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Über die durch Erwärmung bewirkte
Ausdehnung der Körper .

-$&m -
Die Wärmelehre ist mit Recht an den Anfang des physikalischen Unterrichts gestellt

und nach dem Lehrplan der preussischen Gymnasien nebst den Anfangsgründen der Chemie
als Pensum für die Untersekunda bestimmt .

In welcher Beziehung wir auch die Wirkungen der Körper auf einander betrachten ,
immer kommt es dabei auf den von dem Wesen jedes einzelnen Körpers untrennbaren Wärme¬
zustand an , und es ist daher von Wichtigkeit , ehe man zu anderen Untersuchungen übergeht ,
vor Allem über den Zusammenhang zwischen dem Wärmezustand und den sonstigen allgemeinen
Eigenschaften der Körper eine klare Vorstellung zu haben . Daher gehört die Wärmelehre not¬
wendig zu der allgemeinen Einleitung in die Physik und ist am besten geeignet , in das Kapitel
von den allgemeinen Eigenschaften der Körper , in welchem noch vielfach statt mit klaren
Begriffen mit leeren Worten gearbeitet wird , einiges Licht hineinzutragen .

Ob aber deswegen der Vortrag der Wärmelehre auch überall leichter sei als der der
folgenden Abschnitte der Physik , kann bezweifelt werden . Zumal derjenige Teil , welcher von
der durch Erwärmung bewirkten Ausdehnung und von der specifischen Wärme der Körper handelt ,
bietet Schwierigkeiten die Fülle . Wenn das Gesetz vorgetragen wird , dass feste und gasförmige
Körper durch Erwärmung gleichmässig , flüssige ungleichmässig ausgedehnt werden , so tritt an
den Lehrer eine doppelte Forderuug heran , einmal den Schülern den Sinn des Gesetzes klar zu
machen , dann aber auch ihnen zur einer Anschauung darüber zu verhelfen , durch welche Beob¬
achtungen dasselbe gefunden worden ist ; in beiden Beziehungen aber gewähren die gebräuchlichen
Lehrbücher wenig oder gar keine Hilfe .

Wer als obersten Grundsatz seiner Methode hinstellt , dass beim Vortrag der Physik
überall vom Experiment auszugehen sei , muss dies Gesetz ganz beiseite lassen , denn ich wüsste
nicht , durch welche jedesmal innerhalb einer Lehrstunde anzustellenden Versuche sogar im Vor¬
trag der Universität , geschweige des Gymnasiums , dasselbe demonstriert werden könnte , und doch
ist es für die wissenschaftliche Würdigung der Thermometerangaben ganz unentbehrlich . Aber
auch die blosse Erklärung der Bedeutung des Gesetzes bietet Schwierigkeiten genug . Es ist ja
sehr leicht zu sagen , » ein Körper dehnt sich gleichmässig aus , wenn gleichen Zunahmen seiner
Wärme auch gleiche Zunahmen seines Volumens entsprechen « , in Wahrheit aber ist damit für
die Anschauung nicht das Geringste geleistet . Was soll sich der Schüler unter gleichen Zunahmen
der Wärme denken , zumal heute , wo die Auffassung der Wärme als Stoff veraltet und beseitigt
ist ? Wo in aller Welt hat er ein Mass der Temperaturzunahme , unabhängig von dem ihm
zunächst einzig anschaulichen Thermometer ? Und wenn man sich , wie ich es wol versuchte ,
etwa so aus der Verlegenheit helfen wollte , dass man eine als constant anzunehmende Wärme¬
quelle , z . B . eine Gasflamme von gleichmässigem Gasverbrauch für die Vorstellung zuhilfe
nähme und spräche : » Denke Dir , mein Lieber , dass alle von der Gasflamme gelieferte Wärme
lediglich der Erwärmung des darüber befindlichen Körpers diente und nichts von dieser Wärme
anderswohin ginge , so würde , wenn in gleichen Zeiten das Volumen des Körpers um gleich viel
wüchse , die Ausdehnung des Körpers als gleichmässig zu bezeichnen sein « , so würde , meine ich ,
dem Schüler vielleicht eine Ahnung davon aufgehen , was diese Erklärung sagen will , aber



niemals würde er zur Erkenntnis darüber gelangen , wie man in der Praxis , wo doch die einge¬
führte Beschränkung absolut unerfüllbar ist , jemals feststellen könne , welche Körper sich gleich -
massig ausdehnen , und welche nicht . Wie soll er also , wenn er ein denkender Kopf ist , zu den
den stolzen Namen Wissenschaft sich beilegenden Lehren Vertrauen gewinnen .

Nachdem ich lange wegen einer über diese Verlegenheit hinweg helfenden Methode
nachgedacht habe , bin ich zu der Überzeugung gekommen , dass es nur auf dem Wege der
modernen Wärmetheorie möglich ist , eine klare und exacte Darstellung des Begriffs der soge¬
nannten Wärmemenge zu liefern . Ich glaube deshalb , dass auch beim ersten Vortrag der
Wärmelehre spätestens , sobald das Kapitel über die Ausdehnung an die Reihe kommt , eine
Darlegung der heutigen Wärmetheorie den Schülern gegeben werden muss , und versuche mich
hier in einer für dieses Auffassungsvermögen berechneten Form des Vortrags . Dass ich dabei
etwas ausführlicher geworden bin und gelegentlich sich darbietende Nebenbemerkungen nicht
ängstlich vermieden habe , dürfte mir wol nicht als Fehler ausgelegt werden : ich schreibe ja
kein Schulbuch , sondern liefere höchstens dazu einiges Material . Wer aber daran Anstoss nehmen
sollte , dass die vorgetragene Lehre , die Beschreibung weniger ebenfalls nur erdachten Experimente
abgerechnet , überall nur Theorie sei , der möge sich doch klar machen , dass im physikalischen
Unterricht die Theorie , d . h . das durch den Geist vermittelte Schauen des innern Zusammen¬
hangs der Erscheinungen , die Hauptsache , das Experiment nur unterstüzende Beigabe ist .
Allerdings ist beim Aufbau der Theorie stets die Erfahrung und Beobachtung zugrunde zu legen ,
aber beobachten und experimentieren ist zweierlei . Jedes verständig ausgedachte Experiment
ist von einer mehr oder weniger ausgebildeten Theorie eingegeben und soll die Probe dazu
liefern , ob die Theorie richtig ist . Wenn bei der Führung zur Erkenntnis Experimente in Fülle
sich bieten , warum sollte man sie nicht dem Schüler zur Erleichterung seiner Anschauung vor¬
führen ? , wiewol ich meine , dass auch hier leicht des Guten zu viel geschehen kann und ein
Fundamentalversuch genügt . Wenn aber die Anstellung von Schulexperimenten entweder an und
für sich wegen der Unzugänglichkeit des übermässig Kleinen oder übergewaltig Grossen unmöglich ,
oder wegen der peinlichen , kostspieligen und Zeit raubenden Ausführung unangebracht ist , so
muss die ganze Anstrengung des Lehrers darauf gerichtet sein , die mathematische und mechanische
Denkkraft des Schülers anzuspannen , oder durch eine in alle wesentlichen Punkte eingehende
Beschreibung des Experiments , wobei das Zeichnen an der Tafel und die Bewegung der Hände
sehr viel zur Verständlichung dazuthun kann , das Experiment zu ersetzen .

Als Ursache der Wärme dachte man sich früher einen überall verbreiteten Stoff von so
überaus grosser Dünne und Feinheit , dass derselbe auch auf die empfindlichsten Wagen ohne
Einwirkung bliebe . Je nachdem dieser ebenfalls Wärme genannte Stoff in den Zwischenräumen
zwischen den die Körper zusammensetzenden Molekülen in grösserer oder geringerer Dichtigkeit
vorhanden wäre , seien , so meinte man , die Körper mehr oder weniger warm . Verwandte
Vorstellungen hatte man über die Lichtmaterie als Ursache der Lichterscheinungen , über die
elektrischen und magnetischen Fluida als Träger der Elektricität und des Magnetismus .
Der ganze hierauf bezügliche Abschnitt der Physik hiess die Lehre von den Imponderabilien
oder unwägbaren Stoffen . Durch die erwähnte Vorstellung von der Wärme vermochte man aber
nur wenige Wärmeerscheinungen , etwa die Wärmeleitung und , im Zusammenhange mit den über
das Licht herschenden Vorstellungen , die Wärmestrahlung zu erklären .

Nachdem aber die Natur des Schalles als eine durch die schwingende Bewegung der
Luftteilchen hervorgebrachte Einwirkung auf unsere Gehörsnerven erkannt worden war , und
zwar mit einer so grossen Sicherheit und Handgreiflichkeit , dass jeder Zweifel Verständiger
aufhörte , wagten einzelne Physiker demnächst auch über das Licht , das dem Schall wegen
seiner Fernwirkung verwandt schien , sich eine entsprechende Vorstellung zu bilden . Freilich



bedurften sie , da eine Wirkung in die Ferne ohne Weiterbeförderung der Stösse durch die
Atome eines zwischengelagerten elastischen Stoffs undenkbar ist , die Luft aber dazu nicht geeignet
war , weil das Licht auch den luftleeren Raum und die luftdichte Glaswand durchdringt , auch
hier wieder einen überaus feinen und deshalb nicht mit den Sinnen wahrnehmbaren Stoff, den
Äther ; aber die Lichterscheinungen wurden keineswegs , wie früher , durch eine fortschreitende
Bewegung des Lichtäthers erklärt ( wer vermöchte wol dem Anprall einer Ätherflut , die in acht
Minuten den Weg von der Sonne bis zur Erde zurücklegt , zu widerstehen !) , sondern sowie die
Luftwellen ohne merkliche Verschiebung des Luftganzen sich vom Schallerreger bis zum Ohre
fortpflanzen , so , meinten die Begründer der neuen Lehre , pflanzten sich die Schwingungen des
Äthers , wenn auch mit unvergleichlich grösserer Geschwindigkeit als der Schall , von der Licht¬
quelle bis zum Auge fort , und der von den schwingenden Ätheratomen auf unsere Sehnerven
ausgeübte Reiz sei die Ursache der Lichtempfindung .

Die Wellentheorie des Lichts wurde allmählich so weit ausgebildet , dass durch sie die
Gesetze und der Zusammenhang aller bisher beobachteten , sonst auf keine Weise erklärbaren
Lichterscheinungen aufs klarste von selbst sich ergaben , ja noch mehr , die mathematische
Spekulation eilte der Erfahrung voraus und erkannte Gesetze und Erscheinungen , die erst
nachträglich durch Versuche sich bestätigt fanden . Dadurch hat für den Physiker der Äther
aufgehört ein nur vermuteter oder hypothetischer Stoff zu sein , und es ist nicht anzunehmen ,
dass spätere Forschungen denselben als ein blosses Hirngespinst der Vorzeit erweisen sollten .

Nachdem aber eine solche Sicherheit der physikalischen Erkenntnis gewonnen war ,
konnte es nicht ausbleiben , dass auch über die Natur der Wärme eine befriedigendere Theorie
aufgestellt wurde . Der innige Zusammenhang zwischen Licht und Wärme , namentlich mit
Rücksicht auf die strahlende und mit ungeheurer Schnelligkeit erfolgende Weiterverbreitung ,
drängt sich ja schon dem rohsten Beobachter auf . Auch für diese Theorie wurde der Äther in
Anspruch genommen . Die moderne Wärmelehre ist kurz folgende :

Jeder Körper besteht aus hin - und herschwingenden Molekülen , in deren Zwischenräumen
zahlreiche ebenfalls in Schwingungen begriffene Ätheratome sich befinden , aber weniger dicht bei
einander als die Atome des umgebenden Äthermeers . Die schwingenden Ätheratome des freien
Weltraums stossen auf die Oberflächenmoleküle und die intermolekularen Ätheratome , und durch
deren Vermittlung auch auf die inneren Körpermoleküle und umgekehrt , so dass ein Körper ,
dessen Teilchen schwächer schwingen als der umgebende Äther , zu kräftigeren Schwingungen
angeregt wird , während er umgekehrt , wenn er stärkere Schwingungen als jener vollführt ,
diesen zu kräftigeren Schwingungen anregt und , unter Abgabe eines Teils seiner lebendigen Kraft ,
allmählich immer schwächere Schwingungen macht .

Die grössere oder geringere Stärke der Schwingungen wird durch deren Dauer und
Weite bedingt , kräftigere Schwingungen erfolgen entweder in kürzerer Zeit oder mit grösserer
Weite , und umgekehrt . Werden die Schwingungen der Körpermoleküle stärker , so sagen wir ,
der Körper werde wärmer , im entgegengesetzten Fall erklären wir ihn für kälter als vorher .
Die Erhöhung der Wärme eines Körpers hat , wenn wir von den dabei eintretenden Änderungen
des Aggregatszustandes und der chemischen Gruppierung der Atome absehen , für unsere
Vorstellung keine Grenze : wir können uns vorstellen , dass ein Körper ohne Ende immer
wärmer werde . Dagegen tritt bei fortgesetzter Verminderung der Wärme für unsre Vorstellung
endlich der Fall ein , dass die molekularen Schwingungen und die Schwingungen des eingelagerten
Äthers überhaupt aufhören . Bei diesem Zustande wäre der Körper vollkommen kalt und
könnte nicht noch kälter werden . Ob es einen solchen Körper giebt oder jemals geben kann ,
lässt sich nicht ermitteln , jedenfalls aber kann er gedacht werden .

Die Frage , warum die Wärmeschwingungen des Äthers nicht zugleich immer als Licht
empfunden werden , beantwortet sich leicht durch den Hinweis auf das verwandte Verhalten der
Luft , deren Erschütterungen ebenfalls nicht immer einen Schall erzeugen .

Der Wärmezustand eines Körpers wird , um das vorher Gesagte nochmals kurz zusammen¬
zufassen , durch die Weite und Dauer der Schwingungen seiner Moleküle bestimmt . Man nennt
diesen Zustand die Temperatur des Körpers .



Wenn zwei verschiedene Körper gleiche Temperaturen haben , so können sie , in
innige Berührung mit einander gebracht , gegenseitig in ihrem Wärmezustand keine Änderung
hervorbringen . In der That ist kein vernünftiger Grund vorhanden , warum , wenn die innerhalb
beider Körper befindlichen Ätheratome übereinstimmende Schwingungen vollführen , die Schwin¬
gungen der einen Moleküle die der andern verzögern oder beschleunigen sollten . Daraus folgt
aber noch keineswegs , dass bei gleichen Temperaturen zweier Körper die Schwingungen der
beiderseitigen Moleküle congruent sein müssen . Dagegen darf man wol annehmen , dass , wenn
die beidenKörper aus derselben Art Stoff bestehen , auch Congruenz der Molekularschwingungen besteht .

Wenn umgekehrt zwei innig mit einander verbundene Körper in ihrem Wärmezustand
gegenseitig keine Änderung hervorbringen , so haben sie gleiche Temperaturen . Wir wollen
beiläufig bemerken , dass dieser Satz ein reines Verstandesergebnis und durch kein Experiment
zu begründen ist . Wie wollte man wol ein Thermometer * ) in eine von einem Ölbad umgebene
Bleikugel einsenken ?

Arbeit und lebendige Kraft .
Man versteht unter Arbeit in mechanischem Sinne den Kraftaufwand , welcher nötig ist ,

um einen Körper mit fortwährender Überwindung von Widerständen auf einer gewissen Bahn
zu bewegen . Die Grösse der Arbeit richtet sich ausser nach der Grösse der zu bewegenden
Masse auch nach der Grösse der Widerstände : einen beladenen Eisenbahnwagen zu bewegen
verlangt weniger Arbeit als die Fortbewegung eines leeren Frachtwagens auf gewöhnlicher Strasse .
Dabei ist es gleichgültig , wie viel Zeit zu der Arbeit verbraucht wird , und ob die Einwirkung
durch einen einmaligen Stoss oder durch einen den bewegten Körper stetig begleitenden Druck
erfolgt . Um ein bequemes , sich immer gleich bleibendes Mass der Arbeit zu haben , mit welchem
sich alle andern Arbeiten leicht vergleichen lassen , nimmt man denjenigen Kraftaufwand , welcher
zur Hebung eines Körpers in der Luft nötig ist , denn eine solche Hebung erfolgt unter dem
fortwährend gleichen Widerstände des Gewichts des Körpers . Die Arbeit 1 wird verbraucht durch
die Hebung eines Kilogramms um einen Meter .

Wird der Begriff Arbeit in diesem Sinne aufgefasst , so hört durch die aufgewandte Kraft die
Bewegung nach Zurücklegung des verlangten Weges von selbst auf . Sehr häufig aber geht die Masse
nach beendetem Kraftaufwand noch mit einer gewissen Geschwindigkeit über das Ziel hinaus weiter :
in diesem Fall ist die wirklich geleistete Arbeit grösser als erforderlich war , und der Ueberschuss an
Kraft ist durch Anwendung der Fallgesetze leicht zu berechnen .

Umgekehrt kann ein in Bewegung begriffener Körper , indem von einem gewissen Zeit¬
punkt an seiner Bewegung Hindernisse entgegentreten , entweder in kürzester Zeit durch einen
Stoss , oder auch durch eine Folge von Hemmungen allmählich zur Ruhe kommen ; dabei führt er
offenbar in umgekehrter Reihenfolge eine gleiche Arbeit aus , wie nötig wäre , um seine Masse
unter Überwindung eben derselben Hindernisse vom Zustande der Ruhe auf diejenige Geschwindig¬
keit zu bringen , die er in dem vorhin erwähnten Zeitpunkt hatte . Wurde die Bewegung , wie
z . B . bei einem bergab rollenden Wagen , neben den Hemmungen auch zugleich noch durch
äussere Einwirkungen hefördert , so ist die Summe der Förderungen , da sie nicht aus der
eigenen Kraft des Körpers hervorging , von der berechneten Arbeit in Abzug zu bringen . Diese
Arbeitskraft des bewegten Körpers hat , weil derselbe gleichsam wie ein lebendiges Wesen wirkt ,
den bezeichnenden Namen lebendige Kraft .

