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Über das Wesen Poseidons * )

Die Religion der Griechen war ursprünglich eine Naturreligion ; die Götter ,

welche sich im vollständig entwickelten Götterstaate vorfinden , sind nichts anderes

als personificierte Naturmächte , müssen daher auf Naturerscheinungen und Natur¬

ereignisse zurückgeführt werden , welche der menschlichen Phantasie gleichsam das

Substrat dargeboten haben , aus dem sie dann die Göttergestalten gebildet hat .

Dagegen spricht keineswegs der Umstand , dass es heutzutage bei vielen Gott¬

heiten sehr schwer ist , diese ursprünglichen Naturbeziehungen herauszufinden ;

erstens mangelt es uns vollstänndig an Quellen aus jener Zeit , als sich die Götter¬

mythen in diesem ersten Entwicklungsstadium befanden ; zweitens haben die meisten

Gottheiten im Laufe der Zeit ihre ursprüngliche Naturbeziehung ganz verwischt

und eine vorzugsweise ethische Bedeutung gewonnen 1) , wiewohl der Grieche

auch manchmal etwas Gott nennt , worin er keine solche ethische Bedeutung sucht - ) .

Unter Personification versteht man nun die menschliche Beseelung und

Verkörperung eines Gegenstandes der sinnlichen oder übersinnlichen Welt ; die

Perso nificierung dagegen ist bloß die menschliche Beseelung ohne gleichzeitige

* ) Von einschlägigen Werken wurden benützt : Griech . Mythologie von L . Preller , 3 . Aull ,
v . K . l ’lew , 1. B . Berlin , 1872 . 2 . B . 1S75 . Griech . Götterlehre v . F . G . Welcher , 3 Bde . Göttingen ,

1857 , 1860 , 1863 . Griech . Götterlehre v . M . Braun , Hamburg u . Gotha , 1854 . Griech . Mythologie

v . K . Gerhard , 2 Bde . Berlin 1854 / 55 . DieYlerabkunft des Feuers und Göttertrankes v . Ad . Kuhn , Berlin .

1859 . Die Mythologie der Ilias v . I .udw , v . Sybel , Marburg , 1877 . Homerische Mythologie v . C . Fr . v .

Nägelsbach , 2 . Aull . v . G . Authenrieth , Nürnberg , 1861 . Nachhomerische Mythologie v . C . Fr . v .

Nägelsbach , Nürnberg , 1857 . Über Ursprung , Wesen und Geltung des Poseidon v . Kd . Gerhard .
Berlin , 1851 . Poseidon und Dionysos v . Th . Panofka , Berlin , 1845 . Grundzüge der griech . Ktym .

v . G . C.urtius , 5 . Aull . Leipzig , 1879 . Realencyclopädie der dass . Alterthumswissenschaft v . Pauly ,

5 . Bd . Stuttgart , 1848 . Allgemeine Geschichte der Religionsformen der heidnischen Völker v . P . F .
Stuhr , Berlin , 1836 . Über den Namen Poseidon v . Ahrens im Philologus , Bd . 23 , Göttingen , 1866 .

I .exilogus zu Ilomer u . den llomeriden v . Goebel , Berlin , 1878 . Anhänge zur Ilias u . Odyssee zu der
Ilomerausgabe von Ameis - IIentze . Streit der Götter um Athen v . C . Robert im Hermes , Bd . 16 .

Berlin , 1881 . Horn . Abhandlungen v . Düntzer , Leipzig , 1S72 . Naturpersonification in Kunst und
Poesie der Alten v . A . Gerber in Fleckeisens Jahrbb . 13 . Suppl .-lld . Ursprung der Mythologie v .

F . L . W . Schwartz , Berlin , 1860 .

t) Braun , griech . Götterl . , S . 5 .
2) Nägelsbach , nachhomer . Theol . S . 94 .
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Verkörperung . Die Personificationen sind doppelter Art : mythologische , oder

auf mythologischer Grundlage geschaffene , und begriffliche . Die ersteren sind
bei den Griechen der Homerischen Welt bereits zu freien , selbständigen Indi¬

vidualitäten geworden , sind daher nicht bloße Verkörperungen der Natur ; im

Gegensätze zu diesen sind die begrifflichen nur Bilder der Phantasie ohne

körperlichen Gehalt ' ) .

Diese letzteren rein begrifflichen Personificationen sind in den meisten Fällen

zu mythologischen geworden . Man hat deshalb bei jeder mythologischen Erscheinung

einen körperlichen Antheil und einen geistigen Gehalt zu unterscheiden ; jenen

hat sie entweder durch die Natur oder durch die Geschichte erhalten , in diesem

offenbart sich das Walten und Wirken des freien Forschungstriebes und der

Phantasie 2) . Während nun wir die Natur als etwas Einheitliches betrachten , und

das alle Dinge durchdringende und belebende Lebensprincip es ist , welches unser

Gemüth anzieht , — wozu auch nach Gerbers Meinung ein Stück Sentimentalität

kommt 3) , — war der Sinn derVölker des classischen Alterthums auf das Einzelne

in der Natur gerichtet ; in jedem Dinge sah man eine verborgene Macht irgend

eines Gottes wirksam , jede Veränderung in der sinnlichen Natur wurde dem in

ihr oder über ihr waltenden göttlichen Geiste zugeschrieben 1) .

Die Gottheit wurde pantheistich oder pandaimonistisch mit der Welt

verschmolzen gedacht : dies ist das erste Stadium in der Entwicklung der Götterwelt ,

in welchem die Götter und der Gegenstand , welchen sie vertreten , vielfach noch eins

sind 5) . Die Strahlen der Sonne sind zugleich die Augen des Helios , mit denen

er sieht , als auch seine Geschosse ; im Homerischen Hymnus auf Hermes 115

wird ein Feuer angezündet ; ohne dass Hephaistos ’ Gegenwart erwähnt oder nur

denkbar wäre , heißt es gleichwohl : ocfQU dt nvo uviv .au ßh ] v. lrrov 1IJcpcdaroio 1')

Bei dieser Entwicklungsstufe blieb der Grieche nicht stehen . Es ist eben

das Charakteristische seiner Religion , dass er sich nicht nur in der Natur , sondern

über der Natur Götter schafft , die ein selbständiges Dasein führen ; es ist dies

die s . g . personalistisch e oder theistische Auffassung 7) .
Diese über der Natur stehenden Naturmächte wurden von manchen Völkern

als eine dualistische , daimonische Doppelmacht , als Mächte des Lichtes

und der Finsternis , aufgefasst ( vgl . Ormuzd und Ahriman bei den Persern , öernobog

und bialobog bei den Slaven ) , oder einheitlich über der Natur wirkend , wie

es bei den Giiechen der Pall war . Zur Gestaltung der Götterwelt mögen anfangs
beide Richtungen mitgewirkt haben , jedoch so , dass die theistische im Verlaufe

dei Zeiten ganz die Oberhand gewann , und dass nach und nach alle diese Naturgott¬
heiten zu selbständigen , freien Wesen wurden .

Welchen Entwicklungsgang die jedesmalige Gestaltung der Göttermythen

bei einem Volke nehmen soll , hängt ab von der geistigen Anlage desselben , von

') Gerber , S . 243 .
2) braun , griech . Götter ], S . 5 .
:l) Gerber , S . 315 .
j ) Gerhard , griech . Mytli . lid . 1, S . 3 .
5) Gerhard , griech . Mytli . lid . i , S . 4 .
'’) Nagelsbacli a . a . O .
7) Nagelsbach , nachliom . Th . S . 96 .

Nagelsbacli , nachliom . Th . S . 95 .
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dem Lande , in dem cs wohnt , von der Natur , die es umgibt . Und da wird ein¬

stimmig anerkannt , dass in keinem Lande und bei keinem Volke die Verhältnisse

günstiger waren , um eine so reich entwickelte Naturreligion auszubilden , wie sie

die Griechen hatten . Aristoteles pol . 7 , 6 . schildert den Charakter einzelner Völker¬

schaften folgendermaßen : Die nördlichen Völker Europas seien zwar muthvoll

und tapfer , aber ärmer an Gedanken und ' Kunstfertigkeit und darum freier , aber

unstaatlich und über ihre Nachbaren zu herrschen unfähig ; die Asiaten seien

zwar denkend und kunstreich , aber muthlos und darum beherrscht und dienend ;

das - Geschlecht der Hellenen aber , wie es örtlich zwischen beiden stehe , habe

beides , Muth und Geist , zugleich ; darum sei es sowohl frei als auch am meisten

staatlich geordnet und fähig , alle zu beherrschen , wenn es eine einzige Staats¬

verfassung hätte , Denselben Unterschied hätten auch die einzelnen Stämme der

Hellenen untereinander : die einen seien einseitig , die anderen wohl gemischt nach

diesen beiden Richtungen .

Die ethnographischen Verhältnisse waren also nach diesem Berichte die

günstigsten , die man sich nur denken kann . Dazu kam als zweites Hauptmoment die

Beschaffenheit des griechischen Landes . Der schöne , azurblaue , meist wolkenfreie

griechische Himmel , die reine Luft , die herrlichen Abende , der funkelnde Glanz

des gestirnten Himmels sind ja sprichwörtlich bekannt und konnten nicht ohne

Rückwirkung auf das leicht empfängliche Gemtith der Griechen bleiben 1) ; an Wechsel

und Mannigfaltigkeit der Naturerscheinungen lässt sich kaum ein Land Europas

mit Griechenland vergleichen . Die vielen Berge , welche das Land durchziehen ,

machen , wie Welcker sagt , die Wirkung von Architectur , welche , wenn sie von

rechter Art ist , auf den Geist eine große Gewalt ausübt 2) .

Unvergleichlich mächtiger ist jedoch der Eindruck , den das Meer auf den

Menschen macht . Das immer bewegte Leben des nassen Elementes , ob sich nun

die ungeheure Wasserfläche unter dem sanften Hauche des Zephyr lieblich kräuselt ,

oder vom stürmischen Boreas aufgewirbelt zu gewaltigen Wasserbergen thürmt ,

ob sich die Woge an den zackigen Felsenriffen krachend bricht , oder im sandigen

Gestade sich plätschernd verliert , alles dies kann nicht ohne nachhaltige Wirkung

auf die Phantasie an dem Menschen vorübergehen 2) .

Alle diese geschilderten Vorzüge der Natur , die glückliche Anlage des

griechischen Volkes und die eminent hohe Begabung desselben ersetzten im reichlichen

Maße das , was ihm der karge Boden des Landes ) versagte 1) ; das beständige

Zusammensein mit dem Meere weckten seinen Unternehmungsgeist , und die in¬

folgedessen häufigen Auswanderungen verschafften ihm immer neuen Antrieb zur

geistigen Thätigkeit . —

Nachdem wir die Grundelemente der Mythenbildung überhaupt und bei

den Griechen insbesondere dargelegt haben , wollen wir noch den Entwicldungs -

process und die Stadien desselben kurz angeben . Wir haben bereits bemerkt , dass

wir uns die griechischen Gottheiten der ersten Zeit als reine Naturmächte , in

Welcker , griecli . Götterl . 13d . i , S . 35 .
2) Welcker , S . 40 .
3) vgl . Preller , griecli . Mytli . Bd . 1, S . 7 ff.
4) vgl . Iierodot , VII , 102



der Natur und mit ihr verschmolzen , zu denken haben . Die auffallendste Erscheinung

in der Natur ist aber zweifelsohne der 1 e u ch t e n de II i m m el und sein strahlender

Glanz ; es musste daher für diese so auffallende Erscheinung eine Gottheit an¬

genommenwerden , in der sich alle Erscheinungen und Veränderungen des Himmels

kundgeben . Diese Gottheit ist der griechische Zeus . Die Etymologie des Namens

von der weit verzweigten Wurzel div ( leuchten , glänzen ) gibt an und für sich

schon ganz deutlich an , dass wir es bei Zeus mit einem Gotte des Himmels

und des reinen leuchtenden Äthers zu thun haben 1) . Da nun von den Verände¬

rungen am Himmel zumeist auch das Leben und Vegetieren auf der Erde abhängt ,

so lag es ganz nahe , diesen ältesten Gott des Himmels auch zum Herscher über

die Erde zu machen , was uns zu der Annahme berechtigt , dass auch die griechische ,

wieviele andere heidnische Religionen anfangs ein Monotheismus war 2* ) . Dass

man später dem Zeus Eltern und Grosseltern gab , scheint unserer Ansicht gar

nicht zuwider zu sprechen , da die Genealogien der Götter erweislich aus späterer

Zeit stammen . Wohl ist es aber sicher , dass sich aus diesem Monotheismus sehr

bald der Polytheismus entwickelte . Zunächst war es die Dreith eil u ng der

Weltherrschaft unter Zeus , Poseidon und Hades , welch letztere nichts anderes

sind als Abstractionen des Zeus , da wir den gemeinsamen Ursprung noch klar
und deutlich nachweisen können . Poseidon und Hades führen nämlich beide auch

den Namen » Zeus « ; ersterer kommt unter dem Namen Zsvg 'Jcdclixffio e , Plades als
Zsv t,' ■/.a 'cayßvving vor . Die Zahl » drei « scheint auch sonst noch den Griechen

als eine vollendete und heilige gegolten zu haben ; man theilte den Tag in drei

Theile :i) , bei Götteranrufungen pflegte bei Homer Zeus , Apollon und Athene

angerufen zu werden 45 ) .

War man einmal bei der Dreitheilung , so gieng man durch weitere

Abstractionen von der einen Naturmacht immer weiter und weiter , bis endlich

eine jede einzelne Naturerscheinung zu einer selbständigen und freien Gottheit wurde .

Damit beginnt nun das zweite Stadium der Mythenbildung . Die Gottheit

ist nicht mehr in der Natur wirksam , sondern sie steht bereits über der Natur

und beherrscht sie . Um der betreffenden Gottheit eine charakteristische Eigen¬

schaft zu geben und sie von den anderen zu unterscheiden , wurde der jedesmalige

stärkste sinnliche Eindruck der Naturerscheinung benützt ; mit der Klarheit des

Himmels verband man die Vorstellung von der Einsicht und Reinheit , mit dem

Donner und Blitz die der Kraft und gebietenden ’ Herrschaft , mit den Stürmen

und Wolken den tobenden Kampf und Streit , mit dem befruchtenden Regen die

Üppigkeit und h ruchtbarkeit J) . Von da gieng man aber noch weiter . Wie sollte

man sich die Gottheit vorstellen ? — Es lag nichts näher , als den Göttern menschliche

Gestalten und menschliche Eigenschaften zu geben , da ja der Mensch unter allen
geschaffenen Wesen das vollkommenste Ebenbild Gottes sei . Natürlich war von

da nur ein Schritt zur Annahme von ganzen Götterfamilien , deren einzelne Mit -

*) Curtius , Grundz . d . griech . Etymol . S . 236 , 616
2) Sybel , Myth . der Ilias , S . 66 f. bestreitet vielleicht mit Unrecht die Annahme des Monothe¬ismus bet den Griechen .
■*) ITom . 11. XXI , ui .
4) vgl . Welcher , griech . Götterl . B . 1, S . 53 .
5) vgl . Preller , griech , Myth . B . 1, S . 2 .



glieder in dem Verhältnisse des Vaters zum Sohne , des Bruders zur Schwester

standen , oder sonst durch irgend ein verwandtschaftliches Band mit einander

verbunden waren .

In diesem Stadium war die griechische Mythologie bereits zu Homers und

IleSiods Zeiten ; bei ihnen finden wir bereits ein vollkommen ausgebildetes Götter¬

system . Wenn also auch Homer und Hesiod für uns die ältesten überlieferten

Quellen für die griechische Mythologie sind , so darf man doch nicht ihre Mythologie

für die älteste annehmen , ohne dass ihr nicht eine längere Zeit der Entwicklung

vorausgegangen wäre . Dies bei Homer anzunehmen , sagt Welcher , » wäre dasselbe ,

als wenn man behauptete , dass der gesammte Sagenstoff kein allmächtiges Wachsthum

erfahren habe , dass dem Zug eines verbündeten Heeres gegen die feste unbe -

zwingliche Burg eines reichen troischen Landes nicht Jahrhunderte solcher Fehden

zwischen Geschlechtern und Städten , wie wir aus Homer selbst sie kennen und

andere ganz unbekannte Zustände vorhergegangen seien , wie wieder Jahrhunderte

vergangen sind , bis die Sagen vom troischen , vom thebischen Krieg durch hohe

Poesie unvergängliche Gestalt erhielten « 1) .

Was von Homer gilt , können wir auch von Hesiod annehmen . Man hat

zwar aus der viel besprochenen Stelle bei Herodot II , 53 : ouxm da elaiv o 't noi -

rfiwxng Dtoyoi ' hj ) ' ‘' i 'llryn -/ . eil roitn decnGL rag haovvaiag öovreg schließen wollen ,

dass erst Hesiod und Homer den Griechen ihre Götter gemacht haben . Das

jion 'juat ’ i &g denyni ’lrji ’ hat aber jedenfalls den Sinn , das Homer und Hesiod das

sittliche Verhältnis der Götter zu einander geordnet , aber nicht neu geschaffen ,

dass sie die anthropomorphistische Modification der Mythen , welche das End¬

resultat einer langen Entwicklung in den Anschauungen des Volksbewusstseins

war , nur abgeschlossen haben 2) . —

Diese wenigen Vorbemerkungen werden genügen , um uns ein Bild von dem

Bildungsprocess der griechischen Mythen zu geben ; sie waren aber auch noth -

wendig , weil wir uns ihrer als Leitfaden bedienend auch bei Poseidon einen ähnlichen

Entwicklungsprocess von einer ursprüngllichen Naturmacht bis zu einem freien ,

selbständigen Gotte verfolgen können .

Damit haben wir aber auch schon die Disposition zu der vorliegenden

Arbeit gegeben ; unsere Aufgabe soll es sein :

I . Poseidon als Naturmacht ;

II . als vollständig entwickelte Gottheit mit den gebräuchlichsten Attributen
darzustellen .

I .

Poseidon als Naturmacht .

Es muss als Fortschritt und Verdienst der neueren Behandlung der Mythologie

hervorgehoben werden , dass sie mit der Sprachvergleichung Pland in Hand auf

Grund etymologischer P ' orschungen der Mythendeutung ganz neue Bahnen geöffnet

t ) Welcker , griecli . Götter ], Bd . i , S . 6 .
2) vgl . Abiclit zu llerod . II , 53 .
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und bereits überraschende Resultate erzielt hat . Oft ist es einzig und allein nur

mit Hilfe der Etymologie möglich , das wahre Wesen und den ursprünglichen

Wirkungskreis einer Gottheit zu ermitteln . So verhält es sich auch bei Poseidon . Schon

die Etymologie des Namens lässt uns schließen , welche Wirkungssphäre man
diesem Gotte zuweisen müsse . Als die ältesten Namensformen sind anzuseheu

das dorische llmidäg und das ionische rinaiötjg und lloutldtjg , woraus dann dorisch

n .oviddv , Jlm£iöäv , aiolisch Uortdar , llovtiöav , ionisch 7 foatidciwr , TLnatiSiov geworden

ist . Die Deutung des Namens versuchte schon Platon im Kratylos p . 402 1. auf

dreierlei Weise darzustellen : 1 ) . lloaeiöiöv sei so viel als jcoaidiütiog , weil das

Meer seines flüssigen Elements wegen dem Wanderer zu einer Fessel der I ' iisse

werde und ihm nicht weiter zu gehen gestatte ; das £ sei vielleicht des besseren

Klanges wegen eingeschoben worden . 2 ) . Vielleicht , wendet daselbst Sokrates

ein , dürfte der Name das nicht bezeichnen , sondern man könnte statt des cs

zwei X einsetzen , und es wäre dann Poseidon gleich nokV löwv , der Vielwissende .

3 ) . Nach der dritten Ableitung käme das Wort von <) aelwv her , mit hinzugefügten

71 und ö . — Die erste und dritte Ableitung wurde von griechischen Grammatikern

acceptiert 1) ; für uns haben aber sämmtliche Ableitungen als etymologische Cu -

riositäten gar keinen Wert . In neuerer Zeit werden viele andere Ableitungen des

Namens Poseidon versucht . Sehr unwahrscheinlich scheint uns die Ableitung des

Namens von noaig ( Skrt . patis , Herr , Gatte ) und öcao ( geben ) zu sein , wornach

Poseidon bedeuten würde : » Der den Gemahl gibt « , oder nach Ad . Kuhn

7ioasi als Dativus : » Der dem Herrn die Gattin gibt « 2) . P' ür eine derartige

Auffassung aber gibt es in der ganzen Mythologie keine Anhaltspunkte . Mit dem

eigentlichen Wesen des Gottes stimmt schon viel besser die Ableitung von 71:6mg ,

und der Wurzel id ( nidäv , schwellen ) , Poseidon also in der Bedeutung » Sch wall -

behe rrscher « . Die Mehrzahl der Forscher stimmt indess darin überein , dass

der erste Theil des Wortes von der Wurzel uo , ; u , Skrt . pa ( iroTciuog , potus ,

potio ) abzuleiten sei 3) , und dass im ersten Theile des Wortes überhaupt eine

Beziehung zum Wasser gesucht werden muss . Ahrens sagt darüber : » Es liegt

nunmehr die Vermuthung nahe , dass die verschiedenen Namensformen des Poseidon

mit denen des Zeus nicht bloß eine solche Uebereinstimmung haben , welche

auf eine Bildung mit ähnlichen Suffixen schließen lässt , sondern geradezu mit

dem Namen des Zeus in verschiedenen Gestaltungen zusammengesetzt sind ;

man vergleiche z . B . lLoadäv , Hoti dag mit Jutg / lag . Der erste Theil des Namens

ist bei dieser Annahme auf ein altes itoTig , 7i:6aig , ( von siv , trinken ) zurückzuführen »

welches leicht die Bedeutung » Wasser « annehmen konnte ; vgl . von demselben Stamm

7iorai .Log , lat . puteus , skrt . pä - tham ( Wasser ) , pä - this ( See ) . Die Länge des 1 erklärt

sich daiaus , dass das ö in / lag , Jdv aus ursprünglichen dj verstümmelt ist , und

bei dem Ausfälle des j der vorhergehende Vokal Ersatzdehnung für die verlorene
Position eilangt hat « 4) . Poseidon ist also nach dieser Erklärung der Zeus

des Wassers überhaupt , nicht allein der Salzflut '1) .

‘) Ahrens im Philologus U. 23 , S . 1.- ) Ahrens a . a . O . S . 2 .

3) Curtius , Grundz . d . griech . Etym . S . 280 .
‘) Philologus , Bd . 23 , S . 211 .
5) Welcker , griech . Götterl . B . i , S . 623 f.
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Wir haben früher die Ansicht ausgesprochen , dass man anfangs nur eine

einzige Gottheit hatte , die in der gesammten Natur herrschte und ihre Er¬

scheinungen regelte , und nannten diese Gottheit Zeus . Je nach den verschiedenen

Naturerscheinungen hatte Zeus auch entsprechende Beinamen . Nach und nach

wurden einzelne Eigenschaften losgetrennt und zu selbständigen Wesen gemacht .

Bei Poseidon haben wir höchst wahrscheinlich an eine Abstraction des Ztvg

(Ifißqing zu denken .

Ursprünglich war Poseidon nicht ein Gott des irdischen Oceans , sondern

ein Himmelsgott , der dem himmlischen Ocean , dem Wolkenmeere vorsteht .

Bestätigt wird diese Ansicht durch die Analogie des Namens Varunas . Varunas

( Skrt . VV . var , decken ) bedeutet den die Erde bedeckenden , über ihr sich

wölbenden Plimmel , später dann die den Himmel bedeckenden Wolken *) , nicht

aber das irdische Meer , weil den Alten im Orient , besonders denen , die in den

weiten Niederungen Mesopotamiens und Indiens ansässig waren und mit dem

Meere nie in Berührung kamen , die Bezeichnung eines irdischen Oceans abgieng ;

im Verlaufe der Zeit und durch Erweiterung des Gesichtskreises machte man
den Beherrscher des himmlischen Wolkenmeeres auch zum Herrscher über den

irdischen Ocean , — Varunas wurde zum Gotte des Wassers auf der Erde und

zum Umfasser des Weltalls 2) .

Ebenso haben wir es uns auch bei Poseidon zu denken ; auch er wurde

erst später Beherrscher des irdischen Oceans . Diese Pintwicklung muss sehr früh

vor sich gegangen sein , denn aus jener Zeit , aus welcher unsere ältesten Quellen

stammen , finden sich keine Spuren von dieser ursprünglichen Vorstellung . War

also Poseidon nach dieser Annahme anfänglich ein Himmelsgott und Wolkenherr ,

dann ensteht die Frage , wie er zu einem Wassergott überhaupt , und zum I lerrscher

des irdischen Oceans speciell werden konnte ?

Wir haben soeben erwähnt , dass den alten Ariern die Vorstellung eines

irdischen Oceans abgieng , dass sie also , so lange sie mit dem Meere nicht in

Berührung kamen , auch eines Beherrschers desselben nicht bedurften , weil sie es

nicht kannten ; wohl ist aber die Möglichkeit vorhanden , dass sie in der Über¬

zeugung , die P' liisse und Bäche hätten ihren Ursprung von den Wolken , auch

für diese Gewässer dieselbe Himmelsmacht zum Beherrscher machten . Jene

Völker aber , die fortwährend mit dem Meere in Verbindung standen , machten

aus der Ähnlichkeit des Wolkenmeeres mit dem irdischen Meere denselben

Gott zum Herrscher beider Meere .

Nicht anders ist es bei den Griechen ; auch hier konnten sich bei den

Bewohnern des P' estlandes und der Meeresküsten unabhängig von einander zu gleicher

Zeit aus einer und derselben Himmelsmacht zwei ähnliche Götter gebildet haben .

Deshalb ist es nicht nothwendig anzunehmen , dass Poseidon als Meerbeherrscher

eines späteren Ursprunges sei , welcher den ursprünglichen Meerbeherrscher , —

als welchen man den freundlichen Meeresgreis Okeanos anzunehmen geneigt

wäre , — ■ von seiner Herrschaft verjagt habe , oder dass Poseidon gar kein helle¬

nischer , sondern nach Herodots Meinung gar ein libyscher Gott sei

Schwartz , Urspr . der Myth . S . 132 .
2) Curlius , Grundz . d . grieeh . Etym . S . 350 .
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Die zwei diesbezüglichen Stellen Merodots lauten : Syedov de v.al ndvxiov

xiov & ed >v xd ovvöuacn % Alydnxov ÜtjXvO -e eg * >}>• ' EXXdäa . Juki uiv ydo ^ b ziov

ßcioßdoiov fjy.ei , nw &avofievog ovno tvqiavM eov . Aov . ko d ' toi - udhaca cuß A 'iyvicxov

chriyßw • ovi ydo äij urj Jhmtdtcovog y.cd Jioisv . ovQiov , wg -/ . cd nqekeqrtv not uw ca

eiotjcat , y. cd c'Iiqt ]g y.cd ' laxirjg jm» & ij .uog :ml Xaqiziov v.ui NrjQrj 'idcov , xiöv aXXotv Ihcov

Aiyvnxiom als ! y.oce cd ovvouaxd bei er %f, ybqij . Aeyw dt ] %a Xiyovai cercoi Aiyönxtot .

