
Kohn Ottokar aus Beneschaü :

* Kriines Karl aus Kuttenplan .

VI . Kla

* Dux Julius aus Diwischau .
Elkan Gottlieb aus Cichtic .
Farka Johann aus Budweis .

* Feirer Josef aus Meisetschlag .
Fischbach Josef aus Schlackenwerth .
Fischl Friedrich aus Merklin .
Gaksch Franz aus Pardubitz .

* Hahn Sigmund aus Chanowitz .
* Henner Camill aus Pilsen .

"Tiergel Karl aus Kaaden .
Klinger Josef aus Cernetz .

( 24 ) .

Kveton Franz aus Krumau .

* Leuk Josef aus Holzschlag .
Liebl Eduard aus Budweis .

Pech Wilhelm aus Frauenberg .
* Schmidtmayer Josef aus Prachatitz .
Sommer Sigmund aus Budweis .

* Strachotinsky Johann aus ■Prachatitz .
Taussig Sigmund aus Prasclmo -Aujezd .
Wacha Alois aus Tarnov .
Weil ! Rudolf aus Strakonitz .
* Wiesner Johann aus Press .
Zachistal Dominik aus Pisek .

‘ ( 21 ) .

* Lang Rudolf aus Krumau .
Mayer Heinrich aus Budweis .
Paulik Friedrich aus Winterberg .
* Rodler Alfred aus Set . Thoma .

Rzilia Gustav aus Königinhof .
Scheidlein Adolf , Edler von , aus Wien .
Sekyra Karl aus Budweis .
Singer Moritz aus Drosau .

Stiedry Leopold aus Beneschau .
Wolf Josef aus Unterhaid .
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VII . Klasse ( 14) .

* Bäcker Michael aus Kalladai .
* Benhart Josef aus Unter - Slovenitz .

:i:Binhack Christoph aus Muttersdorf .
* Fiedler Franz aus Dwur .

Frisch Franz aus Rehberg .
Glaser Benno aus Neubistritz .
Gubo Franz aus Böhm .-Reichenau .

Hojsa Laurenz aus Pischtin .

* Koral Josef aus Sobesic .

* Kutschera Oskar , Ritter v . Woborsky
aus Wischau .

Löbl Max aus Praschno -Aujezd .

Pokorny Wilhelm aus Komotau .
Smetana Johann aus Budweis .
* Weissmandl Gustav aus Oberschützen .

VIII . Klasse ( 10 ) .

Brunner Ludwig aus Oberhayd .
* Grimm Theodor aus Prachatitz .

'Ufergel Eugen aus Kaaden .
Jany Alois aus Böhmdorf .
* Lauseker Wenzl aus Podolin .

* Mikuskovics Karl aus Cheynow .
Rentz Karl aus Netolitz .
Schreiner Josef aus Viertl .
Vackäf Wenzl aus Peterhof .
Zuschrott Thomas aus Czerekau .

XIII . Schlnssbciiierkuiigeii .

Das nächste Schuljahr beginnt am 17 . September 1877 .
Die Einschreibungen behufs der Aufnahme in die Lehranstalt finden am

12 . , 13 . und 14 . September 1. J . von 8 bis 12 Uhr Vormittags und von 2 bis 4
Uhr Nachmittags in der Direktionskanzlei statt .

Schüler , welche in die I . Klasse eintreten wollen , haben in Begleitung
ihrer Eltern oder deren Stellvertreter unter Beibringung des Tauf - oder Geburts¬

scheines sich einzufinden , und einer Aufnahmsprüfling am 14 . und 15 . September
1. J . zu unterziehen , von deren Erfolge die wirkliche Aufnahme abhängt . — Bei
dieser Prüfung wird erfordert : In der Religion jenes Mass von Wissen , welches
in den ersten 4 Klassen der Volksschule erworben werden kann ; ferner Fertigkeit
im Lesen und Schreiben der deutschen und lateinischen Schrift ; Kenntniss der
Elemente aus der Formenlehre der deutschen Sprache ; Fertigkeit im Zergliedern
einfacher bekleideter Sätze ; Bekanntschaft mit den Regeln der Rechtschreibung
und Unterscheidungszeichen und richtige Anwendung derselben beim Diktando -
schreiben ; Uibung in den 4 Grundrechnungsarten in ganzen Zahlen . —

Neu eintretende Schüler , welche in eine höhere Klasse aufgenommen wer¬
den wollen , haben nebst dem Tauf - oder Geburtsschein die Zeugnisse über beide
Semester des Schuljahres 1876 — 77 beizubringen .

Die Wiederaufnahme der Schüler , welche diese Lehranstalt bereits besucht

haben , findet am 13 . und 14 . September 1. J . statt .
Das h . Geistamt wird am 16 . September 1. J . um 8 Uhr Vorm , stattfinden .
Die neu einlretenden Schüler haben die Aufnahmstaxe von 2 fl . 10 kr .

und gleich den übrigen Schülern , die an der Anstalt ihre Studien fortsetzen , einen
Schülerbibliotheksbeitrag von 1 fl . ö . W . zu entrichten .

Das Schulgeld beträgt halbjährig 8 fl . und ist im ersten Monat eines je¬
den Semesters zu entrichten .

Die Nachtrags - und Wiederholungsprüfungen werden am 15 . September

1. J . abgehalten .

Budweis , am 14 . Juli 1877 . Jul . Kroner ,
k . k . Direktor .
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