Es ist aber ein streng beweisbarer Satz der Mechanik , dass , wenn in einem System von
Körpern , welche irgendwie bewegend auf einander wirken , etwas von lebendiger Kraft durch
geleistete Arbeit verloren geht , an einer anderen Stelle genau das gleiche Mass von lebendiger
Kraft durch diese Arbeit erzeugt wird , so dass die Summe der lebendigen Kräfte des
ganzen Systems fortwährend unverändert erhalten bleibt . Wird z . B . durch Überwindung der
Schwerkraft ein Kilogramm Eisen einen Meter hoch gehoben und dadurch die Arbeit 1 verbraucht ,

*) Ich setze eine genaue und sichere Kenntnis aller Regeln , welche bei der Anfertigung eines gleichmässig
graduierten Quecksilber - oder Weingeistthermometers zu beobachten sind , voraus ; ich meine also ein Thermometer , das
lediglich nach der Natur seiner Substanz graduiert und nicht etwa nach einem aus einer anderen Substanz gefertigten
Thermometer corrigiert ist .



so kehrt das Eisenstück , sich selbst überlassen , alsbald an seinen früheren Ort zurück und erlangt
durch den Fall eine lebendige Kraft , welche imstande wäre , die bei ihm aufgewandte Arbeit von
Neuem zu leisten .

Man kann nun freilich einwenden : » Wenn das niederfallende Eisen etwa einen Nagel
in ein Brett schlüge , so wäre die Arbeit wohl ersichtlich . Wie denn aber , wenn das Eisen daneben
fällt und keine Gelegenheit hat , seine lebendige Kraft zu bethätigen ? Dann hört doch seine
Geschwindigkeit auf , und die lebendige Kraft ist unwiederbringlich verloren !« Dieser Ansicht
muss jedoch widersprochen werden , und die erforderlichen Beweisgründe werden wir aus der
Wärmelehre gewinnen .

Wärme durch Arbeit erzeugt . Man kann sich denken , dass eine gewisse mechanische
Arbeit darin bestände und lediglich zu dem Zweck verbraucht würde , ein bestimmtes Gewicht
eines bestimmten Stoffs , dessen Moleküle sich in absoluter Ruhe befinden , soweit anzuregen , bis
sie die für eine bestimmte Temperatur erforderlichen Schwingungen vollführen . Dass eine solche
Arbeit in der That geleistet werden kann , zeigt das Beispiel des Schmieds , der durch wiederholte
Hammerschläge ein auf dem Ambos liegendes Stück Eisen in so heftige Schwingungen versetzt ,
dass es mit graurotem Lichte erglüht . Freilich leistet hier der wiederholt auffallende Hammer
noch viel mehr Arbeit , als wir von ihm verlangen , er erwärmt z . B . vermutlich auch den Ambos
und bis zu einer gewissen Tiefe dessen Unterlage und den Erdboden ; andererseits wird durch
jeden Aufprall der Hammer zurückgeschleudert und dadurch die für den nächsten Schlag nötige
Anstrengung etwas vermindert u . a . m . Endlich hatte auch das Eisenstück , als es auf den Ambos
gelegt wurde , schon eine gewisse Wärme und war nicht absolut kalt . Es ist deshalb unmöglich ,
auf diesem Wege das genaue Mass der für die alleinige Erhitzung des Eisenstücks erforderlichen
Arbeit zu gewinnen ; aber es ist wichtig und für unsern Zweck zunächst genügend , einzusehen
und festzuhalten , dass zu dieser Erhitzung und so auch zu jeder Erwärmung im Allgemeinen ,
auch vom Zustande der absoluten Kälte aus , ein jedesmal ganz bestimmter Arbeitsaufwand gehört
oder doch als dazu erforderlich angenommen werden kann . Umgekehrt kann aber auch Wärme
in Arbeit zurückverwandelt werden .

Arbeit durch Wärme erzeugt . Dass Wärme Arbeit leisten kann , ist längst bekannt .
Wird z . B . eine leere Blechfiasche mit einem luftdicht , aber nicht übermässig fest schliessenden
Korkstöpsel verschlossen und erwärmt , so nimmt auch die Wärme der eingeschlossenen Luft zu ,
dadurch wächst ihre Expansivkraft , und endlich wird der Stöpsel mit einem Knall herausgeschleudert .
Diese Bewegung des Stöpsels ist aber nichts weiter als von der Wärme geleistete Arbeit . Wichtiger
jedoch ist die Beobachtung , dass durch diese Arbeit die Temperatur der erhitzten Luft erniedrigt
worden und thatsächlich etwas von der Wärme verloren gegangen ist , nicht etwa durch
Erwärmung des Stöpsels oder Vermischung der eingeschlossenen Luft mit der Aussenluft , denn
das würde ja nur eine Ortsveränderung und Verschiebung des Wärmvermögens bedeuten .

Wärmeverlust der arbeitenden Luft . Um sich thatsächlich durch eine Messung
mit dem Thermometer zu überzeugen , dass durch die Arbeitsleistung ein Wärmeverlust
der arbeitenden Luft eintritt , könnte man etwa folgendes Experiment anstellen : Ein innen genau
cylindrisches Rohr aus starkem Glase ist am Boden geschlossen , und durch das offene Ende ist
ein luftdicht gehender Messingstöpsel etwa bis zur Mitte des Cylinders eingeführt und durch einen
vorgeschobenen Riegel verhindert , sich rückwärts zu bewegen . Im Innern befindet sich Luft und
ein Thermometer von der höchsten erreichbaren Genauigkeit . So vorgerichtet , wird der Cylinder
mit der Öffnung nach oben in ein mit heissem Öl gefülltes Glasgefäss wie in ein Bad so tief
eingesenkt , dass er zwar noch aus dem Öl herausragt , aber die eingeschlossene Luft und der
Messingkolben unter dessen Oberfläche liegen . Eine unter dem Ölbad angezündete Gasflamme
ist so reguliert , dass sie dem Öl nur so viel Wärme zuführt , als fortwährend durch Leitung nach
aussen und zum Cylinder verloren geht . Nach einiger Zeit kann man annehmen , dass der Glas -
cylinder samt seinem Inhalt genau dieselbe Temperatur hat , wie das umgebende Ol , was zu
grösserer Strenge noch durch ein zweites , in das Öl gesenktes Thermometer erprobt wird . Infolge
davon kann man überzeugt sein , dass , wenn die im Cylinder eingeschlossene Luft plötzlich einen
Wärmeverlust erleiden sollte , dies nicht in einer Abgabe durch Leitung nach aussen seinen
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Grund haben kann . Die von der eingeschlossenen Luft erreichte Temperatur wird nun sorgfältig
abgelesen und der die Bewegung des Stöpsels hemmende Riegel weggezogen . Durch die Erwärmung
ist die Expansivkraft der Luft so bedeutend vermehrt worden , dass dieselbe mit grosser Stärke
nach allen Seiten drückt und nach Wegnahme des Riegels den Kolben ein beträchtliches , genau
zu messendes Stück emportreibt . Der dichte Verschluss und die dadurch bewirkte Reibung lässt
ihn nicht ganz hinausfliegen , sondern an einer bestimmten Stelle halt machen . Eine Beobachtung des
innern Thermometers zeigt nun eine plötzlich eingetretene Erniedrigung der Temperatur . Sogleich
nach deren Ablesen wird der Apparat aus dem Ölbad herausgehoben . Da die Wärmeleitung des
Glases gering ist , so ist bei schneller Beobachtung nicht anzunehmen , dass die Grösse der
Temperaturerniedrigung durch das Ölbad merklich gestört worden sein sollte . Dagegen ist
nicht zu verkennen , dass das Thermometer durch seine Abkühlung der umgebenden Luft etwas
Wärme mitgeteilt haben muss , also der Wärmeverlust derselben ohne diesen Fehler noch grösser
sein würde , weshalb es sich empfiehlt , den Luftraum möglichst gross , das Thermometer dagegen
möglichst klein zu machen .

Bestimmung der von der verloren gegangenen Wärme geleisteten Arbeit . Der
angestellte Versuch gestattet nun aber auch eine Berechnung der von der verloren gegangenen
Wärme geleisteten Arbeit . Machen wir uns klar , worin diese Arbeit bestand : Auf der einge¬
schlossenen Luft lastete ausser dem Kolben aueh der Luftdruck , dessen Grösse sich aus der
Weite des Cylinders und dem zur Zeit beobachteten Barometerstand genau berechnen lässt ; zu
der durch die Hebung des Gesamtgewichts von Stöpsel und Luftdruck geleisteten Arbeit kam
als zweite Arbeit noch die Überwindung der Reibung des Stöpsels an der Glaswand hinzu .
Wir öffnen nun , um der Aussenluft Zutritt zu verschaffen und dadurch den einseitigen Luftdruck
aufzuheben , den bisher verschlossen gewesenen Boden des Cylinders und schrauben an den
Stöpsel ein dem Luftdruck genau gleiches , die Cylinderwand nicht berührendes Gewicht , befestigen
den an beiden Enden offenen Cylinder mit lotrecht gestellter Axe auf einem Tisch und umgeben
ihn wiederum , aber diesmal nur von den Seiten her , so dass über und unter dem Stöpsel die
atmosphärische Luft freien Zutritt hat , mit einem Ölbade von derselben Temperatur wie vorhin .
Es ist jetzt nur noch nötig , den Stöpsel etwa durch eine Kette von passender Länge an die senkrecht
über ihm befindliche Aufhängestelle des einen Arms einer gleicharmigen Wage aufzuhängen , und
den andern Arm , an welchem natürlich ein der Kette gleiches nicht in Rechnung kommendes
Gegengewicht hängt , allmählich mit einem so grossen Gewicht zu belasten , dass der Stöpsel im
Cylinder sich eben gerade zu heben beginnt . Dieses Gewicht , multipliciert mit der Strecke , um
welche vorhin der Stöpsel gehoben wurde , ist das genaue Mass der von der verschwundenen
Wärme geleisteten Arbeit .

Widerlegung des gegen den Satz von der Erhaltung der lebendigen Kräfte
erhobenen , Einwands . Wir sind jetzt imstande , das Bedenken zu heben , welches wir früher
beim Vortrag des Satzes von der Erhaltung der lebendigen Kräfte im Namen des Schülers
auszusprechen genötigt waren . Nachdem wir gezeigt haben , dass Arbeit Wärme erregen kann ,
und dass umgekehrt Wärme Arbeit zu leisten vermag , kann es wol keinem Zweifel mehr unterliegen ,
was aus der scheinbar verloren gegangenen lebendigen Kraft des niedergefallenen Kilogramms
Eisen geworden ist . Die lebendige Kraft hat an der Aufschlagstelle und in deren Umgebung ,
desgleichen in dem Eisen selbst , Wärme erzeugt , und diese Wärme würde umgekehrt bei ange¬
messener Verwendung imstande sein die Arbeit zu leisten , welche das niederfallende Eisen
wegen der Ungunst der Umstände nicht leisten konnte . In der Form der Wärme ist die augen¬
blicklich nicht verwendbare lebendige Kraft für eine günstigere Gelegenheit aufbewahrt , sie ist
also in Wahrheit nicht verloren gegangen und kann jederzeit zu neuem Leben auferweckt
werden , ob an dieser oder ( mit Hilfe der Wärmeleitung oder Wärmestrahlung ) an einer andern
Stelle , ist gleichgültig .

Die Erwärmung eines Körpers ist mit einer Vergrösserung seines Volumens
verbunden . Nach den ausführlichen und eingehenden über die Natur der Wärme angestellten
Betrachtungen vermögen wir nun auch uns eine Vorstellung darüber zu bilden , was durch die
Erwärmung mit dem Körper selbst vorgeht .
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Denken wir uns , dass es einen absolut kalten Körper gäbe : wie müssten infolge der
Stosswirkung des ihn umgebenden Äthermeers seine Moleküle zu einander gestellt sein ? Die
Atome dieses Meeres sind , nach unsrer Annahme , in fortwährenden Schwingungen begriffen ; die
Stösse der Ätheratome müssen also die Körpermoleküle auf den kleinsten Raum zusammen¬
drängen , den ihre Gestalt zulässt . Da nun aber diese Moleküle , wenn wir der Einfachheit der
Vorstellung wegen den Körper als gleichartig zusammengesetzt ansehen , die Gestalt congruenter
Polyeder haben , so können sie auch bei der engsten , bis zur Berührung der Seitenflächen
getriebenen Zusammendrängung doch aus geometrischen Gründen den Raum nicht stetig erfüllen ,
sondern müssen zwischen sich Lücken lassen , in welchen eben die von der Theorie geforderten
Ätheratome Platz haben oder , falls sie noch nicht dort waren , von aussen in wogendem Getümmel
eindringen . Nur in dem einzigen Fall , dass die Moleküle die Würfelgestalt hätten , wäre eine
vollständige Raumerfüllung durch sie möglich . Jedenfalls also erhalten wir als erstes Ergebnis
unsers Nachdenkens den Satz : Die Moleküle eines absolut kalten Körpers sind auf
den kleinsten Raum zusammengedrängt , den sie ihrer Gestalt und zufälligen
Gruppierung wegen einnehmen können .

Aber in dieser Zusammengedrängtheit könnten die Moleküle nur bei vollständiger
Absperrung von dem rings um sie brandenden Äthermeer verharren . Thatsächlich führt die
Wirkung der Ätherstösse sofort eine Lockerung der Moleküle herbei . Unter dieser Wirkung
geraten nämlich die eingelagerten Ätheratome in immer stärkere Schwingungen , sie stossen hin
und her auf die ihre Bewegung einschränkenden Moleküle , verlieren dadurch an lebendiger
Kraft , welche auf die Moleküle übergeht , werden aber durch die Stösse von aussen immer
wieder neu gekräftigt , und die Wirkung kann keine andre sein , als dass die Moleküle immer
weiter auseinander rücken und selbst immer kräftiger hin - und herschwingen ; aus der starren
und toten Bewegungslosigkeit und absoluten Kälte erwachen sie zu lebendiger Wärme , wie
schwach dieselbe auch anfangs sein mag , und mit der Erwärmung ist eine Vergrösserung des
Volumens notwendig verdunden . So kommen wir zu einem der vornehmsten Gesetze der
Wärmelehre : » Alle Körper werden durch Erwärmung ausgedehnt . «

Die Annahme einer molekularen Repulsion und Attraction ist entbehrlich . Doch
es könnte scheinen , als sei dieses Ergebnis noch nicht gegen alle Einwände gesichert . » Wo
bleibt denn « , so könnte Jemand fragen , der das Kapitel von den allgemeinen Eigenschaften der
Körper gläubig aufgenommen hat , » die Wirkung der Repulsionskraft ? Kann sie denn zulassen ,
dass im Zustande der absoluten Kälte die Körperteilchen einander bis zur Flächenberührung
genähert werden ? « Dieser Frage gegenüber kann man die Gegenfrage thun , was denn die
Repulsionskraft sei . Die früheren Physiker waren zur Erklärung ihnen unverständlicher Erschei¬
nungen schnell bereit , sich mit einem geheimnisvollen Wort aus der Verlegenheit zu helfen . Es
ist eine unbestreitbare Thatsache , dass die Körper ihrer Zusammendrückung sich widersetzen ;
zur Erklärung dieses Widerstandes war man aus Mangel an Gründen mit der Behauptung bei
der Hand , dass die Moleküle überhaupt niemals einander bis zur Berührung nahe kommen ,
weil sie eine mit der Annäherung wachsende , durch den leeren Raum in die Ferne wirkende
abstossende Kraft haben . Andrerseits sah man wieder , dass die festen Körper auch einer
Trennung ihrer Bestandteile sich mit einer gewissen Stärke widersetzen , und zur Erklärung hierfür
hatte man wieder eine allen Atomen innewohnende in die Ferne wirkende , gleichfalls mit
der Annäherung wachsende Anziehungskraft . Wie beide Kräfte sich mit einander vertragen
sollen , ist schwer zu fassen , aber absolut unbegreiflich und aller sinnlichen Erfahrung widersprechend
isf eine Wirkung von Stoff zu Stoff durch den leeren Raum . Mit Rücksicht auf Sonnen - und Sirius¬
weiten hat man allmählich , wenigstens in der Lehre vom Licht und von der Wärme , zur Annahme
des die Stösse vermittelnden Äthers sich bequemt , aber bei den molekularen Abständen , die
doch auch Entfernungen sind und durch die Leere führen , können sich Viele noch nicht von
dem Glauben an geheimnisvoll und seelisch in die Ferne wirkende Kräfte trennen . Machen
wir zunächst entschlossen mit der Repulsionskraft in unserer Vorstellung ein Ende . Es giebt
keine Repulsionskraft . Die Körper wi derstehen einer Verringerung ihres Volumens ,
weil sie warm sind , die Wärme ist die entschleierte Repulsionskraft .
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Aber wir haben in unsrer Vorstellung von der Wärme zugleich eine Lösung des Rätsels
der Anziehungskraft , beziehungsweise des Zusammenhalts oder der Cohäsion der Körper . Der
Zusammenhalt der Moleküle wird durch die ringsum von allen Seiten auf sie loshämmernden
Stösse der Ätheratome bewirkt , so dass sie nur durch eine Erhöhung der lebendigen Kraft
ihrer Schwingungen weiter auseinander gerückt werden können . Die festen Körper wider¬
setzen sich also ihrer Ausdehnung , weil sie noch nicht wärmer sind , als sie sind .
Damit ist auch die Annahme einer besonderen Attractionskraft überflüssig geworden .

Bei dieser Schilderung des die Erwärmung eines Körpers begleitenden Vorganges haben
wir der Einfachheit wegen immer nur die Stösse der freien Ätheratome als bewegende Kraft ins
Auge gefasst . Mit dieser Beschränkung könnten wir aber bloss an die an den Grenzen der
Atmosphäre befindlichen Körper denken und müssten die uns näher liegenden und uns zunächst
umgebenden Körper ganz unbeachtet lassen . Offenbar aber macht es durchaus keinen Unter¬
schied , ob die Wärme erzeugenden Stösse von Ätheratomen allein ausgehen , oder ob , wie es
z . B . bei der eine kalte Eisenkugel umgebenden warmen Luft , oder einem Ölbade , oder glühenden
um die Kugel gehäuften Kohlen der Fall ist , zu den Ätherstössen noch die Stösse der umgebenden
Körpermoleküle dazu kommen . Jmmer ist mit der Ei wärmung auch eine Vergrösserung des
Volumens verbunden , und umgekehrt .