Tiöv de ov epaßi 9 -ec3v yiyvuißv .eiv xd odvouaxa . ovxoi de . uoi öir / lnvac vjcd JleXaayiSv ovvo -

( taoihijtm , nXijv JEoaeidiavog • xovzov de xdv Oedv icuqa Aißikov envdvvco .

Oddctfioi ydq an äoyrjg llooeide .aivog ovvoua y. ey: cecacu el ui } Alßveg , vmI xifdovat
cd )’ tXeov xovzov cäei {) . Die zweite Stelle lautet : & vov <>i di >] lhp y. cd . orjXrjvrj uov ' vonn .

Tovtoioi - {dt > vw ndveeg Alßveg ,‘lvouai , chdo oi ueql xijv xQizotvida Xißvrjv vittoveeg

Ttj ’Axhjvair ] ^uiXioxa , ] iexa de x $ Toicwvi -/ .cd xcö Iloaetdiavi - ) .
Auf Grund dieser beiden Stellen aus Herodot hat es Gerhard unternommen ,

Poseidon als einen fremden , den Griechen aufgedrungenen Gott hinzustellen . Er

sagt darüber folgendes : » Nicht ganz unwillkürlich , wenn auch dem theraiisch -

kyreneischen Poseidon , überhaupt einem Gotte der Schiffahrt leicht aufgedrungen ,

kann Herodots Zeugnis sein , Poseidon sei ein ausländischer , seiner Meinung

zufolge ein libyscher Gott . Abgesehen von der Schwierigkeit aus phoinikischem

oder anderem barbarischen Götterdienst diese Meinung zu unterstützen , steht

so viel doch fest , dass die nächste mythische Umgebung Poseidons — Amphitrite ,

Tritonen und Nereiden — nicht von ihm selbst , sondern von älteren griechischen

Meeresgöttern , von Triton und N ereus , benannt sind . Es ist ferner nicht gleich .

giltig , dass pelasgische Idole uns fehlen ; außerdem unterliegen , wie sich zeigen

wird , die genealogischen Verknüpfungen sowohl , als auch die scheinbar uralten

Culte desselben mancher Beschränkung , die heiligsten Gebräuche seines Dienstes

manchem Verdachte ausländischen Einflusses « :!) .

Was nun Iierodot selbst von diesem ausländischen Culte gehalten hat ,

sagt er in den Worten : leyw dtj xd Xeynvai civcol Alyvnzioi ., Nicht umsonst

hat er sich durch diese Bemerkung gegen die Annahme verwahrt , als stimme er

selbst mit diesen Anschauungen überein .

Ganz treffend sagt Abicht zur ersten Stelle Herodots : » Wenn auch

zwischen einigen derselben bei den beiderseitigen Gottheiten gewisse Ähnlich¬

keiten stattfinden , so sind doch die religiösen Grundanschauungen beider Völker

durchaus verschieden . Wahrscheinlich rührt Herodots Auffassung von den ägyp¬

tischen Priestern her , die , weil sie für dieselbe allerdings das viel höhere Alter

der ägyptischen Götter anführen konnten , die etwa ähnlichen griechischen Vor¬

stellungen über Götter und Religionsculte von den aigyptischen Uranschauungen
ableiteten « .

Übrigens kann es ja immerhin sein , dass jene Völker , mit denen die

Griechen zuerst zusammengekommen sind , eine dev griechischen ähnliche Religion

hatten , was beim Pantheismus namentlich bezüglich eines Meeres - oder Wasser¬

gottes um so leichter stattfinden kann . Man vergleiche nur beispielsweise die

’) ir , 50 .
- ) IV , 188 .
3) Gerhard , über Ursprung , Wesen und Geltung des Poseidon , 8 . 4 .
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indische , germanische oder slavische Religion , und man wird überall einer dem

Poseidon ähnlichen Gestalt begegnen . Bei der gegenseitigen Annäherung der

Völker konnte es wohl geschehen , dass man einzelne ähnliche Züge von der

fremden Religion herübernahm , oder die eigenen darnach modificierte . Wie weit

sich aber der fremde Einfluss erstreckte , das würde man wohl vergebens nach¬

zuweisen suchen . Umsomehr dürfte es mehr als gewagt sein , Poseidon ganz

als fremden Gott zu bezeichnen ; denn sein Dienst ist zu genau mit dem griechi¬

schen Nationalleben verwachsen und weist viele originelle Elemente auf .

Dass uns aber pelasgiscbe Idole fehlen , ist ebensowenig ein Beweis für

die gegentheilige Ansicht , als es ein Beweis gegen unsere Annahme ist . Wenn

wir aber auch einen Poseidondienst bei den alten Pelasgern stricte nicht nach -

weisen können , so ist es dafür erwiesen , dass derselbe bei den zwei der pelasgischen

Bevölkerung am nächsten stehenden Stämmen , den Aiolern und Ioniern , primitiv

ist 1) . Anklänge an einen fremden Cult lassen sich freilich auch bei Poseidon ,

wie bei so vielen anderen Gottheiten , nachweisen , ohne jedoch unsere Voraus¬

setzung , Poseidon sei ein echt hellenischer Gott , irgendwie zu schwächen .

Über den Gott Okeanos , dem Poseidon seine Herrschaft abgerungen

haben soll , können wir sagen , — auch davon abgesehen , dass ihn Schwartz

unbedingt für den Herrn der himmlischen Gewässer hält 2* ) , — dass er später in

die Mythologie eingeführt wurde , und zwar deshalb , weil man aus ihm den

Ursprung aller Dinge erklären wollte . Homer nennt den Okeanos den Anfang

aller Dinge , -Oscov yivaoiv ;!) , und Thaies behauptete ebenfalls , dass das Wasser

der Urstoff aller Dinge sei . Wollte man nun vom Okeanos alle Dinge ableiten ,
so musste dieser früher als der Himmel und die Erde mit allen ihren Erschei¬

nungen da gewesen sein , oder , um kurz zu reden , Okeanos war vor Poseidon .

Dass jedoch diese Vorstellung nicht allgemein verbreitet war , ersehen wir daraus ,

dass z . B . Plesiod das Chaos 4) , Anaximenes die Luft , Heraklit das Feuer als

den Urstoff aller Dinge ansah . Wir haben also in der Annahme eines Urstoffes

nichts anderes zu suchen , als einen späteren Versuch , den schönen und vollendeten

Kosmos aus dunkeln und elementaren Anfängen in mehrfachen Ansätzen und

Steigerungen zu erklären 5) .
Kehren wir zu unserem Gotte zurück ! Nach unserer Annahme war Poseidon

zuerst Beherrscher des Wolkenmeeres . Durch das gegenseitige Anprallen der

Wolken an einander entstanden nach der Vorstellung der Alten Gewitter , Stürme ,

Donner und Blitz ; es lag deswegen nichts näher , als den Poseidon auch als

Sturmgott aufzufassen 1'') . Diese Auffassung wird klar , wenn man zur Erklärung

derselben den Mythos von der Verfolgung der Demeter durch Poseidon heranzieht .

Pausanias berichtet uns diesen Mythos folgendermaßen : Tjj Oew öt ’Eon ’ix yl -.yovav

tmy .Xrjaig ' nXavou &rt ] yaq vf < JijfitjCQi , ijrr /. a tt ) v n 'cfiäa iu / cei Xtyouuiv Vir & f 'htl

di xov lloaeiöiom tjudvitouna avi / ij i.uyßfjvca , xul xijp fiiv limiov nsraßaloiaup

*) Vgl . Pauly , Real -Enc . P , 5 , S . 555 ff.
Schwartz , Urspr . <1. Mytli . S . 131 .

:l ) II . XIV , 201 . 301 . vgl . 246 .
4) Theog . 116 ,
r>) Preller , griech . Mytli . B . 1, S . 26 .
ü) Schwartz , Urspr . d . Myth . S . 127 . 162 . 164 : 2
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oitov reue 'uutotQ reiitoUcti Teile Oyy.nv , lloostdwv
avyylveTui %fj di ) pnyvqi d () (>£i 'i 'inmo y.alccvTog siycujUeig ' i
e.jii tw 0v\ußdvci e 'yeiv ooyiXwg , XQÖvcp de vaTSQiw tov
yldöiovi tSelrjijct ! epaon > avn ) v Xoüoaadcu . Trji
tov / foaeidwvog dvycne .Qa , fjg t <) bvouct ig acsXsovovg Xe
r, () v Gipslnvcr ini tovtco de ucioa (jcpiotv 3Hoy .ddon ’

S / s N

tov , Tloaetdiov de avrhjaiv dnauSutvog ■'/-« (
i; bg dy .aadttg ' 1:0 piev di) !nctoavTry.ari ] i ’ JijntjTQCt
h vatSQiH ' tov vs fhvfiav Ttuvaaadm y.cd tm

dcti . Ti ] i> di JijurjcQa cey .elv tpcunv ex

acsXe .avnvg Xeyeiv nv vouiCoum v , y.cd innov

Inn ’ ŷ 4oy . ddoii ' nqdvoig " htmo » Itoasidoim
di 'iiuao & rjvui ' ) .

In diesem Mythos ist nichts anderes zu suchen , als eine Wolkenscenerie ,

und zwar das in der griechischen und deutschen Sage so oft wiederkehrende

Bild von der Verfolgung eines weiblichen Wesens durch ein männliches im

Gewitter . In der deutschen Sage dachte man beim Sturmesbrausen an den

Sturmgott Wodan , der seine Buhle Fricka verfolgt 2) ; und dass auch in der

griechischen Sage dieselbe Vorstellung heimisch war , das zeigen die Namen der

Göttinnen , die man solchen Sturmgöttern an die Seite gab . So hatte der männ¬

liche Sturmgott ’Wr efiog eine ’ 'AeXXu zur Seite , und der mächtigste der Stürme ,

Boreas , entführt im Sturme die als Morgennebel gedachte Göttin Oreithyia :1) ;

auf ähnliche Weise wetteifert im Streite der wilde Jäger Orion mit Artemis und

wird von ihr getödtet , und der Windgott Hermes erscheint oft neben seinem

weiblichen stürmischen Doppelwesen Hekate 4] .

Bei diesen Verfolgungen nimmt dann das verfolgte weibliche Wesen , um

sich den Blicken des Verfolgers zu entziehen , verschiedene Gestalten an , wie

auch andererseits der verfolgende Gott , um die Geliebte zu täuschen , verschiedene

Gestalten annimmt . Wenn wir diese Vorstellungen auf unsere Sage anwenden ,

haben wir unter dem verfolgenden Gotte den Poseidon als Sturmgott zu verstehen ,

welcher der dunkelgewandigen Sturmwolke nachjagt . Den Namen ‘llqi .vvg bekam

Demeter deshalb , weil sie zürnte , als sie verfolgt wurde ’1) . Entspricht der Name

Efiii ' i 'g im Sanskrit dem Worte » Saranju - s « ( eilig , behend 1’) , so lässt sich das Bild

von der dahineilenden verfolgten Sturmwolke um so leichter erklären . Die Ver¬

wandlung des Gottes und der verfolgten Göttin in ein Pferd lässt sich gleichfalls

ganz leicht aus der Annahme einer Wolkenscenerie erklären . Bedarf es ja ganz

gewiss nicht der lebhaften und glühenden Phantasie eines Griechen , um in den

verschiedensten Wolkenbildungen die mannigfaltigsten Gestalten zu erblicken und

Namentlich aber , wenn beim herannahenden Gewitter sich gewaltige

Wolkenmassen thürmen und ballen , wenn die scharfen Conturen der Wolkenberge
immer neue Gestalt annehmen und ihre Ränder hier und da noch von der Sonne

magisch beleuchtet werden , kann unsere Phantasie nicht unthätig sein ; wir

erblicken oft unwillkürlich in diesen Wolkenbildungen Gestalten , die ganz außer

dem Bereiche der uns umgebenden Natur sind . Die Vorstellung eines Pferdes

lag aber um so näher , als man aus dem folgenden Donner ganz deutlich den

' ) Paus . VIII , 25 , 5 ff
- ) Sclnvartz , Urspr . d . Myth . S . 159 .
3) Preller , griech . Myth . II . 2 , S . 148 .
J) Schwärt ?., Urspr . d . Myth . S . 159 .
5) Schwartz , a . a . O . S . 162 . 169 .

Curtius , Grundz . d . gr . Ktym . S . 344 .

aus dem Donnerrollen die Stimmen gewaltiger , überirdischer Wesen zu vernehmen .
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Hufschlag von galoppierenden Rossen zu vernehmen glaubte ' ) . Anfangs zürnt

Demeter dem sie verfolgenden Gotte , wird dann besänftigt und badet sich im

Strome Ladon . Wer wird nun in diesem Bilde nicht den rollenden und gleichsam

zürnenden Donner sehen , dem dann eine Beruhigung in der Natur folgt , und in

dem Strome Ladon den erquickenden Regen , der dem Wolkenmeere entströmt ?

Durch diese Deutung des Mythos , welche gewiss nichts Gezwungenes an

sich hat , wird also unsere Annahme bestätigt , in Poseidon ursprünglich einen

himmlischen Sturmgott zu suchen

Auf eine ähnliche Wolkenscenerie ist die Sage zurückzuführen , der zufolge

Poseidon und Apollon dem Könige Laomedon die Mauern vonTroia aufführtenl 23 ) .

In ganz Griechenland war der Glaube verbreitet , dass Bauten von großem

Umfange oder hervorragende Gegenstände der Kunst , für welche man keinen

irdischen Künstler mehr ausfindig machen konnte , von überirdischen Künstlern ,

gewöhnlich von Riesen aufgeführt worden sind . Dies gilt umsomehr von den

wunderbaren Bauten der Mythenwelt Als solche gewaltige Wesen kommen

zunächst die Giganten und Kyklopen vor , die sogar Zeus mit ihren Felsblöcken

bedrohen und ihn von seiner Herrschaft stürzen wollen . In allgemeiner Ausdehnung

sind sie ein ganzes Volk wilder und gefräßiger Riesen , die Felsenbergen gleichen ,

Steinblöcke schleudern u . dgl . :l)
Die im alten Griechenland allenthalben vorkommenden collossalen Stein¬

bauten , bekannt unter dem Namen » kyklopische Mauern « , sind nach der Vor¬

stellung der Alten Werke solcher . Himmelsriesen 4** ) .

Auch hierin haben wir in der deutschen Sage ein merkwürdiges Analogon .

Noch heutzutage glaubt man an vielen Orten , dass zur Zeit der Stürme und

Gewitter an gewissen Tagen die wilde Jagd stattfinde , dass der böse Geist sein

Unwesen treibe , mitunter auch Bauten aufführe , dann aber durch irgend eine

Veranlassung , z . B . durch das Hahnengeschrei , durch das Schlagen einer Uhr ,

in seinem Treiben gestört werde und das Werk unvollendet lasse '"’) . Offenbar

sind diese gewaltigen Wesen nichts anderes als Sturmriesen , die im Winter Bauten

aufführen , welche dann im Frühjahre von anderen gewaltigen Dämonen — von

den Frühlingsgewittern — wieder zerstört werden . Solche Gewitterriesen sind

nun auch Poseidon und Apollon , welche die Mauern des mythischen Troia

aufführen ü) .

Wir glauben nicht irre zu gehen , wenn wir den Jlotwöür (iöoii ’i ' liK , den

man sich als den Pförtner des Tartaros dachte , ebenfalls aus der Vorstellung

von Wolkenbauten erklären . Nach Plesiod 7 ) war der Tartaros ein Ort am

äußersten Ende der Welt , mit Mauern umgeben und von Poseidon mit ehernen

Pforten geschlossen . Dort , wo sich die Himmelswölbung mit der Erde zu berühren

scheint , von wo sich scheinbar die Wolken erheben , war ja auch nach alter

l ) vgl . Paus . VIII , 42 , 4 f.
- ) Ilom . I ]. VII , 452 fl*, und XXI , 442 fl'.
3) Ihren Charakter beschreibt Hesiod , Th . 139 ff.
4) Schwartz , CJrspr . d . Mytli . S . 15 f.
•' ) Schwartz , a . a . 0 . S . 16 .
°) Theog . 732 f.
7) Preller , grieeh . Mytli . B . 1, S . 467 .



Vorstellung die Grenze zwischen Licht und Finsternis , zwischen Himmel und

Tartaros , und der Pförtner , der das Reich des Dunkels vom Reiche des Lichtes

mit ehernen Pforten trennt , ist niemand anderer als der Wolkengott Poseidon .

Poseidons Attribut ist in den meisten Fällen der Dreizack , welchen

er in seiner Entwicklung als magische Stoßwaffe gebraucht und damit bald die

Giganten bändigt , bald das Meer aufwühlt , bald die Erde erschüttert und aus

harten Felsen rieselnde Quellen oder sprengende Rosse hervorlockt 12 ) . Wie soll

nun dieses Symbol der Macht Poseidons erklärt werden ?

Aischylos ( sept . 131 ) erklärt den Dreizack mit den Worten : 6 <‘P hin t ag

jrovmutöiüi ' umS , lyDußöho iiayunl Hooeidüv für eine Harpune des Thunfisch¬

oder Delphinjägers ; an einem anderen Orte ( Prom . 928 ) nennt er diesen Dreizack

wieder die erderschütternde Lanze - ) . Welcher ist deshalb der Ansicht , dass

Aischylos nur die Gestalt des Dreizacks mit der P' ischergabel verglichen habe ,

ohne dabei überhaupt an den Fischfang zu denken , geradeso , wie Leonidas

( Anth . 6 , 4 ) die P' ischergabel nur vergleichend iloauöohnov lyyog nennt . Wenn

auch der Fischfang bereits in der Odyssee X , 124 erwähnt wird und auch noch

heutzutage in Italien , Schottland und Norwegen mit solchen Harpunen geübt

wird , so können wir doch darin allein keinen hinreichenden Grund zu einer

solchen Erklärung des Dreizacks finden .

Welcker schließt sich in seiner Erklärung des Dreizacks an die Auffassung

Plutarchs ( Is . Osir . 76 ) , welcher den Dreizack für das Symbol der Dreitheilung

der Weltherrschaft unter Zeus , Poseidon und Plades hält . Wäre diese Auffassung

die richtige , dann müsste auch Zeus und Hades eine Lanze mit drei Zinken

tragen . Von Zeus weiß man zwar , dass er einen dreizackigen Blitzesstab in der

Hand trägt , Hades dagegen erscheint nur mit dem Zweizack ( öiy . sVm ) 34 ) . Viel

natürlicher ist es indes wiederum , auf die ursprüngliche Auffassung der Wolken -

scenerie zurückzugehen und den Dreizack als die im Gewitter erscheinende Blitzes -

lanze aufzufassen 1) . Dies bei Poseidon anzunehmen , glauben - wir dasselbe Recht

zu haben , wie man jetzt fast allgemein annimmt , dass der Thyrsosstab des

Dionysos , der dreiblättrige Pleroldstab des Hermes und die Kriegerlanze der

Athene nichts anderes sei , als ein Blitzesstab D) . Bei dieser Erklärung des Dreizacks

könnte wohl die B"rage aufgeworfen werden , wie es denn komme , dass eine und

dieselbe Blitzeslanze jene charakteristischen drei Zinken gerade bei Poseidon

trägt , nicht aber auch bei den anderen Göttern ? Nach unserer Meinung wird

wohl auch der Blitzesstab Poseidons nicht von allem Anfänge an diese Form

gehabt haben . Dasselbe behaupten wir auch vom Heroldstabe des Hermes , vom

Thyrsosstabe des Dionysos und von der Kriegerlanze der Athene . Das Ovidische

und Varronianische » fulmen « oder » telum trisulcum « 0) kann uns ebenfalls nicht

bestimmen , in der Lanze Poseidons oder dem Blitze des Zeus gleich ursprünglich
an einen Dreizack zu denken ; Varro und Ovid werden wohl den bereits ent -

1) vgl . Welcker , griech . Götterl . B . 1, S . 628 . Preller , griech . Myth . B . 1, S . 467 .
2) Braun , griech . Götterl . S . 253 .
■>) Preller , griech . Myth . B . 1, S . 658 .
4) Schwartz , Urspr . d . Myth . S . 127 . 165 . 250 .
■r') Schwartz a . a . O .
I!) Varro ap . Non . p . 448 , 20 . Ovid . Metam . 471 . cf . ib . 848 .



wickelten Gott mit dem Dreizack oder den dreizackigen Blitz des Zeus vor

Augen gehabt haben . Man darf nach unserer Meinung nicht so viel auf Kosten

der feurigen , orientalischen Phantasie sündigen und je nach Bedürfnis einer besseren

Erklärung bald diese , bald jene Gestalt im Blitze sehen . Wenn Poseidons

Blitzesstab schon ursprünglich die Gestalt eines Dreizacks gehabt hätte , wieso

wäre es denn gekommen , dass dieser Stab in der Pfand des Dionysos , Hermes

und der Athene nicht wenigstens einmal jene Form angenommen hätte ? Oder

was könnte man für einen Grund anführen , dass gerade Poseidon und die Wasser¬

gottheiten mit dem Dreizack erscheinen ? Wir halten dafür , dass der Dreizack

als solcher dem Poseidon erst später gegeben wurde , als er bereits ein vollständig

entwickelter Meeresgott war und als solcher auch Vorsteher des Fischfanges

wurde , und dass man wirklich an die dreizackige Harpune des Delphinjägers

denken kann , die der Blitzeslanze Poseidons , mag sie nun anfangs diese oder

jene Gestalt gehabt haben , die Form eines Dreizacks gab .

Von den sehr zahlreichen Sprößlingen Poseidons nennen wir an dieser

Stelle Chrysao r und die beiden Rosse Pegasos und Areion , welche mit der

von uns angenommenen Wolkenscenerie in Verbindung stehen . Als wir oben

von der Verfolgung der Demeter toivvg durch Poseidon sprachen , nannten wir

als Frucht der Vereinigung beider Gottheiten das Ross Areion . Fine große

Ähnlichkeit mit diesem Mythos hat auch der vom Ursprünge des geflügelten

Rosses Pegasos und Chrysaor , welche Poseidon nach Angabe Ilesiods mit

Gorgo - Medusa zur Frühlingszeit auf blumiger Wiese gezeugt haben soll 1) .

Preller und Schwartz stimmen darin überein , dass sie den Ursprung dieser

drei Wesen aus einer Zeugung im Gewitter erklären . Während aber Preller unter

der Medusa und der Verwandlung ihrer schönen Haare in Schlangen den wech¬

selnden Mond versteht , » dem man von jeher einen eminenten Einfluss auf das

Wetter zugeschrieben hat und von welchem die Alten glaubten , dass er aus dem

Meere und anderem Gewässer die Dünste aufsauge und daraus Gewölk und

Gewitter brauet 23* ) , sieht Schwartz in der Medusa analog der Demeter eoiri ' g

wiederum die finstere Gewitterwolke , welcher der freudige Sonnenheld Perseus

den Kopf abhaut , worauf dann aus deren Rumpfe Chrysaor ( Goldschwert )

und das bekannte Plügelpferd Pegasos hervorspringt 11) . In Chrysaor erblicken

wir den zuckenden Blitzesstrahl , welcher die schwangere Gewitterwolke zertheilt ,

während sowohl in Areion als auch in Pegasos Gewitterrosse zu suchen sind . Die

Vorstellung eines Donnerrosses mag sich wohl zweifelsohne aus dem hallenden

Donner gebildet haben , wenn auch in secundärer Weise Wolke und Sturm auf

die Anschauung von himmlischen Rossen eingewirkt haben 1) . Diesen doppelten

Bhnfluss auf solche Anschauungen können wir in der griechischen Sage vielfach

verfolgen . So wurde die Okeanide Philyra von dem rossegestaltigen Kronos über¬

wältigt und gebar den rossfiißigen Cheiron 5) ; Ixions Gemahlin Dia wurde vom

■) Theog . 278 ff.
2) Preller , griecli . Myth . Bd . 2 , S . 65 .
3) Schwartz , Urspr . d . Myth . S . 164 . 169 .
•*) Schwartz , Urspr . d . Myth . S . 165 .
5) Preller , grich . Mxth . B . 2 . S , 18 .
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wiehernden Zeus begehrt 12 ) , und die unsterblichen Rosse Xanthos und Balios ,

welche Poseidon dem Peleus geschenkt und Achilleus zum troianischcn Kriege

mitgenommen hatte , waren Söhne des Zephyros und der Idarpyie Podarge - ) . In

diesen Beispielen treten freilich vorzugsweise Wind - und Sturmgötter in der Ross -

gestalt auf und geben uns Anlass , diese Rossgestalt zunächst auf die Vorstellung
von Wind und Sturm zu beziehen ; andererseits spielt der Huf des himmlischen

Rosses eben in der Pegasossage eine solche Rolle , dass wir der Vorstellung vom

hallenden Donner , welcher nach der gewöhnlichen Ansicht vom Hufschlage des

himmlischen Rosses erzeugt wird , den primären Einfluss einräumen müssen 3*5 ) ,

Dazu kommt ein zweites Moment , welches diese unsere Auffassung be¬

stätigt . Durch den Hufschlag des himmlischen Rosses wird eine Quelle hervor¬

gerufen . So erzählt man , dass die Musenquelle am Helikon durch den Hufschlag

des Pegasos entstanden sei , und Ähnliches wird uns vom Ursprünge der Quelle

Ilippokrene zu Troizen und der Peirene zu Korinthos berichtet 1) . Dass wir in

diesen durch den Hufschlag hervorgerufenen Quellen nichts anderes zu suchen

haben , als den Regenstrom , der dem Sprühen des Blitzes und dem Donnergebrüll

folgt , ist unverkennbar .

Eine ähnliche Beziehung wie das Pferd hatte zu Poseidon auch der

Stier . Während wir aber beim Pferde die Vorstellung vom Donnergalopp zu¬

grunde legten , müssen wir beim Stiere an das Donnergebrüll oder an eine Wolken¬

bildung in Gestalt eines Stieres denken . Zur Erklärung dieser Auffassung können

wir die Sage vom kretischen Stier heranziehen . Minos opferte bei seiner

Königswahl vor dem ganzen Volke seinem Vater Zeus und betete dabei zu Poseidon ,

er möge ihm zum Zeichen der Sicherstellung seiner Herrschaft einen Stier aus

der feuchten Tiefe emporsenden . Da entsteigt plötzlich dem Meerqzein wunderbar

schöner , schneeweißer Stier . Statt ihn aber zu opfern , lässt ihn Minos unter seine

Herde . Poseidon , darüber erzürnt , macht aber den Stier wtithend und flößt zu¬

gleich der Königin Pasiphae eine unnatürliche Liebe zu ihm ein , so dass sie ihn

überallhin verfolgte , bis endlich Daidalos den Stier auf die Weide lockt . Hier

verbindet er sich mit Pasiphae und zeugt mit ihr das Ungeheuer Minotauros 0) .