Zum Schluss dieser Betrachtung ist es nur noch wichtig , Folgendes zu bemerken : Durch
die Ausdehnung eines Körpers wird wegen der dabei erfolgenden Überwindung eines
Aussendrucks ( gemeinhin Luftdruck genannt ) Arbeit geleistet , so dass nicht alle für die
Erwärmung verbrauchte Arbeit der Erhöhung der , bloss durch die Schwingungsenergie
der Moleküle bedingten , Temperatur zugute kommt . Umgekehrt wird aber auch bei der
durch Abkühlung bewirkten Zusammenziehung durch die vom Aussendruck geleistete Arbeit ein
gewisses Quantum von lebendiger Kraft , das der für die Ausdehnung verwandten Arbeit gleich
ist , in Wärme verwandelt : es wird also , wenn ein Körper nach einander in seiner Ausdehnung
um gleich viel zu - und abnimmt , an der Summe der lebendigen Wärmekräfte des Körpers und
seiner Umgebung nichts geändert . Im Folgenden wird das durch die Ausdehnung in Form von
geleisteter Arbeit verbrauchte Wärmvermögen noch eingehender betrachtet werden .

Mit der bis zu einer gewissen Grenze getriebenen Vergrösserung des Volumens
tritt auch eine Änderung des Aggregatszustandes ein . Indem die Moleküle eines Körpers
mit zunehmender Wärme immer weiter auseinander rücken , kann es nicht ausbleiben , dass sie
durch die gegenseitigen Stösse und die Stösse des Äthers ausser zu stärkeren Schwingungen auch
zu drehenden Bewegungen angeregt werden . Dadurch wird freilich für eine kurze Zeit die
Zunahme der Intensität der Wärmeschwingungen unterbrochen , vielleicht auch die Gesamtsumme
ihrer lebendigen Kräfte gemindert , aber diese Verminderung wird sofort durch den wegen der
Enge des Raums unvermeidlichen Zusammenstoss der sich drehenden Moleküle und die dadurch
bewirkte Verminderung oder Vernichtung der lebendigen Kraft der Drehung und die andrerseits
durch eben diesen Stoss erhöhte Schwingungsenergie wieder ausgeglichen , so dass die Summe der
lebendigen Wärmekräfte zwar in zitterndem Aufundniederschwanken , aber doch im Ganzen in
steigender Tendenz begriffen ist . Es ist aber auch der Fall denkbar , dass trotz fortwährend von
aussen erfolgender Anregung die lebendige Kraft , welche zur Erhöhung der Schwingungsenergie hätte
dienen können , bei einem Teil der Moleküle sich in Erzeugung drehender Bewegungen erschöpft ,
und dass deshalb die Temperatur dieser Moleküle eine Zeit lang unverändert stehen bleibt . * )
Dieser Fall kann naturgemäss nur dann eintreten , wenn einzelne sich drehende Moleküle sich
bereits genügend Raum verschafft haben , so dass sie trotz ihres Hinundherschwingens einander
nicht in den Weg kommen . Da zur Fortpflanzung der Wärme durch die schwerfälligen Moleküle

* ) Wenn die Wärmezufuhr eine sehr energische ist , so wird der im Folgenden beschriebene Vorgang der
Wärmebindung verdunkelt : es steigt dann die Temperatur der entstandenen Flüssigkeit , noch ehe die Schmelzung der
bisher fest gebliebenen Teile des Körpers ganz beendet ist . Es ist wol hier der Ort , die in den meisten Lehrbüchern
aufgestellte Behauptung zu bekämpfen , dass das aus Eis entstandene Schmelzwasser so lange auf der Gefriertemperatur
stehen bleibe , bis auch der letzte Rest des Eises geschmolzen ist . Wer in einem Glaskolben vor den Schülern diesen
Versuch anstellt , hat lächerliches Mislingen zu fürchten : er gelingt nur bei sehr allmählicher Erwärmung und indem
man das Eis durch ein darüber gelegtes Drahtgewebe auf dem Boden festhält .
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eine merkliche Zeit gehört , und deshalb im Allgemeinen nicht alle Teilchen eines von aussen
her erwärmten Körpers dieselbe Temperatur haben , so trägt in einem solchen Fall die zugeführte
Wärme nur bei den noch nicht sich frei drehenden Molekülen zu einer Temperaturerhöhung bei ;
es wird dadurch die Schwingungsweite derselben so viel vergrössert und ihnen dadurch so viel
freier Raum verschafft , bis auch sie sich ohne Anstoss drehen können . In diesem neuen Zustand
der Aggregation ist der Körper flüssig : jedes einzelne Molekül hat so viel Raum zur Bewegung ,
dass ein von aussen kommender mechanischer Eingriff die Moleküle aufs leichteste verschieben
und ins Innere des Körpers eindringen kann . Dabei sind die Moleküle zugleich in schwingender
und drehender Bewegung begriffen .

Hört die äussere Wärmewirkung auf, und ist umgekehrt der flüssige Körper der Ein¬
wirkung einer kälteren Nachbarschaft ausgesetzt , so vermindert sich zunächst die Schwingungsweite
der am stärksten beeinflussten Moleküle , sie rücken dadurch einander so nahe , dass sie beim
Schwingen an einander stossen und dabei an Drehungsenergie einbüssen ; durch die ver¬
loren gegangene lebendige Kraft der Drehung aber wird die im Augenblick vorher verlorene
Schwingungsenergie ersetzt , mit den andern Molekülen erfolgt nach und nach das Gleiche , und so
behält der Körper trotz fortwährend nach aussen abgegebener Wärme eine Zeit laug dieselbe
Temperatur , bis er endlich durch und durch die freie Rotation und leichte Verschiebbarkeit der
Moleküle verloren hat und wieder fest geworden ist .

Die beim Flüssigwerden trotz der eine Zeit lang stehen bleibenden Temperatur fort¬
während aufgenommene und nach unsrer Theorie durch die Drehungserregung consumierte , als
solche ganz verloren gegangene Wärme nannte man bisher latent oder gebunden :
umgekehrt sagte man , dass die beim Festwerden eines flüssigen Körpers durch Vernichtung
drehender Bewegung erzeugte und deshalb ohne Erniedrigung der Temperatur des Körpers
fortwährend nach aussen abgegebene Wärme wieder frei gewordene Wärme sei . Eine auf
klare Anschauung hinzielende Erklärung des Vorganges hat man meines Wissens bisher nicht zu geben
versucht , man begnügte sich mit der Redewendung , die latente Wärme werde durch Überwindung
innerer Widerstände beim Übergang aus demfesten in den flüssigen Aggregatszustand consumiert ,
ohne sich zu fragen , woher denn beim umgekehrten Vorgange die frei gewordene Wärme stammt .

Trotz der leichten Verschiebbarkeit hat jede Flüssigkeit bei jeder Temperatur
ein entsprechendes bestimmtes Volumen . Wegen der höchst leichten Verschiebbarkeit seiner
Moleküle bedarf ein flüssiger Körper , wenn er nicht durch die auf ihn einwirkenden Kräfte nach
verschiedenen Richtungen zerfliessen soll , im Allgemeinen der festen Wände eines ihn ein -
schliessenden Gefässes . Füllt er das Gefäss nicht aus , so hat er infolge des schon wiederholt
erwähnten Aussendruckes eine gegen die Druckrichtung senkrechte , nahezu ebene freie Begrenzungs¬
fläche . Die Stelle der festen Wand kann aber auch eine andere Flüssigkeit vertreten , und in
diesem Falle ist die Begrenzungsfläche nahezu kugelförmig ; eine weitere Ausführung dieser
Betrachtungen gehört in die Hydrostatik , und wir halten hier nur das fest , dass jede Flüssigkeit
ein ihrer jedesmaligen Temperatur genau entsprechendes Volumen hat . Mit diesem Satz stimmt
auch die Erfahrung überein , dass zwei aus derselben Flüssigkeit gefertigte Thermometer , nahe
bei einander in eine Flüssigkeit eingesenkt , immer verhältnisgleiche Volumina der thermometrischen
Substanz zeigen . Dies könnte nicht der Fall sein , wenn die thermometrischen Flüssigkeiten
unabhängig von ihrer Temperatur bald dieses , bald jenes Volumen hätten . Es ist überflüssig
zu wiederholen , dass auch bei Flüssigkeiten das Volumen mit zunehmender Wärme wächst : die
Gründe dafür sind dieselben , wie sie früher als allgemein gültig vorgetragen wurden . * )

* ) Dass die vorgetragene Theorie nicht alle über die Veränderung des Volumens gemachten Beobachtungen
erklärt und namentlich , abweichende Vorgänge beim Erstarren ungerechnet , das dem Ausdehnungsgesetz geradezu
widersprechende Verhalten des Wassers , indem dieses erst bei etwa - (- 4° Celsius seine höchste Dichtigkeit erreicht ,
ebenfalls ganz unerklärt lässt , dürfte noch kein hinreichender Grund sein , die ganze Theorie zu verwerfen . Vielmehr
ergiebt sich daraus nur die Aufforderung , das abweichende Verhalten des Wassers immer wieder durch Experimente
der verschiedensten Art zu erforschen . Mit Rücksicht auf eine von v . Tschudi in seinem » Thierleben der Alpenwelt « über
die Eigenschaften des Gletschereises gemachte Bemerkung wäre es nicht undenkbar , dass von der erwähnten Temperatur an
abwärts eine erhöhte Sauerstoffabsorption das Volumen des Wassers dem Ausdehnungsgesetz entgegen vergrösserte , und dass
bei der entgegengesetzten Bewegung der Temperatur das Volumen des Schmelzwassers durch Sauerstoffabgabe kleiner würde .
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Verdunstung einer Flüssigkeit . Bei der Erwärmung einer Flüssigkeit treten noch
andere Vorgänge ein , als wir bei festen Körpern zu beobachten hatten . Als erste Besonderheit
haben wir schon das Vorhandensein drehender Bewegungen der Moleküle erkannt , zu ihr
kommt als zweite die Möglichkeit fortschreitender Bewegungen hinzu . Ein schwingendes
Molekül kann durch die auf dasselbe wirkenden Stösse veranlasst werden , unter Aufgabe dieser
Bewegungsart mit einer gewissen Geschwindigkeit geradlinig und vielleicht auch dabei rotierend
weiter zu gehen . In den meisten Fällen wird es bald an ein anderes Molekül anprallen und
dadurch von seinem Wege abgelenkt werden , vielleicht auch seine fortschreitende Bewegung
ganz einbüssen , und es ist überflüssig , durch Wiederholung von früher Gesagtem zu zeigen , dass
durch die Einleitung einer fortschreitenden Bewegung die Wärmeenergie der ganzen Masse für
eine kurze Zeit gemindert , durch Hemmung derselben aber wieder vergrössert wird . Auch hier
geht trotz zitternden Aufundniederwogens doch im Allgemeinen die Temperatur des Ganzen
aufwärts . Doch ist es in besonderen Fällen , zumal wenn das Molekül nahe der freien Begrenzungs¬
fläche liegt , nicht ausgeschlossen , dass dasselbe ohne Anstoss seinen Weg hinaus ins Freie findet , und
dann hat sein Zusammenhang mit den übrigen Molekülen der Flüssigkeit ein Ende . Allerdings
könnte es draussen durch Stösse fremder sich dort herumtreibender Moleküle sofort wieder
glücklich zurückgeworfen werden und durch Beiseiteschieben von Ätheratomen wieder seinen
Zusammenhang mit der Flüssigkeit gewinnen , doch dürfte dies nur selten und ausnahmsweise
geschehen . Der hier beschriebene Vorgang hat den Namen Verdunstung . Diese erfolgt
natürlich um so leichter , je höher die Temperatur der Flüssigkeit ist , weil dann die Moleküle
weiter auseinanderstehen .

Verdunstung fester Körper . Ein der Verdunstung ähnlicher Vorgang kann auch
bei einem festen Körper erfolgen . Wird derselbe sehr energisch durch Strahlung erwärmt ,
so können nahe der Oberfläche die intermolekularen Ätheratome in kurzer Zeit eine so
grosse Schwingungsenergie erreichen , dass sie , trotzdem sie weniger dicht bei einander
stehen als die Aussenatome , die schwächeren obschon zahlreicheren Stösse , welche von
aussen das vor ihnen befindliche Molekül wie einen Schild treifen , durch ihre stärkeren obschon
an Zahl geringeren Gegenstösse auf dessen Innenseite überbieten und das Molekül abbröckeln
machen . Sofort aber dringen jetzt Ätheratome von aussen seitwärts ein , und eine Rückkehr des
Moleküls zu seinen Genossen ist unmöglich ; höchstens kann es noch wie ein Sandkorn der Düne
eine Zeit lang durch den Anprall der Ätherwogen in der Nähe des früheren Sitzes gehalten
werden . ( Verdunstung des Eises im Schatten bei Frosttemperatur , Kampher , eigentümlicher
Geruch mancher Metalle etc . )

Eine Abstossung der an der Oberfläche befindlichen Moleküle tritt unter gleichen
Umständen wie bei festen Körpern natürlich auch bei Flüssigkeiten ein , aber die Verdunstung
ist bei diesem Aggregatszustande nicht blos auf die Oberflächenmoleküle beschränkt .

Wärmeverlust durch Verdunstung . Neben dem Verlust an Masse , den ein flüssiger
oder fester Körper bei der Verdunstung erfährt , tritt zugleich ein Wärmeverlust ein . Die durch
die Ausstossung eines Moleküls geleistete Arbeit ist für die zurückgebliebene Flüssigkeit in der
Form von Wärme verloren und kann nicht wieder ersetzt werden . Ein entsprechender Verlust
wiederholt sich mit der Ausstossung jedes folgenden Moleküls , und so verschwindet fortwährend
ein Teil der von der Wärmequelle aufgewandten Arbeit , ohne dass die Temperatur der Flüssig¬
keit entsprechend erhöht würde . Auch hier nennt man die verloren gegangene Wärme latent ,
obschon sie nicht blos verborgen , sondern wirklich verschwunden ist . Ist keine äussere Wärme¬
quelle da , so geht die Verdunstung auf Kosten der von der Flüssigkeit bereits erreichten
Temperatur vor sich , d . h . die Temperatur geht zurück .

Sieden . Von der Verdunstung nicht wesentlich verschieden ist der Vorgang des
Siedens . Mit steigender Temperatur werden immer mehr Moleküle der Flüssigkeit zu fort¬
schreitender Bewegung angeregt , und die dadurch hervorgebrachten Stösse werden immer gewal¬
tiger , so dass ganze Säulen der Flüssigkeitsmasse in auf- und niederschwankende Bewegung
geraten : aus immer grösserer Tiefe unter der Oberfläche gelingt es einzelnen Molekülen , den
Weg ins Freie zu finden , bis endlich diese Möglichkeit auch für einzelne Moleküle und Molekül -
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gruppen des Grundes des Gefässes sich eröffnet , mit um so deutlicher sichtbarem Erfolge , wenn ,
wie es meistens der Fall , die Wärmequelle unter dem Boden des Gefässes sich befindet . Aber
niemals werden alle Moleküle zu gleicher Zeit entfesselt . Durch jedes hinausgestossene Molekül
geht die von der Wärmequelle auf dasselbe verwandte Arbeit verloren , ohne durch Rückver¬
wandlung in Wärme zur Erhöhung der Temperatur der noch zurückgebliebenen Moleküle beitragen
zu können . Die Temperatur bleibt deshalb bei diesen letzteren nahezu auf derselben Höhe
oder schreitet doch nur langsam vorwärts , bis endlich alle Moleküle in Freiheit gesetzt sind . Es
ist erklärlich , dass für die unterhalb der Oberfläche befindlichen Moleküle die Möglichkeit , die
über ihnen lagernden Genossen mit emporzuschleudern , ausser von der Temperatur auch von
dem Drucke abhängt , der von aussen auf der Flüssigkeit lastet . Daher tritt eine Ver dunstung
bei jeder Temperatur ein , ein Sieden nur , wenn die Temperatur eine gewisse
Höhe erreicht hat , und zwar muss die Temperatur bei constantem Aussendruck um so höher
sein , je tiefer unter der Oberfläche das Sieden eintreten soll . ( Erklärung der Thätigkeit der
isländischen Geiser .)

Hierin liegt auch die Erklärung der beim Sieden des Wassers zu beobachtenden
Erscheinung , dass , wenn das Wasser Luft enthält , die Dampfbildung znnächst rings um die
Luftblasen herum beginnt : jede Luftblase schafft im Innern des Wassers ein Stück freier Ober¬
fläche . Wird die Luft aus dem Wasser durch wiederholtes Kochen ausgetrieben , so steigt die
Siedetemperatur weit über die gewöhnliche Höhe . (Donny ' s Versuch . )

Allgemeine Bemerkung . Der Siedevorgang ist die öinzige Gelegenheit , wo unsern
für die Beobachtung des Kleinsten nicht beanlagten Augen ein Einblick in die das Wesen der
Wärme umgebenden Geheimnisse gestattet wird , so dass jedem unbefangenen Beobachter die
Vermutung sich aufdrängen muss , dass Wärme eine Bewegung ist . Was wir sonst thatsächlich
und erfahrungsmässig von der Wärme wissen , sind gewisse unabhängig von der Theorie der
innern Vorgänge durch Erfahrung gefundene Gesetze . Namentlich hat man als unzweifelhaft
erkannt , dass für jeden Stoff die Änderung des Aggregatszustandes bei Gleichheit der äussern
Umstände genau bei unwandelbaren , jedem Stoff eigentümlichen Temperaturen erfolgt , und dass
bei jeder wiederkehrenden Temperatur auch das Volumen jedes Körpers immer wieder dasselbe
ist . Diese strenge Gesetzmässigkeit lässt vermuten , dass erstlich die Zahl und Gruppierung und
das Massenverhältnis der Moleküle und der intermolekularen Ätheratome bei jedem Körper genau
bestimmt und nirgends dem Zufall überlassen ist , und dass deshalb zweitens die von jedem
Molekül und jedem Ätheratom ausgeführten Bewegungen genau nach den Gesetzen der Bewegung
auf streng bestimmten Bahnen erfolgen . Doch ist eine Beantwortung der darauf bezüglichen
Fragen für jetzt noch ganz unmöglich .