Da die Herde , auf welche der wild gewordene Stier losfährt , ausdrück¬

lich eine Sonnenherde heißt , so werden wir schon dadurch auf die Wolken -

scenerie geführt , in der ein Wesen das andere verfolgt , nur dass es hier in um¬

gekehrter Ordnung geschieht , indem nämlich ein männliches Wesen von einem

weiblichen verfolgt wird . Der aus der Meerestiefe aufsteigende Stier von weißer

Farbe ist die aus dem Wolkenmeere aufsteigende Gewitterwolke , die im Sturmes¬

gebrüll dahin getragen wird und während des Gewitters ein Wesen zeugt . — ■

Bisher betrachteten wir Poseidon als Himmelsgott , wie er sich im Sturm

und Gewitter offenbart , wie er in der Gestalt einer Wolke ein weibliches Wesen

’) Schwartz , Urspr . d . Myth . S . 165 . vgl . Ilom . II . XIV , 317 .
2) Ilom , 11. XVI , 150 .
3) Dieselbe Vorstellung liegt den deutschen Wörtern : Donnergalopp , Donnergaloppsehlag des

Hufs , donnernde Rosse , zugrunde . Vgl . Schwartz , Urspr . d . Myth . S . 166 .
J) Pauly , Real -Enc . B. 5 , S . 1275 . Paus . II , 31 , 9 . IX , 31 , 3 . Ovid . Met . V , 257 . 264 . — Die

Quelle Glisborn ist ebenfalls durch den Hufschlag des Pferdes Karls d G . entstanden . Vgl .
Schwartz a . a . O .

5) Verg . Eclog . VI , 45 ff. Preller , gr . Myth . Bd 2 , S . 121 .



verfolgt und mit ihm ein himmlisches Gewitterwesen zeugt ; wir sahen ferner

seine Beziehungen zum Pferde und zum Stiere und versuchten den Dreizack aus

dem Blitzesstabe zu erklären . Solche und ähnliche Züge im Sagenkreise Poseidons ,

aus denen wir auf die zugrunde liegende Vorstellung von einem Sturmgotte

schließen dürfen , können wir noch an mehreren anderen Orten nachweisen . So

wird die Betheiligung Poseidons am Gigantenkampfe 1) und die verschiedenen

Streitigkeiten , die er z . B . mit Apollon , Athene , Dionysos hatte , wahr¬

scheinlich auch auf eine ähnliche stürmische Wolkenscenerie zu beziehen sein .

Poseidon als Sturmgott und Beherrscher der himmlischen Gewässer wurde

dann auf die Erde versetzt und zum Beherrscher der irdischen Gewässer ,

namentlich des großen , allumfassenden Weltmeeres gemacht . Diese Übertragung

der Herrschaft lag sehr nahe , da man einerseits meinte , dass alle Gewässer der

Erde von der durch den Plufschlag des Wolkenrosses hervorgerufenen himmlischen

Quelle gespeist werden , andererseits aber auch , weil das irdische Meer mit dem

Wolkenmeere in vielen Stücken große Ähnlichkeit hat . Mit der Annahme Poseidons

als Beherrschers aller Gewässer der Welt sind wir in der Entwicklung dieses

Gottes einen Schritt weiter gerückt und können ihn deshalb mit den Stoikern

als den Welt geist im Feuchten bezeichnen 2*4 ) . Wir werden auch die in diesem

Wirkungskreise Poseidons sich findenden Naturbeziehungen kurz durchnehmen .

Poseidon führt als Meerbeherrscher die Beinamen evQuy . Qtltoi ' *) und

tvQVfu 'öcji ' ' ) . In diesen beiden Epitheten tritt ganz deutlich die allumfassende

Natur des Weltmeeres zutage , auf dem nach alter Vorstellung die ganze Erde

wie auf einer Scheibe ruht , und welches mit seiner Unermesslichkeit die Welt

gleichsam beherrscht . Auch das bei Homer so oft erwähnte yarijoyog würde nach

der früheren Erklärungsart hieher zu ziehen sein , wenn sich nicht in neuerer Zeit

eine glaubwürdigere Deutung dieses Beinamens Bahn gebrochen hätte . Wir werden
auf dieses Wort noch einmal zurückkommen .

Der schimmernde Palast . Poseidons zu Aigai 5) in der Tiefe des Meeres

deutet mit seinem Namen auf die Natur des Meeres hin , welches man seiner

unruhigen und stürmischen Natur wegen gerne mit den hüpfenden und springenden

Ziegen verglich 1) ; daher gab es gerade im aigaiischen Meere so viele Orte

gleichen Namens , weil dieses Meer allgemein als ein wildes und stürmisches

verrufen war . Nach anderen wurden die Klippen und Inseln des Meeres mit

Ziegen verglichen , wie Varro de 1. 1. 7 , 22 . bemerkt : » mare Aegaeum , quod in

eo mari scopuli in pelago vocantur ab sinfilitudine caprarum aeges « . So drückt

auch , meint Preller a . a . O . , der Name ' / iZr / . ?/ , wovon dem Poseidon der Beiname

' E ?j■/ .(•) i' iog ( mit t 'Xti , fh ’imo zusammenhängend ) wurde , ursprünglich die schlän¬

gelnde Bewegung der Meereswogen aus . Auch dieser Name wird oft genannt .

l) Kampf mit Polybotes nach Paus . 1, 2 , 4 .
- ) Pauly , Real -Enc . B . 5 , S . 549 . Diog . Laert . Y1I , 147 .
y) llom . II . XI , 751 .
4) Find . 01 . VIII . 31 .
r>) I Iom . II . XIII , 21 .

u) Preller , gr , Myth , B . 1. S . 466 . Das Wort Cf leitet Curtius , Gruntlz . S . 171 f. nicht von CfJü'OCü^
sondern vom St . Ctyi ab .
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Ferner dürfte auch der Beiname 7.vavoyaivr , g ( ■/. vavog , Stahl ) von der dunklen ,

stahlblauen Farbe des Meeres auf die dunkeln Locken Poseidons übertragen

worden sein .

Dem Meeresgotte Poseidon ist das Symbol des Rosses eigen . Wir haben

früher den Ursprung des Rosses auf die Zeugung im Gewitter zurückgeführt . In

der Weiterentwicklung hat man dieses ursprüngliche Bild vergessen und die Rosse ,

mit denen Poseidon einherzufahren pflegt , aus den sich bäumenden , kühn vor¬

drängenden und sich überstürzenden Wellen erklärt 1) . Diese Erklärung erscheint

um so annehmbarer , als noch heutzutage die großen Meereswogen von den

Italienern » cavalloni « genannt werden . Andererseits sucht man wiederum die Rosse

Poseidons aus der Ähnlichkeit mit den Schiffen dadurch zu erklären , dass man

behauptet , dass die Schiffe für den Küstenbewohner und Schiffer dasselbe sind ,

was für den Festländer die Rosse . Bestätigt finden wir diese Ansicht durch die

Worte des Plautus , Rud . I , 5 , 11 : » equo ligneo per vias caeruleas es vecta « - ) ,

und bei Strabon , welcher berichtet , dass die Gaditaner ihre kleinen Fahrzeuge

» Rosse « nannten ( 7tkoiu <.uy . qcc , 8 -/ .aktiv utitovg , ano tcov h > %aig 710a ) ocag

(■.marjf .uov ^) . Entschieden zu weit gehen aber jene , welche Poseidon deswegen

’i -jcjcmg nennen , weil er die Wiesen und Triften , auf denen das Ross grast ,

befeuchtet . Warum hieße er denn gerade hcTt -iog , da auf den Wiesen und Triften

nicht nur das Ross , sondern hauptsächlich die Rinder , Ziegen und Schafe grasen 1) ?

Welche von den zwei früheren Auffassungen vorzuziehen wäre , das hängt freilich

nur von der Phantasie eines jeden einzelnen ab ; jedenfalls ist aber die Auffassung

von der Ähnlichkeit des Rosses und Schiffes nicht so ungereimt , dass wir sie

absolut verwerfen müssten ; denn ein Festländer konnte mit dem Begriffe » fahren «

auch den Begriff » Ross « verbinden und deshalb auch das Schiff ein Ross nennen .

Nennen ja auch wir heutzutage ähnlich die Eisenbahn » das Dampfr o ss « , sowie

auch wieder umgekehrt das Kameel » das Schiff der Wüste « heißt .

Am gewaltigsten zeigt sich die Macht des Meeres im Sturme . Durch den

gewaltigen Anprall der Meereswogen erzittert die Erde und bekommt Risse , oder

es stürzen sogar , von der leckenden Flut unterwühlt , die Felsenriffe am Gestade

ein ; Poseidon führt deshalb in dieser Hinsicht den Beinamen ntCQuing , der

Felsen Spalter . Nach einer Sage soll er bei einer Überschwemmung Thessaliens

durch den Peneios das Tempethal mit dem Dreizacke geöffnet und so dem

Strome seinen Abfluss verschafft haben 5) .

Aber sowie Poseidon einerseits Felsenspalter und P ' elsschleuderer ist , so

ist er andererseits wieder Erdbildner . Wir ziehen die Sage von der Entstehung

der Insel Nisyros hieher . Strabon erzählt den Mythos folgendermaßen : (Ihuii

ö ;' xijv KIouqoii luroHoarniicc ehrt / ‘ci ] g Küi ' 1rotm !)■{■.>>r, eg v.al itPOov , oa lloatidtöv

öio 'mov ; ‘va növ l 'tydvcotv llokvßvitrjV , an 'oi ) qcaU >ag vy fQiaivi ] rqvtfog ryg fcco Gr 1

avritv ßulken , y.ctl yevnno rijang 1:0 ßkrjÖi -v )j Siarong , vjitr / . tiutvov tynvtsa ev cu >i î

*) vgl . Preller , griech . Myth . li . i , S . 482 . Welcker , griech . Götterl . ]?. 1, S . 632 .
2) Welcker a . a . O ., Pauly , Real -Knc . 15. 5 . S . 553 . vgl . Ilom . llymn . XXI , 5. Od . IV , 708 .
■*•*) ) Strab . II p . 99 ,
•*) vgl . Pauly , Real - Kno . B . 5 . S . 553 .
n) Ilerod . VII , 129 .
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Tor I 'iyavm 1) . Höchst wahrscheinlich haben wir diese Verfolgung des Giganten

auf jene oben weitläufig besprochene Verfolgung im Gewitter zu beziehen , nur

dass jene Vorstellung mit der Zeit aus dem Gedächtnisse verschwand , dafür aber

auf den Inseln Nisyros und Kos localisiert wurde . Das Meer , welches beim heran¬

nahenden Gewitter stürmisch zu werden anfängt , löst dann nach der zweiten

Vorstellung ein Stück von einer Insel ab und lässt durch fortwährendes Anspü¬
len des Sandes und des Erdreiches an einem anderen Orte eine andere Insel

entstehen .

Dass Poseidon dann später auch als Gott der Erdbeben verehrt

wurde , der sie sowohl verursacht als auch abwendet 2) , lässt sich entweder aus

der Natur des stürmischen Meeres erklären , welches durch die gewaltige Bran¬

dung die Erde erbeben macht , oder , weil man glaubte , dass das Meer in alle

Spalten und Erdrisse eindringe und auch unterirdisch wühle . Namentlich verehrte

man Poseidon auf den aigaiischen Inseln , welche infolge ihrer vulkanischen Na¬

tur sehr viel vom Erdbeben zu leiden hatten , und von denen man auch annahm ,

dass sie sich durch eine gewaltige Erderschütterung vom Festlande losgetrennt

haben 3) . Auf die Vorstellung , dass das Meerwasser auch die innersten Spalten

der Erde durchdringe , weist auch der wunderbare Salzquell im Erechtheion zu

Athen hin , in dem man von Zeit zu Zeit das Rauschen des tobenden Meeres

gehört haben soll 1) .

Ganz merkwürdig ist Poseidons Beziehung zur Weissagung . Welcher

beruft sich zur Erklärung dieser so sonderbaren Beziehung auf die allgemeine

Gewohnheit , nach welcher man aus dem Meere und den aus demselben aufstei¬

genden Dünsten auf das Wetter zu schließen pflegte 5) .

Dagegen ist es wieder leichter , Poseidon als Gott der Fruchtbarkeit

zu erklären . Der Ilimmelsgott Poseidon sendet erquickenden Regen auf die Erde

gibt den Saaten Gedeihen , weshalb wir ihn mit vollem Rechte an die Seite

der Demeter , der eigentlichen Göttin der Fruchtbarkeit , setzen können . Diesen

milden , so Zusagen » continentalen Charakter « der Fruchtbarkeit offenbart
Poseidon namentlich als Gott des Stißwassers und der die Erde befruchtenden

Feuchtigkeit 1’) . Als Gott der Fruchtbarkeit kommt Poseidon in vielen Sagen vor ,

namentlich in jenen Gegenden , die durch ihren Quellenreichthum gesegnet und

folglich auch fruchtbar waren . So hieß Troizen nach Pausanias ") anfangs wegen

seines Reichthums an Feldfrüchten ’ilQcda , und sein erster Bewohner Vinoc ( Zeitiger )

war besonders als Verehrer des Poseidon qirväh .u berühmt . Weiter wird auch

in den Genealogien von Troizen Anthes und das Geschlecht der Antheaden an¬

geführt , deren Ursprung man ebenfalls auf Poseidon als Gott der Quellen und

der Fruchtbarkeit zurückführte 3) . Dagegen war die Umgebung von Argos un -

') Strab . X , 4S9 . vgl . Paus . 1, 2 , 4 .
2) Ilom . II . XX , 57 f.
■' ) vgl . Preller , griecli . Myth . IM . 1, S . 47S .
') Paus . I , 26 , 5 .
5) Welcher , griecli . Götlerl . Bd . 2 , S . 685 .
ll) Preller , griecli . Myth . B. 1, S . 479 . Gerhard , griecli . Götter ], § 236 .
7) II , 30 , 5 .
8) Paus . II , 30 , 8 .

■■■jiUÜäklm 'i 'jjSSi
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fruchtbar , weil dort keine Quellen vorhanden waren . Man erklärte dies aus der

Erbitterung , die Poseidon gegen das Land seit jener Zeit hegte , als Inachos

dasselbe nicht ihm , sondern der Hera zugesprochen hatte 1) .

Hiemit glauben wir die wichtigsten Punkte namhaft gemacht zu haben

aus denen sich noch ursprüngliche Naturbeziehungen erkennen lassen . Fassen wir

es noch einmal kurz zusammen , so sehen wir in Poseidon zunächst einen Sturm¬

gott und Beherrscher des Wolkenmeeres mit seinen Symbolen , dem dreizackigen
Blitzesstab und den himmlischen Rossen , Pegasos und Areion , durch deren lluf -

schlag der himmlische Regenquell geöffnet und auf die Erde herabgebracht wurde .

In weiterer Entwicklung wurde dann dem Beherrscher des Wolkenmeeres auch

die Herrschaft über das irdische Meer und über alle Gewässer überhaupt über¬

tragen . Aus den Wirkungen , welche die Gewässer auf der Erde hervorbringen ,

wurde auch der Wirkungskreis des sie beherrschenden Gottes modificiert ; der
Meerbeherrscher Poseidon wurde zum Erderschütterer und Erdbildner und als

Gott des Süßwassers auch ein Gott der Fruchtbarkeit .

Jedenfalls würden sich noch viele andere Naturbeziehungen im Poseidoni -

schen Sagenkreise finden , wenn nicht der ganze Entwicklungsgang durch vollstän¬

digen Mangel an Quellen gleichsam abgerissen wäre . So müssen wir uns also mit

bloßen Vermuthungen zufrieden stellen , ohne sichere Resultate aufweisen zu können

II .

Poseidon in seinen Haupteigenschaflen .

Wir haben gesehen , dass Poseidon in seiner Entwicklung von einem Wol -

keng otte zu einem irdischen Gotte und Beherrscher aller Gewässer wurde 2) . Die

Unterscheidung von Süß - und Salzwasser bezüglich Poseidons entstand erst später ;

das Wasser war immer ein und dasselbe Element , ob es sich nun an den Klippen

und schroffen Felsen brach , oder ob es als Quelle aus der Erde kam , oder als

Regen den durstigen Boden tränkte . Es war als Element nicht weniger eins als

das Feuer , so erscheint auf dem Plerde und Altäre , oder im glühenden Lava -

ström . Bei Homer und Ilcsiod ist Poseidon freilich nur ein Meeresgott ; wir hatten

aber schon Gelegenheit zu bemerken , dass ihre Mythologie nicht die älteste ist ,

trotzdem ihre Berichte die ältesten uns erhaltenen sind . Auf den alten , allgemei¬

nen Wassergott weist uns schon die auch bereits erwähnte Namensableitung des

Wortes Poseidon und das Vorhandensein von alten Gülten in den Binnenländern ,

die unseren Gott anders aufgefasst haben , als es das alte Epos thut . Ein solcher

Beherrscher des Wassers überhaupt blieb auch Poseidon fortan , nur dass sich
im Laufe der Zeit die eine Seite der Herrschaft über das Meer besonders ent¬

wickelte und vor den anderen mehr in den Vordergrund trat . Man erklärt dies

daraus , dass die Griechen als seefahrendes Volk zu großer Bedeutung gelangten

und deswegen den meerbeherrschenden Poseidon am meisten verehrten .

Preller , griech . Mytli . H. i , S . 480 .
2) Vgl . . Nägelsbaeh , nachhom . Th . S . 120 .
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Wir wollen nicht in Abrede stellen , dass Poseidon nach Welckers Mei¬

nung 1) ein Gott der seefahrenden Stämme und Küstenfischer war , die von einem

Landposeidon gar nichts wussten . Warum hätten sich auch arme Küstenfischer ,

die nur vom Meere lebten und auf dasselbe angewiesen waren und folglich auch

die Bedeutung der Quellen und Flüsse für den Landbewohner nicht kannten ,
viel um einen Gott des Landes kümmern sollen ? Dass aber Poseidon ausschließ¬

lich nur ein Gott der Küstenfischer und der seefahrenden Stämme war , den dann

die Ackerbauer wegen der großen Bedeutung und des hohen Ansehens der

Seefahrer zu einem Gotte der Binnengewässer gemacht haben 2) , das glauben wir

mit Fug und Recht bestreiten zu dürfen . Wir können ja mit demselben Rechte

behaupten , dass auch die P ' estländer einen eigenen Poseidon hatten und nichts

von einem Pontosposeidon wussten . Beiden Anschauungen liegt ein und derselbe

Gedanke zugrunde ; nachdem der himmlische Poseidon auf die Erde versetzt

wurde , bildeten ihn die Meeresbewohner nach dem sie umgebender Wasser zu

einem Pontosposeidon , die Landbewohner zu einem Gotte der P' liisse und Quellen

aus . Als dann die einzelnen Stämme mit einander in Berührung kamen , so wurde

diesem einen Poseidon , der aber auf dem Festlande anders als auf dem Meere

ausgebildet worden war , wegen der Großartigkeit des Meeres und vielleicht dann

auch wegen des großen Ansehens der seefahrenden Stämme , das Meer als das

eigentliche Gebiet seiner Herrschaft gegeben . Dies geschah aber nicht etwa auf

Kosten seiner Wirksamkeit als Gott der Binnengewässer und der Fruchtbarkeit ,

sondern er blieb nach wie vor der allgemeine Gott sämmtlicher Gewässer .

Unter den Eigenschaften unseres Gottes treten besonders folgende vier hervor :

1 . Poseidon dtdccnotog , jrtXctying ;

2 . Poseidon dacpdliog , yanjoyog , ivooiyihov ;

3 . Poseidon tjn 'ti Qoivtjg ;

4 . Poseidon "iitnwg .

x . Poseidon ,‘hakda (> t 0 g , 11: eldyt 0 g .

Bei der allgemeinen Theilung der Welt erhielt Poseidon das Reich des

des unermesslichen Meeres 3) . Keiner der Götter war zur Herrschaft über das

Meer mehr geeignet , als Poseidon ; denn wie die Gewässer das Land weit über¬

fluten , so dringt auch sein Geist rastlos zu freiem Walten . » Zur Meerherrschaft « ,

sagt Braun , » erscheint daher Poseidon wie geboren . Mit ihr erfährt die ganze

Welt des sittlichen Daseins eine Veränderung und Umgestaltung , der sich keine

andere vergleichen lässt . Denn durch den Sturm und Wogen beschwichtigenden ,

ja mit unwiderstehlichem Machtwort bändigenden Gott wird den Elementen ein

Theil ihres Reichs abgerungen , welches sie eifersüchtig und missgünstig über¬

wachen . Er zuerst ist es , der das unabsehbare Gebiet der Gewässer denselben

ewigen Gesetzen unterwirft , welche auf Erden die Jahreszeiten , das Wachsthum

und Gedeihen der Saaten regeln und geordnet erhalten . Es bedurfte der kühnen

Entschlossenheit seines Wesens , der angeborenen Raschheit und Furchtlosigkeit

Griech . Götterl . B . 1, S . 622 ff.
2) Vgl . Welcker , griech . Götterl . B . 1, S . 624 .
3) Hom II . XV , 189 .
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seines Charakters , um ihn zur Übernahme solcher Bürden tüchtig zu machen « 1) .

Doch ist es nur die physische Gewalt , die er den tobenden Elementen entge¬

genstellen kann ; höhere und edlere Geistesanlagen waren ihm versagt . Deshalb
wäre er trotz seiner Gewalt nicht fähig gewesen , die ganze Welt zu regieren '2) .

Als Meerbeherrscher führt er die Beinamen : bcqcaOs ><i;V ) > erqv / .Qtlm ’-1) ,

y. oetiod ') , iconoutöm ' aV « £° ) , ßaailsvs 1) , avomböto ^ ) , iteyäg O-eog 9) , v.occ reofg 10) .

Seine Wohnung ist im Gegensätze zu den Wohnungen der Deal dh '-tiiuoi in den
Tiefen des Meeres . Am berühmtesten waren seine Paläste zu Aigai und Idelike .

Den ersteren schildert Homer im 13 . Gesänge der Ilias , wo Poseidon in seiner

ganzen Pracht und Herrlichkeit auftritt . Vom höchsten Gipfel des grünenden

Samothrake , der ihm einen weiten Ausblick über die ganze Ebene von Iroia

gewährt , schaut er dem tobenden Kampfgewühle zu und bemerkt , wie die Grie¬

chen von den Troianern hart bedrängt werden . Hurtig steigt er nun von der

Höbe und nach drei gewaltigen Sätzen , den Boden kaum berührend , stand er

vor seinem Palaste in Aigai : h ' tlu ci dt y. lczä dioucica ßtvdtai Xluvtjg yocas « .

ii ((Qii ( cio <n ‘i, ( c rez &ir /ßzcu , clcpthza cdsi n ) . Dort schirrt er seine schnellen , erzhufigen

und goldtnähnigen Rosse , legt sich die goldenen Waffen um und fährt über die

Wogen ; und es hüpfen die Thiere des Meeres rings um ihn her aus den Schlupf¬

winkeln hervor , den Herrscher erkennend , und das Meer macht ihm freudig Bahn ;

die Rosse fliegen eilig dahin , und kein Tropfen netzt die eherne Achse 12) . Später

localisierte man diesen Ort und nahm sogar mehrere Orte gleichen Namens an .

So nennt Pausanias ein Aigai in Achaia , wo das älteste Stammesheiligthum des

ionischen Poseidons lag l :i) ; dann waren mehrere Orte gleichen Namens an der

Küste der Insel Euboia , deren einer das älteste Ideiligthum des aigaiischen

Poseidon barg 11) . Andere suchen dieses Aigai wiederum in der Gegend von

Kane , gegenüber von Mytilene , oder im offenen Meere zwischen Tenos und Chios lD) .

Es ist ganz natürlich , dass Poseidon als ein so mächtiger König auch

ein zahlreiches Gefolge hatte ; dies bildeten die zahlreichen Meeresgöttcr und

*) Braun , griech . Götterl . S . 251 .
- ) Braun a . a . O .
з) Ilom . 11. VII , 455 . VIII , 201 . Od . XIII , 140 .
■i) Hom . 11. XI , 751 .
5) I-Iom . 11. VIII , 208 . XIII , 10 .
°) Aisch . sept . 131 . Hom . Od . III , 43 . 54 . IX , 524 . XXIII , 277 . II . XX , 67 .
7) Paus . II , 30 , 6 .
8) Pind . Ol . VIII , 31 .
и) Hom . II VIII , 200 . Ilymn . XXI , I .

*") Hom . II . XV , 164 . Die meisten Beinamen Poseidons kommen bereits bei Homer vor . Wir
wollen bei dieser Gelegenheit gleich bemerken , dass Homer durch diese Epitheta , welche er
dem Poseidon oder sonst noch seinen Personen und Gegenständen gibt , nicht immer die durch
diese Beinamen ausgedrückten Eigenschaften , als zur Situation passend , hervorheben will ; diese
Beinamen haben durch die Länge der Zeit ihre Bedeutung verloren und wurden von Homer
ganz ohne Unterschied nur zum Schmucke ihres Trägers gebraucht . So ist bei Homer der
Himmel auch am Tage dazsqÖELq (E IV , 44 . V , 769 . VI , 108 . XV , 371 . Od . IX , 527 .) ; die
Schiffe sind auch dann »schnell « , wenn sie ans Land gezogen sind , und Ilermes heisst immer
Öldy .ZOQOg . Vgl . Düntzer , hom . Abh . S . 510 und Jacob , Entsteh , der 11. u . Od . S . 78 .

U) II . XIII , 21 ff.
« ) II . a . a . O .
13*5**8 ) Paus . VII , 25 , 12 . VIII , 15 , 9 .
w) Strab . VIII p . 386 . IX p . 405 .
15) Vgl , Preller , griech . Myth . B . 1, S . 467 .
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Göttinnen . Es ist dies zunächst seine Gemahlin Amphitrite 1) , — wahrscheinlich

nichts anderes , als die Personification des ringsumrauschten Meeres , — mit ihren

Kindern Triton und Benthesikyme 2) . Amphitrite ist eine von den 50 Nereiden 3* )

und wird von Hesiod ausdrücklich als Gemahlin Poseidons bezeichnet 1) , während

sie Homer noch nicht als solche kennt . Die Verbindung dieser zwei Gottheiten

scheint eines späteren Ursprungs und mehr dichterisch und der Kunst genehm ,

als im alten Cult begründet zu sein . Gewöhnlich wird Poseidon und Amphitrite

gemeinsam mit Hestia abgebildet 5* ) . Seltener ist ihre Verbindung in alten Sagen ,

wie z . B . ihre Gegenwart bei der Geburt der Athene 1' ) . Homer fasst die Göttin

Amphitrite nur von der unfreundlichen , finsteren Seite auf . In der Odyssee ist

sie die Pflegerin der Seeungeheuer , die sie zu tausenden in der dunklen Meeres¬

flut beherbergt und mit denen sie auch zuweilen die Schiffer in Schrecken setzt 789 ) ;

außerdem hielt man sie auch für die Urheberin der großen Meereswogen und

der stürmischen See s) . Bei feierlichen Anlässen fährt sie mit Poseidon auf einem

Wagen , begleitet von Tritonen und Nereiden , und löst ihm , wenn er heimkehrt ,

die Rosse 0; .

Von minderer Bedeutung sind die übrigen Töchter des Nereus , mit Aus¬

nahme der liebenswürdigen Thetis . Sie galt als die Beschützerin der verfolgten

Götter , die zu ihr wie zu einer besorgten Mutter ihre Zuflucht nahmen . Sie bot

dem verfolgten Dionysos 10) und dem vom Himmel geschleuderten Hephaistos 11)

in ihrer Meeresgrotte ein schützendes Obdach ; sie allein konnte sich rühmen ,

den Zeus aus den Banden gerettet zu haben , die ihm von Hera , Poseidon und

Athene gelegt worden sind 1213**16 ) .

Betrachten wir die Namen der Nereiden nach den Angaben I-Iomers K!)

und Ilesiods u ) näher , so erkennen wir in denselben fast durchwegs Personi -

iicationen gewisser Eigenschaften des Meeres oder gewisser Erscheinungen auf

demselben . In diesen rosigen Töchtern des Nereus und der Doris gibt sich aller

Segen und alle Reize des Meeres in einer fünfzigfältigen Reihe von Namen kund .

Und sowie die Nereiden , so sind auch die zahlreichen Okeaniden nichts anders

als Abstractionen und Personificationen des Meeres oder des Poseidon . Die per -

sonificierte Eigenschaft des ruhigen und freundlichen Meeres ist Nereus u ) , wäh¬

rend sich wiederum die unheimliche , grauenhafte Seite desselben in Phorkys

offenbart 11’’) .

1) lies . Th . 930 . vgl . llom . 0 (1. V , 422 . IV , 404
2) lies . Th . 931 . Apollod . III , 15 , 4
'•' ) lies . Th . 243 . 254 .
;>) Th . 930 .
■*) Paus . V , 26 , 2 . vgl . Gerhard , über Urspr . , Wesen und .Gelt . Pos . S . 23 .
e) Paus . III , 17 , 3 .
i ) Od . V , 421 . XII , 96 .
8) llom . Od . XII , 60 .
9) Vgl . Preller , gr . Mytli . B . 1, S . 490 . vgl . Paus . II , 1, 7 ff. Apoll . Rliod IV , 1324 f.
1») llom . II . VI , 136 .
n ) Hoi » . II . XVIII , 398 .
12) llom . II . I , 394 ff.
13) H . XVIII , 39 - 49 -
u ) Th . 240 — 260 .
16) Seine Wohnung hatte er am Grunde des Meeres . Horn . II . XVIII , 141 . Od . XXIV , 58 .
16) Hom . Od , I , 72 . vgl . Nägelsbaeh , llom . Th . S . 85 .
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Der nieerbeherrschende Poseidon taucht immer , sobald er in die Handlung

eingreifen soll , aus dem IVIeere hervoi und zieht sich wiedei um doithin zuiück ,

sobald er sich seiner Aufgabe entledigt hat . Nui sein selten tiennt er sich ganz

von seinem Elemente , was gewöhnlich dann geschieht , wenn er an den Göttei -

berathungen am Olympos theilnimmt 1) , oder wenn er zu den gottesfiirchtigen

Aithiopicrn geht , uni sich dort an Speise und Dank zu eifieuen ) . Von den

Vorgebirgen , Inseln und Häfen aus gebietet er mit seinem Dreizack , wühlt das

Meer auf und bändigt es wieder durch sein Machtwort . In alle auf diese Eigen¬

schaften hinweisenden Sagen tritt besonders das Starke , Gebietende , Stürmische

und Trotzige hervor . Dem entsprechend sind auch seine Beinamen : evQVth 'hvij ^ ß ) ,

tQiacpdoccyog 1) ( der laut donnernde , von Skrt . sphurg ’- ami , dröhnen 1’) , evQvßäag und

i-Qi'y.rrjiog ü) , oder wie es bei Plautus heißt : te omnes saevomque severumque

atque avidis moribus commemorant , spurificum , immanem , intolerandum , vesanum ' ) .
Der wilde Charakter Poseidons tritt bei Homer an mehreren Orten stark hervor .

P’ r wühlte zu wiederholtenmalen aus Zorn gegen Odysseus das Meer auf 1) ; er
zerstörte das Schiff des Aias im furchtbaren Sturme und versenkte ihn selbst in

die Tiefen des Meeres 11) ; selbst das Schiff seiner eigenen Nachkommen , der

Phaiaken , verwandelte er in einen Felsen und zog um ihre Stadt einen Gebirgs -

wall 10) . Ebenso zerstörte er zum Heile der Griechen eine persische Plotte an

der Küste Sepias 11) . Auch sendet er bisweilen in seinem Zorne Ungeheuer in das

Land , die Menschen und Tliiere plagen und verzehren . Dies sehen wir in der

Sage von der Hesione und Andromeda . Appolon und Poseidon sollten im Dienste

des Königs Laomedon die Stadtmauern von Troia aufführen . Als aber Laomedon

den bedungenen Lohn nicht auszahlen wollte , so schickte Apollon eine Pest ,

Poseidon ein Seeungeheuer in das Land . Das Orakel versprach Erlösung unter

der Bedingung , dass Laomedon seine eigene Tochter Hesione dem Seeungeheuer

opfere . Laomedon folgte der Aufforderung und opferte seine Tochter , die aber

von Herakles auf wunderbare Weise gerettet wurde 12) . Ähnlich ist die Sage von

der Andromeda . Kassiepeia erkühnte sich mit den Nereiden an Schönheit zu

wetteifern . Poseidon sandte deshalb ein Seeungeheuer in das Land . Auf An¬

rathen des Orakels opferte Kepheus seine Tochter Andromeda dem Seeungeheuer ,

aus dessen Klauen sie dann später Perseus befreite 13) . Zu diesen Ungeheuern ge¬

hören auch die von Poseidon gesandten Stiere von Kreta und Marathon , die wir

zweifelsohne noch auf jene ungeheuren Wolkengebilde zurückführen können , die

vom Winde gepeitscht eine Wolkenherde zu verfolgen schienen .

*) Ilom , I ], VII , 445 .
2) llom . Od , I , 22 .
3) Hom . Od . XIII , 140 . II . VIII , 201 .
4) Ilymn . in Merc . 187 .
5) Curtius , Grund ?., d . gr . Et . S . 186 .
°) lies . Th . 456 .
' ) Trinum . IV , I , 6 .

s) Od . V , 282 . 366 f . vgl . Od . XXIII , 234 ff.
°) Hom . Od . IV , 505 ff.

lü) Hom . Od . XIII , 163 ff.
**) Herod . VII , 192 .
12) Vgl . Preller , griech . Myth . B . 2 , S . 234 .
13) Preller , griech . Myth . B . 2 , S . 70 .



Im Zorne muss sich also Poseidon offenbaren , wenn wir seine Kraft und

Gewalt kennen lernen wollen . » Wenn er Felsen bricht , die Wogen und Winde

zu Paaren treibt , oder gar Giganten unter Inseln , die er wie Feldsteine schleu¬

dert , begräbt , dann werden wir inne , welch furchtbarer Gott er ist , und wie es

seinem Bruder bangen konnte , als die Erdrinde über ihm zu bersten drohte « 1) .

Poseidon war daher vor allem jener Monat heilig , in dem die meisten

Meeresstürme aufzutreten pflegen , weil sich gerade in den Stürmen seine Macht

und Maiestät ebenso offenbarte , wie die des Zeus im Donner und Blitz . Zu ihm ,

ihrem aiomjq , flehten die Schiffer , wenn sich der brausende Orkan erhob , damit

er ihnen eine glückliche Fahrt gewähre und sich als ccoqidhog zeige '23 ) . .Schön

schildert Vergil Aen . I , 124 ff . die Besänftigung des stürmischen Meeres durch

Poseidon . Auf Anstiften der Hera sendet Aiolos , der König der Winde , seine

Trabanten aus , um einen furchtbaren Sturm zu erregen und Aineas sammt seinen

Genossen zu vernichten . Poseidon befand sich , unbekümmert um die Oberwelt ,

in seinem Wogenpalaste ; da fühlte er auf einmal , wie sich das Meer vom Grunde

aus bewege und erhebe . Mit maiestätischer Ruhe erhebt er sein Plaupt , blickt

aus dem Wasser hervor und sieht die grause Verwüstung . Von Mitleid bewegt ,

macht er allsogleich Anstalten , das drohende Unglück von den Irrfahrern äbzu -

wenden . Ohne sich im ersten Momente um die Winde zu kümmern , glättet er

die brausenden Wogen , zerstreut die Wolken und gibt der Erde wieder Sonnen¬

schein . Aus dieser Stelle Vergils lässt sich überdies noch deutlich erkennen ,

dass sich Poseidons Macht nach unserer früheren Erklärung nicht nur über das

Meer , sondern auch über die Wolken am Himmel erstreckte , und dass somit

diese Stelle noch eine Andeutung an einen alten Wolkengott enthalte , weil

» nubcs « ( v . 143 ) nicht bloß die unmittelbar aus dem Meere aufsteigenden Nebel¬

wolken , sondern vorzugsweise die Wolken hoch am Himmel bedeutet .

Natürlich war dann dem Poseidon alles heilig , was mit dem Meere in

irgend welcher Beziehung stand ; die Anlage neuer Häfen , von See und Insel¬

städten , Flottenausrüstungen vertraute man seinem Schutze an . Auf vielen In¬

seln verehrte man ihn als Helfer im Seekampfe unter dem Namen

« Alle Seehelden und Sieger zur See pflegten sich daher mit seinen Attributen

zu schmücken oder für seine Günstlinge zu gelten , wie in hellenistischer Zeit

Antigonos und Demetrios mit einer ganz besonderer Huld des Poseidon auf ihren

Münzen und anderen Denkmälern prahlten und im gleichen Sinne später Sextus

Pompeius und Agrippa den Gott des Meeres verherrlichten » 45 ) .

Auf gleiche Weise leiteten fast alle seefahrenden Stämme ihren Ursprung

von Poseidon her ; so namentlich die Ionier und Aioler , vor allem aber das my¬

thische Volk der Phaiaken , von denen es heilk , dass sie ihn unter allen Göttern

am meisten verehrten ’1) .

Seinem Charakter als Meerbeherrscher sind auch seine Symbole ganz

angemessen . Es ist dies vor allem der Stier , ein Bild der brausenden Meeres -

J) liraun , griech . ( lölterl . S . 252 .
2) Herod , Vit , 192 . I ’aus . III , u , 9 . VII , 21 . 7 . Hom . 11. IX , 362 . Hymn . XXI , 4 .
3) Atli . VIII n . 333 .
4) Preller , gr . Myth . H. j , S . 4.77 .
5) Hom . Od . VIII , 246 ff. XIII , 130 .
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wogen und aller Flut ; auf ihm wird er manchmal sogar reitend dargestellt 1) und

heißt deshalb auch ravqsog . Ferner ist ein sehr gewöhnliches Attribut Poseidons

der Delphin , welcher als Sinnbild des ruhigen Meeres auch den freundlichen

Nereiden eigen ist .

Entsprechend ist auch des Gottes äußere Gestalt ; seine Locken wallen

dunkel ( v. vavoyuntjg ) , seine Brust ist gewölbt wie der Rücken des Meeres

( ,EVQvateqvog ) , seine Augen schimmernd und glänzend wie das Wasser 2) , oder

nach Cicero blau 3) , sein Mantel dunkel , wie ihn die Schiffsleute zu tragen

pflegen , und wovon die Phaiaken den Namen » Schwarzmäntler « bekommen haben .

2 . Poseidon da cp ctXiog , yanj oyog , v o ai y t) o> v , icex Qcuog .

Wegen der großen Bedeutung des Meeres für die Menschen und wegen

des überwältigenden Eindruckes , welchen es namentlich im Sturme auf sie macht ,

glaubte man alle gewaltigen Naturerscheinungen auf das Meer zurückführen zu

müssen . Das Meer dachte man sich zunächst als eine Art von Unterlage , auf

der das Land wie auf einer Scheibe ruhe . Das , glaubte man , werde am besten

ausgedrückt durch das oft vorkommende Attribut Poseidons , ycatjoyog ,4) . Ge¬

wöhnlich leitete man den zweiten Theil des Wortes von tysiv ab und über¬

setzte dann -yanj oyog mit » Erdhalter , Er d unrf ass er « ; in neuester Zeit

hat Goebel in seinem Lexilogus ( s . v . ) das Wort yctrtjoyng dem zweiten Bestand -

theile nach von der Wurzel Fey , ( Skrt . väh , führen , fahren ) abgeleitet ) . Bleiben

wir bei der zweiten Ableitung , die mehr Wahrscheinlichkeit , hat als die erste ,

so können wir daraus sehr schön erklären , dass Poseidon einmal ein Wolken¬

gott war ; Poseidon yaujoyo g , ist dann » der üb er d ie Er de D ah infahre n d e « .

Weil sich aber das Mehr in verborgenen Erdschluchten aufhalte und das

Land unterirdisch durchziehe 1') , so leitete man infolge der inneren Brandung des

Meeres auch die Erderschütterungen und Erdbeben von Poseidon ab und verehrte ihn

unter dem Namen i-vooiyßcov 1) , twofflycuog , *) , ivvoaiöag . Über die Erklärung
dieser Namen herrschen verschiedene Ansichten Curtius nimmt die Wurzel dt )

( Skrt . vadh , schlagen , stoßen ) an 1' ) , Poseidon also in der Bedeutung » Erder¬

schütterer « . Goebel dagegen geht von der Wurzel rr , ffvu , ( Skrt . sna , snu

' ) Panofka , Poseul . u . Diunys , Tafel I , Nr . 2 .
'- ) Paus . I , 14 , 6 : Tovvotg ycco h >t. iv eioijiu ' vnv 1 loatifiwvog v.al liiuojg Tqi rwviöog

th 'ymi -oci tlvai y.cd dtä xovio y )jav7 . nvg tivai , dioji &q v.ai xm ILoirtidiSvi rorg
(npt ) aluoL ' g .

3) Cie., de nat . deor . T, 30 , 83 : isto enim modo dicere licebit Iovem semper barhatum , Apollinem
semper imberbem , caesios oculos Minervae , caeruleos semper NepUmi .

J) Vgl . 7.. B . TI. XIH , 43 . XX , 34 . Od . VIIT , 350 . Paus . III , 20 , 2 . ITI , 21 , 8 .
°) t Ilt die stammverwandten Wörter oyog , oyt .ilU lat . veh -o , veh -iculum , abd . wagan , wilga ,

cecb . vez -u , vfiz . — Curt . Orundz . d . gr . Etvm . S . 192 . ( loebel T.exil . I , 202 : Ameis - 1lenlze ,
Anh . zu TI. XIII , 10 .

") Preller , gr . Mytli . II . i , S . 479 meint deshalb , dass man wegen der Ähnlichkeit der Maul -
wurfsgänge mit den unterirdischen Krdschluchten dem Poseidon auch Maulwürfe opferte ! ?

~) Dieser , sowie auch der folgende Name kommt in den Horn . Gedichten unzäbligemal vor ; vgl .
ii . vii , 445 . xr , 751 . xiii , 34 . xx , 13 . 63 . 405 . od . j , 74 . v , 282 . 3G6 . vii , 56 . viu , 354 .
IX , 283 u . s . w .

8) 11. XII , 27 . XV . 218 . XIII , 43 . VIII . 201 . XX , 20 . Od . V , 423 . u . s . w .
,J) Curt . Grundz . d . gr . Et . S . 260 . Preller , griech . Mytli . B . 1, S . 469 .



schwimmen , fließen , benetzen ) aus und übersetzt es mit » Erdbefeuchter « .

Diese zweite Erklärung hat außerdem noch den Vortheil , dass man daraus das

zweite r in iii 'Oßiyiaog leichter erklären kann .

Bei Annahme der Goebel ’schen Ableitungen von ycaijnyog , ewooiyaiog und

tvmi 'r /Jhov wäre es sogar noch bei Homer möglich , eine Naturbeziehung nachzu¬

weisen , obwohl Homers Poseidon bereits alle Naturbeziehungen abgestreift hat .

Der Homerische Ilymnos nennt ihn ya 'ujg ■/. n ' r̂ ijQcc -/. cd äiQvyi -cmo d -alcdmqg ' ) ,

ebenso Pindor / inpifjou yi kr ) ; bei Aristophanes heißt er utymiHevijg coicui ' i, g

Tuiuag , yi ] g y; t ymI ccXiivoäg iXuXmmqg äyQiog iioyX£n : ijg :i) , und ähnlich bei Sophokles

ii rcty . i 'iOQ yalag A) .
Ein Bild von der welterschütternden Macht Poseidons bekommen wir aus

der Ilias , wo während des Götterkampfes die beiden Brüder Zeus und Poseidon in

ihren furchtbaren Elementen mächtig auftreten 5) .

Deshalb verehrte man Poseidon vorzugsweise an solchen Orten , die noch

gewaltige Spuren einstiger Naturumwälzung trugen , besonders an solchen Inseln

und Küsten , die man sich infolge einer Erderschiitterung entstanden dachte , und

am Festlande an solchen Orten , die dem Erdbeben sehr ausgesetzt waren . In

der von lfrdbeben oft heimgesuchten Stadt Sparta sang man dem Poseidon

daqulXiog Paiane 'b ; auch in der phrygischen Stadt Apamea flehte man zu Poseidon

duqidXiog um Abwendung von Erdbeben ") ; am Bosporos und bei der Meerenge

von Rhegion standen aus gleichem Grunde seine 1 IeiligthümeD ) . Der Untergang

von Ilelike und die Spaltung des gyraiischcn Felsens weisen ganz besonders auf

eine gewaltige Naturumwälzung hin , als deren Urheber der beleidigte Gott

Poseidon galt 11) .

Auf der anderen Seite verehrte man wiederum Poseidon als Erdbildner

( irtrQctXog , dcoiia -ilrryg 10 ') . Zunächst sind nochmals die großartigen Mauerbauten zu

erwähnen , die er mit Apollon dem Laomedon aufgeführt hatte 11) . Poseidon -aevq mag

haben die Thessaler die Bildung ihres schonen Thaies Tempo zu verdanken 1- ) ,

und von der Insel Nisyros erwähnten wir bereits , dass sie aus dem abgerissenen

Stücke der Insel Kos entstanden sei , welches Poseidon nach dem Giganten

Polybotes schleuderte . Strabon erzählt uns 13) , dass während eines viertägigen vul¬

kanischen Ausbruches zwischen Thera und Therasia plötzlich eine - Insel zum

Vorschein gekommen sei , wo die Rhodier , welche damals gerade die Herrschaft

zur See hatten , dem Poseidon diupctXiog einen Tempel weihten . Preller erwähnt

’) Ilymn . XXI , 2 .
2) T, 3 , 37 -
;l) Nuh . 566 f,
l ) Trnch . 502 .
r>) II . XX , 56 ff.
c) Pauly , Real - Knc . P>. 5 , S 551 . Preller , grierli . Mytli . B I , S . 521 .

•) Strali . XTI p . 579 : iSiöjito tr / . ög i-mi y.id rur Jloatiöioi 'ic iiiiüufhu sing ’ aurnlg

y.uLiEi ) iitßiiytciiiig uvatv .
s ) Preller , griech . Mytli . 11. 2 , S . 478 u . S . 521 .
u) Ilom . ( )<I TV, 507 . Strab . VIII p . 384 , Paus . VII , 24 , 6 .
*") Paus . III , 14 , 7 ,
U ) Ilom . II. VII , 453 . XXI . 446 .
' -) llerod . VII , 129 .
W) 1 p . 57 .
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noch die schwimmende Insel Delos , welche Poseidon zum Stillstehen gebracht

haben soll 1) . Dies ist jedenfalls ein Irrthum ; denn die betreffende Stelle Vergib

lautet : Quam pius Arcitenens , oras et litora circum

errantem Mycono e celsa Gyaroque revinxit ,

immotamque coli dedit et contemnere ventos 2 ) .

Weil nun » arcitenens « der Beiname Apollons und nicht Poseidons ist , so

wird Delos nicht hieher zu ziehen sein 3* ) .

Da sich in diesen eben besprochenen Eigenschaften Poseidons besonders

sein trotziger und starrer Charakter kundgibt , so wollen wir noch den Ausruf » d

Hoorn öo *>« anführen , den man bei großer Verwunderung und bei großem Schrecken

zu gebrauchen pflegte 1) . Möglicherweise dachte man in solchen erregenden Augen¬

blicken immer an jenen Gott , der wegen seines ungestümen Wesens als Meeres¬

gott wohl gewaltigen Schrecken einzujagen vermochte .

3 . Poseidon >] ns 1 qw

Während sich in den zwei eben besprochenen Eigenschaften Poseidons

mehr die finstere und zerstörende Seite des Gottes zeigte , tritt in dieser dritten

Eigenschaft sein milder , segenspendender Charakter hervor ; Poseidon waltet hier

nicht als Meeresgott , sondern als Gott der Flüsse und befruchtenden Quellen .

Poseidon ist in dieser Eigenschaft eben so alt , wie als Meerbeherrscher . Aus¬

gehend von der ursprünglichen Naturauffassung lernten wir ihn bereits als Wol¬

kengott und Regenspender kennen . Als solcher erschien er uns als Geliebter der

Demeter , der nachmaligen Göttin der FVuchtbarkeit . Wie nun aber der Regen

der Erde das gibt , was sie zum vegetativen Leben nothwendig braucht , so be¬

fördern auch die Quellen , Bäche und Flüsse die Fruchtbarkeit des Landes : sie

sind die natürlichen Reservoirs der von oben kommenden P' cuchtigkeit . Dies

vorausgesetzt , war nichts natürlicher , als den Wolkengott und Regenspender zu

einem Gotte der Quellen und Flüsse und somit auch zu einem Gotte der Frucht¬
barkeit zu machen .

Es darf nicht auftallen , dass diese dritte Eigenschaft Poseidons vom alten

Epos gar nicht berücksichtigt worden ist . Wie hätte er denn auch als ein milder

Gott der Fruchtbarkeit in der Ilias auftreten sollen , da er stets den Troianern

gegenüber die Rolle eines Beleidigten spielt und nur als solcher auftritt , oder in

der Odyssee , deren Inhalt die Leiden sind , die Odysseus vom grausamen

Meerbeherrscher erdulden musste ? Der Dichter musste , um sich consequent zu

bleiben , die Einheit der Charaktere durchführen und den Gott von jener Seite

darstellen , die seinem Zwecke am angemessensten war , — und dazu passte der
ungestüme Meerbeherrscher entschieden am besten .

Dagegen erwähnt schon Aristophanes 5) einen doppelten Poseidon , und

an manchen Orten war es dem Priester ij. tqouvrßiiov ) des Land - und Wachsthums -

' ) Pauly , Real -Enc . li . 5 , S . 551 .
2) Aen . III , 75 ff.
3) Vgl . Strab . X p . 485 .
J) Plat . Eutliyd . p . 301 E .
6) Mut . 395 .
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poseidon sogar untersagt , Fische zu essen ; so streng wollte man Poseidone

scheiden ' ) .

Seine gewöhnlichen Beinamen sind in dieser Hinsicht : tficEi oorirjg , yuonyog 1) ,

cpvzaXtuog •*) . Die Fruchtbarkeit des Bodens wurde dann auf die menschliche über¬

tragen , und Poseidon bekam dann als Beschützer derselben die Namen ysvidXtog

und yerdatog 134 ) , Als Gott der Brunnen und Quellen heißt er / .orjvovyng und ist

auch als solcher Nymphenführer (vi ' iicpayixrjg ) ; an Landseen wird er unter dem Na¬

men djaXtuving verehrt 5) .

Wunderbare Quellen , die man in Griechenland allerorts finden konnte ,

standen deshalb immer in irgend einer Beziehung zu Poseidon . Eine solche

wunderbare Quelle war Dirke bei Theben ; Aischylos (sept . 307 ) sagt von

derselben : vÖcooze zhq / .atov ev cQEcpd-accnov jctüiicixiov , ogwv ’irjGLv TIogeiÖiov 0 yanjoyog

Tijfhiog xe irctlösg . Besonders trat diese Eigenschaft Poseidons in den Sagen von

Arkadien , Troizen und Argo 1 is hervor . In Troizen hatte Poseidon cpvxäXuiog

einen Tempel , dessen Entstehung Pausanias folgendermaßen erzählt : lupdacircu

yclo acpioi xd )' lloneidioi 'Ci iroieh 17 q>w >u > ctz .uonnv zrjv yoiqai ' . aXiujg dg xci (Jirdouaza

■/ .cd xdiv cpvxtov zc <g öiCccg yxiOr / . i' Oviitryg , dg n d -uoiciig xe si 'igag / . cd tvyatg ov / ext

clltn ] )’ dinj / .ev dg xrjv yrj >,(') . Derselbe Schriftsteller erwähnt auch an jener Stelle ,

dass sich dort bei dem Tempel Poseidons zugleich auch ein Heiligthum der

Demeter ÖEGuocpöoog befand . Wir sehen daraus wiederum die schon öfters erwähnte

Verwandtschaft des Gottes mit der Göttin der Fruchtbarkeit .

Troizen hieß anfangs nach seinem ersten Bewohner ‘ilqog ’Llqcdci 1) . Mit

der ^ h )ig , der Tochter des ffljioe , zeugte Poseidon den ’Lddlqn 'og , nach welchem

dann das Land l49Xrj7i . icc benannt wurde . Alle diese Namen weisen ihrer Bedeu¬

tung nach auf die Fruchtbarkeit der Erde . Eben in dieselbe Gruppe sind die

Abstammungssagen der Aloiden und Antheaden zu setzen 8) .

Andererseits schrieb man in Argos die Unfruchtbarkeit des Landes dem

Poseidon zu , der aus Zorn , weil Inachos das Land nicht ihm , sondern der Hera

zugesprochen hatte , der Gegend die Wohlthat der Quellen versagte ") . Desto

mehr war die quellenreiche Niederung von Lerna von Poseidon gesegnet . An

die dortige wunderbare Quelle Amymone knüpft sich folgende Sage : Als Danaos

nach Argos kam , fand er das Land aller Quellen beraubt . Er sandte deshalb

seine Töchter aus , um Wasser zu suchen . Eine von ihnen , Amymone , warf ihren

Speer nach einem Hirsche , traf aber einen im Gebüsche schlafenden Satyr , der

sie sodann mit wilder Leidenschaft verfolgte . Auf flehentliches Bitten kommt

1) Welcher , Griech . Götter ], B . 2 , S . 682 .
2) Philostr . Bilder II , 14 nach Welcker B . 2 , 685 , Pauly , Real -Enc . B . 5 , S . 552 .
3) Paus . II , 32 , 8 .
4) Paus . III , 15 , 10 . II , 38 , 4 .
5) Preller , griech . Myth . B . i , S . 479 . Pauly , Real -Enc . B . 5 , S . 552 ,
6) II , 32 , 8 .
7j Paus . II , 30 , 5 hält diesen Namen jedenfalls mit Unrecht für einen aigyptischen : dl.ioi i.ldv

oöv jdXyimxtov cpcdvsrca / .cd ovOcciuög ^EXXtjviz . dv ovopia ’Qqog tlvca .
8) Vgl . Preller , gr . Myth . B . 1, S . 81 . Paus . II , 3° , 8 .