Gasform . Im Zustande der vollkommenen Zerstreuung der Moleküle ins Äthermeer ,
so dass jedes derselben von allen Seiten von gleich dicht bei einander stehenden Ätheratomen
umgeben ist , heissen dieselben gasförmig . Die Erwärmung vermag also die Körper aus dem
flüssigen und festen in den gasförmigen Aggregatszustand überzuführen . Die Gasform
ist vermutlich der Urzustand der Materie . Bei den auf der Erde und den übrigen Welt¬
körpern sich vorfindenden Gasen hat man nicht zu fragen , aus welchen festen und flüssigen
Körpern dieselben durch Erwärmung entstanden sind , sondern viel näher liegend und schwerer
zu beantworten ist die umgekehrte Frage , durch welche Vorgänge sich die festen und flüssigen
Körper aus der Gasform gebildet haben mögen .

Was wird aus dem ausgestossenen Molekül ? Grenze der Atmosphäre . Das
durch Verdunstung oder Sieden ins Äthermeer hinausgestossene Molekül muss nach dem Gesetz
der Trägheit in der einmal angenommenen Richtung mit sich gleich bleibender Geschwindigkeit
so lange weitergehen , bis es auf ein Hindernis , entweder ein anderes sich bewegendes Molekül ,
oder ein Ätheratom stösst , und dadurch wird seine Bewegung inbezug auf Richtung und
Geschwindigkeit streng nach mechanischen Gesetzen in bestimmter Weise abgeändert . So irrt
es bei sich wiederholenden Stössen in endlosem Wechsel auf bald kurzen bald langen Strecken ,
schnell und wiederum langsam , stets ruhelos dahin . Wird es dabei etwa immer weiter hinaus
in den Ätherocean verschlagen , wo die Wärmeschwingungen der Ätheratome schwächer sind , so
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wird es durch diese auch schwächer gestossen , die Grösse seiner Bewegung nimmt immer mehr
ab , und es erreicht endlich , indem es nur noch in einem kleinen Bezirk herumgeführt wird , eine
Art von Ruhe , die freilich niemals vollständig sein kann . Damit ist vielleicht auf die viel erörterte
Frage wegen der Grenze der Atmosphäre eines Weltkörpers eine nicht ganz unzutreffende
Antwort gegeben .

Was geschieht , wenn viele Gasmoleküle in einem von allen Seiten begrenzten
Raum eingeschlossen sind ? Stellen wir uns vor , dass ein flüssiger Körper unter der Einwirkung
einer äussern Wärmequelle in einem ringsum geschlossenen Raum verdunste oder siede und
dadurch eine immer grösser werdende Zahl von Gasmolekülen in diesen Raum hinausschleudere .
Die Teilchen der festen Wand sind natürlich so eng zusammengerückt zu denken , dass sie den
Gasmolekülen keinen Durchgang gestatten ; ausser diesen aber enthält der Raum eine vielmal
grössere Zahl von schwingenden Ätheratomen , denen gleichfalls durch die intermolekularen Atome
der Wand der Ausweg versperrt ist . Da ein Molekül ein Ätheratom an Masse und Volumen
vielmal übertrifft , so werden die Gasmoleküle jedesmal , wenn sie unter sich zusammenstossen ,
viel kräftiger angegriffen , als wenn sie Stösse von Ätheratomen empfangen , jeder Stoss der ersten
Art bewirkt also ein verhältnismässig bedeutendes Auseinanderprallen der Moleküle , so dass eine
längere Zeit vergeht , bis wieder eine Begegnung von Molekül und Molekül erfolgt . In dieser
Zwischenzeit nun ist ein solches Molekül nur den zwar schwächeren , aber viel zahlreicheren , von
allen Seiten kommenden Stössen der Ätheratome ausgesetzt , dadurch wird es aus seinem unge¬
stümen Drang in die Ferne allmählich sanft in einen kleineren Kreis seiner Bewegung hinein¬
genötigt , den andern Molekülen ergeht es nicht anders , und so werden sie vor einem Zusammen -
stoss mit ihren Genossen immer mehr bewahrt : der schliessliche Erfolg ist der , dass alle
Moleküle möglichst gleichmässig über den ganzen Raum verteilt sind . Durch die
fortgesetzte Verdunstung wird freilich die Gleichmässigkeit immer wieder gestört , aber wir können
ja den Fall annehmen , dass bereits die ganze Flüssigkeit in die Gasform übergegangen sei .
Zwischen den schwingenden Ätheratomen in schöner Regelmässigkeit gruppiert , werden nun die
Gasmoleküle , welche eine Zeit lang das Schwingen ganz verlernt hatten , wieder zu den den
Wärmezustand charakterisierenden Schwingungen veranlasst und verstärken durch ihre Maase
mächtig die Stosswirkung der Ätheratome auf die umgebende Wand . Dabei darf man nicht
etwa meinen , dass in der Übergangszeit die wärmeerzeugende Wirkung der äussern Wärmequelle
verloren gegangen wäre , denn was die Moleküle an fortschreitender Bewegungsquantität nach
und nach einbüssten , das kam zunächst der durch jeden Zusammenstoss verstärkten Schwingungs¬
energie der Ätheratome zugute , und nur durch diese Kräftigung waren dieselben imstande , von
ihrer lebendigen Schwingungskraft wiederum einen Teil an die in Schwingungen zu versetzenden
Moleküle abzugeben : während des ganzen Übergangszustandes vollzog sich also eine unausgesetzte
Folge von Verschiebungen und Ausgleichen , und es trat nicht nur kein Verlust im Wärmevermögen
ein , dasselbe nahm vielmehr durch die aus der Flüssigkeit fortwährend neu übernommenen
Moleküle wegen der in ihrer fortschreitenden Bewegung mit übernommenen lebendigen Kraft
ununterbrochen zu . Ist alle Flüssigkeit in die Gasform übergeführt , so kommt die äussere
Wärmeanregung der Verstärkung der Schwingungsenergie der Gasmoleküle direkt zustatten .

Die Stösse der eingeschlossenen Gas - und Äthermasse erhöhen teils die Temperatur
der Wand , teils üben sie einen gleichmässig auf die Wandfiäche verteilten nach aussen gerichteten
Druck , der , wenn die Wand verschiebbar und dehnbar wäre , eine Ausdehnung des Raumes
hervorbringen würde und deshalb den Namen Expansivkraft hat . Bleiben Gas und Wand
fortwährend gleich warm , so dass die Wärmewirkungen beiderseits einander das Gleichgewicht
halten , so hat eine Erhöhung der Temperatur des Gases nur eine Erhöhung der
Expansivkraft zur Folge , und umgekehrt .

Zusammenfassende Wiederholung der das Volumen betreffenden Eigenschaften der
festen Körper , Flüssigkeiten und Gase . Ein fester Körper hat ein der Zahl seiner Moleküle
und seiner Temperatur entsprechendes Volumen und hat in sich die Kraft , den von ihm ein¬
genommenen Raum nach Gestalt und Grösse zu behaupten .
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Ein flüssiger Körper hat ein der Zahl seiner Moleküle und seiner Temperatur ent¬
sprechendes Volumen , bedarf aber , um in dem von ihm eingenommenen Raum zu bleiben , des
Halts durch eine unten und an den Seiten ihn einschliessende Wand .

Ein Gas kann nur in einem es von allen Seiten einschliessenden Gefäss zusammen¬
gehalten werden und hat kein der Zahl seiner Moleküle und seiner Temperatur entsprechendes ,
sondern jedes beliebige ihm aufgenötigte Volumen , übt aber im Zusammenhang damit
auf jedes Flächenstück der Gefässwand einen der Grösse des Flächenstücks proportionalen Druck aus .

Zusammenhang zwischen der Temperatur und dem Volumen eines Gases bei
gleich bleibender Masse und gleich bleibender Expansivkraft . ( Gay - Lussacsches Gesetz .)
Nach dem zuletzt Gesagten kann von der Ausdehnung eines Gases durch Erwärmung an und
für sich nicht die Rede sein . Wenn man trotzdem sagt , dass auch alle Gase durch Erwärmung
ausgedehnt werden , so ist dabei immer stillschweigend vorausgesetzt , dass trotz der Erwärmung
die Expansivkraft des Gases oder , was ebenso viel bedeutet , der von der Gefässwand auf das
Gas ausgeübte Druck derselbe bleiben soll . Es ist also dazu ein in seinem Rauminhalt ver¬
änderliches Gefäss erforderlich , als welches z . B . eine schlaffe Tierblase dienen könnte . Wegen
der Einfachheit der Anschauung wollen wir ein innen cylindrisches Gefäss mit geschlossenem
Boden wählen , in welchem ein gasdicht schliessender Stöpsel ohne Reibung sich bewegen kann .
Diese Voraussetzung ist nahezu , wenn auch nicht vollkommen genau , bei einer engen Glasröhre
erfüllt , in welcher ein kurzer Quecksilberfaden sich hin - und herschieben lässt . Es sei also eine
bestimmte Gasmenge in einem sich in eine solche Röhre fortsetzenden Glasgefäss eingeschlossen .
Auf dem Quecksilberfaden lastet der äussere Luftdruck : soll also keine Bewegung desselben ein¬
treten , so muss ein diesem gleicher Druck von dem eingeschlossenen Gase auf jedes dem Quer - B
schnitt der Röhre gleiche Flächenstück der Innenwand ausgeübt werden ; wir haben somit , so lange
der Faden still steht , eine genaue Kenntnis der Grösse der Expansivkraft des Gases . Wird aber die
Gasmasse erwärmt , so erhöht sich ihre Expansivkraft , und es tritt eine Verschiebung des Quecksilber¬
fadens ein , so lange bis durch den grösser gewordenen Raum die Expansivkraft wieder zur
Gleichheit mit dem Aussendruck zurückgekehrt ist . Wird nun die Erwärmung so bewerkstelligt ,
dass dabei das Gefäss von aussen her die gleiche Temperaturerhöhung erfährt , so wird die ganze
dem Gase zugeführte Wärme lediglich dazu benützt , einerseits die Schwingungsenergie der Gas¬
moleküle zu erhöhen , andrerseits den Quecksilberfaden um eine gewisse Strecke weiterzuschieben ,
welche letztere Arbeit sich aus der Grösse des Querschnitts der Röhre und dem gerade herschenden
Luftdruck genau berechnen lässt . Wird der Gasmasse von Neuem , unter gleichen Bedin¬
gungen wie vorher , ein gewisses Wärmequantum zugeführt , so wird wieder einerseits die
Schwingungsenergie der Moleküle erhöht , andrerseits die Verschiebung des Quecksilberfadens
bewirkt , welche zweite Arbeitsleistung wegen des in der kurzen Zeit nicht geänderten Luftdrucks zur
ersten sich verhält , wie die zweite Verschiebung zur ersten Verschiebung oder auch wie der
zweite Zuwachs des Gasvolumens zum ersten Zuwachs . Da nun aber anzunehmen ist , dass das
Verhältnis der beiden Leistungen , welche jede Wärmezuführung bewirkt , jedesmal dasselbe ist ,
so ist die Erhöhung der Schwingungsenergie der durch das Verschieben des Quecksilberfadens
geleisteten Arbeit proportional , folglich entsprechen gleichen Temperaturerhöhungen des Gases gleiche
Zunahmen seines Volumens . Damit sind wir bei dem in der Einleitung erwähnten Satze angelangt :
Alle Gase werden durch Erwärmung unter gleichem Druck gleichmässig aus¬
gedehnt . Wir werden nachher sehen , wie sich dieses wichtige , zuerst von Gay - Lussac aus¬
gesprochene Gesetz , freilich nur auf einem Umwege , auch experimentell erschliessen lässt .

Zusammenhang zwischen dem Volumen eines Gases und seiner Expansivkraft bei
unveränderter Masse und Temperatur . Mariottesches Gesetz . Man kann das in einem
Gefäss eingeschlossene Gas durch einen gasdicht ohne Reibung gehenden Stempel zusammen¬
drücken . Zu diesem Zweck braucht man nur eine lange , an dem einen Ende geschlossene
Glasröhre in Form eines U so zu biegen , dass der offene Schenkel den geschlossenen an Länge
etwas übertrifft . Wenn man genaue Versuche und Messungen anstellen will , so ist darauf zu
sehen , dass der geschlossene Schenkel im Innern genau cylindrisch sei . Bei dieser einfachsten
Form des Apparats kann man freilich nur mit atmosphärischer Luft arbeiten , es genügt aber die
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Anbringung eines Hahns als Verschluss des kürzeren Schenkels , um auch mit jedem andern
Gase Versuche anstellen zu können . Stellt man die Röhre senkrecht mit der Öffnung nach oben
und giesst in den offenen Schenkel ein wenig Quecksilber , so sammelt sich dasselbe an der
Biegungsstelle des Rohrs und sperrt das im kürzeren Schenkel enthaltene Gas ab . Durch Zugiessen
von mehr Quecksilber wird nun dasselbe zusammengepresst und zugleich erwärmt . Wir wollen
nun aber nicht etwa den Versuch wirklich anstellen , sondern die weitere Entwicklung des Vorgangs ,
lediglich auf unsre Wärmetheorie gestützt , in Gedanken verfolgen . Wir warten also in Gedanken
so lange , bis durch Wärmeabgabe an das Gefäss und nach Aussen die Temperatur des zusammen¬
gedrückten Gases die gleiche ist , wie sie anfänglich war : offenbar wird wegen der dabei stetig
zurückgehenden Expansivkraft das Volumen des Gases noch stetig abnehmen , bis die verlangte
Temperatur erreicht ist . Nehmen wir , um einen bestimmten Fall vor uns zu haben , an , das Gas
sei schliesslich auf die Hälfte des ursprünglichen Volumens zusammengepresst . Gesetzt , die Zahl
der Gasmoleküle wäre 2n und p eine in n ohne Rest enthaltene Zahl . Wenn wir nun den
gegenwärtig von dem Gase eingenommenen Raum in p gleiche Teile teilen könnten , so würden
wir in jedem Raumteil doppelt so viel Moleküle und mit gleicher Schwingungsenergie thätig finden ,
als wenn wir den ursprünglichen Raum in ebenso grosse , also 2p gleiche Teile geteilt und die
Zahl der Moleküle eines Raumteils festgestellt hätten . Daher muss auch die von ihnen ausgeübte
Expansivkraft jetzt doppelt so gross sein , als sie früher war . Das hierin enthaltene Gesetz lautet
allgemein : Die Expansivkraft eines Gases ist bei gleichbleibender Temperatur
dem Volumen umgekehrt proportional . Dasselbe ist zuerst von Mariotte und Boyle durch
Versuche erkannt worden .

Ausdehnungsgesetz der festen Körper . Wir verlassen auf kurze Zeit die Betrachtung
der Gase und kehren nochmals zu den festen Körpern zurück , um eine früher angekündigte
Untersuchung zu Ende zu führen . Wir haben gesehen , dass die einem festen Körper zugeführte
Wärme einerseits zur Erhöhung der Schwingungsenergie seiner Moleküle , andrerseits , wegen der
dabei erfolgenden Ausdehnung , zur Leistung einer Arbeit verwendet wird . Stellen wir uns der
Einfachheit wegen vor , die Mittelpunkte der Bahnen , welche die Moleküle schwingend durchlaufen ,
seien geradlinig in gleichen Abständen von einander gestellt , und der Körper habe die Gestalt
eines rechtwinkligen Parallelepipeds und stehe fest auf einer Seite als Grundfläche : auf den drei
von einer Ecke ausgehenden Kanten mögen a , b , c Moleküle stehen . Nehmen wir zur Erleichterung
der Anschauung einen ungeheuer vergrösserten Massstab und denken wir uns die Moleküle je
einen Meter auseinander . Vergrössert sich nun durch Zuführung einer bestimmten Wärmequantität
die Schwingungsweite jedes Moleküls um 1 mm , so muss , von der Grundfläche ab aus gezählt ,
jedes Molekül der ersten Parellelschicht um 1 mm , jedes Molekül der zweiten um 2 mm , der
dritten um 3 mm u . s . f. , endlich jedes Molekül der c ten Schicht um c mm verschoben werden .
Die Summierung der einzelnen Verschiebungen ergiebt nun mit Rücksicht darauf , dass c sehr gross
ist , als gleichwertig mit dieser Arbeitsleistung die Verschiebung sämtlicher Moleküle um -̂ mm .
Da aber die Ausdehnung des Parallelepipeds nach allen Seiten erfolgt , so ist , wenn wir die
Grundfläche ac als fest ansehen , auch eine Verschiebung sämtlicher Moleküle je um -g - mm und
endlich noch , für bc als feste Grundfläche , die Verschiebung sämtlicher Moleküle um ~ mm zu
leisten . Es muss also im Ganzen eine gleiche Arbeit geleistet werden , wie zur Hebung des
Körpergewichts vermehrt um den auf ab lastenden Luftdruck auf die Höhe 4 mm , desgleichen
zur Hebung dieses Gewichts vermehrt um den auf ac lastenden Luftdruck auf die Höhe -̂ mm ,
endlich zur Hebung dieses Gewichts vermehrt um den auf bc lastenden Luftdruck auf die Höhe
~ mm erforderlich ist .

Werde dem Körper nun von Neuem eine ebenso grosse Wärmemenge wie vorher
zugeführt und nehmen wir , was wol natürlich und erlaubt ist , an , dass sich die Wirkung davon
auf die Erhöhung der Schwingungsenergie und auf die Ausdehnungsarbeit nach demselben
Verhältnis wie vorher verteile , so wird , da die Ausdehnung fester Körper erfahrungsgemäss nur
eine sehr geringe ist , wegen der sehr unbedeutenden Vergrösserung der Seitenflächen und des
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ihnen entsprechenden Luftdrucks , die bei der Ausdehnung zu leistende Arbeit nur um eine
verschwindend kleine Grösse von der vorher geleisteten Arbeit verschieden sein und demzufolge
auch die Schwingungsenergie , d . h . die Temperatur des Körpers , um ebensoviel zunehmen , wie
vorher . Daraus ergiebt sich das theoretische Gesetz , dass auch bei festen Körpern innerhalb
massiger Grenzen die Zunahme des Volumens der Zunahme der Temperatur
nahezu proportional ist , und zwar um so genauer , je weiter die erreichte Temperatur von
der absoluten Kälte entfernt ist . * )

Eine gleiche Betrachtung wie bei den Gasen und festen Körpern hinsichtlich der Aus¬
dehnung der flüssigen Körper anzustellen ist unmöglich , weil wir keinen Anhalt und kein
Mass dafür haben , wie viel von der zur Einleitung der fortschreitenden Bewegung aufgewandten
lebendigen Kraft beim Process der Verdunstung verloren geht .