,J) Daher hiess Argos öhj .KO)>, iCoXvdi tylOV . Pauly , Real -Enc . B . 5 , S . 552 .
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ihr endlich Poseidon zuhilfe , gewinnt selbst die Zuneigung der schönen Danaide

und lässt ihr zuliebe die nie versiegende Quelle Arne entspringen 1) .

Als Gott der Fruchtbarkeit war Poseidon auch mit Dionysos eng ver¬

wandt . Wie Poseidon mit dem Dreizack Quellen hervorruft , so thut dasselbe

auch Dionysos mit seinem Thyrsosstabe , und wie Dionysos als Erdgott über das

Schattenreich gebietet , so sah man auch den begränzenden Meeresgott als Pfört¬

ner des Tartaros an 2) .

Schließlich wollen wir hier noch die Sage von der Arne erwähnen . Arne

_ nach Preller nichts anderes als die personificirte Lämmertrift — wird bald als

Pflegemutter , bald als Geliebte Poseidons bezeichnet . Nach der arkadischen Sage

soll Rhea den neugebornen Poseidon , um ihn von den Nachstellungen des Kronos

zu schützen , unter einer Herde weidender Lämmer versteckt haben , wo er so¬

dann aufgezogen wurde ; dem Kronos gab sie statt des Poseidon ein Fohlen zu

verschlingen . Die Quelle , an welcher die Lämmer geweidet haben führte fortan

den Namen Arne 3) .

4 . Poseidon injitoc .

Über den Ursprung und die wahre Bedeutung des Namens ucnHK herrschen

verschiedene Ansichten . Wir hatten schon früher Gelegenheit , ausgehend von der

Naturanschauung , über die Bedeutung des Rosses bei Poseidon zu sprechen , und

glaubten die Ansicht aussprechen zu dürfen , dass man den Namen mit der Natur¬

auffassung in Verbindung setzen müsse 1) . Die arkadische Sage von der Zeugung

des Rosses Areion kommt dieser Auffassung am nächsten , wenn auch die darin

vorkommenden Rossgestalten Areion , Poseidon und Demeter nicht mehr jene

ursprünglichen Himmelswesen , sondern bereits wirkliche , irdische Rosse sind .

Die Arkader selbst waren die ersten , welche dem Poseidon den Namen hi ' iaog

gegeben haben 5) . Wir wollen keineswegs behaupten , dass die späteren Erklärungs¬

versuche des Namens , die sich bis in die neueste Zeit fortgepflanzt haben , ganz

falsch oder ohne jede Begründung sind ; im Gegentheil , wir müssen zugeben ,

dass zu jener Zeit , aus welcher wir die ersten Nachrichten über einen Poseidon

’iirmog haben , die ersten Naturvorstellungen bereits vergessen waren , und dass

somit der Name von der Vorstellung eines irdischen Rosses abgeleitet worden

ist , das mit Poseidon in irgend einer nahen Verbindung war . Nur mit einer An¬

sicht können wir uns nicht befreunden , nach welcher der Name davon abzuleiten

ist , dass das Pferd und die Pferdezucht über das Meer , wahrscheinlich durch die

Phoinikier , nach Griechenland gekommen sei 0) . Erstens ist es unbekannt , ob und

wann die Phoinikier das Pferd nach Griechenland gebracht haben . Zweitens

weiß man nicht , ob die Phoinikier , unter Voraussetzung eines Pferdehandels mit

Griechenland , das Pferd nicht erst dann nach Griechenland brachten , als der

*) Paus . II , 37 , 1 .
-) Vgl . I ’anofka , Pos . und Dion . S . 2 .
3) Paus . VIII , 8 , 2 .
' ) Vgl . Mannhardt , gerra . Mytli . S . 38 .

r0 Paus VIII , 25 , 7 : }7r 't covTcp öf . jcaua aepiaw 14 q7.c(Öwv itQcpmi ^ ' t.nmov .lloasiötom
ovouüodrivcu .

6) W 1' IJauly , Real -Enc , B . 5 , S . 552 .
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Cultus des Poseidon Lrn / oe schon weit und breit bekannt war . Übrigens war der

Pferdehandel zwischen beiden Völkern zur See nicht so einfach ; in ihrem eigenem

Lande hatten die Phoinikier keinen günstigen Boden für die Pferdezucht , sondern

sie mussten dieselben erst aus den entlegenen Hochflächen Armeniens holen . IZs

ist also sehr fraglich , ob die Griechen nicht lieber von einer näheren Gegend ,

wie z . B . aus Thrakien , ihren Bedarf an Pferden bezogen , als dass sie dieselben

um einen hohen Preis von den Phoinikiern eintauschten . Zudem spricht auch die

Analogie des Poseidon r cu ' qeo ^ gegen diese Ansicht . Zur Deutung dieses Epithe¬

tons ist es ja ebenfalls nicht nothwendig , an einen fremden Einfluss zu denken ,

sondern es kann nach griechischer Weise entweder aus den schon einmal be¬

sprochenen Beziehungen zum Meere , oder auch zum Ackerbau gedeutet werden .

Mag dem sein wie immer , so viel ist gewiss , dass nach der vollständigen Ent -

wicklung des Gottes in den meisten Sagen , die an den Poseidon 'iu :m <K anknüpfen ,

der Ursprung , die Pflege und Zucht des Pferdes , sowie auch die damit zusam¬

menhängenden ritterlichen Übungen auf Poseidon als ihren Urheber zurückgeführt

werden . Vorzugsweise müssen hier die Poseidonischen Urrosse erwähnt werden ,

die sich sämmtlich durch wunderbare Eigenschaften auszeichnen und auch wohl

mit Vernunft und Sprache begabt sind . Dazu gehört das schon erwähnte Urpferd

Areion , der geflügelte Streithengst des Adrastos , von dessen göttlichem Ursprünge

die Ilias berichtet 1) , und welches sogar in dem Heldengedichte Thebais gefeiert

wurde 2) . Nach der arkadischen Sage stammte es von Poseidon und der Demeter

Erinys , nach Antimachos aber von Poseidon und der Erde 3***** ) .

Bei dieser Variation der Sage sind bereits zwei Naturanschauungen ver¬

schmolzen , deren erste wir auf eine Wolkenscenerie zurückgeführt haben ; bei

der zweiten aber ist Poseidon zwar noch ein Himmelsgott , jedoch durch den

die Erde befruchtenden Regen bereits ein Gott der Fruchtbarkeit des Bodens

geworden . Nach der boiotischen Sage zeugte Poseidon dieses Pferd mit einer

Erinys oder einer Harpyie und schenkte es dem Könige von Haliartos , der es

dann dem Herakles überließ 1) .

Zu diesen Wunderpferden gehört auch vorzüglich das von Poseidon mit

Gorgo - Medusa an den Quellen des Okeanos gezeugte Pferd Pegasos ’’) . Dieses

Pferd fieng Bellerophontes , während es an der Quelle Peirene trank 3) , oder bekam

es schon gezäumt von Athene ") und tödtete mit seiner Hilfe die Chimaira s) , die

Amazonen und Solymer 9) . Im Olymp ist es das Pferd des Zeus , dem es Donner

und Blitz trägt ; spätere Schriftsteller machen es zum Musenpferd , weil es den

beim Gesänge der Musen aufhüpfenden Helikon zur Ruhe brachte und durch

seinen Hufschlag eine Musenquelle hervorlockte 10) . Zum Dichterross wurde es

1) ii . xxiii , 346 r.
2) Paus . VIII , 25 , 8 .

3) Vgl . Paus . VIII , 25 , 9 .
J) Vgl . Preller , gr . Myth . B . 1, S . 484 .
s) llesiod . Th . 278 fl . Ovid . Met . IV , 785 . VI , 119 .
“) Strab . VIII p . 379 .
7) Paus . II , 4 , 1.
8) I-Iesiod . Th . 325 .
'•') Pauly , Real -Enc . B . 5 , S . 1275 .

i°) Ovid . Met , V , 256 f .
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erst durch Bojardo ( Orlando inamorato ) infolge einer Vermengung der Sage von

Bellerophontes und der Ilippokrene .

Ebenso wunderbar sind die von Poseidon seinen Lieblingen Idas und

Pelops geschenkten Rosse und die unsterblichen Rosse des Peleus , mit denen

Achilleus in den troianischen Krieg zog , und von denen die Ilias erzählt , dass

sie über den Tod ihres Wagenlenkers Trauer empfanden 1) .

Die thessalische Sage brachte den Ursprung des Rosses mit Poseidon

riEXQcäog in Verbindung . Man glaubte allgemein , dass das erste Pferd von Poseidon

mit dem Dreizacke aus der Erde herausgeschlagen oder mit der Erde gezeugt

wurde . Noch in späterer Zeit zeigte man den Ort , wo das Pferd entstanden war 2) ,

nannte es - /. üyiog und feierte dieses Ereignis durch ritterliche Wettkämpfe . Auch

wird in diesem Sagenkreise Poseidon bereits als Rossebändiger ( unpiog *) und Vor¬

steher der Reitkunst bezeichnet und gerne mit solchen Helden in Verbindung gesetzt ,

die sich die Pferdezucht besonders angelegen sein ließen und Poseidons Ehre in

ritterlichen Übungen zu verbreiten suchten . Deshalb meint auch Pausanias '1),

Poseidon habe den Beinamen %nmog nur deswegen erhalten , weil er die Menschen

zuerst die Reitkunst gelehrt habe , evoit ^ v 'uciuyfjg ovxa sjtl tovtov a / eiv v.ai to

nvoua ; diese seine Ansicht glaubt Pausanias auch durch die Worte des ältesten

Hymnendichters der Athener , Pamphos , bestätigt zu finden : 'irtmov rt dioTrjoci

vstov ’i li ) vAQfj8tuvü ) v . Auch in der Ilias verehrte man Poseidon als Lehrer und

Vorsteher der Reitkunst 5) . Die Ritter mussten bei ihm auf eine eigenthümliche

Weise schwören , indem sie in der einen Hand die Peitsche hielten und mit der

anderen die Pferde berührten 0) . Hieher gehört die Sage von der Tyro , der

Mutter der sagenberühmten Könige und großen Verehrer Poseidons , Pelias und

Neleus , Tyro , Tochter des tadellosen Salmoneus und Gemahlin des Kretheus ,

ist von Liebe entbrannt zu Enipeus , dem schönsten aller Flüsse . Als sie einmal

am Gestade des Flusses lustwandelte , nahte sich ihr Poseidon in Gestalt des

Geliebten und zeugte mit ihr die Zwillinge Pelias und Neleus , von denen der

erste König des herdenreichen Iolkos , der zweite König von Pylos wurde ") . Nach

ihrer Geburt musste sie Tyro , um sie vor den Nachstellungen ihrer bösen Stief¬

mutter zu schützen , auf einer Rossetrift aussetzen , wo sie dann von einer Stute

und einer Hündin gesäugt und erzogen wurden ; Tyro selbst wurde von der

bösen Stiefmutter entsetzlich misshandelt , durch Schläge entstellt und in einem

kellerartigen Gemäuer gefangen gehalten , bis sie endlich von ihren Söhnen befreit

und durch Ermordung der Stiefmutter gerächt wurde 8) .

Ähnlich sind die von Euripides behandelten Sagen von der Melanippe und

Alope . Melanippe wird von Poseidon Mutter der Zwillinge Aiolos und Boiotos ,

welche sie , abweichend von der früheren Sage , in einer Rindviehstallung aussetzt .

*) il . XXili , 277 ff.
2) Vgl . Georg . I , 12 mit Forbigers Anmerkung .
3) Preller , griecli . Myth . B . 1, S . 484 .
J) VIII , 21 , 8 .
5) XXIII , 307 .
B) XXIII , 583 f. mit der Anmerk . Düntzers . vgl . Paus . Vlll , 21 , 8 .
7) Ilom . Od . XI , 235 ff.
8) Preller , griech . Myth . B . 1, S . 482 .
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Alope gebiert von Poseidon den Hippothoon , der ebenfalls nach seiner Aus¬

setzung von einer Stute genährt und erzogen wurde . Die Mutter wurde dann

von ihrem grausamen Vater schrecklich gequält , endlich aber mit Theseus ’
Ililfe erlöst .

In der korinthischen und attischen Sage tritt namentlich die Eigenschaft

Poseidons als Rossebändigers hervor ; Poseidon wird da neben der Athene yaXai ’nig

als öcuictin ^ verehrt . Stesichoros nennt ihn daher den Fürst der Rosse 1234 ) , und in

Arkadien feierte man zu Ehren des Poseidon umny .Qixtrjg das Fest der Hippo -

krateen . Zu großer Bedeutung gelangte der Dienst des Poseidon 1717110g in den

ihm zu Ehren veranstalteten ritterlichen Wettkämpfen . Die Wettkämpfe boten

nun hinlänglich Gelegenheit , einerseits den Reichthum und die Pracht des Ge¬

spanns zu zeigen , andererseits auch die persönliche Tüchtigkeit auf die Probe zu

setzen . Der Name 'i7t7Ciog war deshalb auch immer ein Ehrentitel , und Plomer

und die Tragiker unterlassen es nie , denselben auch bei den betreffenden Per¬
sonen hervorzuheben .

Als Vorsteher der Reitkunst wurde Poseidon vor dem Beginne des Wett¬

kampfes angerufen und führte als solcher die Beinamen 't7C7TodQ6ittog und wticciQyog ? ) .

Zu größter Bedeutung gelangten die Poseidotiischen Wettkämpfe zu Onchestos

und auf dem Isthmos von Korinth . In Onchestos , so benannt nach einem gleich¬

namigen Sohne Poseidons , wurden seit uralter Zeit in einem heiligen Haine Spiele

aufgeführt :)) ; zur Zeit des Pausanias bestand daselbst noch der Tempel und der

heilige Hain . Auf dem Isthmos von Korinth , der durch seine Lage sowohl zur

See , als auch zu Lande gleich zugänglich war , offenbarte sich so recht das echt

nationale Leben der Griechen ; unter großartigen Wettkämpfen wurde hier von

allen Griechen Poseidon der schuldige Tribut dargebracht . Die Spiele waren

allgemein national , nur hatten die Korinthier das Recht der Oberaufsicht über

dieselben . In dem daselbst befindlichen prachtvollen Tempel häuften sich im Laufe

der Zeit viele kostbare Geschenke auf , von denen namentlich die zu Pausanias ’

Zeiten aufgestellten prächtigen Pferde des ITerodes von Attika hervorzuheben

sind 1) . In diesem Tempel waren außerdem noch viele Statuen von anderen Göttern ,

besonders von solchen , die in enger Beziehung zur Schiffahrt standen . Unter diesen

fällt die Gestalt des Gottes Palaimon besonders auf . Palaimon erlangte seine

Gottheit auf folgende Weise : Der uns aus der Argonautensage bekannte König

Athamas wurde von Hera rasend gemacht , weil seine Gemahlin Ino den Dionysos

auferzogen hatte , und tödtete in seiner Raserei seinen eigenen Sohn Learchos .

Ino entfloh , um sich und ihren zweiten Sohn Melikertes zu retten , bis in die

Gegend von Korinth , wo sie sich von einem steilen l ' elsen ins Meer stürzte .

Seit dieser Zeit wurden sie als rettende Meeresgottheiten unter den Namen Ino -

Leukothea und Melikertes - Palaimon verehrt 5) . Die traurigen Gebräuche im Culte

des Melikertes , welche in Korinth mit denen des ionischen Poseidon vermischt

*) VgJ . Welcker , griecli . Götter ], 11. 2 , S . 671 .
2) Welcker , a . a . O .
3) llom . 11. II , 506 . vgl . Paus . T, 39 , 5 . IX , 26 , 6 .
4) Paus . II , 1, 7 .
5) I .iibker , Reallex . s . v . Athamas .
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waren , sowie auch die hier gebräuchlichen Siegeskränze aus Eppich und Fichten¬

laub weisen auf jenen eigenthiimlich traurigen Zug der Sage hin 1) . Die Fichte wurde

dann überhaupt zum heiligen Baume Poseidons , wahrscheinlich auch deswegen ,
weil ihre dunkle Farbe an die Farbe des Meeres erinnerte , oder weil man sie

als Material zu Schiffsbauten verwendete . Höchst wahrscheinlich wurden in den

ersten Zeiten in Korinth auch Wettkämpfe zu Schiffe aufgeführt ; man zeigte

nämlich daselbst noch in späteren Zeiten das erste Schiff Argo , das nach jener

mythischen Fahrt noch einmal im Wettkampfe gesiegt haben soll und darnach

von Iason dem Poseidon geweiht wurde . Hier weihten auch die Griechen nach

glücklicher Beendigung der Perserkriege ihrem Beschützer Poseidon einen mächti¬

gen Erzcoloss .

Ganz entsprechend waren auch die Opfer , die man Poseidon IVrjuoe

darbrachte . Neben schwarzen Stieren wurden ihm auch Pferde geopfert - ) . Pausanias

erzählt , dass man sogar aufgezäumte Pferde in einen See warf , der , obwohl aus

dem Meere entsprungen , dennoch Süßwasser hatte 3) .

Der Cult des so entwickelten Gottes wurde nach und nach in allen jenen

Gegenden verbreitet , mit denen die Griechen in Handelsverbindungen traten ,

oder wo sie sich dauernd niederließen ; so finden wir namentlich beim römischen

Neptunus fast alle die Eigenschaften wieder , die wir bei unserem Gotte kennen

gelernt haben . l

l ) Paus . VT1I , 48 , 2 .
- ) Moni . II . XXI , 132 .
3) VIII , 7 , 5 .

Marian Holba ,
k . k . Gymnasiallehrer .

BERICHTIGUNG .

S . 7 , Z . 10 statt allmächtiges : allmuhliges .
S . 8 , Z . 10 statt Fiisse : Füße .
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Schulnachrichten .
I . Personalstand . des Lehrkörpers und Lehrfächervertheilung .

a ) Bewegung im

Es schied aus :

P . Paulin Mörtl ; krankheitshalber über

sein Ansuchen laut hoh . Erlass ,

v . i5 _ Aug . 1885 Z . 23 . 906 / L .S .R .
enthoben .

Lehrkörper .

Es trat ein :

1 ) Maly Karl , Supplent für böhmische
Sprache 1. h . Erl . v . 15 . Oct . 1885

Z . 31 .912 / L .S . R .

2 ) Hergel Gustav ; wurde infolge Er¬
krankung des Prof . E . Siegel als
Supplent mit h . Erl . v . 6 . März 1886

Z . 4212 / L . S . R . bestätigt .

b ) Stand am Schlüsse des Schuljahres .

Name lind Charakter Geistlich ,
weltlich Lehrgegenstand

Schul -
classe

Zahl der
wöchent .
Stunden

Anmerkung

Dr . Mathias Koch ,
k . k . Director

weltlich Mathematik 6. 3

Mitglied der k . k .Prüfungs -
Commission f. allg .Volks -
u. Bürgerschulen .Mitgl . d .
Bezirks - u. Gemeindeaus¬
schusses .

Dr . Josef Kubista ,
k . k . Professor ;

VIII . Rangclasse

weltlich Geogr . Geschichte
Propzedeutik

4.a, 4.b, 6. 8
7. 17

Mitglied derk . k . Prüfungs -
Commission f. allg .Volks -
und Bürgerschulen ;

Custos der Lehrerbibliothek .

Kocian Franz ,
k k . Professor

weltlich
Latein
Deutsch

4. 1).
6. 7. 8. 15

Mitglied des Gemeindeaus¬
schusses .

Ordinarius der 4. b CI.
Custos der Schülerbibliothek .

i Dr . Stephan Zach ,
k . k . Professor

Cistercienser -
ordenspriester

des Stiftes
Hohenfurt

Mathematik
Physik

5. 7. 8.
4. b , 7 8. 18

Custos des physik . Cabinets .
Exhortatorf . d. unter .Classen .
Ordinarius der 7. CI.

Dr . Adrian Hatle ,
k . k . Professor

Praemonstraten -
serordenspriester

des Stiftes
S t r a h 0 v

Naturgeschichte
Mathematik
Propzedeutik

2.a, 2.b, 5.
2.a. 2,b, 4.a,
8

17 Custos d. Naturaliencabinets

Placek Franz ,
k . k . Professor

weltlich Latein
Griechisch

3. 1. S. 5.
3. H. S. 6 17 Ordinarius der 3. Classe

Siegel Emil ,
k . k . Professor

weltlich
Latein
Griechisch

4. a , 6.
4. a . 16

Custos der Münzensammlung .
I. S. Ordinarius d. 4. a Classe .
Im 11. Semester beurlaubt .

Dr . Willibald Laden¬
bauer ,k .k .Professor .

Cistereiensor -
ordensprioster

des Stiftes
Hohenfurt

Geogr . Geschichte
Mathematik

I.a. l .b, 5. 7.
1. a, 1. b 18 Custos d. hist .-geogr . Cabinets

Ordinarius der 1. a CI.

Itzinger Franz ,
k . k . Professor

weltlich
Latein
Griechisch
Deutsch

8.
4. b , 8
4. b.

17 Ordinarius der 8. Classe .

Siissner Adolf,
k . k . Professor

weltlich Latein
Deutsch

i . a , 7 .
1 a .

17 Ordinarius der 1. b Classe .

P . Holba Marian ,
k . k . wirkl . Lehrer

Cistereienser -
ordenspriester

des Stiftes
Hohenfurt

Latein
Deutsch
Geogr . Geschichte

2. a.
2. a
2. a

10 Ordinarius der 2. a Classe .

P . Wohl Ottomar ,

k . k . Religionslehrer

Cistereienser -
ordenspriester

des Stiftes
Hohenfurt

Religion 1.—8. 10 Exhortator für die oberen
Classe ».

o
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Name und Charakter Geistlich ,
weltlich Lehrgegenstand

Schul -
classe

Zahl der
wöchentl .
Stunden

Anmerkung

Essl Wenzel ,
Supplent

weltlich
Naturgeschichte

Naturlehre i . II . S .
Mathematik

l .a , l .b , 3 .
4 . a , 6 .

3 . a , 4 . b .
17 Ordinarius d . 4 . a CI .

im II . Semester

Pietsch Franz ,
Supplent

weltlich
Latein
Griechisch
Deutsch

1 . a .
5 .
1 . a .

17 Ordinarius der 5 . CI .

Zoller Alois ,
Supplent

weltlich Griechisch
Deutsch

0 . 7 .
3 . 5 . 15 Ordinarius der 6 . CJ .

Pischl Wenzel ,
Supplent

weltlich
Latein
Deutsch
Böhmisch

2 . b .

2 . b , 4 . a .
1 . au . b .

17 Ordinarius d . 2 . b CI .

Maly Carl ,
Supplent

weltlich Geog . Geschichte
Böhmisch

2 . b , 3 .
2 .- 8 . CI . 1 ?

—

Hergel Gustav ,
Supplent

weltlich
Im I . S . : Latein
Im Il .S . i Latein

Griechisch

5 . CI .
4-, a , 5 .
4 . a .

6
16

Im I . Sem . Probecandidat
Im II . S . Supplent für den
erkrankten Prof . Siegel

Dr . Wunder Adam ,
Kreisrabbiner Mosaische Re¬

ligion 1 . — 8 . 8
—

Hudler Siegmund ,
k . k . Realschulprofessor

weltlich Stenographie 5 . - 8 . 3 —

Krumpholz Heinrich
k . k . Realschulprofessor

weltlich Englisch .Sprache 5 .- 8 . 4 —

Hajek Josef,
Realschul -Supplent

weltlich Zeichnen 1 .- 8 . 4 —

Straube Ferdinand ,
k . k . Uebungslehrer ,
geprüfter Turnlehrer

weltlich Turnen 1 .- 8 . 6

i

Siebert Josef,
geprüfter Gesangslehrer .
Chovrcg . a d Dompfarrkircho

weltlich Gesang 1 . - 8 . 4 _ i

1

II . Lehrverfassung .
Da die Lehrverfassung ganz dem Gymnasiallehrplane entspricht , so möge nur

die absolvierte Lecttire angeführt werden :

IV . Classe . Latein : Jul . Caesar . Comm . de bello gallico . I . II . IV . — P . Ovidii

carm . sei . (Auswahl ) .

V . Classe . Latein : Liv . — p . Ovidii . carm . sei . ( Auswahl ) .
Griechisch : Xenophon ; Chrestom ( Auswahl ) . — I-Iom . Iliad . epit I . VI .-

VI . Classe . Latein . Sallustii llell . Jug . — Caes . de bello civili I . — Cicero . Cat . I -

— Vergilii Eclog . II . — Georg . : Laud . Italiae .
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Griechisch : Hom . Iliad . VI . XI . XV . XVII . XVIII . XXII . —

Herodoti V . — Xenophon . Chrestomathie ( Auswahl ) .
VII . Classe . Latein : Cicero de imp . Cn . Pomp . — Pro Sulla — Laelius —

Vergilii Aen . II . IV . VI . — Privatlectiire Cicero pro Archia ; in
Catilinam IV .

Griechisch : Demosth . Olynth . I . II . III . — Cherson . — Hom .
Odyss . ( A 'usgewählte Partien ) .

VIII . Classe . Latein : Taciti Germ . I . i — 27 — Annal . I . 1— 15 ; II . 27 — 43 ; 53 — 61 ;

69 — 83 . III . 1 — 19 . — Horat . (Auswahl ) .
Griechisch : Plato . Apol . — Caches — Euthyphron . — Sophoclis

Philokt . — Hom . Odyss . ( Auswahl ) .
Mosaische Religion : (Lehrer Dr . Adam Wunder , Kreisrabbiner ) . Der mosaische

Religionsunterricht wurde an die israel . Schüler des Untergymnasiums in

Combination mit den isr . Schülern der 4 unteren Classen der k . k . deutschen

Staatsrealschule , und an die isr . Schüler des Obergymnasiums in 4 Ab¬

theilungen ä 2 Stunden wöchentlich nach dem mit h . U . - M . - Erl . v . 20 . Sep¬

tember 1875 Z . 14 . 258 vorgezeichneten Lehrplane erthcilt . — An jedem

Samstage währdend des Schuljahres wurde für sämmtliche isr . Schüler der

hiesigen beiden Staatsmittclschulen eine Exhorte abgehalten . — Jahres -

remuneration 400 fl . ö . W .

III . Lehrbücher .

( Gegenstand

1

Classe Verfasser und Titel der Bücher

1. Dr . J . Leinkauf , Kath . Glaubens - und Sittenlehre .
L . Hafenrichter , Liturgik .

n .

Religion .
in .

Mach Franz , Geschichte der Offenbarung des alten Bundes
IV . Mach Franz , Geschichte der Offenbarung des neuen Bundes

V . VI . VII . Wappler , Lehrbuch der kath . Religion f. d . oberen Classen
1 , 2 ., 3 . Theil .