Es tritt uns jetzt die Frage entgegen , durch welche Versuche wol eine Probe angestellt
werden könnte , ob die zuletzt über die Ausdehnung der Gase und festen Körper abgeleiteten
Theoreme der Wirklichkeit entsprechen oder nicht . Einen direkten Nachweis zu erbringen , ist
freilich kein Experiment imstande , denn wir können den Strom einer Wärmequelle durchaus nicht
so fest umgrenzen und absperren , dass sie nur an der von uns gewünschten Stelle thätig wäre :
es fehlt uns also jedes Mittel , die von einem Körper aufgenommene Wärmequantität zu messen .
Doch bietet sich folgender indirekte Weg :

Richmanns Regel . Wir haben früher uns klar gemacht , dass der einem Körper durch
Erwärmung zuteil gewordene Zuwachs an lebendiger Kraft bei der Rückkehr desselben zu seiner
vorigen Temperatur in seinem vollen Wertbetrag , ohne dass auch nur das Geringste davon
verloren ginge , seiner Umgebung wieder zufliesst . Daraus ziehen wir nun sofort folgenden Schluss :
» Könnte ich zwei gleiche Gewichte desselben Stoffs , aber von verschiedenen
Temperaturen , unter Ab ha ItungjedesWärmeverlustesnach aussen mit einander
verbinden , so müsste al s Au sgleich s temperatur das arithmetische Mittel beider
Temperaturen sich ergeben . « Dieses von uns auf rein theoretischem Wege gefundene
Ergebnis wird durch die Erfahrung bestätigt und heisst die Richmannsche Regel .

Es ist nicht schwer , dieselbe auf rein theoretischem Wege auch für den Fall ungleicher
Gewichte desselben Stoffs zu verallgemeinern :

Werden von einem und demselben Stoff a kil mit der Temperatur <z und b kil mit der
Temperatur ß zusammengebracht und sei a > b , so könnte man mit demselben Wärmeausgleich auch

( a — b ) kil mit der Temp . a und 2b kil mit der Temp . — —-
zusammenbringen . Es zeigt sich nun , dass bei dieser Vertauschung die Summe der Produkte je
aus dem Gewicht und der zugehörigen Temperatur unverändert bleibt , was ein bestimmtes Zahlen¬
beispiel mit wiederholten Vertauschungen noch anschaulicher machen würde . * * ) Daraus folgt ,
dass , wenn 2 Gewichte a und b desselben Stoffs mit den Temperaturen a und ß unter Abhaltung
jedes Wärmeverlusts nach aussen mit einander verbunden werden , die Ausgleichungstemperatur
— —— sich ergiebt .

a- |- b
Die Anwendung der vorgetragenen Regel wird uns zu dem gewünschten Ziel führen .

Um aber zu demselben genügend vorbereitet zu sein , wollen wir uns zuvor noch die Bedeutung
der Angaben eines Thermometers recht klar machen .

* ) Ist die Ausdehnung , wie es bei den nicht amorphen oder nicht im tesseralen System krystallisierenden
Körpern der Fali ist , in verschiedenen Richtungen verschieden stark , so ist es nicht schwer , die obige Entwickelung
passend abzuändern , indem man die Molekülabstände und ihre Verschiebungen noch mit angemessenen constanten
Coefficienten multipliciert , das Resultat der Betrachtung aber bleibt dasselbe .

* * ) 7 kil von 40° und 5 kil von 30° können ersetzt werden durch 2 kil von 40° und 10 kil von 35° , diese
wieder durch 8 kil von 35° und 4 kil von 37V2° > diese durch 4 kil von 35° und 8 kil von 36V4°i diese durch 8 kü
von 35 5/ 8° und 4 kil von 36V40 etc . Immer findet sich als constante Summe der oben erwähnten Produkte die Zahl 430 .
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Bedeutung der Thermometerangaben . Wenn ein Quecksilberthermometer , es ist
gleichgültig mit welcher Skala , in warmes Wasser getaucht auf 40° weist , darauf in laues Wasser
gebracht 23° , endlich in kaltem Wasser 6° anzeigt , so könnten wir nach dem herschenden
Sprachgebrauch meinen , damit drei Temperaturen des Wassers beobachtet zu haben , und glauben
vielleicht , wenn wir auf die gleichen Abstände der drei Zahlen von einander achten , dass die
Temperatur des lauen Wassers um ebensoviel unter dem heissen Wasser liegt , um wie viel
sie die Temperatur des kalten übersteigt . In Wahrheit ist dies aber nicht zutreffend . Wir haben
in den Zahlen ganz offenbar kein Mass der Temperatur , weil ja der Nullpunkt des Thermometers
nicht dem Zustande der absoluten Kälte entspricht , sondern in der vom unbekannten Anfangs¬
punkt ins Unendliche gehenden Linie ganz willkürlich gewählt ist . Aber auch über die Temperatur¬
unterschiede erfahren wir durch das Thermometer nichts Verlässliches , sondern wissen streng
genommen nur , dass das Quecksilber des Thermometers in dem warmen Wasser ein um
17 Raumteile grösseres Volumen hatte , als im lauen , ein um 34 Raumteile grösseres als im
kalten Wasser . Nur wenn wir überzeugt sein könnten , dass das Quecksilber durch gleiche
Zunahmen seiner Temperatur auch um gleich viel sich ausdehnt , könnte der Thermometerstand
ein Mass , nicht etwa der Temperaturen , aber doch der Temperaturzunahmen sein . In der That
werden wir sofort in unserm Glauben schwankend , wenn wir neben dem ersten Instrument ein
Weingeistthermometer anwenden ; es zeigt , obschon es mit gleicher Sorgfalt wie jenes gefertigt ,
und der Rauminhalt seines Glasgefässes unter Zugrundelegung derselben Skala in durchaus gleiche
Teile geteilt ist , überall eine von den Angaben des andern Instruments abweichende Zahl von
Graden . Unmöglich also können beide thermometrische Flüssigkeiten sich gleichmässig ausdehnen .

Nehmen wir nun statt der drei Gefässe mit Wasser drei andere mit Quecksilber , in
welche hineingesenkt das Quecksilberthermometer ebenfalls wieder 40° , 23° und 6° zeigen
möge , so können wir , wenn jedes Gefäss gleich viel Quecksilber enthält , zwar ebenfalls über
die Temperaturen der drei Massen nichts Zuverlässiges wissen , aber diesmal können wir
wenigstens überzeugt sein , dass die Volumina derselben um gleichviel von einander verschieden
sind . Wenn es nun ' gelänge , das Quecksilher des ersten und dritten Gefässes ohne Wärmeverlust
zusammenzuschütten , und das Gemisch ein doppelt so grosses Volumen hätte wie das Quecksilber
des zweiten , dann , aber auch nur dann , wäre allerdings zufolge der Richmannschen Regel der
Beweis erbracht , dass nicht blos die der Reihe nach genommenen Unterschiede der Volumina ,
sondern auch die der Temperaturen unter sich gleich sind , und das Thermometer wäre in der
That , wie sein Name beansprucht , ein Messer zwar nicht der Wärme , aber doch der Wärme¬
zunahme . Es handelt sich also , um darüber Gewissheit zu erlangen , nur noch um die Über¬
windung der Schwierigkeit , die beiden Quecksilbermassen ohne Wärmeverlust mit einander zu
vermischen . Doch auch hierfür giebt es Rat .

Mischung zweier Quecksilbermassen ohne 'Wärmeverlust . Wir schütten zunächst
die beiden Massen schnell zusammen und lesen den Stand des eingeführten Thermometers ab .
Natürlich ist wegen des offenbaren Wärmeverlusts die Zahl der Grade zu niedrig , aber sie ist
doch eine erste Staffel zur Erreichung unseres Ziels . Nehmen wir , um die Vorstellung zu unter¬
stützen , an , das Thermometer weise 20° . Nun setzen wir drei Ölbäder in Bereitschaft , welche
wir auf die Thermometerstände 40° , 6° und 20° bringen und durch angemessen regulierte
Gasflammen dauernd darin erhalten , und erwärmen in den beiden ersten Bädern in geschlossenen ,
nur oben in einer feinen Röhre sich öffnenden Glasgefässen je 1 Kilogramm Quecksilber bis zur
Annahme der Temperatur der Umgebung , während in dem dritten Bade ein grösseres Gefäss
zur Aufnahme der Mischung vorgewärmt wird . Wenn wir nun nach genauer Controle der beiden
Temperaturen die Zusammenschüttung ( am bequemsten durch ebenfalls von den Bädern umgebene
Leitungsröhren ) vollziehen , so ist das in die Mischung gesenkte Thermometer dem erwarteten
Stande schon näher gekommen und weist vielleicht 21 1/ 2 ° - Wir wiederholen nun den Versuch
von Neuem , nur mit der Abänderung , dass wir das dritte Ölbad auf 21Y2 0 bringen und dabei erhalten ,
und finden nach vollzogener Mischung wiederum einen etwas höheren , der Wahrheit näheren
Thermometerstand . So werden mit stufenweise steigender Zuverlässigkeit des Resultats die
Versuche so lange wiederholt , bis endlich zwischen der Temperatur des vorgewärmten Gefässes
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und derjenigen der Mischung kein Unterschied mehr zu merken ist . Offenbar ist bei diesem
Verfahren die Wärmeabgabe nach aussen endlich ganz vermieden .

Ausdehnung des Quecksilbers . Wenn man nun aber das Resultat mit der von der
Richmannschen Regel geforderten Zahl vergleicht , so findet man eine wenn auch sehr unbedeufende
Abweichung , woraus hervorgeht , dass die Ausdehnung des Quecksilbers durch Erwärmung in der
That nicht gleichmässig ist . Indem man aber den vorstehend beschriebenen Versuch für beliebig
gewählte Thermometerstände so wiederholt , dass man dabei die Fundamentalpunkte , nämlich
den Gefrier - und den Siedepunkt , zum Ausgang der ersten Versuchsreihe wählt , darauf zwischen
der erlangten Mitteltemperatur und dem einen der beiden Punkte einen neuen Mittelpunkt
bestimmt und die nach und nach erhaltenen Mittelpunkte immer wieder combiniert , so gelangt
man zu einer corrigierten Skala des Quecksilberthermometers , aus welcher man mit Sicherheit
ersehen kann , welcher Thermometerstand jedesmal der in gleichmässigen Schritten sich vorwärts
bewegenden Temperatur entspricht . Die Abweichung zwischen der corrigierten und der natürlichen
Skala des Quecksilberthermometers ist aber innerhalb der Fundamentalabstände so gering , dass
sie für das praktische Leben durchaus unerheblich ist , so dass das Quecksilber aus praktischen
Rücksichten für die beste thermometrische Substanz zu erklären ist .

Viel weniger eignet sich der Alkohol dazu , weil die Skala eines Alkoholthermometers
von der richtigen Skala erheblicher abweicht . Man braucht , um dies zu erkennen , nicht etwa
unter Wiederholung des mühsamen Verfahrens eine Folge von Alkoholmischungen mit Anwendung
von Alkoholthermometern auszuführen , was wegen der durch die Erwärmung herbeigeführten
Änderung des procentualen Wassergehalts des Alkohols sogar kaum ausführbar wäre , sondern
es genügt , ein Alkohol - und ein Quecksilberthermometer neben einander in dieselbe langsam
sich erwärmende oder abkühlende Flüssigkeit zu hängen und die jedesmaligen Angaben zu
vergleichen .

Einfachste Construction eines Luftthermometers . Wenn man ein beliebig gestaltetes
dünnwandiges Glasgefäss mit einer im Innern genau cylindrischen engen Glasröhre verbindet und
die darin enthaltene Luft an irgend einer Stelle der Röhre durch einen kurzen Quecksilberfaden
von der Aussenluft absperrt , so wird im Zusammenhang mit der Erwärmung oder Abkühlung
der eingeschlossenen Luft der Faden vorwärts oder rückwärts geschoben , und wir haben in dem
Apparat ein Luftthermometer einfachster Form . Man kann durch ein entlang der Röhre gehendes
zur Abmessung der Verschiebungen vorgerichtetes Lineal den Gang derselben genau verfolgen .
Zu einer dauernden Graduierung ist jedoch das Instrument nicht geeignet , weil das Volumen
der eingeschlossenen Luft ausser von der Temperatur auch von dem Luftdruck abhängig ist ,
der letztere aber stetig wechselt . Beobachtet man jedoch etwa während einer Mittagsstunde ,
wo der Luftdruck sehr wenig schwankt , den Gang des Luftthermometers neben einem in der¬
selben Flüssigkeit aufgehängten Quecksilberinstrument , so findet man , dass gleichen Temperatur¬
zunahmen absolut gleiche Verschiebungen des Fadens im Luftthermometer entsprechen . Es wird
also für die atmosphärische Luft das früher von uns theoretisch abgeleitete Gay - Lu ssacsche
Gesetz durch die Erfahrung bestätigt .

Anfertigung eines Gasthermometers mit fester Skala . Zweites Gay - Lussac sches
Gesetz . Der Übelstand , dass sich an dem gewöhnlichen Luftthermometer keine feste Skala
anbringen lässt , und dass dasselbe zur Beobachtung der Ausdehnung anderer Gase wenig bequem
ist , kann durch folgende Einrichtung beseitigt werden . Man versieht das beliebig gestaltete
dünnwandige Luftgefäss mit einem wol eingeschliffenen Glashahn , füllt den ganzen Raum des
Gefässes samt der in eine feine offene Spitze endigenden Röhre mit Quecksilber und leitet nach
Öffnung des Hahns aus dem Gasometer so viel Gas ein , dass alles Quecksilber bis auf ein kleines
im Röhrenende zurückbleibendes Säulchen verdrängt wird , worauf man nach Schliessung des
Hahns das Gefäss in schmelzendes Eis bringt . Das sich abkühlende Gas zieht sich zusammen ,
und der Quecksilberfaden geht durch den Luftdruck so lange rückwärts , bis das Gas die
Temperatur des schmelzenden Eises angenommen hat . Jetzt stülpt man auf das offene Ende
einen Gummiball und drückt unter vorsichtiger Öffnung des Hahns langsam den Quecksilberfaden
bis zu dem Punkte der Röhre zurück , den man als Nullpunkt zu wählen für passend hält , worauf
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der Hahn sofort wieder geschlossen wird . Das so vorgerichtete Gasthermometer zeigt erstens
bei seiner Vergleichung mit dem corrigierten Quecksilberthermometer , dass ein beliebiges
Gas genau so wie die Luft durch gleiche Temperaturzunahmen um gleichviel aus¬
gedehnt wird , zweitens aber , was überaus merkwürdig ist und die unerwartetsten Folgerungen
gestattet , dass alle Gase gleich stark sich ausdehnen , so dass ein nach der Bewegung
eines beliebigen Gases graduiertes Gasthermometer sofort auch zur Beurteilung der Temperatur
jedes andern Gases brauchbar ist und überhaupt mit jeder Gasfüllung , wenn genau eingestellt ,
als Normalthermometer dienen kann . Auch dieses Gesetz trägt nach seinem Entdecker
Gay - Lussac den Namen . Man kann demselben auch folgende Fassung geben : Gleiche
Volumina verschiedener Gase von gleicher Temperatur haben auch gleiche
Expansivkraft .

Folgerung aus dem zweiten Gay - Lussacschen Gesetz . Absoluter Nullpunkt .
Absolute Temperatur . Bei dem experimentellen Nachweis , dass alle unter gleichem Druck
gehaltenen Gase von gleichem Volumen und gleicher Temperatur sich durch Erwärmung um
gleich viel ausdehnen , stellte Gay - Lussac auch im Besonderen fest , dass die Ausdehnung eines
Gases unter dem normalen Druck der atmosphärischen Luft bei einer Erhöhung seiner Temperatur
vom Gefrierpunkt bis zum normalen Siedepunkt des Wassers 3665 Zehntausendstel seines
Volumens , also bei der Temperaturzunahme um 1 Celsiusgrad 3665 Milliontel desselben beträgt ,
welcher Bruch nahezu durch Y273 ersetzt werden kann . Gesetzt nun , es gäbe irgend ein Gas ,
welches trotz fortgesetzter Abkühlung nicht zum Übergange in den flüssigen oder festen Aggregats¬
zustand gebracht werden könnte , sondern bis zur Flächenberührung seiner Moleküle gasförmig
bliebe , so würde sein Volumen in Anbetracht des äusserst geringen Gewichts der Gase endlich
fast gleich 0 zu erachten sein ; diese Zusammenziehung würde aber durch ein Herabgehen der
Temperatur bis auf 273 Celsiusgrade unter dem gebräuchlichen Nullpunkt erreicht werden .
Daraus ziehen wir den Schluss , dass der Zustand der absoluten Kälte keinesfalls weiter als
273 Celsiusgrade unter Null liegen kann . Man nennt diese hypothetische Temperatur den
absoluten Nullpunkt und spricht demgemäss auch von der absoluten Temperatur eines
Körpers . Man erhält dieselbe , indem man 273 zu der gebräuchlichen von einem 100 teiligen
Quecksilberthermometer angegebenen Zahl der Grade addiert .

Zweite Folgerung . Gesetz des Avogadro . Denken wir uns zwei gleiche , von festen Wänden
mit gleichem Druck umschlossene Räume von gleicher Temperatur : um eine bestimmte Vorstellung
zu haben , nehmen wir an , der eine enthalte Wasserstoff , der andere Sauerstoff ; beide enthalten noch
ausserdem unsrer Wärmetheorie zufolge gleich viel Ätheratome von gleicher Schwingungsintensität .