VIII . Mach Franz , Kirchengeschichte .
I . — VIII . Schmidt C . : Lat . Schulgrammatik . 1

I . II . Hauler J . : Übungsbuch zur lat . Sprachlehre I . und 2 . Abth . !
III . IV . Hauler J . : Aufgaben zur Einübung der lat . Sprache 1. 2 . Thl

III . Memorab . Alex . Mag . ed . Gehlen und C . Schmidt
IV . C . J . Caesar de bello Gallico ed . Prammer .

Latein . IV . V . Ovidi carmina sei . ed . Gehlen C . Schmidt .
V . Livius ed Grysar .
VI . Sallust : Jugurtha ed . Linker ; C . J . Caes . de bello civ . ed . Hoff -

mann . Cicero Catil . I . ed Klotz .
VII . Cicero or . pro Sulla ed . Klotz ; Vergil . ed . Hoffmann .

VIII . Tacitus : Germania ed . Halm . — Horatius ed . Keller & Meussner
V . — VIII . Süpfle : Aufgaben zu lat . Stilübungen . 2 . 3 . Thl .

III . — VIII , Curtius : Griech , Grammatik .
111. IV . Schenkt : Griechisches Elementarbuch .
V . VI . Schenkl : Chrestomathie aus Xenophon .
V . VI . Homer : II . ed . Hochegger - Zechmeister .Griechisch . VI . Herodot ed . Wilhelm .

VII . Demosthenes ed . Pauli .
VII . VIII . Homer : Odyss . ed , Pauli .

VIII . Plato : Apol . Laches -Euthyphron ed . Hermann ; Sophocles - j

Philoctet . ed . Schubert . |*
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Gegenstand Q asse | Verfasser und Titel der Bücher .
i

| Deutsch .
1

i .
II . — IV .
I . — v .

VI .
VI . — VII .

VII .
VIII .

Willomitzer : Deutsche Grammatik .
Hoffmann : Neuhochdeutsche Elementargrammatik .
Lampl : Deutsches Lesebuch .
Lessing : Minna von Barnhelm .
Kummer -Steiskal : Deutsches Lesebuch .
Goethe : Iphigenie auf Tauris . — Schiller : Wilhelm Teil .
Goethe : Tiermann und Dorothea . — Lessings Laokoon . —

Auswahl aus Goethe ’s und Schillers Werken . — Schiller :

Über sentimentalische Dichtung ed . Graeser .

Geographie . I . — IV .
VIII .

I . — VIII .

Kozenn : Leitfaden der Geographie I. II . u . III . Thl . von Dr . Jarz .
Hannak : Oesterr . Vaterlandskunde . Oberstufe .
Kozenn : Schulatlas .

1

Geschichte . II . — IV .
V . — VII .

II . — VIII .

Gindely : Geschichte für Untergymnasien i . , 2 . , 3 . Thl .
Gindely : Geschichte für Obergymnasien 1., 2 . , 3 . Thl .
Putzger : Ilistor . Schulatlas .

Mathematik
I . — VIII .
I . — VIII .
V . — VIII .

VI . — VIII .

Mocnik : Arithmetik für untere und obere Classen .
Mocnik : Geometrie für untere und obere Classen .
Wallentin Fr . : Methodisch geord . Aufgabensammlung für die

oberen Classen v . Mittelschulen .
Schlömilch : Logarithmen .

Natur¬
geschichte .

I .
II .

III .
V .

VI .

Pokorny : Illustrirte Naturgeschichte . Thierreich .
„ „ „ Thierreich . Planzenreich .
„ „ „ Mineralreich .

Hochstetterund Bisching : Leitfaden der Mineralogie : Pokorny -
Rosicky : Botanik .

Woldrich : Zoologie .

Physik . m . lv .
Vll . V 1H.

Krist : Anfangsgründe der Naturlehre f. d . unt . Classen .
F . Münch : Lehrbuch der Physik .

Propaedeutik . VII .
VIII .

Lindner : Logik .
Drbal : Psychologie .

i
l Böhmisch .

1. — VI .

Vll . Vlll .

Masafik : Grammatik .
Tieftrunk : Lesebuch 1. und 2 . Thl .
Jirecek : Anthologie .

Englisch . V . — Vlll . Gesenius : Lehrbuch der englischen Sprache .
Lüdeking : Lesebuch I . Thl .

Stenographie . V . — Vlll . Kühnelt A . : Lehrbuch der deutschen Stenographie : — Engel *
hard : Lesebuch .

1

Mosaische
Religion .

1. — IV

V . — Vlll .

Wessely : Biblischer Katechismus .
Wolf : Geschichte Israels .
Philipson : Lehrbuch f. d . oberen Classen .
Cassel : Leitfaden f. d . Unterricht in der jüdischen Geschichte

und Literatur .

IV . Themen
zu den deutschen Aufsätzen in den vier oberen Classen .

V . Classe .
1 . Der Herbst .
2 . Disposition der » Kraniche des Ibykus . «
3 . Die Gründung Roms . ( Nach Livius ) .
4 . Welche Verhältnisse bildeten aus den Phöniciern ein Handelsvolk ?
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5 . Die Bedeutung der Ströme für die Cultur .

6 . Adler und Taube . ( Inhalt und Deutung dieser Fabel von Goethe . )

7 . Der Kampf der Floratier und Curiatier . (Nach Livius .)

8 . Kenntnisse sind der grösste Reichthum .

9 . Siegfrieds Tod .

10 . Die Vaterlandsliebe , erläutert durch Beispiele aus der griechischen Geschichte .

11 . Der grimme Hagen . ( Charakteristik . )

12 . Kyros ’ Charakter . ( Nach Flenophon . )
13 . Eis und Schnee im Haushalte der Natur .

14 . Warum hat der Österreicher Ursache , sein Vaterland zu lieben ?

15 . Deukalion und Pyrrha . ( Nach Ovid .)

16 . Welchen Nutzen gewährt die Lectüre guter Bücher ?

17 . Der Frühling und die Jugend . ( Vergleich .)

18 . Darstellung des Streites zwischen Achill und Agamemnon . ( Nach llom . II . 1 .)

19 . Gutta cavat lapidem non vi , sed saepe cadendo . ( Mit Beziehung auf das

Studium .)

20 . Der Gedankengang in Klopstocks Ode » Frühlingsfeier . « Alois Zoller .
VI . Classe .

1 . Krieg und Sturm .

2 . In fremder Erde kränkelt der Baum und das Menschenherz .

3 . Wie weit hat Lessing den Stoff zu Emilia Galotti aus Livius entnommen ?

4 . Gute Bücher sind gute Freunde .
5 . Hans Sachs als Dichter .

6 . Ueber die Wahl der Freunde .

7 . Inhalt des ersten Gesanges der Messiade .

8 . Unius temporis honesta avaritia .

9 . Worin besteht im wesentlichen der Gegensatz zwischen Klopstock und
Wieland ?

10 . Nur Beharrung führt zum Ziele .

11 . Al Hafi der Derwisch ; sein Charakter und seine Bedeutsamkeit für die Hand¬

lung in Lessings Nathan .
12 . Was verdanken wir dem Vaterlande ?

13 . Die Vorfabel zu Lessings » Minna von Barnhelm . «

14 . Nicht an die Güter hänge das Herz ,

Die das Leben vergänglich zieren !

VII . Classe .

1 . Lessings » Nathan der Weise . « Plan und Tendenz .

2 . Der Österreicher hat ein Vaterland , und liebt ’s , und hat auch Ursach ’, es zu
lieben . — ■

3 . Die Zustände im deutschen Reiche in Goethes » Götz von Berlichingen . «

4 . Welchen Bestrebungen der Menschen verdanken wir unsere geographischen

ethnographischen Kenntnisse ?
5 . Antonio und Tasso .
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6 . Welchen sittlichen Einfluss übt Iphigenie auf ihre Umgebung ?

7 . Orest und Pylades . —

8 . Ein jeglicher muss seinen Helden wählen , dem er die Wege zum Olymp ,
hinauf sich nacharbeitet .

9 . Inwiefern sind die Jugenddramen Schillers Producte seiner Sturm - und Drang¬

periode ?

10 . Gedankengang und Inhalt des Schillerschen Gedichtes » Der Spaziergang . «

11 . Der Marquis Posa in Schillers » Don Carlos « .

12 . Liebe die Heimat , ehre die Fremde !

18 . Kann Teil mit Recht von sich sagen : » Zum Himmel heb ’ ich meine reinen
Hände ! » ?

14 . Das Alte stürzt , es ändert sich die Zeit ,

Und neues - Leben blüht aus den Ruinen . —

VIII . Classe .

1 . Herzog Alba in Göthes » Egmont « und in Schillers » Don Carlos « .

2 . Wo rohe Kräfte sinnlos walten ,

Da kann sich kein Gebild gestalten .

3 . » Sein Lager nur erkläret sein Verbrechen . « Prol . zu Wall .

4 . Ernst ist das Leben , heiter ist die Kunst .

5 . Wie und durch welche Gründe wird Wallenstein in der Tragödie zum ent¬
scheidenden Entschlüsse des Abfalls bestimmt ?

6 . Bella gerant allii , tu felix Austria nube !

7 . Inwiefern ist Schillers » Jungfrau von Orleans « eine romantische Tragödie ?

8 . Ein grosses Muster weckt Nacheiferung

Und gibt dem Urtheil höhere Gesetze . - —
9 . Teil und Stauffacher .

10 . Warum durfte wohl Vergil , durften aber nicht die Artisten den Laokoon
schreiend darstellen ?

11 . Die Redekünste des Antonius in Shakespeares » Julius Caesar « III . 2 .

12 . Suchst du das Höchste , das Grösste ? Die Pflanze kann es dich lehren :

Was sie willenlos ist , sei du es wollend — das ist ’s !

13 . Homo non sibi natus , sed patriae ! ( Maturitätsprüfungs - Thema ) .
Fr . Kocian .

V . Freie Gegenstände ,
Böhmische Sprache : ( relativ obligat . ) Der böhmische Sprachunterricht wurde

in 6 Abtheilungen zu je 2 Stunden in der Woche ertheilt und wurde zu

diesem Zwecke über motiviertes Ansuchen der Direction Karl Maly als

Supplent h . O . bestellt .

I . Abtheilung . [ I . CI . A & B ] , Lehrer Wenzel Pischl . Das Verbum und No¬

men . Einübung des Lehrstoffes durch Übersetzungen . — Memorieren kürzerer

Lesestücke . — Orthographische Übungen . — Monatlich je i Schularbeit .

II . Abtheilung . [ II . Classe A & B .] Zusammenfassende Wiederholung der Lehre

vom Verbum : die 6 Conjugationen , der Imperativ . Die Declination des
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Substantivum und der Adjectiva dreier Endungen . Einübung des Lehrstoffes

durch Übersetzungen ; orthographische Übungen . Memorieren kürzerer Lese¬

stücke . Monatlich je eine Haus - und eine Schularbeit .

III . Abtheilung . [ III . Classe .] Wiederholung der Declination der Nomina und

Adjectiva dreier Endungen . •— Die Adjectiva einer Endung und Adj . pos -

sessiva . — Die Adverbia . — Die Comparätion der Adjectiva und Adverbia .

— Die Pronomina . ■— Die Numeralia . — Sonst wie in der II . Abtheilung .

IV . Abtheilung . [ IV . Classe A & B . [ Wiederholung der Adjectiva , Pronomina ,

Numeralia . Eintheilung des Verbum rücksichtlich der Qualität der Hand¬

lung . Die Präpositionen . — Sonst wie in der II . Abtheilung .

V . Abtheilung . [ V . Classe & VI . Classe ] Wiederholung der Präpositionen .

Syntax . — Sonst wie in der II . Abtheilung .

VI . Abtheilung . [ VII . Classe und VIII . Classe .] Wiederholung der Syntax .

Kurzgefasste Übersicht der Entwicklung der Literatur der alten , mittleren

und neuen Periode . Specielle Besprechung der Biographie und der We .ike

der hervorragendsten Schriftsteller der neuen Periode ; Lesen , Übersetzen

und ' Erklären ausgewählter Partien aus deren Werken auf Grundlage von

Jireceks Anthologie III . Theil . Monatlich je eine Haus - und eine Schul¬

arbeit . Die der Sprache gut mächtigen Schüler in je 6 Wochen eine freie

Hausarbeit , in je vier Wochen eine Schularbeit .

Arbeitsthemen der vorgeschritteneren Schüler der VI . Abtheilung .
( VII . und VIII . Classe ) aus der böhmischen Sprache .

1 . Mä cesta o präzdninäch . ( Ükol domäcl .)

2 . Ütvero rodnlch podasl . ( Ükol domäci . ) ( Lidern die Vinafickeho .)

3 . l < ed Hannibalova pred bitvou na Ticinu . ( Ükol äkolnl . ) ( Livius lib . XXI .
cap : 43 a 44 . )

4 . List . ( Die Jana Erazima Vocela . ) ( Skolnl präce . )

5 . Odysseus u Kyklopa . ( Ükol domäcl . ) ( Die Homerovy Odysseje zpev IX . v .

216 .— 542 . )

6 . Bitva u Pistorie . ( Präce Skolnl ) . ( Eiden ! die Sallustiova Catiliny c . 60 a 61 . )

7 . Nejstaräl rädy Slovanuv rakouskych ( Ükol domäcl . )

8 . Üvod Habsburkü do Rakouska . ( Präce Skolnl ) . ( Pfeklad z lenzete E . M .

Lichnovskeho . ) /

9 . Porovnänl kardinalü Ximeneza , Wolseleye a Khlesla . ( Ukol domäcl )

10 . Kräsy jara . (Präce Skolnl .)

11 . » Mal ;! kapka kämen hlodä ne tak mocl svojl ,

Ale stälym dopadänlm proti nemu brojl . i ( Ükol domäcl . )

12 . Jaky ükol mä rlSe rakouska ? (Präce Skolnl . )

13 . Boure ( Ükol domäcl .) ( Lldenl die Poläkovy » VzneSenosf pflrody . )

14 . Jakych zäsluh zlskali si Jan Iius a Josef Jungmann o litei ' aturu deskou ?

( Präce Skolnl . ) C. Mal;] .
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Englische Sprache : Lehrer Heinrich Krumpholz , k . k . Realschulprofessor .

I . Abtheilung : ( wöchentlich je 2 Stunden . ) Lese - und Aussprache - Lehre auf
Grund der leicht verständlichen Lautgesetze ; die Betonung mit Hinweis auf

den germanischen und romanischen Ursprung der Wörter . Formenlehre

sämmtlicher Redetheile mit Übergehung der veralteten oder speciellen

Fächern eigenen Formen . Syntax des einfachen Satzes ; das Verhältnis des

Nebensatzes zum Hauptsatze , soweit die Kenntnis desselben zum Verständ¬

nisse einfacher Lesestiicke erforderlich ist . Mündliches und schriftliches

Übersetzen englischer Sätze in das Deutsche und umgekehrt . ( Nach dem

» Elementarbuche der englischen Sprache « von Dr . W . Gesenius . )

II . Abtheilung : ( wöchentlich 2 Stunden .) Vervollständigung der Formenlehre .

Die wichtigsten Regeln der Syntax und die nothwendigsten Elemente der

Wortbildung . Mündliche und schriftliche grammatische Übungen nach dem

» Elementarbuche der engl . Sprache « von Dr . W . Gesenius , Lecture von

Musterstücken erzählender , descriptiver und epistolarer Gattung , sowie leichter

Gedichte auf Grund des Lesebuches von II . Lüdecking I . Theil — Jahres¬
remuneration 200 fl . ö . W .

Gesang : Lehrer Josef Siebert , Chorregent an der Dompfarrkirche , 2 Abtheilungen

zu je 2 Stunden in der Woche .

I . Abtheilung : Elementarunterricht ; Singübungen zur richtigen Intonation .

II . Abtheilung : Einübung kirchlicher und weltlicher Chöre . — Jahresremune¬
ration 160 fl . ö . W .

Zeichnen : Lehrer Josef Hajek , Supplent an der k . k . Staatsrealschule . 2 Abthei¬

lungen zu je 2 Stunden in der Woche .

I . Abtheilung : Das geometr . Ornament . Uebungen aus freier Hand , nach

Vorzeichnungen an der Tafel . — Uebungen nach Draht - und Holzmodellen .

II . Abtheilung : Das polychrom . Ornament . — Der Regelkopf . — Nachbildun¬

gen schwierigerer figuraler Vorlagen und Ornamente . — Jahresremuneration
160 fl . ö . W .

Kalligraphie : Lehrer Josef Tornas , Supplent an der k . k . Staatsrealschule ; 2 Ab¬

theilungen zu 2 und I Stunde in der Woche .

I . Abtheilung : ( I . Clasäe A . & B . ) 2 Stunden wöchentlich . Deutsche Current -

und englische Cursivschrift . Uibungen nach Vorschrift an der Schultafel mit

Ausschluss jeder Art von Kunstschriften .

II . Abtheilung : ( II . CI . A . & B . ) i Stunde wöchentlich . Wiederholung der

deutschen Current - und englischen Cursivschrift auf einfachen Linien .

Die Rondschrift . Uebungen nach Vorschriften an der Schultafel mit Aus¬

schluss jeder Art von Kunstschriften . — Jahresremuneration 120 fl . ö . W .

Stenographie : Lehrer Siegmund Hudler k . k . Realschulprofessor . 2 Abtheilungen .



41 —

I . Abtheilung : 2 Stunden in der Woche . Die Wortbildungslehre . Die Vor - und

Nachsilben . Die Wortkürzungslehre . Theorie der Satzkürzung . Schreib - und

Leseübungen .

II . Abtheilung : 1 Stunde in der Woche . Wiederholung der Verkürzungslehre .

Satzkürzungslehre . Lese - und schnellschriftliche Übungen , — Jahresremu¬
neration 150 fl . ö . W .

Turnen : Lehrer f erdinand Straube , k . k . Uebungslehrer . 3 Abtheilungen zu je 2
Stunden in der Woche .

I . Abtheilung : ( I . und II . Classe A und B . ) Übungen der Reihe . Freiübungen

einfacher Art . — Geräthiibungen . — Turnspiele .

II . Abtheilung : ( III . und IV . Classe A und B . ) Übungen des Reihenkörpers .

Zusammengesetzte Freiübungen . Leichtere Geräthiibungen . Turnspiele .

III . Abtheilung : Übungen der Reihengefüge . Schwierigere Verbindungen der

Freiübungen . Eisenstabübungen . Riegenturnen an allen zur Verfügung stehen¬

den Apparaten der 2 . und 3 . Stufe . Angemessene Turnspiele . — Jahres¬

remuneration als k . k . Übungslehrer ad hoc keine .

6
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VI . Unterstützung der Schüler .
A . Stipendien .

1Post-Nr.II

Name des Schülers Classe Name des Stipendiums
Datum und Zahl der

Verleihung

Höhe
des Be¬
trages

fh .

j 1 Wolf Peter II . P . Barthol . Trillsam ’sche
Stiftung Nr . 2 .

16 . Juni 1885 , Z . 21 .334
( Statth ).

170

! 2 Küttel Ludwig III . Gefällsstraffond 15 . October 1883 , Z . 73 .011
( F .-L .-Dir .)

100

3 Wolletz Emanuel III . Erzbischof Daniel Mayer
von Mayer ’sche Stiftung

7 . März 1884 , Z . 15 . 194
( Statth .)

126

4 Helmreichen von
Brunfeld Friedrich IVa Kumburg von Bliziva ’sche

Stiftung Nr . 3 .
8 . August 1885 , Z . 55 . 126

( Statth .)
72

5 Liebenwein Arthur IVa Gesellschaftsfond 12 . August 1885 , Z . 22 . 101
( Fin . -Min .)

100

6 Riedl Emanuel IVb Richard Bauer ’sche Stif¬
tung Nr . 1 .

6 . Mai 1886 , Z . 29 .952
( Statth ) . 80

7 Grossmann Josef V . 11. P . Joli . Schnarcher ’sche
Stiftung Nr . 2 .

15 . Mai 1884 , Z . 27 .284
( Statth .)

150

8 Irmisch Johann V . Katharina lluugarsche
Stiftung

7 . Juni 1880 , Z . 32 .553
( Statth .)

100

9 Brechler von Trosko -
witz Otto VI . Gräfl . Strakä ’sche Stif¬

tung Nr . 50 .
3 . März 1881 , Z . 5175

( L .- Aussch .) 500

10 Sedmäk Bruno VI . Anna Watzka ’sche Stif¬
tung Nr . 2 .

29 . Juli 1883 , Z . 48 .657
( Statth .) 71

11 Ilg Alois VII . Rosenberg - Schwarzenberg
sehe Stiftung Nr . 2 .

16 . December 1885 ,
Z . 95 .295 ( Statth ) . 140

12 Nudera Rudolf VII . Georg Josef Gregor ’sche
Studentenstiftung Nr . 1.

29 . November 1880 ,
Z . 69 .687 ( Statth .)

90

13 Schattauer Anton VII . Mathias Hölderle ’sche
Stiftung

9 . September 1884 ,
Z . 53 .418 ( Statth .) 200

14 Hansa Ferdinand VII . Krey ’scher Waisenstiftungs¬
fond

19 . März 1885 , Z . 3115
( F . -Z .-Dir . Linz ) . 150

15 Thury Felix VII . Dr . Josef Stadler ’sche
Stiftung

6 . Mai 1879 , Z . 4183
( Statth .) 150

16 Tröster Anton VII . llerusch ’sche Studenten¬
stiftung Nr . 2 .

26 . Juni 1882 , Z . 37 .786
( Statth .) 96

17 Souhrada Karl VIII . Wenzel Pobrislo ’sche
Stiftung

17 . October i 383 ,
Z . 72 .093 ( Statth .) 176

I Summa . 2471

Heisler Alban , Schüler der VIII . CI . und Tibitanzl Johann , Schüler der
VI . CI . erhielten je 12 fl . ö . W . aus der Domprobst Geith ’schen Stiftung .
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B . Locales tTnterstiitznngswcsen .
I . Geldverrechnung .

Rechnungsausweis des Vereines zur Unterstützung dürftiger Schüler des k . k .

deutschen Staatsgymnasiums im 13 . Verwaltungsjahre ( vom 15 . Juli 1885 bis
14 . Juli 1886 ) .

1 . Hinnahmen Betr

fi .

a g

kr .
2 . Ausgaben Betrag

fh jkr .

1. Beiträge der Mitglieder . . . . 220 90 1. Für dürftige Schüler an monatlichen
2 . Schenkungen . . . . 5 Unterstlitzungsbeiträgen 8 —

3 . hrträgnis der Sammlung unter den 2 . Für Kleidungsstücke . 312
—

Schülern . 147 19 3 . Für Schulbücher und Schulrequisiten 135 07
4 . Erlös von 112 Stück verkaufter Ge - 4 . Für Kosttage . 33 66

sangbücher . 22 40 5 . Regieauslagen . I 73
5 . Erträgnis eines im Verein mit der 6 . Dem Vereinsdiener . . . . . . IO —

hiesigen k . k . deutschen Staats - 7 . Einlage in die Sparcassa laut Spar -
realschule veranstalteten Con - cassabuch Nr . 5617 , Fol . 9969
certes . . 92 03 & Nr . 6597 , Fol . 12 .062 . . . 4 s

6 . Zinsen von angelegten Capitalien . 71 14

Summa . 558 66 Summa 548 6 0

Uebersiclit über die Geldgebarung im Schuljahre
1885 — 188 « .

1 . Cassarest , Capitalbestand des Vorjahres . . . . 1844 fl . 19 kr . ö . W .

2 . Einnahmen ( Summe ) . 558 , 66 , „ „

3 . Ausgaben (Summe ) . 548 , 60 , v „

4 . Activrest , Capitalbestand für das folgende Jahr . 1902 , 39 , _ .

A . S ü s s n e r , Dr . M . Koch ,
h . t . Cassier . Obmann .

II . Unterstiitxungsbibliothek .

Die Bücherlade für arme Schüler erhielt im Jahre 1886 nachstehende
namhafte Geschenke :

Vom Hrn . Director Dr . M . Koch — 6 Bücher ; vom Hm . Prof . Fr . Kocian

— 2 Bücher ; vom Hrn . Prof . Essl — 1 Buch ; von den löblichen Verlagsbuch¬

handlungen : Holder — 30 ; Hölzel — 9 ; Tempsky — 23 ; Klinkhart — 13 ; Ge¬

rold — 21 ; Braumüller — 3 ; Bermann — 4 . Zusammen in Schulbücher .

Durch Ankauf wurde die Bücherlade um 129 Bücher vermehrt , so

dass dieselbe am Schlüsse des Schuljahres 1886 über 678 Schulbücher verfügt ,

gegen 438 Schulbücher am Ende des Schuljahres 1885 .

Hievon wurden im Laufe des Schuljahres zur unentgeltlichen Benutzung an

arme Schüler verabfolgt : In I . a 42 Bücher an 7 Schüler , in I . b 44 Bücher an 6 Schü¬

ler , in II . a 50 Bücher an 9 Schüler , in II b 35 Bücher an 7 Schüler , in III . 73 an 14

Schüler , in IV . a 45 an 7 Schüler , in IV . b 81 an 14 Schüler , in V . 22 an 4 Schüler ,

in VI . 34 an 8 Schüler , in VII . 23 an 9 Schüler und in VIII . 20 an 6 Schüler .

Außerdem wurden mehrere dürftige Schüler mit Schulrequisiten im Ge -

sammtwerte von 20 fl . beschenkt .

*
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III . Freitische .

Die Anzahl der Freitische , welche mittellosen Schülern der Anstalt von

edelhcrzigen Wohlthätern gewährt wurden , beträgt 90 in der Woche .

Die Direction fühlt sich angenehm verpflichtet , im Namen der unter¬

stützten dürftigen Schüler den p . t . hochherzigen Gönnern und Wohlthätern für

die erwiesenen Wohlthaten den wärmsten Dank auszusprechen , mit der Bitte ,

auch weiterhin der Anstalt und deren Schülern diese Sympathien zu bewahren *

VIII . Vermehrung der Lehrmittelsammlungen .
a ) Einnahmen :

Cassarest vom Jahre 1884 / 1885
Aufnahmstaxen von 82 Schülern ä 2 fl . 10 kr .

Lehrmittelbeiträge von 369 Schülern ä 1 fl .

Zeugnis - Duplicat - Taxen . . . .

— fl . — kr .

172 fl . 20 kr .

369 fl . — kr .

38 fl . — kr .

Summa 579 fl . 20 kr .