Gesetzt nun , die Masse oder , was daraus entsprechend folgt , das Gewicht eines Wasser¬
stoffmoleküls verhalte sich zu dem eines Sauerstoffmoleküls wie a zu b , so verhalten sich , weil
beide Moleküle gleich starke Ätherstösse erfahren , die den Molekülen bezüglich mitgeteilten
Geschwindigkeiten wie b zu a . Die Kräfte aber , welche die Moleküle nun ihrerseits irgendwo
anstossend entwickeln , sind einander gleich . * ) Die von jedem Wasserstoffmolekül ausgeübte
Expansivkraft ist also ebenso gross , wie die , welche ein Sauerstoffmolekül zeigt . Da nun auch
die gesamten Expansivkräfte beider Gase gleich sind , so bleibt nichts anderes übrig , als dass
beide Räume gleich viel Moleküle enthalten . Wir kommen also zu folgendem merkwürdigen
Satz : Gleiche Volumina verschiedener unter gleichem Druck gehaltenen Gase
und von gleicher Temperatur enthalten gleichviel Gasmoleküle . Dieser Satz ist
die Grundlage der chemischen Theorie der Atomgewichte . Er wurde zuerst von Avogadro
vermutet . Was von den Gasmolekülen gilt , gilt selbstverständlich nach erfolgter Dissociation
auch von den Gasatomen .

* ) Zum Verständnis halte man sich folgende erste Überlegungen der Mechanik vor : Wenn zwei gleich
schwere Kugeln mit gleicher Stärke gestossen werden , so erhalten sie gleiche Geschwindigkeiten . Wenn zwei Kugeln
von 1 kg und 2 kg Gewicht gleich stark gestossen werden , so erhält die erste eine doppelt so grosse Geschwindigkeit
wie die zweite , aber die Stosskräfte beider Kugeln unmittelbar nach dem Stosse sind gleich .

- * > §»§ < ♦ -
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Sehulnaehriehten über das Schuljahr 188 6/ 7 .

I . Allgemeine Lehrverfassung .

1 . Übersicht über die einzelnen Lehrgegenstände und die für
jeden derselben bestimmte Stundenzahl :

I Ha IIb IHa IHb IV V VI Sa . Dazu Singen

Evangel . Religion 2 2 222231 5 I — IV : . . 1

Kathol . Religion . [ 2 ] [ 2J [ 2 ] 6 III : . . . 1

Deutsch . . . . 3 2 2 2 2 2 2 3 18 IV : . . . 1

Latein . . . . 8 8 8 9 9 9 9 9 69 VI , V : . . . 2

Griechisch , . . 67 777 — — — 34 5

Französisch . . 2 2 2 2 2 5 4 — 19

Hebräisch . . . [ 2 ] [ 2 ] _ _ _ _ _ 4

Geschichte . . 1
[ 33333433 25

Geographie . J

Mathemat . , Rechnen 4 4433444 30

Naturkunde . . 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Schreiben . . . — — -— — — — 2 2 4

Zeichnen . . . — — — — — 2 2 2 6

Turnen . . . 2 222 8

32 ( 2 ) 32 ( 2 ) 32 ( 2 ) 32 32 32 32 30 254
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2 . " ÖnoersicDa - t
der Verteilung der Stunden unter die einzelnen Lehrer

im Winterhalbjahr .
Lehrer I II a II b III a IIP IV V VI Sa .

Hoppe ,
Ord . v . I .

Deutsch 3 St .
Latein 6 -
Franz . 2 .
Hebr . 2 =

Französ . 2 St .
— — — — — — 15

Dmla Beurlaubt wegen Krankheit .

Dr . Langen ,
Ord . v . IIa .

Religion 2
Griech . 4
Horaz 2

Religion 2
Hebräisch 2

Deutsch 2
Latein 6

— — — — — 20

Schübe ,
Ord . v . lila .

Gesch . , Geog .3 — Deutsch 2
Gesch . , Geog .3

Gesch . , Geog .3 Deutsch 2
Gesch . , Geog .3

Deutsch 2 — — 18

Dr . Kirchner ,
Ord . v . IV .

— Virgil 2 Griechisch 7 — — Latein 9 — — 18

Zopf Seit Michaelis 1886 beurlaubt zur inter . Übernahme einer Kreisschul - Inspection .

Dr . Reinhold ,
Ord . v . Illb .

— — — Griechisch 7 Latein 9 — Latein 6 — 22

Nitschke ,
Ord . v . V .

— Gesch . , Geog . 3 — — Griechisch 7 Gesch . , Geog .4 Latein 3
Gesch . , Geog . 3
Deutsch 2

— 22

Dr . Doormann Math . 4
Physik 2

Math . 4
Physik 2

Physik 2 — — Rechnen 2 Rechnen 4 Naturgesch . 2 22

Dr . Ficbiger — — Französ . 2 Französ . 2 Französ . 2
Religion 2

Religion 2
Französ . 5

Französ . 4
Religion 2

— 21

Jonetz ,
Ord . v . IIb .

Griechisch 2 Griechisch 7 Latein 6 Deutsch 2
Ovid 2

— — — — 19

Fundner — — — — —

Zeichnen 2 Zeichnen 2
Schreiben 2

Gesch . , Geog . 3
Rechnen 4
Zeichnen 2
Schreiben 2
Religion 3
Deutsch 3

23

Jung Singen 1 ( I — IV ) Singen 1
( 1 mit I — IV )

Singen 1
( 1 mit I — IV )

Singen 2 5

Caplan Biehler katholische Religion 2 katholische Religion 2 katholische Religion 2 6

Cand .

Wetekamp
Turnen 2

Math . 4

Turn
Naturgesch . 2
Math . 3

en 2
Math . 3
Naturgesch . 2

Math . 2
Naturgesch . 2
Tnrnen 2

Turr

Naturgesch . 2

Leu 2
28

CandDr .Mler
Ord . v . VI .

— — Virgil 2 Latein 7
Religion 2

— — — Latein 9 20

Cand . prob .
Heuber — — — — ("Religion 21

ITiroc . 2J
[Latein 5] — —

[ 9 ]

259

Im Sommerhalbjahr unterrichtete Oberlehrer Zopf ( Ord . v . lila ) in lila in Religion 2 , Deutsch 2 , Latein 9 , Französ . 2
und in V in Französisch 4 , im ganzen in 19 Stunden .

Zu seiner Vertretung trat Michaelis 1886 Dr . Miller in den oben bezeichneten Unterricht ein . Zugleich übernahmen Ober¬
lehrer Dr . Kirchner zu seinem bisherigen Unterricht Virgil in IIa 2 St . , Gymnasiallehrer Dr . Fiebiger ( statt 9 Latein in VI ) Franz ,
in lila 2 St . und in V 4 St . , wiss . Hilfslehrer Jonetz ( statt Virgil in IIa und IIb ) Deutsch 2 St . und Ovid 2 St . in lila .



21

3 . TTToersicl ^- t
über die

während des abgelaufenen Schuljahres absolvierten Pensen .
Prima . Ordinarius Dir . Hoppe .

Religionslehre , a . evangelische . ( 2 Stunden — Hollenbergs Hilfsbuch . Schles . Prov . -
Gesangbuch . Oberlehrer Dr . Langen . Durchnahme der Kirchengeschichte von den Vorläufern
der Reformation bis zur jetzigen Zeit . Lektüre des Johannes - Evangeliums , daran anschliessend
Abschnitte aus der Glaubenslehre . Wiederholung der wichtigsten Abschnitte aus der Geschichte
des A . und N . B .

b . katholische ; combiniert mit II . ( 2 St . — Königs Lehrbuch für die oberen Klassen
S . - S . Kaplan Jungmanm , W . - S . Kaplan Biehler . König III . Teil . Spez . Glaubenslehre .

Deutsch . ( 8 St . — Orthogr . Regelbuch . ) Direktor Hoppe . Entwicklungsgang der
deutschen Litteratur von Luther bis Lessing . Lektüre und Besprechung von : Messias und Oden
Klopstocks , Dramaturgie , Laokoon , Nathan Lessings , Herders Volkslieder u . Shakespeares Rieh . HL
Elemente der Psychologie . Dispositions - , Memorier - und Vortragsübungen . Monatlich ein Aufsatz .

Aufgaben für die Aufsätze : 1 ) Welche Haltung beobachtete Cicero gegenüber den Iden des März ? ( Ib . )
Welches ist die innere Lage Englands nach Cromwells Tode ? nach Guizot ( Ia . ) 2 ) Der Messias Klopstocks , eine
nach Inhalt und Form epochemachende Dichtung . Oder : Wie wirkten die äusseren Lebensverhältnisse auf Klopstocks
Anschauungen ein ? ( Ia .) Eigentümlichkeiten der Klopstock ' schen Dichtung . ( Ib . ) 3 ) Charakter Monks nach
Guizot . ( Ia . ) Aus welchen Gründen durfte der Laokoon des Dichters , nicht aber der des plastischen Künstlers
seinen Schmerzen durch Schreien Ausdruck geben ? ( Ib .) 4 ) Behauptet Cicero mit Recht , dass die Redekunst auch
in Griechenland später als alle übrigen Künste entstanden sei ? ( Brut . I , 26 . ) 5 ) Welche Erklärungen der Fabel sind
mit Lessing zu verwerfen ? ( Ia . ) Welche Regeln giebt Lessing über den Vortrag von Sentenzen ? ( Ib . ) 6 ) Die
vier 'Temperamente , nachgewiesen an Personen des Wallenstein . ( Ia . ) Wie können wir uns vor Sinnestäuschungen
bewahren ? ( Ib . ) 7 ) Welche Vorwürfe erhebt Lessing in der Hamburgischen Dramaturgie gegen die Franzosen ?
8 ) Es bildet ein Talent sich in der Stille , sich ein Charakter in dem Strom der Welt . 9 ) Welche Hauptpunkte von
Lessings Laokoon greift Herder im ersten kritischen Wäldchen an ? Oder : Das Volkslied nach Herder . 10 ) Worin
sind die Griechen Lehrmeister der Römer gewesen ? — Die unter No . 4 , 7 , 10 wurden in Clausur geschrieben .

Aufgabe für die Aufsätze bei der Reifeprüfung zu Michaelis 1886 : Lessing , ein Feind des Franzosentums .
Zu Ostern 1887 : Welches sind die hauptsächlichsten Ziele , die Lessing in der Hamburgischen Dramaturgie vor
Augen hat ?

Latein . ( 8 St . — Grammatik von Ellendt - Seyffert . Süpfle III . ) Direktor Hoppe . ( 6 St . ) ,
Oberlehrer Dr . Langen ( 2 St . Horaz ) . Gelesen : Cic . Brutus de off. I und epist . ed Hofmann V .
Taciti ann . IL Horaz . c . I , II und einige Satiren und Episteln . — Ein Teil der Extemporalien
nach Cic . Cato Maior .

Monatlich ein Aufsatz , wöchentlich ein Exercitium oder Extemporale . Grammatische
Wiederholungen und Stilistik im Anschluss an die Schreibübungen . Lateinische Inhaltsangaben
und daran geknüpfte Sprechübungen .

Aufgaben für die lateinischen Aufsätze : 1 ) Post Caesaris mortem qui fuerit Status reipublicae ( Ib ) . Ciceroni
Brutum Cassiumque laudanti cur assentiri non liceat ( Ia ) . 2 ) Cur epistulae Ciceronis legendae videantur ( Ia ) . Quae
maxime vituperaverit Cicero in coniuratis ( post Caes . mort .) ( Ib ) . 3 ) Quanto odio persecutus sit Cicero Antonium ( Ia ) .
De bello Mutinensi quae ex epistulis Ciceronis colligi possint ( Ib ) . 4 ) Quo iure Cicero dixerit Graeciam habuisse
omnes artes vetustiores , quam dicendi artem . 5 ) In nece Caesaris quam spem posuerit Cicero . 6 ) De Germanici
ingenio moribusque ( Ia ) . Quam bene Germanicus rem gesserit in Germania anno sexto deeimo p . C . ( Ib ) . 7 ) Ex
altero Tahiti äunalium libro quae de Germanis colligi possint . 8 ) Quae Boileau in » arte poetica « docuerit . 9 ) Ex
quibus fontibus honestatem officiaque manare dixerit Cicero . 10 ) Quae Cicero docuerit de iustitia . — Die unter 4 , 7 , 10
angegebenen Aufgaben wurden in Clausur bearbeitet .

Aufgabe für den Aufsatz bei der Reifeprüfung zu Michaelis 1886 : In nece Caesaris quam spem posuerit
Cicero ; zu Ostern 1887 : Quibus potissimum de causis maximae antiquitatis respublicae corruerint .

Griechisch . ( 6 St . — Syntax von Bamberg ) . Oberlehrer Dr . Langen ( 4 St . ) , Wiss . Hilfs¬
lehrer Jonetz ( 2 St . Dichter ) . Gelesen : Demosth . or . Phil . I — III . Plat . Apol . , Hom . II . 1 — 12 .
Soph . Antigone ; privatim Her . I , VII . Wiederholung der Syntax . Alle 14 Tage eine schriftl . Arbeit .

Französisch . ( 2 St . — Plötz ) . Dir . Hoppe . Gelesen : Guizot , revolution d ' Angleterre und
Boileau , art poetique . Französ . Inhaltsangaben und Sprechübungen . Alle 3 Wochen ein Extemporale .
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Hebräisch , fakultativ . ( 2 St . — Grammatik v . Gesenius - Kautzsch . Materialien v . Heidrich . )
Dir . Hoppe . Gelesen : Regg . I 15 — II 3 . Psalm 15 — 28 . Vervollständigung der Formenlehre .
Syntax des Nomens und des Verbums , des Artikels , der Zahlwörter . Vokabeln nach Heidrich
gelernt . Monatlich eine schriftliche Arbeit ( Psalmenübersetzung ) .

Geschichte und Geographie . ( 3 St . — Herbst , hist . Hilfsbuch II und III ; Gehring ,
Tabellen ; Daniel , Lehrbuch .) Oberlehrer Schaube . Geschichte der Neuzeit , mit besonderer Be¬
rücksichtigung Deutschlands , bis 1871 . Repetition der Griechischen Geschichte und der Geschichte
des Mittelalters . Geographische Repetitionen .

Mathematik . ( 4 St . — Kamblys Lehrbücher . Schlömilchs Logarithmen . Bardey , Aufgaben¬
sammlung . Dr . Doormann . Algebra : Schwierigere Gleichungen 2 Gr . , arithmetische und geo¬
metrische Reihen ; Zinseszins - und Rentenrechnung ; Combinationslehre ; Binomischer Lehrsatz .
Planimetrische Konstruktionsaufgaben . Wiederholung der Trigonometrie . Stereometrie .
11 grössere schriftliche Arbeiten .

Aufgaben für die Reifeprüfung zu Michaelis 1886 : 1 . In einem rechtwinkligen Dreieck ist die auf der
Hypotenuse stehende Höhe = h und der Radius des einbeschriebenen Kreises = p gegeben . Das Dreieck soll
construiert werden . Wie gross sind die Seiten ? ( h = 12 m , p = 5 , 1 m ) . 2 . Es seien einem Körper gleichzeitig
2 Bewegungen mitgeteilt , deren Richtungen einen Winkel von 99° 17 ' 30 " einschliessen und von denen jede allein den
Körper in einer bestimmten Zeit um 875 , 3 cm und 457 , 2 cm fortgetrieben hätte . Es sollen die resultierende Bewegung
und die Winkel ermittelt werden , welche die Richtung derselben mit den gegebenen Richtungen bildet . 3 . In einen
Kreis ist ein Quadrat einbeschrieben , in dieses wieder ein Kreis u . s . w . bis ins Unendliche . Wie gross ist die Summe
der Umfange und Inhalte sämtlicher Kreise und sämtlicher Quadrate ? ( r = 10 m ) . 4 . In welchem Verhältnis
steht das Volumen eines Cylinders mit quadratischem Axenschnitt zu dem eines Kegels , dessen Axendreieck regulär
ist , wenn beide Körper gleiche Oberflächen haben ?

Aufgaben für die Reifeprüfung zu Ostern 1887 : 1 . Die Diagonalen d und d , eines Parallelogramms und das
Verhältnis zweier anstossenden Seiten p : q sind gegeben ; das Parallelogramm zu konstruieren . 2 . Welche positiven
Winkel genügen den beiden Gleichungen : tp -|- <j> = 45° , tg <ji = 2 tg (5 ? 3 . Von einem Punkte A fällt eine voll¬
kommen elastische Kugel frei herab , trifft nach t " den Boden und springt von diesem aus wieder senkrecht in die
Höhe a " ; nachdem die erste Kugel angefangen hat zu fallen , lässt man von demselben Punkte eine zweite fallen .
Wann und wo treffen beide Kugeln zusammen ? ( t = 5 , a = 6 . ) 4 . Aus dem Volumen eines Kegelstumpfes K ,
seiner Höhe h und der Summe der Radien seiner Grundflächen s diese Radien zu berechnen . ( K = 450 cbm ,
h = 6 m , s = 9 m . )

Physik . ( 2 St . — Kamblys Physik .) Dr . Doormann . Statik und Mechanik der festen
Körper . Akustik . Wärmelehre . Physikalische und mathematische Geographie .

Obersekunda . Ordinarius Oberlehrer Dr . Langen .

Religionslehre , a . evangelische ; combiniert mit IIb . ( 2 St . — Hollenbergs Hilfsbuch .
Schles . Prov . - Gesangbuch .) Oberlehrer Dr . Langen . Einleitung in das Neue Testament und
Lektüre der Apostelgeschichte im Urtext ; kurze Durchnahme des Inhalts der wichtigsten Briefe
des N . T . nach Hollenberg . Wiederholung der Hauptstücke , Sprüche und Lieder .

L . katholische ; combiniert mit I .
Deutsch . ( 2 St . — Orth . Regelbuch . ) Oberlehrer Dr . Langen . Gelesen wurden Schillers

Wallenstein und Göthes Götz von Berlichingen . Monatlich ein Aufsatz . Privatim wurden gelesen
Göthes Wahrheit und Dichtung ( Buch 1 — 5 ) .

Aufgaben für die Aufsätze : 1 ) Welche Schwierigkeiten hatte Hannibal auf seinem Zuge aus Spanien nach
Italien zu überwinden ? 2 ) Die Anschauungen der Soldaten Wallensteins . 3 ) Was erfahren wir aus Göthes Wahrheit
und Dichtung ( Buch 1 — 3 ) über Frankfurt am Main ? 4 ) Wie erklärt man sich nach Schillers Darstellung in Wallensteins
Lager die Macht des Feldherrn über die Herzen seiner Soldaten ? 5 ) Wie erhalten wir nach und nach Kenntnis von
den feindlichen Absichten des Wiener Hofes gegen Wallenstein ? 6 ) Die Lage Wallensteins am Schlüsse der Piccolomini .
7 ) Die Sänger der Odyssee . 8 ) Die Rede des Appius Claudius nach Liv . V , 3 ff. 9 ) Kaiserwahl und Kaiserkrönung
zu Frankfurt am Main . 10 ) Octavio Piccolomini und Buttler .

Latein . ( 8 St . — Grammatik von Ellendt - Seyffert . Süpfle II . ) Oberlehrer Dr . Langen
( 6 St . ) , Jonetz ( 2 St . ) , seit Michaelis Dr . Kirchner . Gelesen : Cic . in Verr . IV , Liv . V , Verg .
Aen . 4 — 6 , privatim Caes . b . civ . I und III . Wiederholungen aus dem Gebiete der Grammatik ,
Durchnahme der §§ 202 — 233 und 343 — 350 . Lateinische Inhaltsangaben und daran geknüpfte
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Sprechübungen , Die wichtigsten Regeln der Stilistik . Wöchentlich ein Exercitium oder Extem¬
porale , im Wintersemester monatlich ein Aufsatz .

Aufgaben für die Aufsätze : 1 ) A quibusnam potissimum hominibus Verres artificia abstulerit . 2 ) Quas
iniurias Verres Tyndaritanis et Hennensibus intulerit . 3 ) De Cicerone atque Syracusanis . 4 ) Quo modo factum sit ,
ut Dyrrhachii obsidione Caesar desisteret . 5 ) De Veiorum obsidione atque expugnatione .

Griechisch . ( 7 St . Kochs Grammatik . Seyffert - v . Bamberg , Hauptregeln der griech .
Syntax . Kubier , griech . Vokabular , Seyffert - v . Bamberg , Übungsbuch zum Übersetzen ins
Griechische . I .) Wissensch . Hilfslehrer Jonetz . Gelesen wurde : Her . IX cap . 1 — 75 . Lysias 25 ,
16 , 12 , 13 . Hom . Odyss . 15 — 23 ; lateinische Inhaltsangaben . Syntax nach Bamberg § 62 — 168 .
Repetitionen der Präpositionen , der Formenlehre und Casuslehre . Vokabellernen nach Kubier .
Alle 14 Tage ein Exercitium oder Extemporale .

Französisch . ( 2 St . — Plötz , Schulgrammatik . ) Direktor Hoppe . Gelesen Segur , les
desastres de la grande armee I . Buch . Französische Inhaltsgaben . Syntax des Verbs , Gebrauch
des Artikels , der Pronomina und der Casus nach Plötz 58 — 79 . Alle 14 Tage ein Exercitium
oder Extemporale .

Hebräisch , facultativ ; combiniert mit IIb , ( 2 St . — Grammatik und Lesebuch von Gesenius -
Kautzsch , Heidrichs Materialien .) Oberlehrer Dr . Langen . Formenlehre . Vokabellernen . Über¬
setzungsübungen .

Geschichte . ( 2 St . — Herbst . ) G . - L . Nitnchke . — Römische Geschichte . Repetition der
griechischen Geschichte und der in IIb gelernten Daten .

Geographie . ( 1 St . — Daniels Lehrbuch . ) G . - L . Nitschke . — Aussereurop . Erdteile .
Mathematik . ( 4 St . —■ Kamblys Lehrbücher . Bardeys Aufgabensammlung . Schlömilchs

Logarithmen . ) G . - L . Dr . Doormann . . — Wiederholung ausgewählter Kapitel der Planimetrie
und Arithmetik . Planimetrische Konstruktionsaufgaben . Algebra : Logarithmen . Gleichungen
2 . Gr . , Exponential - Gleichungen . Kambly 57 — 77 . Anhang I . und III . Diophantische Gleichungen .
Kettenbrüche . Ebene Trigonometrie . Bardey XXV — XXX . 10 grössere schriftliche Arbeiten .

Physik . ( 2 St . — Kamblys Physik . ) Dr . Doormann . ■— Magnetismus und Elektricität .
Bewegungslehre und Fallgesetze . Hydrostatik .

Untersekunda . Ordinarius Wiss . Hilfslehrer Jonetz .
Religionslehre , a . evangelische ; combiniert mit IIa .
b . katholische ; combiniert mit I .
Deutsch . ( 2 St . — Orth . Regelbuch .) Oberlehrer Schaube . Gelesen wurden Schillers

Wilhelm Teil und Göthes Hermann uud Dorothea . Dispositionsübungen . Vierwöchentlich ein Aufsatz .
Aufgaben für die Aufsätze : 1 ) Das Verhalten des Grossmeisters in Schillers » Kampf mit dem Drachen « .

2 ) Welches Bild geben uns die drei ersten Auftritte in Schillers » Wilhelm Teil « von der Notlage der Waldstätten ?
3 ) Inwiefern hat Schlesien vor allen anderen deutschen Ländern besondere Veranlassung , das Andenken Friedrichs
des Grossen zu ehren ? 4 ) Der Gang der Verhandlungen auf dem Rütli ( Klassenaufsatz ) . 5 ) Die wichtigsten Verdienste
Solons um den athenischen Staat . 6 ) Welchen Zwecken dient der dritte Auftritt des ersten Aufzuges von Schillers
» Wilhelm Teil « im Aufbau des Dramas ? 7 ) Welche Vorstellung gewinnen wir von der Gliederung und dem Leben
und Treiben der Bevölkerung in den Waldstätten aus Schillers » Wilhelm Teil « ? 8 ) Das Städtchen in Göthes » Hermann
und Dorothea « . 9 ) Der historische Hintergrund in » Hermann und Dorothea « . 10 ) Klassenarbeit .

Latein . ( 8 St . — Giammatik von Ellendt - Seyffert , Süpfle II .) Wiss . Hilfslehrer Jonetz
( 6 St . ) , seit Michaelis 1886 Cand Dr . Miller ( 2 St . ) . Gelesen wurden Cic . de imperio Cn . Pompei ,
Livius 22 . Verg . Aen . 3 . 4 . Lateinische Inhaltsangaben . Caesar b . G . extemporiert . Memorieren
einiger Stellen aus Vergil . In der Syntax wurden behandelt die orat . obl . , der Imperat . , die
Bedingungs - und Fragesätze ; Repetitionen aus Casus - und Moduslehre ; mündliches Übersetzen
aus Süpfle . Wöchentlich ein Exercitium oder Extemporale .

Griechisch . ( 7 St . , Homerische Formenlehre nach Koch , Kochs Schulgrammatik ; Seyffert -
v . Bamberg , Hauptregeln und Übungsbuch IL ; Kubier , Vokabular .) Dr . Kirchner . Gelesen
Xen . Hellen . 3 und Cyrop . 3 . Lat . Inhaltsangaben . Hom . Odyss . 23 , 24 . Repetitionen der Formen¬
lehre . Syntax des Artikels , der Pronomina , der Casus und der Präpositionen . Vokabeln nach
Kubier gelernt . Alle 14 Tage ein Exercitium oder Extemporale .
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Französisch . ( 2 St . — Plötz Schulgrammatik .) Dr . Fiebiger . — Gelesen wurde Thierry ,
histoire d ' Attila 5 . 6 . Grammatik : Plötz Lektion 39 — 57 . Französische Inhaltsangaben und
Diktate . Alle 14 Tage ein Exercitium oder Extemporale .

Hebräisch , facultativ , combiniert mit IIa . Oberlehrer Dr . Langen . Formenlehre . Über¬
setzen . Vokabellernen .

Geschichte und Geographie . ( 3 St . — Herbsts Hilfsbuch I . Gehrings Tabellen .) Ober¬
lehrer Schaube . — Griechische Geschichte bis 300 v . Chr . Geb . Geographie Griechenlands und
der Küstenländer des Ägäischen Meeres , Repetition der in III gelernten Daten . — Geographie
Deutschlands .

Mathematik . ( 3 St . — Kamblys Lehrbücher . Bardey , Aufgabensammlung . ) Cand . Wetekamp .
— Algebra : Gleichung des 1 . Gr . mit mehreren , des 2 . Gr . mit 1 Unbekannten . Anwendung
der Algebra auf Geometrie . Wiederholung der Potenz - und Wurzellehre . — Geometrie :
Proportionalität von Strecken . Ähnlichkeit bis Kambly § 167 . Rectifikation und Quadratur des
Kreises . Harmonische Teilung . Geometrische Örter . Lösung von Konstruktionsaufgaben . Vier¬
wöchentlich eine grössere schriftliche Arbeit .

Physik . ( 2 St . — Kamblys Physik .) Dr . Doormann . — Einleitung in die Physik .
Elemente der Chemie . Wärmelehre .

Obertertia . Ordinarius im S . - S . Oberlehrer Zopf , im W . - S . Oberlehrer Schaube .
Religionslehre , a . evangelische . ( 2 St . — Hollenbergs Katechismus . Schles . Provinzial -

gesangbuch . ) S . - S . Oberlehrer Zopf , W . - S . Cand . Dr . Miller . Geschichte des Reiches Gottes im
Alten Bunde , nach Hollenberg . Bibellektüre . Repetition des ganzen Katechismus , der Sprüche
und Lieder .

b . katholische , combiniert mit Illb und IV . ( 2 St . — Königs Lehrbuch für die mittleren
Klassen ) S . - S . Kaplan Jungmann , W . - S . Kaplan Biehler . König I . Glaubenslehre .

Deutsch . ( 2 St . — Hopf u . Paulsiek für III . Regelbuch . ) Oberlehrer Zopf , seit Michaelis
1886 wiss . Hilfslehrer Jonetz . — Lektüre (Dichter der Freiheitskriege und Uhland , Schillersche
Balladen ) und Memorierübungen aus dem Lehrbuch . Die Dichtungsarten und das Notwendigste
über Metrik . Übungen im Disponieren . Dreiwöchentlich ein Aufsatz .

Latein . ( 9 St . — Grammatik von Ellendt - Seyifert . Süpfle I .) Oberlehrer Zopf , seit
Michaelis 1886 Cand . Dr . Miller ( 7 St . ) , Jonetz ( 2 St . ) . — Gelesen wurde : Caesar de bell .
Gall . 1 — 3 . Ovid . Met . ( Siebeiis ) 2 —-5 , 250 . Repetition und Ergänzung der Casus - , Tempus -
und Moduslehre , mündliches Übersetzen aus Süpfle . Wöchentlich ein Exercitium oder Extemporale .

Griechisch . ( 7 St . — Schulgrammatik von Koch . Übungsbuch von Wesener I . II . Kubier ,
griech . Vokabular . ) G . - L . Dr . Reinhold . Gelesen wurde : Xen . Aneb . 5 . 6 . — Grammatik :
verba auf |ju ( § 52 — 56 ) . Augment und Reduplikation ( 57 — 61 ) . Repetition der Formenlehre
( § 18 — 56 ) , Mündliches Übersetzen aus Wesener II . Vokabellernen nach Kubier . Bei Erörterung
der Lektüre werden die wichtigsten Syntaxregeln durchgenommen und eingeprägt . Alle 14 Tage
ein Exercitium oder Extemporale .

Französisch . ( 2 St . — Plötz Schulgrammatik . ) Oberlehrer Zopf , seit Michaelis Dr .
Fiebiger . — Gelesen wurde Paganel , Frederic le Grand HI , 1 — 6 , Schulgrammatik von Plötz ,
Lektion 34 — 38 . Französische Inhaltsangaben und Diktate . Alle 14 Tage ein Exercitium oder
Extemporale .

Geschichte . ( 2 St . — Eckertz ' Hilfsbuch . ) Oberlehrer Schaube . Brandenburg - preuss .
Geschichte mit Berücksichtigung der deutschen Geschichte bis 1871 . Repetitionen über das
Pensum der Lllb .

Geographie . ( l St . — Daniels Lehrbuch . ) Oberlehrer Schaube . Allgemeines über
Europa . Die Länder Europas , mit Ausnahme von Deutschland .

Mathematik . ( 3 St . — Kamblys Lehrbücher ; Bardey , Aufgabensammlung .) Cand .
Wetekamp . Arithmetik : Wiederholung des Pensums der Untertertia . Division von Polynomien
durch einander , Proportionslehre , Potenzen und Wurzeln , Gleichungen 1 . Grades mit einer Un¬
bekannten . Geometrie : Lehrsätze von der Gleichheit der Flächen , Teilungs - und Verwandlungs -
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aufgaben . Berechnung von Strecken im Dreieck mit Hilfe des Pythagor . Lehrsatzes . Konstruktions¬
aufgaben . Kambly bis § 127 . Alle 3 Wochen eine schriftliche Arbeit .

Naturlehre . ( 2 St . — Koppe , Leitfaden .) Cand . Wetekamp . — Mineralogie . —
Anatomie und Physiologie der Pflanzen und Tiere . Bau des menschlichen Körpers .

Untertertia . Ordinarius G . - L . Dr . Reinhold .
Religionslehre , a . evangelische . ( 2 St . — Hollenbergs Katechismus . Schles . Prov . -

Gesangbuch . ) Dr . Fiebiger , seit Michaelis Cand . Heuber . — Geschichte des Reiches Gottes im
Alten Bunde bis zur Teilung des Reiches . Das Wichtigste aus der Bibelkunde . Repetition
der ersten drei Hauptstücke , Erklärung des vierten und fünften . Memorieren der dazu gehörigen
Sprüche und 6 Kirchenlieder .

b . katholische , combiniert mit lila .
Deutsch . ( 2 St . — Hopf und Paulsiek für 111 . Regelbuch .) Oberlehrer Schaube . —

Lektüre und Memorierübungen aus dem Lesebuch . Erweiterung und Erneuerung des über
deutsche Deklination und Conjugation Gelernten , Aufsätze über eingehend durchgesprochene
Themata ( dreiwöchentlich ) . <

Latein . ( 9 St . — Gramm , von Ellendt - Seyffert ; Süpfle I . ; Ostermanns Vokabular für DI .
Tiroc . poet . v . Siebeiis .) Dr . Reinhold . — Gelesen wurde : Caesar de bell . Gall . 2 . 3 .
Tirocininum I . , 1 — 4 ( Hexameter und Distichen ) ; im Anschluss daran Quantitäts - und Verslehre ;
lat . Inhaltsangaben . Grammatik : Tempus - und Moduslehre ( § 234 — 342 ) . 1 Stunde wöchentlich
Repetition der Casus - Syntax , sowie der Orts - , Raum - und Zeitbestimmungen . Übersetzen aus
Süpfle . Wöchentlich ein Extemporale oder Exercitium .

Griechisch . ( 7 St . — Grammatik von Koch ; Wesener , griech . Elementarbuch .) G . - L .
Nitschke . — Regelmässige Formenlehre bis verba liquida incl . Übersetzen und Vokabellernen
aus Wesener I . Von Johanni ab wöchentlich eine schriftliche Arbeit .

Französisch . ( 2 St . — Plötz , Schulgrammatik . ) Dr . Fiebiger . — Gelesen wurde
Paganel , Frederic le Grand I , ff. , Schulgrammatik von Plötz , Lection 1 — 34 . Alle 14 Tage ein
Exercitium oder Extemporale . «

Geschichte . ( 2 St . — Hilfsbuch von Eckertz . ) Oberlehrer Schaube . — Deutsche
Geschichte bis 1648 .

Geographie . ( 1 St . — Daniels Lehrbuch . ) Oberlehrer Schaube . — Die ausser -
europäischen Erdteile .

Mathematik . ( 3 St . — Kamblys Planimetrie . Bardeys Aufgabensammlung . ) Cand .
Wetekamp . — Geometrie : Dreieck . Parallelogramm . Kreis . Kambly 70 — 110 . Konstruktions¬
aufgaben . Arithmetik : die Grundrechnungen in der Buchstabenrechnung . Übung nach Bardey
I — VITI . Alle 3 Wochen eine schriftliche Arbeit .

Naturlehre . ( 2 St . — Koppes Leitfaden . ) Cand . Wetekamp . — Botanik : Natürliches
Pflanzensystem , Bestimmen nach demselben . Zoologie : Übersicht über das Tierreich . Die in
Quarta nicht besprochenen Klassen der wirbellosen Tiere .

Quarta . Ordinarius G . - L . Dr . Kirchner .
Religionslehre , a . evangelische . ( 2 St . — Hollenbergs Katechismus . Zahns Bibl .

Gesch . Schles . Gesangbuch . ) Dr . Fiebiger . — Wiederholung und Vertiefung der biblischen
Geschichten des Alten und Neuen Testaments , des ersten und zweiten Hauptstücks und der
dazu gelernten Sprüche , sowie der Kirchenlieder . — Erklärung des dritten Hauptstücks . —
Gelernt wurden 6 Kirchenlieder , 1 Psalm , das 4 . und 5 . Hauptstück . — Geographie von Palästina .
— Ordnung des evangel . Gottesdienstes .

b . katholische , combiniert mit lila .
Deutsch . ( 2 St . — Lesebuch von Hopf und Paulsiek . Orthogr . Regelbuch . ) Oberl .

Schaube . — Lesen , Erklären und Nacherzählen ausgewählter Stücke aus dem Lesebuch .
Memorierübungen . Das deutsche Verbum . Alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit .
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Latein . ( 9 St . —■ Gramm , von Ellendt - Seyffert ; Ostermanns Übungsbuch und Vokabular
für IV .) Dr . Kirchner ( 4 St . ) , Cand . prob . Heuber ( 5 St . ) — Gelesen wurde : Cornel . Nepos ;
Conon , Iphicrates , Agesilaus , Aristides , Pausanias , Alcibiades . Wiederholung . der Formenlehre .
Syntax convenientiae , Casus - Syntax , Zeit - und Raumbestimmungen ; Übersetzen aus Ostermanns
Übungsbuch ; gegen 1800 Vokabeln gelernt aus Ostermanns Vokabular . Wöchentlich ein
Exercitium oder Extemporale .