Der ganze Betrag wurde zur Vermehrung der Lehrmittel verwendet ;

anderweitige Einnahmen hatte die Anstalt nicht .

b ) Zuwachs im Schuljahre 1886 .
A . Lelirerbibliothek .

a ) Durch Ankauf : Zeitschrift für österreichische Gymnasien 1886 . — Fleck¬

eisen : Jahrbücher für Philologie und Pädagogik . — Petermann : Geographische

Mittheilungen . — Mittheilungen der k . k . geographischen Gesellschaft in Wien . —

Flirsch : Mittheilungen aus der historischen Literatur . — Lazarus : Zeitschrift

für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft . — Gretschl : Jahrbuch der

Erfindungen . Grimm : Deutsches Wörterbuch . — Bronn : Classen und Ord¬

nungen des Thierreiches . — Müller : Grundriss der Sprachwissenschaft . —

Schlesinger : Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in

Böhmen . — Verordnungsblatt . — Schmidt : Encyklopädie , XI . Band . —

Marx : Hilfsbüchlein für die Aussprache der lateinischen Vocale . — Rothfuchs :

Beiträge zur Methodik . ■— Perthes : Zur Reform des lateinischen Unterrichtes .

— Roth : Gymnasialpädagogik . — Steinmeyer : Betrachtungen über unser

classisches Schulwesen . — Leuchtenberger : Was ist von Übersetzungen seitens

der Schüler zu halten ? — Koechly : lliadis carmina XVI . -— Kirchhoff ; Die

homerische Odyssee und ihre Entstehung . — Schneidewin : Homerisches

Vocabularium . — Kammer : Die Einheit der Odyssee . — Herbst : Zur Frage

des Geschichtsunterrichtes . — Schrammer : Erörterungen über den Geschichts¬

unterricht . — Ratzel : Anthropo - Geographie . ■— Oberländer : Der geographische

Unterricht . — Richter : Die historische Geographie als Unterrichtsgegenstand . —

Lange : Logische Studien . — Frauer : Neuhochdeutsche Grammatik . — Laas :
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Der deutsche Aufsatz ( Aufgabensammlung ) . — Goedecke : Geschichte der

deutschen Dichtkunst . — Schräder : Erziehungs - und Unterrichtslehre . —

Christ : Homeri Iliadis carmina — YVillmann : Didaktik . — Sully : Die Illu¬

sionen . — ■ Weber ; Lehrbuch der Weltgeschichte ,

b ) Durch Schenkung ; Von der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften

in Wien : i ) Sitzungsberichte , philosophisch historische Classe : 105 . Band ,

2 . , 3 . Heft ; 106 . Band , 1 . , 2 . Heft ; 107 Band , 1 . , 2 . Heft ; 108 . Band 1 .— 3 .

Heft ; 109 . Band , 1 . — 2 . Heft ; 110 . Band , 1 . Heft . — 2 ) Mathematisch - natur¬

wissenschaftliche Classe , I . Abtheilung , 88 . Band , 2 .— 5 . Heft ; 89 . Band ,

— 5 - Heft ; 90 . Band , 1 . — 5 . Heft ; 91 . Band , 1 .— 5 . Heft ; II . Abtheilung ,

88 . Band , 2 . — 5 . Heft ; 89 . Band , 1 . — 5 . Heft ; 90 . Band , 1 . — 5 . Heft ; 91 . Band ,

! ■— 5 - Heft ; 92 . Band , 1 .— 2 . Heft ; III . Abtheilung , 88 . Band , 3 . — 5 . Heft ;

89 . Band , 1 .— 5 . Heft ; 90 . Band , 1 . — 5 . Heft ; 91 . Band , 1 .— 5 . Heft . —

3 ) Archiv für österreichische Geschichte , 65 . Band , 2 . Hälfte ; 66 . Band ,

1 . , 2 . Hälfte ; 67 . Band , 1 . Hälfte . — 4 ) Register zum 86 — 90 . Bande der

mathematisch - naturwissenschaftlichen Classe . — 5 ) Almanach der kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften für 1884 ^ - 85 , — Von der k . k . Statthalterei :

Österreichische botanische Zeitschrift . — ■ Von der k . k . Central - Commission :

Mittheilungen der k . k . Central - Commission zur Erforschung und Erhaltung
der Kunstdenkmale .

B . Schülerbibliothek .

Durch Ankauf : Graesers Schulausgaben classischer Werke I . — XVII . Heft . —

Baumbach : Horand und Hilde . — Liliencron : Deutsches Leben im Volkslied

um 153° - — O . Hoffmann : Andreas Hofer . — Lehnert : Eine Weltumsegelung .

— Zehden : Norwegen . — Gebhart : Österreichisches Sagenbuch . — G . Schwab :

Die schönsten Sagen des dass . Alterthums . — Wollweber : Globuskunde . —

Klein : Erdkunde . Spillmann : Rund um Afrika . — Wenzig : Vaterländisches

Geschichtsbuch . — Cooper : Lederstrumpfgeschichten . — Goerth : Einführung

in das Studium der Dichtkunst , 1 . u . 2 . B . — Proschko : Habsburgs Kaiser¬

frauen . — Is . Proschko : Österr . Volksschriften , 19 . — 24 . Band .

C . Physikalische Lehrmittelsammlung .

Durch Ankauf : Revolver - Stereoskop mit 12 Glasbildern ; Modell eitier

Gramme ’schen Maschine nach Pfaundler ; Motor für Rotation durch Einwirkung

des Erdmagnetismus . Hohle Spule mit Einsenkern ; Apparat für Anziehung

und Abstoßung von Drahtrollen ; Leydner Flasche ; Franklins Tafel mit

Knöpfchen auf beiden Belegen ; Centrifugalmaschine .

Durch Schenkung : Eine Batterie von 4 Leclanche Elementen ( vom

Hrn . Telegraphen - Controllor A . Groh ) .

D . Naturhistorische Lehrmittelsammlung .

a ) Durch Schenkung : 9 Stück verschiedener Minerale und 10 Stück

Krystallmodelle

b ) Durch Ankauf : 1 ) Leuckart und Nitsche : Zoologische Wandtafeln ,

Heft 10 und 11 . 2 ) Leutemann : Zoologischer Atlas , 40 Tafeln ,
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Anmerkung : Zur Vermehrung der Sammlungen trugen bei die Schüler :

Rud . Gruber IV ., Isr . Kohn IV . , Adalb . Bauer IV . , Emil Spitz V . , Markus

Klinger V ., Hr , Anton Groh , k . k . Post - Telegraphenamts - Controllor — denen

die Direction an dieser Stelle nochmals ihren Dank ausspricht .

E . <» eo <>' raphiscli - historische Lehrmittel .

Durch Ankauf : Langl ’s Bilder zur Geschichte , 3 . und 4 . Eieferung . —

Droysen ’s histor . Handatlas , 2 . Lieferung . — Hardts Wandkarte der Alpen , —

Wagners Wandkarte des deutschen Reiches .

F . Zeiclmenlehi -mittel .

Durch Ankauf : Holzmodelle : Kegel , Cylinder , Kugel .

G . <* esangslehrmittel .

Wurde die zweite Rate für ein 4 ^ Octav - Schulharmonium bezahlt .

II . Münzensammlung .

Dieselbe erhielt keinen Zuwachs .

Stand der Lehrmittelsammlungen am Schlüsse des Schuljahres 1886 .

Lehrerbibliothek :

in Gesammtnummern .

in Bänden . . . .

in Heften . . . .

in Programmen

Schülerbibliothek :

in Gesammtnummern

in Bänden . . . .

in Pleften .

Physikalische Apparate :

Chemische Apparate

Chemische Präparate

Zoologische Sammlung : Wirbelthiere
Andere Thiere .

Sonstige zoologische Objecte

Botanische Sammlung : Herbariumblätter

Sonstige botanische Gegenstände

Mineralogische Sammlung : Naturstücke

Krystallmodelle

Apparate . . . .

Naturhistorische Abbildungen :

Geographie : Wandkarten

Atlanten .

Stand
Zuwachs 1886 am Schlusso des

Schuljahres 1886

24 1813

56 4217
I 128

519 6452

37 2304

4i 3209

9 529
— ■

27
—

173
—

375
—

H83
—

119
-

2007
—

107

9 2116
IO

225
6 15

44 374
2 88

— 13
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Globen

Tellurien

Plastische Karten

Geographisch - historische Bilder :

Geometrie : Körper und Modelle

Zeichnen : Drahtmodelle

Holzmodelle

Gypsmodelle

Vorlagblätter
Utensilien

Technologische Objecte :

— 3

— i

— 3
IO 20

— 36

— 12

3 9
— 19

— 567

— 14

— 64

VIII . Maturitätsprüfungsergebnisse im Jahre 1885 .
Zur Ablegung der Maturitätsprüfung haben sich 24 Schüler der VIII

Classe gemeldet .

Die schriftlichen Prüfungen wurden vom 8 . Juni bis incl . 12 . Juni 1885

abgehalten und hiebei den Abiturienten nachstehende Fragen zur Beantwortung
vorgelegt :

Aus dem Latein ins Deutsche : Ovidii fasti 17 . Apotheose des Romulus v . 1 — 32 .

- , Deutschen ins Latein : Siipfle II . Thl . Nr . 277 . Einiges über des Iloraz

Satiren und Episteln .

„ B Griechischen : Hora . II . V . 198 — 237 ( ed . Hochegger . )

- , Deutschen : Die Vaterlandsliebe der Alten , ein herrliches Beispiel für
uns .

„ der Mathematik : 1 . ) Wie groß wird die Einwohnerzahl einer Stadt , welche

20 .000 Einwohner zählt , nach 25 Jahren sein , wenn jährlich auf 180

Menschen 7 Geburten und 9 Sterbefälle treffen .

2 . ) Wie groß sind die spitzen Winkel , welche der Gleichung

tang 2 x tang x
— - - - - = 2 genügen .

tang x tang 2 x

3 . ) Die Gleichung eines Kreises sei x 2 —]— y 2 = 9 ; die Gleichung einer

Geraden y ~ x — 4 . Es soll durch den Punkt x t ~ 2 ; y , — o eine

Sehne parallel zu der Geraden gezogen und die Länge dieser Sehne

sowie ihre Entfernung vom Mittelpunkte des Kreises bestimmt werden ,

auch sind die Coordinaten der Durchschnittspunkte der gegebenen

Geraden mit dem Kreise anzugeben .

Aus dem Böhmischen : I . Abtheilung : Aus Pfannerer ’s deutschem Lesebuche für

die unteren Classen der Gymnasien . 5 . Aufl . 1879 Nr . 108 » Vater¬
landsliebe . *

II . Abtheilung : Vedomosti jsou nejlepäi bohatstvf .

Die mündliche Maturitätsprüfung wurde am 25 . bis 28 Juli unter dem Vor¬

sitze des p . t . Herrn k . k . Landesschulinspectors Theodor Wolf abgehalten .



— 48 —

Derselben unterzogen sich sämmtliche 24 Schüler und wurden davon

approbiert } einfach rdf . l8

reprobiert . . .

die Bewilligung zur Wiederholungsprüfung erhielten . . —

Summa . . 24

Von den 24 approbierten Abiturienten widmeten sich den juridischen

Studien 9 , den theologischen Studien 4 , den philosophischen Studien 1 , den me -

dicinischen Studien 9 und den landwirtschaftlichen Studien 1 ; zusammen 24 .

Mit Auszeichnung maturierten : Deschka Franz , Fried Veit , Gross Josef ,

Flaberda Albin , Hawelka Rudolf und Kvet Wilhelm .

IX . Verfügungen der Vorgesetzten Behörde .
1 . Erlass des h . k . k . Min . für Cultus und Unterricht vom 10 . De -

cember 1885 , Z . 22 .906 : Maturitätsprüfungen finden nur mehr im Haupttermine

am Schlüsse des II . Semesters und im Nebentermine unmittelbar nach den

Hauptferien statt . — Der Sommertermin ist der regelmäßige Prüfungstermin für

die in demselben Schuljahre absolvierenden öffentlichen Schüler , für die Priva¬

tsten der obersten Classe und für die bei der Maturitätsprüfung im vorangegan¬

genen Haupt - und Nebentermine auf ein ganzes Jahr reprobierten Candidaten . —

Der Nebentermin ist bestimmt zur Prüfung solcher Abiturienten , welche im

Sommertermine die bereits begonnene Prüfung zu Ende zu führen thatsächlich

verhindert sind — Privatschüler können zu jedem der beiden Termine zugelassen

werden . Die Frist , auf welche ein bei der Maturitätsprüfung noch nicht reif

befundener Candidat zuriickgewiesen wird , hat nicht weniger als ein Jahr zu

betragen .

2 . Erlass des h . k . k . Min . f . C u U . vom 2 . Jänner 1886 , Z . 284 : Für

die Aufnahmsprüfungen zum Eintritte in die I . Classe werden zwei Termine be¬

stimmt . Der erste fällt in das Ende des vorausgehenden Schuljahres auf den 15 ,

und 16 . , erforderlichen Falls auch auf den 17 . Juli ; die zweite in den Anfang

des neuen Schuljahres auf den 16 . und 17 . , erforderlichen Falles auch auf den

18 . September . — In jedem dieser Termine wird über die Aufnahme definitiv

entschieden . Eine Wiederholung der Aufnahmsprüfung , sei es an ein

und derselben oder an einer anderen Lehranstalt ., ist unzulässig .

3 . Erl . d . h . k . k . Min . f . C . u . U . v . 28 . Nov . 1885 , Z . 22 , 131 : Der 19 . No¬

vember , als der Tag des allerhöchsten Namensfestes Ihrer Majestät der Kaiserin

Elisabeth ist ein F e r i a 1 1 a g .

4 . Erl . d . h . k . k . L .- S .- R . Prag 23 , Feber 1886 , Z , 4742 : Duplicate von

Semestralzeugnissen müssen einen Ein - Gulden - Stempel haben ,

5 . Erl . d . h . k . k , Min . f . C . u , U . v . 26 , Jänner 1886 , Z . 1512 : Die Lo¬
cation der Schüler hat fortan zu unterbleiben ,
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6 . Erl , d , h , k , k , Min , f , C , u , U . v . 9 . März 1886 , Z . 4452 : Betreffs

des sittlichen Betragens hat die Note » musterhaft « zu entfallen , » lobenswert « ist

der erste und » befriedigend « der zweite Grad ; ebenso hat bezüglich des Fort¬

schrittes die Note » ausgezeichnet « wegzufallen .

7 . H . Erl . d . k . k . L .- S . -R . Prag , 30 . April 1886 , Z . 10 . 250 : § . 21 al . 3

der Disciplinarordnung wird abgeändert und lautet : » Der Besuch von Gerichts¬

verhandlungen ist nicht gestattet . «

8 . Erl . d . h . k . k . Min . f . C . u . U . v . 14 . März 1886 , Z . 1389 : Mittel¬

schülern ist strengstens untersagt , sogenannte Ferialverbindungen zu bilden oder

an solchen Vereinen der Hochschüler theilzunehmen . — Zugleich sind die Eltern

und deren Stellvertreter darauf aufmerksam zu machen , dass nach § . 30 der

D . - O . die Schüler auch für jedes in die Ferienzeit fallende disciplinar -

widrige Verhalten verantwortlich bleiben .

X . Chronik .
Das Schuljahr wurde am 16 . September 1885 mit dem » Veni sancte spL

ritus « und einem feierlichen Gottesdienste eröffnet , nach welchem den Schülern

die Disciplinargesetxe vorgelesen wurden . Der regelmässige Unterricht begann

am 17 . September .

Am 4 . October fand anlässlich des Allerhöchsten Namensfestes Sr . Ma¬

jestät des Kaisers ein feierlicher Gymnasialgottesdienst mit Absingung der Volks¬

hymne statt und betheiligte sich der Lehrkörper in corpore an dem um 10 Uhr

abgehaltenen Pontificalamte .

Am 17 . October wurde ein braver und talentierter Schüler der I . Classe ,

Casper Karl zu Grabe getragen und gaben ihm Lehrer und Schüler das Geleite .

— Am 19 . October wurde für den Dahingeschiedenen eine Seelenmesse gelesen ,
wobei die Schüler der VII . und VIII . Classe faculierten .

Mit h . Erlass vom 11 . October 1885 , Z . 30 . 797 L .- S . - R . wurde die Paral¬

lelisierung der I . II . und IV . Classe bewilligt , die Herren W . Essl . F . Pietsch ,

A . Zoller und W . Pischl als suppl . Lehrer bestätigt .

Mit h . Erlasse vom 6 . October 1885 , Z . 29 . 799 wurde der Kreisrabbiner

A . Wunder und mit h . Erlasse vom 11 . October 1B85 , Z . 30 .469 die Herren ;

S . Hudler für Stenographie , II . Krumpholz für englische Sprache , J . Hajek für

das Zeichnen , J . Tornas für die Kalligraphie und J . Siebert für den Gesang als

Nebenlehrer bestätigt .

Mit h . Erlasse vom 15 . October 1885 , Z . 31 .912 wurde Herr C . Mal ) '

als Supplent für die böhmische . Sprache bestellt .

Mit h . Erlasse vom 27 . October 1885 , Z . 30 . 306 wurden die Herren

Franz Itzinger und Adolf Süssner unter Zuerkennung des Professorstitels definitiv

im Lehrfache bestätigt .

Am 2 . November als am Allerseelentage wurde ein Todtenamt für die

verstorbenen Directoren , Professoren und Schüler der Anstalt gelesen .
6 *
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Am 19 . November als am Allerhöchsten Namensfeste Ihrer Majestät der
Kaiserin wurde ein feierlicher Gottesdienst abgehalten , an dem sich Lehrer und

Schüler vollzählig betheiligten . — Dieser Tag wurde vom Directoi als Ferialtag
bestimmt .

Prof . Emil Siegel erkrankte unmittelbar vor Weihnachten und wurde mit

h . Bewilligung ddto . 31 . December 1885 , Z . 39 . 773 theils vom Prof . F . Placck

theils vom Probecandidaten G . Ilergel suppliert . Letzterer wurde infolge Beur¬

laubung des Prof . E . Siegel mit h . Erlasse vom 6 . März 1886 , Z . 6115 als

Supplent für das II . Semester bestätigt .

Mit h . Erl . v . 19 . Jänner 1886 , Z . 1334 wurde P . Othmar Wohl zum

wirklichen k . k . Religionslehrer ernannt .

Am 15 . Jänner beehrte Se . bischöfliche Gnaden Dr . M . Riha die Anstalt

mit seinem Besuch und war mit der Haltung sowie der religiösen Erziehung der

Schüler ganz zufrieden .

Das I . Semester wurde am 13 . Feber mit einem feierlichen Gottesdienste

geschlossen und begann das II . Semester am 17 . Feber .

Vom 2 . bis 10 . April weilte der Herr k . k . Landesschulinspector Theodor

Wolf in Budweis , inspicierte das Gymnasium vom 5 . bis 10 . April , und fand die

Anstalt in einem recht guten Zustande .

Am 17 * April wurde anlässlich des h . Namensfestes Sr . k . k . Hoheit des

Kronprinzen Rudolf eine feierliche Messe gelesen . — Dieser Tag wurde vom

Director zur Erhöhung der loyalen Feier freigegeben .

Die Exercitien wurden mit Bewilligung des h . Landesschulrathes laut

h . Erlasses vom 12 . April 1886 , Z . 9475 vom Hrn . Superior der P . P . Redempto¬

risten P . J . Aschbacher am 18 . , 19 und 20 . April abgehalten .

Laut h . Erlasses vom 24 . April 1886 , Z . 9619 wurde der k . k . Professor

Dr . Josef Kubiäta von Sr . Plxcellenz dem k . k . Min . f . C . u . U . in die VIII .

Rangclasse befördert .

Am 4 . Mai wurde ein feierlicher Trauergottesdienst für Weiland Ihre

Maj . Kaiserin Maria Anna abgehalten .

Am 14 . Mai wurde für den strebsamen und braven Schüler Andraschko

Franz , der am 3 . Mai in seiner Heimat gestorben war , eine Seelenmesse gelesen

Die schriftlichen Maturitätsprüfungen wurden am 24 . - 28 . Mai abgehalten .
Denselben unterzogen sich 27 Schüler .

Am 24 . Juni betheiligte sich die katholische Jugend an der P' rohnleichnams -

procession .

Die mündlichen Maturitätsprüfungen wurden unter dem Vorsitze des p . t .

Herrn Landesschul - Inspectors Dr . Ignaz Mache am 22 . , 23 . , 25 . und 26 . Juni

abgehalten und wurden 7 Schüler für reif mit Auszeichnung und ^ Schüler für reif

erklärt ; ein Schüler wurde auf ein Jahr reprobiert und zwei Schüler erhielten die

Bewilligung , eine Wiederholungsprüfung nach den Ferien ablegen zu dürfen .
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Am 2 . Juli besuchte Se . Excellenz der Herr k . k . Minister für Cultus und

Unterricht Dr . Paul Gautsch von Frankenthurn die Lehranstalt und wohnte dem

Unterrichte in allen Classen bei .

Ilochderselbe besichtigte die Cabinete . fand dieselben sowie die ganze Anstalt

sehr rein und hübsch , verweilte in der Directionskanzlci , um seinen Namen in

das « Gedenkbuch der Anstalt » einzutragen , und schied nach fast einstündigem

Aufenthalte mit den Worten : « I c h danke , Herr Director ; es freut

mich , constatieren zu können , dass ich die Anstalt in

sehr gutem und ordentlichem Zustande gefunden ha be »

Dieser hohe Besuch und die ausgesprochene Anerkennung bleiben ein hoch¬

erfreuliches Ereignis für die Lehranstalt .

Das Schuljahr wird am 15 . Juli 1886 mit einem feierlichen Dankgottesdienste

und der Absingung der Volkshymne geschlossen .



XI . Statistik der Schüler .
1 C I a n N e

VIII
Zu¬

sammen
1

a | b '
11

a b III .
IV .

a | b
V . VI . VII .

j

1. Zahl . ! a ! b: i i
i Zu Ende 18 S4 / 5 . 31 i 35 29 32 ' 30 28 47 44 34 29 24 303 1

j Zu Anfang 1885 / 6 . 35 34 33 33 50 28 25 35 43 28 27 371

I Während des Schuljahres einge -
treten . — 1 — — 1

1
Im ganzen also aufgenommen 35 34 33 33 50 28 j 25 36 43 28 27 372 ,

Darunter : '

Neu aufgenommen und zwar : |
aufgestiegen . 30 33 4 4 2 1 2 4 - — 80 1

Repetenten . 2 0 — 2 — — - —

Wieder aufgenommen und zwar :
aufgestiegen . . . . . . — — 2G 25 47 25 21 31 41 28 27 271

Repetenten . . . . . . 3 1 3 2 1 — 2 1 2 — 15

Während des Schuljahres ausge -
treten ( ausgeschlossen oder ge -
storben . i 2 — — 1

— 2 „ —* 12

Schülerzahl zu Ende . . 34 32 33 33 49 28 23 34 41 26 27 3G0
Darunter :

Oeffentliche Schüler . . . 33 32 33 33 48 28 22 33 41 26 27 35G
Privatisten . 1 — — 1 — 1 1 — — — 4

2 . Geburtsort ( Vaterland ) .
Budweis . 10 11 11 8 11 5 3 12 ' 3 6 3 83 '

Böhmen ( excl . Budweis ) . . . 18 ' 18 13 22 30 19 191 20 31 15 22 227 2
Niederösterreich . 4 — 4 1 3 3 — 1 7 3 1 27
Oberösterreich . 1 1 3 — — — — — 1 — ß
Steiermark . — 1 1

Salzburg . — — — — 1 — — — — — 1
Kärnthen . . — — —

1
— — — — — — — 1

Mähren . . . . — — — — 1 — — — — — — 1
Bukowina . . — — 1 — — — — — — 1
Galizien . — - - 1 — —• — — — — — 1 2
Küstenland . . ~ 1 — __ 1 — — — — — —

2
Ungarn . . . — — — — 0 ' — ~ — — 1 i '

Bayern . — — — 1 1 — — - * — — — 2
Sachsen . . — — — — 1 — — ~ — — 1

] Summe 33 ' 32 33 33 48 ' 28 22 ' 33 ' 41 26 27 356 '

3 . Muttersprache .
■Deutsch . 23 ' 27 27 25 45 ' 28 17 ' 30 ' 3G 24 23 30 G'
. Ceclioslavisch . 9 S 6 8 3 - 5 3 5 2 4 50

Summe 33 ' 32 33 33 | 48 ^
1

28 22 1 COCO 41 26 27 356 '

4 . Religionsbekenntniss . |
1

.

Katholiken . • 27 ! 24 28 27 40 ' 18 j 8 ' 23 ' i 31 20 TG 9723
Israeliten . G' 1 8

i 5 ! G 8 10 4 10 10 6 11 84 '

Summe COCO 32 33 33 48 ' 00 22 1 33 ' j 41 26 27 356 '
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c 1 n s S c C

1. II . IV . N S
a b a b "

III a 1 ‘b "
v - VI . VII . VIII ei</)

5 . Lebensalter .

10 Jahre alt . 3 1 _ — _ _ _ _ _ _ 4

n „ „ . 101 n 2 3 _ — — _ — _ — 26 1

12 .. „ . 11 12 16 *7 1 — — — — — — 47

13 „ „ . 3 5 8 14 16 _ 1 — — — — 47
14 . 5 3 4 5 17 Kl 4 1 ' — _ — 40
15 . . . . . . . 1 — 2 3 9 ‘ 11 31 13 3 - - — 45 2

16 „ ., .
— 1 1 3 4 7 13 ' 11 0 — 42 '

17 „ .
— — — — — 0 1 4 10 6 2 25

18 „ „ • . .
■— — — — 1 1 2 1 8 8 5 26

19 „ „ . . . . . . .
•— — — — 1 — 1 2 6 10 23

20 „ „ .
— — — _ _ — 1 — 6 4 8 19

21 „ .
- 0 2

22 „ „ .
— — — — — — — — — — —

23 „ .
— — — — — — — — — —

24 . — — — — — — 1 — — .1

Summe 33 ' 32 33 33 48 ' 28 22 ' 33 ' 41 26 27 3 5 (>4

6 . Nach dem Wohnorte
1

der Eltern .

Ortsangehürige . 19 16 18 15 30 14 5 19 ' 12 13 10 171 '
Auswärtige . . . . . . . . 14 ' 16 I 0 18 18 ' 14 17 ' 14 29 13 17 185 "

Summe . 33 ' 32 33 33 48 ‘ 28 22 ' 33 ' 4 ] 26 27 356 ‘

7 . Classification .

a ) Zu Ende cles Schuljahres 1885 / 6 '

1. Eortgangsclasse mit Vorzug . 4 3 6 9 7 8 1 7 10 7 8 70

1. „ . 21 ' 21 20 19 32 19 17 ' 23 23 17 19 23t 2

Zu einer Wiederholungsprüfung
zugelassen . . . . . . 4 - - 1 — — — — 2 2 — 11

11. Eortgangsclasse . . . . 1 4 4 4 7 1 4 4 — — 32

in . n .
Zu einerNacbtragspriifung krank -

3 4 1 2

01

0 ' 1 — 11 '

heitshalber zugelassen . .
— — — — — — — 1 — — 1 1

Ausserordentliche Schüler . .
— — — — — — — — — ;

Summe 33 ' 32 33 33 48 ' 28 22 ' 33 ' 41 26 27 350 '' 1

b ) Nachtrag zum Schuljahre 1884 / 5 a j b
Wiederholungsprüfungen waren

11
bewilligt .

— 1 — 1
1

— :— 3 —

Entsprochen haben
Nicht entsprochen haben ( oder

1 I 9

nicht erschienen sind )
— — — — — — 1 1 — — —

Nachtragsprüfungen waren he - 2
willigt .

— — — — —

Entsprochen haben
— — — — — —

Nicht entsprochen haben .
~ — — — — — — —

Nicht erschienen sind . . . — - - — —~ — — — —

Darnach ist das Endergebnis für
I884 / 5 -

1. Furtgangselasse mit Vorzug
1 .. .

8
19

7
21i

4
20

6
23

10 ! 2
18 :21

9
33

12
31

6
25

6
21

5
19

75
251 '

11 . . . 1 2 2 1 2 ; 4 5 1 3 1 _ 22

in . „ . 3 2 — ; 1
— — I — 14

Ungeprüft blieben .
— — — — — : — — — — —

Summe 31 34 ' 29 32 30 :28 47 44 34 29 24 362 '
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j
i

C 1 a s 8 e G

i . II
III .

IV .
V . VI . VII .

N E

! a b a b a b VIII t/a

8 . Geldleistungen der

1 Schüler .
1

j Das Schulgeld zu zahlen waren

1 verpflichtet
| im i . Semester . 36 34 21 21 21 15 11 14 18 10 13 213
i im 2 . Semester
Zur Hälfte waren befreit

18 20 21 18 26 16 13 17 15 20 14 198

im i , Semester _ _
1 1 2 9 1 7 9 1 17

im 2 . Semester
Ganz befreit waren

1 ~ 1 1 2 2 - 1 7 l 1 17

im i . Semester — — 11 11 27 ii 14 19 18 16 13 140
im 2 . Semester 15 12 11 14 21 10 11 16 20 7 12 149

Das Schulgeld betrug im ganzen
im i . Semester 350 340 215 215 220 160 110 1T4 258 132 162 2336
im 2 . Semester 185 200 215 185 270 170 130 210 222 246 174 2207

Zusammen 535 540 430 400 490 330 240 384 480 378 336 4543

9 . Besuch in den relat . - oblig .
und nichtobligaten Gegen -

ständen .

Zweite Landessprache ( ce Jl .Curs 25 25 20 17 32 21 13 13 18 12 5 201
choslavisch ) . . . . In . „ 24 21 ■ 19 17 31 19 11 14 15 12 4 187

Kalligraphie . . . . jl .Curs
m . „

22
24

22
22

19
18

21
22

— — ~ — - 84
86

Freihandzeichnen (hCurs 5 7 10 12 11 10 5 6 2 1 _ 69
PI n 4 7 8 11 11 7 3 4 2 1

_
68

Turnen . jl .Curs 15 19 13 16 17 17 10 u 10 7 9 147
fa - » 15 11 12 11 16 16 6 . 9 10 6 10 122

Gesang .
(1 Curs

In - „

15
9

14
9

3
3

11
6

4
4

3
3

3
2

2
3

7
6

5
3

6
1

73
49

Stenographie . . . . jl .Curs
In - *

— — - — — — — 33 38 16 6 93“ — — — — — 23 33 8 6 70

Englische Sprache jl .Curs
In . „

— — — _ — — — 9 19 10 4 42
5 13 9 4 31

10 . Stipendien .
!

Anzahl der Stipendisten
_ — _ 1 2 1 2 2 2 6 1 17 :

Gesammtbetrag der Stipendien
~ —

170 226 72 180 250 571 826 176 2471



XII . Namens - Verzeichnis
der bis zum Schlüsse des Schuljahres an der Anstalt verbliebenen

Schüler .

(Die Namen der Vor /.ugsschüler sind durch ein Sternchen bezeichnet . )

I . Classe A .

1 . Becker Johann aus Niederheidisch .

2 . Beider Franz aus Budweis .

3 . Benesch Hugo aus Zäläf .

4 . Bondy Otto aus Miefetitz .

5 . Boäek Eduard aus Dux

6 . Bradaö Julius aus Budweis .

7 . Brdlik Karl aus Linz , O . - Ö .

8 . Büchner Franz aus Lobositz .

9 . Buschek Heinrich aus Budweis .

10 . Einfalt Karl aus Gmünd , N . - Ö .

11 . Faitl Karl aus Adamstadt .

12 . Feil Johann aus Kaltenbrunn .

13 . Ferus Anton aus Budweis .

14 . Firbas Camill aus Prag .

15 . * Goll Alois aus Hernals , N . - Ö .

16 . le Gros Ottokar aus Breznitz .

17 . Grössl Josef aus Hirschen .

18 . TIaim Emil aus Jungwoschitz .

19 . Hlawatsch Alfred a . Jungwoschitz .

20 . * Holy Josef aus Budweis .
21 . Howorka Thomas aus Budweis .

22 . Ilruschka Karl aus Thaures , N . - Ö .

23 . Jansa August aus Prag .

24 . Jillek Karl aus Witschkoberg , N . - Ü .

25 . Kafika Johann aus Budweis .
26 . Kirchner Anton aus Theresiendorf .

27 . Kolaüek P' erdinand aus Budweis .

28 . Kralfk Wenzel aus Budweis .

29 . Kreisky Ludwig a . Rokycan . (Priv . )

30 . Küttel Erwin aus Aussig .

31 . *Landesmann Siegmund a . Budweis .

32 Lang Alfred aus Moldauthein .

33 . Langhans Hugo aus Winterberg .

34 . Leschtina Johann aus Protivin .

I . Classe 16 .

1 . Lieben wein Karl aus Budweis .

2 . Löwenstein Rudolf aus Budweis .

3 . Merth Eduard aus Neubistritz .

4 . *Otto Heinrich aus Budweis .

5 . Patäfiek Karl aus Budweis .

6 . Pauli Karl aus Ronsperg .

7 . Petrou Johann aus Ömau .

8 . Pfeifer Alois aus Unzmark .

9 . Pick Hugo aus Kfepenitz .

10 Popper Ludwig aus Wällischbirken .

11 . Prinz Johann aus Sonnberg .

12 . Puffer Johann aus Sabof .

13 . Reininger Franz aus Oberplan .

14 . " Sachs Samuel aus Lischau .

15 . Santsony Ernst aus Kolin .

16 . Schida Josef aus Reichenberg .

17 . Schmidt Franz aus Hurkenthal .

18 . Schneider Arthur aus Budweis .

19 . Schock Max a . Deutsch - Reichenau .

20 . Slaby Eduard aus Tabor .
21 . Slach Karl aus Budweis .

22 . So 'bota Ludwig aus Cernikal .
23 . Sommer Theodor aus Budweis .

24 . Steinhäusl August aus Budweis .

25 . Stern Rudolf aus Karnberg .

26 . Stropek August aus Kirchdorf .

27 . Ulrich Emanuel aus Budweis .

28 . ' ' Wartha Josef aus Schweissing .

29 . Weber Karl aus Schmiedgraben .

30 . Weyde Julius aus Budweis .

31 . Zeiner FVanz aus Budweis .

32 . Zoufalik Rudolf aus Stredokluk .



II . Classe A .

1 . *Altwirth Julius aus Rosenberg .

2 . Bergmann Karl aus Winterberg
3 . Bläha Gustav aus Budweis .

4 . Blazek Josef aus Budweis

5 . Blechinger Ernst aus Linz , O .- Ü .

6 . Brosch Emil aus Cernowitz ,

Bukowina ,

7 . Brunner Franz aus Maxberg .

8 . Dötz Josef aus Allentsteig , N . Ö .

9 . Ehrendorfer Rudolf aus Wittingau .

10 . Eliaschek Franz aus Hetzelsdorf ,

N .- Ö .

11 . Farka Franz aus Budweis .

12 . Fressl Emil aus Budweis .

13 . *Frisch Hugo aus Budweis .

14 . Fröhlich Emil aus ZaluBan .

15 . Gerber h ' riedrich aus Ronsperg .

16 . Goll Maximilian a . Währing , N . - Ö .

17 * Greisenegger Ignaz aus Zettwing .

18 . Hässler Johann aus Budweis ,
19 . Hann Gottlieb aus Budweis .

20 . Hans Johann aus Prägarten , O .- Ö .

21 . Hlawlisch Anton aus Wien , N . - Ü .

22 . Heller Karl aus Jung - Bunzlau .

23 . Hieke Emil aus Maderhäuser .

24 - Holuba Hugo aus Budweis

25 . *lirozny Josef a . Lemberg , Galizien .

26 Jungwirt Josef aus Schindlhöf .

27 . Klug Maximilian a . Währing . N . - Ö .
28 . Kneissl Karl aus Budweis .

29 . Kolär Eduard aus Budweis .

30 . Krömäf Rudolf aus Strakonitz .

31 . Küttel Ernst aus Aussig .

32 . *Lederer Rudolf aus Budweis .

33 Lode Eduard aus Brüx .

II . €lasse B .

1 . Marouschek v . Marod Karl a . Prag .

2 . *Matuschka Franz aus Budweis .

3 . *Matuschka Karl aus ITonetschlag .

4 . Mayer Karl aus Oberplan .

5 . Pangerl Anton aus Stift .
6 . Tetraschek Rudolf aus Passau .

7 . Pötsch Josef aus Neubistritz .

8 . Reif Eduard aus Kuschwarda .

9 . * Reisner Rud . a . Bergreichenstein .

10 . fliha Adalbert aus Budweis .

11 . *Roubidek Karl aus Sobieslau .

12 . " Säxinger Georg aus Netolitz ,

13 . * Säxingcr Johann aus Netolitz .

14 . Schindl Adolf aus Litschau , N . - Ö .

15 . Schmidt Franz aus Pilsen . -

16 . Schulz Emanuel aus Budweis .

17 . Schweighofer Leopold ausBudweis .

18 . Sigmund Eduard aus Budweis .

19 . Slavik Johann aus Lend .

20 . *Stedra Johann aus Deutsch - Be -
neschau .

21 . Stein Otto aus Sobieslau .

22 . Stein Rudolf aus Neuötting .

23 . Taussig Josef aus Budweis .

24 . Timal Johann aus Zaluzi .

25 . Wegwart Rudolf aus Posteiberg .

26 . Weisskopf Josef aus Wosseletz .

27 . Wenzl Wolfgang aus Niirschan .
28 . Witzku Anton aus Leitnowitz .

29 . Wolf Adolf aus Kellne , bei Winter¬

berg .

30 . * Wolf Peter a . Deutsch - Reichenau .

31 . Zabransky Josef aus Budweis .

32 Zdekauer Heinrich aus Winterberg .

33 . Zdiarsky Emerich aus Budweis .

III . I ' lassCi .

1 . Bauer Franz aus Plan . j 4 . Bullaty l ' riedrich aus Budweis .

2 . Biegler Siegmund aus Krems . ! 5 . Cerny Karl aus Kuttenberg .

3 . Blöchl Johann aus Kuschwarda . j 6 . Cylek Franz aus Budweis .
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7 . Dimand Gustav aus Kaplitz .
8 . Emmer Eranz aus Schammers .

9 . Gottwald Anton aus Pisek .

10 . Grassl Josef aus Budweis .
11 . Groh Emanuel aus Saaz .

12 . Günther Arthur aus Budweis .

18 . Haas Johann aus Buschendorf .

14 . Tdofbauer Karl aus Weißenbach .

15 . *H offmann Josef aus Kfiwsoudow .

16 . Honzfk Adolf aus Ramingstein .
17 . Houba Karl aus Triest .

18 . Kiittel Ludwig aus Pilgram .
19 . Kwet Heinrich aus Boskowitz ,

20 . Lender Johann aus Budweis .

21 . Lochmann Ernest aus Spitzenberg .
22 . Löffler Adolf aus Budweis .

23 . Lorenz Emil aus Rzimau .

24 . *Lurje Nathan aus Wällischbirken .

25 . Mühlbauer Josef aus Prennet .

26 . Polesny Ludwig aus Budweis .

27 . Popper Gustav aus Wällischbirken .

28 . Prinz Johann aus Bergreichenstein .

IV . C

1 . Bauer Adalbert aus Budweis

2 . Baiant Johann aus Gratzen .

3 . Bloch Eduard aus Frauenberg .

4 . Böhm Friedrich aus Wien , N . - Ö .

5 . *Bondy Berthold aus Mirschetitz .

6 . Bredl Franz aus Kuschwarda .

7 . *Dobringer Laurenz aus Hohenfurt .

8 . *P' antl Friedrich aus Dub .

9 . P ’essler Eduard aus Budweis .

10 . Fiedler Adolf aus Hohenfurt .

11 . *Fischl Victor aus Klein - Chischka .

12 . Fuchs Alois aus Eisenstein .

13 . * Gans Bernhard aus Kemmelbach ,

N . - Ö .

14 . Gothmann Karl aus Budweis .

15 . Gruber Rudolf aus Budweis .

29 . Schiebl Friedrich aus Neuhaus .

30 . Schnayder Richard aus Wien .

31 . Schober Josef aus Budweis .

32 . Silipp Alois aus Bukowsko .
33 . *Stecker Karl aus Kralowitz .

34 . Stein Ottokar aus Neu - Ütting .
35 . *Stein Richard aus Lzin .

36 . Teichl Karl aus Neuhaus .

37 . Toman Karl aus Budweis .

38 . Umlauf Adolf aus Brünnl .

39 . Wambera Franz aus Nepomuk .

40 . Weber Josef aus Ronsperg .

4L *Weichselsdorfer Ludwig aus Sonn¬
dorf .

42 . Weinwurm Franz aus Budweis .

43 . Weis Hugo aus Haugschlag .

44 . Winicky Ottokar aus Aussig .
45 . *Wolf Franz aus Budweis .

46 . Wolletz Emanuel aus Pilsen .

47 . Wolletz Karl aus Lang - Enzersdorf .
48 . Würstl Matthäus aus Hodowitz .

49 . Zinauer Eduard aus Arad ( Priv .)

se A .

16 . von Helmreichen zu Brunnfeld

Friedrich aus Bruck a . / d . Leitha ,
N . - O .

17 . Hlawatsch Hugo a . Jung - Woschitz .
18 . Kemmel Adolf aus Mühlhausen .

19 . *Kindermann Friedrich a . Wallern .

20 . *Klepetär Julius aus Jistebnitz .

21 . Kohn Israel aus Czkyn .

22 . Kordik P’rauz aus Oberkörnsalz .

23 . Kordik Rudolf aus Oberkörnsalz .

24 . *Kurane Ludwig aus Ivresane .
25 . Lenz Karl aus Asch .

26 . Lieben wein Arthur aus Raitzenhain ,
Sachsen .

27 . Löser Berthold aus Rudig .
28 . Löwenstein Heinrich aus Budweis .

IV . Classe B .

1 Maresch Karl aus Budweis .

2 . * Mayer Karl aus Winterberg .

3 . Moldan P' erdinand aus Koschtalov .

4 . Moldan Johann aus Koschtalov .
7 *
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5 . Neubauer Theodor aus Budweis . i

6 . Paule Josef aus Gansau .

7 . Popper Julius aus Wällischbirken .
8 . Resch Moriz aus Lu2nitz .

9 . Riedl Emanuel aus Oppolz ,

10 . Rienesl Anton aus Neudorf .

11 . Robitschek Wilhelm aus Drazibka .

12 . Rodler Emil aus St . Thoma .

13 . Schattauer Augustin aus Gabernost .

14 . Schischkovsky Adolf a . Welechwin .

V .

1 . Arnstein Josef aus Boschiletz .

2 . Bayer Emil aus Budweis .

3 . Böhm Karl aus Wittingau .

4 . Foschum Johann aus Sablat .

5 . Frankenstein Samuel aus Grosz -

temelin .

6 . Fressl Karl aus Budweis .

7 . *Freund Berthold aus Platz .

8 . Groh Egmont aus Saaz .

9 . " Grossmann Josef aus Budweis .
10 . Holub Matthias aus Budweis .

11 . Iglauer Wenzel aus Prachatitz .

12 . Irmisch Johann aus Budweis .

13 . Klinger Marcus aus Budelitz .
14 . Kubibek Alois aus Kladno .

15 . * Lemberg Vincenz aus Grulich .
16 . Liebl Karl aus Budweis .

17 . * Lukas Karl aus Zinolten .

15 . Soudek Johann aus Adamstadt .

16 Stini Josef aus Winterberg .

17 . Strnad Josef aus Budweis .

18 . W ' eiglein Christian aus Salnau .

I 19 . Weilguny Franz aus Ueutsch -
; Beneschau .

20 . Weltz Wenzel aus Brewnitz .

; 21 . Wolf Josef aus Kellne .

! 22 . Zednik Johann aus Wällischbirken .

I

( ' lasse .

i 18 . Marxt Felix aus Frauenberg ,

i 19 . Maxa Johann aus Budweis .i 20 . *Mayer Franz aus Winterberg .
21 . Modry Heinrich aus Budweis .

22 . Neubauer Georg aus . Budweis .

23 . Neumann Adolf aus Kassejowitz .

24 . Neuwerth Ferdinand aus Budweis .

I 25 . Prinz Wilhelm aus Budweis ,
26 . Riederer Karl aus Schneiderhof .

27 . Spallek Robert a . Budweis . (Priv . )

28 . Spitz Emil aus Pribram .

29 . Stein Karl aus Neuötting .

30 . Steiner Lüdwig aus Falkenau .

31 . Strasky Franz aus Lischau .

32 . * Waldek Karl aus Stahletz .

33 . Weis Wilhelm aus Haugsclilag .

34 . WVeyde Johann aus Kr um au .

35 . Ziegler Hugo a . Unterteschau . ( Pr .)

12 . llolba l ’ ranz aus Lischau .

13 Horn Gustav aus Gr . - Mergenthal .

14 . Kaigl Johann aus Mantau .

15 . Kauder Ignaz aus Netolitz .

16 . * Kollross Cyrill aus Nemtschitz .

17 . * Kopfstein Otto aus Wottitz .

18 . * Krejbi Anton aus Gmünd .

19 . * Meisinger Franz aus Chrobold .

20 . Micko Friedrich aus Chlumtschan .

21 . Pangerl Ferdinand aus Wien .

22 . Priester Emil aus Smilkau .

23 . Proschek Moriz aus Wien .

VI , Classe .

1 . Bauer Johann aus Saborsch .

2 . * Benesch Alois aus Budweis .

3 . Brechler Otto Ritter von Trosko -

witz aus Pardubitz .

4 . * Czemetschka Johann aus Sirb .

5 . Dürr Ludwig aus Langendorf .
6 . Duschek Adalbert aus Wien .

7 . *Feierfeil Wenzel aus Sirb .

8 . Frisch Julius aus Budweis .

9 . Gerstenkorn Alois aus Landskron .

10 . Hengster Anton aus Wenschitz .

11 . Himmel Hugo aus Wien .
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24 . Ptak Mauriz aus Pilsen .

25 . Robitschek Emil aus Mühlhausen .

26 . Rössler Friedrich aus Tuschkau .

27 . Schidloff Gustav aus Tuöap .

28 . Schöppel Karl aus Wittingau .

29 . Schwarzkopf Ignaz aus Kaplitz .
80 . Sedmak Benno aus Budweis .

31 . Seidl Johann aus Rauhenschlag .

32 Semper Ludwig aus Germans .

VII

1 . Allina Max aus Budweis .

2 . * Benesch Max aus Czernowitz .

3 . *Binhack Johann aus Muttersdorf ,

4 . Böhm Rudolf aus Grosspertholz .

5 . *Bullaty Ludwig aus Neuhaus .

6 . Chum Victor aus Winterberg .

7 . *Domazlicky Ferdinand aus Wien .
8 . Fantl Gottlieb aus Dub .

9 . Fürst Gottfried aus Oberplan .
10 . Fürth Otto aus Budweis .

11 . Hansa P' erdinand aus Vychodna .

12 . Hecht Gustav aus Beraum

13 . Hejpetr Josef aus Prag .

VIII .

1 . Bayer Ottokar aus Budweis .

2 . Braun Josef aus Plan .

3 . Diterich August aus Elger .

4 . Dobler Theodor aus Waidhofen

a . d . Thaya .

5 . Frisch Josef aus Wodnian .

6 . * Heider Peter aus Seewiesen .

7 . :i:PIeisler Alban aus Einöde .

8 . *Janota Heinrich aus Mies .

9 . Kilian Hugo aus Schönau .

10 . ^ Langer Friedrich aus Tannwald .

11 . Lederer Siegfried aus Frauenberg .

12 . * Ploihar Friedrich aus Kurzweil .

13 . * Poppr Johann aus Eisenbrod .

33 . ^Stecker Franz aus Kralowitz .

34 . * Stein Julius aus Strakonitz .

35 . Stein Otto aus Lzin .

36 . Theiner Hugo aus Naöeradetz .

37 . * Tibitanzl Johann aus Rüden .

38 . Wiener Josef aus Wolfsgrub .

39 . Zäk Adolf aus Prag .
40 . Zinnecker Karl aus Tauschetin .

41 . Zottl Johann aus Kainraths .

14 . * Ilg Alois aus Prachatitz
15 . Meindl Alois aus Wallern .

16 . Möschl Adolf aus Budweis .

17 . Niewelt T' ranz aus Aspern .
18 . . Nudera Rudolf aus Wubitschan .

19 . *Schattauer Anton aus Kalsching .
20 . Schier Theodor aus Budweis .

21 . Shejbal Paul aus Schmiedgraben .

22 . Thury Felix aus Graben .

23 . Trojan Franz aus Budweis .

24 . *Tröster Anton aus Rosenberg .

25 . Wallner Anton aus Oberplan .

26 . Wottawa Anton aus Budweis .

Classe .

14 . Pötsch Karl aus Neubistritz .

15 . Quatember Thomas aus Sacherles .
16 . Robitschek Max aus Drazicka .

17 . * Robitschek Otto aus Drazicka .

18 . Sachs Samuel aus Budweis

19 . Schinko Josef aus Schweinitz .

20 . Schulz Adolf aus Frauenberg .

21 . Souhrada Karl aus Netolitz .

22 . Stein Wilhelm aus Sobieslau .

23 . Tänzer Siegmund aus Stienovitz ,
24 . Tomaschek Franz aus Budweis .

25 . Weisskopf Josef aus Biowitz .
26 . Wolf Max aus Krakau .

27 . * Zucker Heinrich a . Wällischbirken .



— 60 —

XIII . Kundmachung für das Schuljahr 18867 .
I . Aufnahme in die I . Classe .

Die Aufnahme in die erste Classe findet ain 15 . und 16 . Juli und am

16 . und 17 . September je von 8 — 12 Uhr vormittags und von 3 — 5 Uhr nach¬

mittags statt . — In jedem dieser Termine wird über die Aufnahme definitiv
entschieden — Eine Wiederholung der Auf n ah ms prüf 11ng sei es an

einer und derselben oder an einer anderen Lehranstalt ist unzulässig .

Wer in die erste Classe des Gymnasiums als öffentlicher oder als Pri -

vatschüler aufgenommen werden will , muss :

A ) sich bei der Direction in Begleitung seines Vaters oder dessen Stell¬

vertreters melden , seinen Tauf - oder Geburtsschein über das vollendete

neunte Lebensjahr und falls er aus einer öffentlichen Volksschule

kommt , ein von dem Leiter dieser Schule ausgestelltes Frequentations -

zeugnis mitbringen , in welchem nicht nur die Noten aus der Religions¬

lehre , aus der deutschen Sprache und aus dem Rechnen enthalten

sind , sondern auch der Zweck : „ Zum Eintritte in die Mittelschule

ausgestellt“ ausdrücklich angeführt ist .

B ) sich einer Aufnahmsprüfung in der Religion , der deutschen Sprache
und dem Rechnen unterziehen .

In der Religion werden jene Kenntnisse verlangt , welche in den ersten
vier Classen der Volksschule erworben werden können . Schüler mit

mindestens « guter » Note können von der Prüfung befreit werden .

In der deutschen Sprache wird verlangt : Fertigkeit im Lesen und

Schreiben , Kenntnis der Elemente der Formenlehre , Fertigkeit im

Analysieren einfacher bekleideter Sätze .

Im Rechnen ist die Kenntnis der vier Grundrechnungen in ganzen

Zahlen nothwendig .

Die Prüfung wird schriftlich und mündlich abgehalten , aber es können

Schüler mit mindestens « befriedigenden » schriftlichen Leistungen von

der mündlichen Prüfung befreit wurden .

Die Repetanten der erste n Classe haben sich an denselben

Tagen in der Directionskanzlei zu melden .

2 . Aufnahme in die il . bis VIII . Classe .

Schüler , welche dem Gymnasium nicht angehörten und in eine

höhere als die erste Classe eintreten wollen , haben sich am 16 . und 17 . Sep¬
tember von 8 — 12 vorm , bei der Direction zu melden , den Tauf - oder Geburts¬

schein und die Studienzeugnisse über die letzten 2 Semester , sowie eventuell

Krankheitszeugnisse vorzulegen , und nachzuweisen , dass sie ihren Abgang von der

Lehranstalt , an der sie zuletzt studierten , ordnungsgemäß angemeldet haben .

Alle dem hiesigen k . k . deutschen Staatsgymnasium angehörigen Schüler ,

die ihre Studien fortsetzen wollen , haben sich behufs ihrer Einschreibung am

16 . September um 2 Uhr nachmittags in ihren Lehrzimmern einzufinden , und
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daselbst an den Classenvorstand das letzte Semestralzeugnis , zwei ausgefüllte

Nationale und den Lebrniittelbeitrag von 1 fl . ö . W . abzugeben

3 . Die Wiederholungs - und Nachtragsprüfungen

finden am 16 . eventuell 17 . September um 8 Uhr vormittags in jenen Classen

statt , in welche die Geprüften nach gut bestandener Prüfung versetzt werden .

4 . Geldleistungen .

Alle neu eintretenden Schüler haben eine Aufnahmstaxe von 2 fl . 10 kr .

ö . W . und einen Lehrmittelbeitrag von 1 fl . ö . W . zu entrichten , welcher Betrag

jenen Schülern , die wegen ungünstiger Aufnahmsprüfung nicht aufgenommen werden ,
zurückerstattet wird .

Alle ihre Studien fortsetzenden Schüler der Anstalt haben nur den Lehr¬

mittelbeitrag pr . 1 fl . ö . W . zu entrichten .

Das Schulgeld beträgt 15 fl . ö . W . halbjährig und ist in den ersten 6

Wochen eines jeden Semesters durch Ankauf eigener Schulgeldmarken zu entrichten .

5 . Eröffnung des Schuljahres .

Das Schuljahr wird am 18 . September vormittag mit einem heiligen

Geistamte eröffnet und haben sich alle katholischen Schüler um 7 1/ 4 Uhr in
ihren Lehrzimmern zu versammeln .

Nach dem Gottesdienste werden sämmtlichen Schülern die Disciplinar -

gesetze vorgelesen und der Stundenplan bekannt gegeben .

Jeder Schüler ist verpflichtet , sich ein Exemplar der Disciplinarordnung ,

sowie ein Gesangbuch anzukaufen .

Budweis , am 14 . Juli 1885 .
Dr . M . Koch ,

k . k . Director .
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