Französisch . ( 5 St . — Plötz Elementarbuch und Schulgrammatik . ) Dr . Fiebiger —
Aus Plötz ' Elementarbuch Lektion 60 — 85 und Schulgrammatik Lektion 1 — 23 : Vollständige Ein¬
übung der 4 regelm . Conjugationen ; verbes pronom . ; pronoms , conjoints u . absolus ; unregel¬
mässige Verba . Gegen 1200 Vokabeln gelernt , desgleichen einige Fabeln und Anekdoten .
Französische Diktate . Alle 14 Tage ein Exercitium oder Extemporale .

Geschichte . ( 2 St . — Jägers Hilfsbuch für die alte Geschichte . ) G . - L . Nitschke . —
Griechische und römische Geschichte .

Geographie . ( 2 St . — Daniels Leitfaden . ) G . - L . Nitschke . — Mittel - Europa , besonders
Deutschland .

Mathematik und Rechnen . ( 4 St . — Kamblys Planimetrie . Böhme Heft 5 . ) Cand .
Wetekamp . Geometrie : Gerade Linien , gradlinige Winkel , Parallelen und die Winkel an ihnen ;
gleichschenkliges Dreieck . Kämbly bis § 69 . Rechnen ( im Winter Dr . Doormann ) Wiederholung
der Dezimalbruchrechnung . Zinsrechnung , Berechnung von Flächen und Körpern . Abgekürzte
Rechnungsarten . Alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit .

Naturlehre . ( 2 St . — Koppes Leitfaden .) G . - L . Dr . Doormann , ( im W . - S . Wetekamp ) .
— Botanik : Wiederholung . Bestimmen nach Linnes System . Wichtigste natürliche Familien .
Zoologie : Wiederholung . Gliedertiere .

Quinta . Ordinarius G . - L . Nitschke .
Religionslehre , a . evangelische . ( 2 St . — Hollenbergs Katechismus . Zahns Bibl .

Gesch . Schles . Gesangbuch . ) Dr . Fiebiger . — Wiederholung der Bibl . Geschichten des Alten
Testaments , sowie des 1 . Hauptstücks und des 1 . Artikels mit den Sprüchen , der in VI . gelernten
Lieder und des 1 . und 23 . Psalms . —■ Bibl . Geschichte des Neuen Testaments . — 5 Kirchen¬
lieder , 1 Psalm und Sprüche zum 2 . Hauptstück gelernt . — Erklärung des 2 . und 3 . Artikels ;
Memorieren des 3 . Hauptstücks .

b . katholische . ( 2 St . — Bibl . Gesch . und Katechismus für die kathol . Schulen der
Breslauer Diözese .) S . - S . Kaplan Jungmann , W . - S . Kaplan Biehler . Bibl . Gesch . des A . T .
u . des N . T . ; Katechismus 3 . und 4 . Hauptstück .

Deutsch . ( 2 St . — Hopf und Paulsiek , Lesebuch . Orthogr . Regelbuch .) G . - L . Nitschke .
— Lesen . Erklären und Nacherzählen ausgewählter Stücke aus dem Lesebuch . Lehre vom
zusammengesetzten Satze und von der Interpunktion . Memorierübungen . Alle 8 Tage ein ortho¬
graphisches Diktat oder eine kleinere häusliche Arbeit . (Nacherzählung .) — Die deutsche
Declination des Nomens .

Latein . ( 9 St . — Wellers Lesebuch . Gramm , von Ellendt - Seyffert . Ostermanns
Übungsbuch und Vokabular für V . ) Grammatik G . - L . Dr . Reinhold 6 St . Weller , G . - L . Nitschke
3 St . — Gelesen wurden ausgewählte Abschnitte aus Weller . Repetition der regelmässigen
Formenlehre . Unregelmässige Verba mit Einschluss der Verba defectiva und impersonalia .
Vokabellernen aus Ostermanns Vokabular für V . Übersetzen aus Ostermanns Übungsbuch ( Acc .

Wöchentlich ein Exercitium oder Extemporale .
— Elementarbuch von Plötz .) Oberlehrer Zopf , seit Michaelis

inf . , Partie , Ablat . absol . ) .
Französisch . ( 4 St .

Formenlehre nach Plötz . Lektion 1 — 73 . Alle 14 Tage ein Exercitium oderDr . Fiebiger .
Extemporale .

Geschichte , ( l St .) G . - L . Nitschke .
und brandenburg - preussischen Geschichte .

Geographie . ( 2 St . — Daniels Leitfaden .)
Die ausserdeutschen Länder Europas ( § 71 — 84 ) .

Biographische Erzählungen aus der deutschen

G . - L . Nitschke . Allgemeines über Europa .
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Rechnen . ( 4 St . ■—- Böhmes Übungsbücher No . 4 .) G . - L . Dr . Doormann . — Gründliche
Durchnahme des dezimalen Zahlensystems und im Zusammenhang damit Rechnen mit Dezimal¬
brüchen . Gemeine Brüche . Einübung der eingeführten Masse , Anwendung des Rechnens auf
einfache Aufgaben des bürgerlichen Lebens . 1 St . geometrisches Zeichnen . Wöchentlich eine
schriftliche Arbeit .

Naturlehre . ( 2 St . ) Cand . Wetekamp . — Botanik ; das Linne ' sche System . Zoologie :
die Wirbeltiere in vergleichender Beschreibung .

Sexta - Ordinarius S . - S . G . - L . Dr . Fiebiger , W . - S . Cand . Dr . Miller .

Religionslehre , a . evangelische . ( 3 St . — Hollenbergs Katechismus ; Zahns Bibl .
Gesch . Schles . Gesangbuch . ) G . - L . Fundner . — Biblische Geschichte des A . T . bis zur Teilung
des Reichs . Das erste und zweite Hauptstück mit den Sprüchen gelernt , der erste Artikel erklärt .
5 Kirchenlieder und 1 Psalm gelernt .

b . katholische ; combiniert mit V .
Deutsch . ( 3 St . — Hopf und Paulsiek , Lesebuch für VI . Orthographisches Regelbuch .)

Dr . Fiebiger . — Die Regeln der Orthographie durch Diktate eingeübt . Lehre vom einfachen
Satz . Lesen , Erklären , Erzählen des Gelesenen und Auswendiglernen von Gedichten aus dem
Lesebuch . Wöchentlich ein orthographisches Diktat .

Latein . ( 9 St . — Ellendt - Seyffert , Grammatik . Ostermanns Übungsbuch und Vokabular
für VI . ) S . - S . Dr . Fiebiger , W . - S . Cand . Dr . Miller . — Die regelmässige Formenlehre , eingeübt
an Ostermanns Übungsbuch ; gegen 1200 Vokabeln aus dessen Vokabular gelernt . Von Johanni
ab wöchentlich ein Exercitium oder Extemporale .

Geschichte . ( 1 St . ) G . - L . Fundner . — Biographische Erzählungen aus der griechischen
und römischen Geschichte .

Geographie . ( 2 St . Daniels Leitfaden . Debes , Schulatlas für mittlere Stufen . ) G . - L .
Fundner . — Die Grundbegriffe der Geographie . (Daniel 1 . Abschnitt .) Die Erdteile ausser Europa .

Rechnen . ( 4 St . — Böhmes Übungsbücher , No . 3 .) G . - L . Fundner . Übungen im
Numerieren . Die vier Grundrechnungen mit benannten Zahlen . ( Zeitrechnung . Einführung in
die gemeinen Brüche .)

Naturlehre . ( 2 St .) G . - L . Dr . Doormann . — Botanik : Einzelbeschreibung lebender
Blutenpflanzen . Zoologie }: Säugetiere und Vögel in Einzelbeschreibungen .

Dispensationen vom christlichen Religionsunterricht haben nicht stattgefunden .

Mitteilungen über den technischen Unterricht .
a . Turnen . 4 Abtheilungen zu je 2 Stunden ( 1 . und II . , III . , IV . , V . und VI . ) . Alle 2 Wochen

eine Vorturnerstunde . — Dispensirt waren im S . - S . in I . 5 , IIa . 1 , IIb . 3 , V 1 , zusammen 10 ;
im W . - S . in I 9 , IIa 4 , IIb 3 , IV . 1 , VI . 1 , im ganzen 18 Schüler . Der Grund der Dis¬
pensation war Nervenschwäche ( l ) , Muskeldehnung ( 1 ) , Katarrhe ( 7 ) , überstandene schwere
Erkrankung ( 4 ) , Rheumatismus ( 1 ) , Herzleiden ( 2 ) , angeborenes Übel ( 2 ) , anhaltendes
Nasenbluten ( 2 ) . Cand . Wetekamp .

b . Gesang . 4 Abteilungen : I . — IV . 1 St . , . III . 1 St . , IV . 1 St . , V . u . VI . 2 St . , im ganzen
5 St . Musikdirektor Jung .

c . Fakultatives Zeichnen . Dieser Unterricht wird zur Zeit noch nicht erteilt , weil der nötige
Raum und die Lehrkraft fehlen .

= ■*§=
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Zusammenstellung der eingeführten Lehrmittel .
I : Hollenberg , Hilfsbuch für den evang . Religionsunterricht . Gesangbuch der evangelischen

Gemeinden Schlesiens . Ellendt -Seyffert , lateinische Grammatik , neueste Auflage . Süpfle ,
Aufgaben zu lat . Stilübungen 3 . Teil , Koch , griechische Schulgrammatik . Seyffert - v . Bam¬
berg , Haupt - Regeln der griechischen Syntax . Plötz , Schulgrammatik der französischen
Sprache . Herbst , hist . Hilfsbuch für die oberen Klassen 2 . 3 . Gehring , Geschichtstabellen .
Daniel , Lehrbuch der Geographie . Kamblys mathematische Lehrbücher . Bardey , Aufgaben¬
sammlung . Schlömilch , Logarithmen . Kambly , Physik . Regeln und Wörterverzeichnis für
die deutsche Rechtschreibung . Im Hebräischen : Gesenius , Grammatik , neueste Auflage .
v . Kautzsch , Bibel . ( Lexikon von Gesenius empfohlen . ) Heidrich , Materialien für den
Unterricht im Hebräischen .

Ha : Hollenberg . Gesangbuch . Ellendt - Seyffert . Süpfle 2 . Teil . Koch . Seyffert - v . Bamberg ,
Hauptregeln . Übungsbuch zum Übersetzen ins Griechische II . von Seyffert ( herausg . von
v . Bamberg ) . Kubier , griech . Vokabular . Plötz , Schulgrammatik . Herbst , histor . Hilfsbuch
für die oberen Klassen I . Gehring . Daniel , Lehrbuch der Geographie . Kamblys mathe¬
matische Lehrbücher . Bardey , Schlömilch . Kambly , Physik . — Regeln u . s . f.

Im Hebräischen : Grammatik und Lesebuch von Gesenius . Heidrich .
üb : Hollenberg . Gesangbuch . Ellendt - Seyffert . Süpfle 2 . Teil . Koch . Seyffert - v . Bamberg ,

Hauptregeln und Übungsbuch . Kubier , griech . Vokabular . Plötz , Schulgrammatik . Herbst .
Gehring . Daniel , Lehrbuch . Kamblys mathematische Lehrbücher . Bardey . Kambly ,
Physik . Arendt , Elemente der Chemie . — Regeln .

Im Hebräischen : wie IIa .
lila : Hollenberg , Hilfsbuch . Gesangbuch . Hopf und Paulsiek für III . Ellendt - Seyffert , Süpfle ,

1 Teil . Koch . Wesener , griech . Elementarbuch 1 . 2 . Kubier , griech . Vok . Plötz , Schul¬
grammatik . Eckertz , Hilfsbuch für die brandenburg - preuss . Geschichte . Gehring . Daniel ,
Lehrbuch . Kambly , Planimetrie . Bardey . Koppe , Leitfaden für den Unterricht in der
Naturgeschichte . Regeln und Wörterverzeichnis .

nib : Hollenberg , Hilfsbuch . Gesangbuch . Hopf und Paulsieck , deutsches Lesebuch für III . Ellendt -
Seyffert . Ostermann , Vokabular für III . Tirocinium poeticum von Siebeiis . Süpfle , lat .
Übungsbuch , 1 . Teil . Koch , griech . Schulgrammatik . Wesener , griech . Elementarbuch 1 . 2 .
Plötz , Schulgr . Eckertz , Hilfsbuch für den ersten Unterricht in der deutschen Geschichte .
Gehring . Daniel , Lehrbuch . Kambly , Planimetrie . Bardey . Koppe . — Regeln .

IV : Hollenberg ( Katech . ) Gesangbuch . Hopf und Paulsiek für IV . Ellendt - Seyffert . Oster¬
mann , lat . Übungsbuch für IV . Dessen Vokabular für IV . Lattmann , Cornelii Nepotis
über de exe . dueibus suppletus . Plötz , Elementarbuch und Schulgrammatik . Jäger , Hilfs¬
buch . Daniel , Leitfaden . Debes . Kambly , Planimetrie . Böhme , Heft 5 . Koppe . —
Regeln und Wörterverzeichnis für die deutsche Rechtschreibung .

V : Zahn , bibl . Gesch . Hollenberg (Katech . ) . Gesangbuch . — Hopf und Paulsiek für V . Ellendt -
Seyffert . Ostermanns Übungsbuch und Vokabular für V . Weller , lat . Lesebuch für Anfänger .
Plötz , Elementarbuch . Daniel , Leitfaden . Debes , Schulatlas für mittlere Stufen . Böhme ,
Übungsbuch im Rechnen , Heft 4 . — Regeln und Wörterverzeichnis .

VI : Zahn , bibl . Geschichte . Hollenberg ( Katechismus ) . Gesangbuch . — Hopf und Paulsiek
für VI . Ellendt - Seyffert . Ostermanns Übungsbuch u . Vokabular für VI . Daniel , Leitfaden .
Debes , Schulatlas für mittlere Stufen . Böhme , Heft 3 . Regeln und Wörterverzeichnis für die
deutsche Rechtschreibung .

In dem kathol . Rel . - Unterricht : I . n : Lehrbuch von König für obere Klassen . III .
IV : dasselbe für mittlere Klassen . V . VI : Biblische Geschichte und Katechismus für die kathol .
Schulen der Breslauer Diözese .

Im Gesangunterricht werden gebraucht : VI . V : Karow , Choralmelodien und 2 . Buch
der » Deutschen Lieder « ( Verlag Bertelsmann , Gütersloh ) . — In den übrigen Klassen : Peter Stein .

I
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Ordnung der schriftlichen Arbeiten : Um das Zusammentreffen von schriftlichen
häuslichen Arbeiten möglichst zu vermeiden , wurde vereinbart , dass in allen Klassen die lateinischen
Exercitien am Montag , die griechischen am Dienstag , die französischen am Freitag , die deutschen
und lateinischen Aufsätze am Donnerstag , die mathematischen Arbeiten am Mittwoch , die hebräischen
am Sonnabend abgegeben werden ; ausserdem dass die französischen und griechischen Skripta ,
die zweiwöchentlich zu liefern sind , alternieren . In I . wird der deutsche Aufsatz am vorletzten
Donnerstag , der lateinische am letzten Donnerstag jedes Monats abgeliefert . Exercitien und
Extemporalien wechseln in der Regel mit einander ab . Nach den Ferien wird mit einem
Extemporale begonnen .

IL Verfügungen der vorgesetzten Behörden .
Vom K . Provinzial - Schul - Collegium in Breslau . 8 . April und 11 . Oktober 1886 : Genehmigt

den Lehrplan für 1886 / 87 . — 28 . April : Das Deficit der Gymnasialkasse ist bis zur Höhe von
990 , 12 M . aus der K . Stiftsamtskasse zu begleichen . — 24 . April : Altkatholische Schüler sind bei
der Entlassungsprüfung in Religion nicht zu prüfen ; eventuell ist ein besonderes Zeugnis ihres
Religionslehrers dem Reifezeugnis beizulegen . — 3 . Mai : Die Namen der Verfasser von Programm -
Abhandlungen sind vollständig anzugeben . — 3 . Mai , 26 . Juni und 18 . November : Vertretung
des Oberlehrers Duda durch Cand . Wetekamp genehmigt . — 7 . Mai : Bei der Impfung der Schüler
soll ein Lehrer zugegen sein . — 18 . Juli : Bei Schulspaziergängen ist zu beachten , dass der
Charakter der Freiwilligkeit gewahrt werde , dass Sonn - und Feiertage dazu nicht verwandt werden ,
dass zweimal im Jahre je ein Nachmittag freigegeben werden dürfe , dass , wenn ein ganzer Tag
in Anspruch genommen wird , dem K . Provinzial - Schul - Collegium vorher ausführlicher Bericht erstattet
und wenn mehr als ein Tag zur Verwendung kommen soll , von ebendemselben Genehmigung
erbeten werde . — 11 . August : Remuneration für den kathol . Religionsunterricht von 420 auf
480 M . erhöht . — 14 . August : Zusätze zu den Censuren ( z . B . ziemlich genügend ) sind nicht
zulässig . — 17 . August : Dr . G . EUendts » Katalog für Schülerbibliotheken « zur Beachtung empfohlen .
— 23 . August : Nähere Bestimmungen über die Finanzabschlüsse . — 25 . September : Cand . Dr .
Miller mit Vertretung des beurlaubten Oberlehrers Zopf betraut . — 11 . November : Verwaltung
der Gymnasialkasse Heim Rentmeister Rechnungsrat Fischer übertragen . — 10 . Nov . : Sämtliche
Bücher , die für die Schülerbibliotheken angeschafft werden , sind im Programm zu verzeichnen ;
eventuell -ist dem Prov . - Schul - Collegium ein schriftliches Verzeichnis einzureichen . — 20 . Oktober :
Lutsch , Kunst - Denkmäler der Stadt Breslau , empfohlen . — 18 . November : Fragen , die auf der
Direktoren - Conferenz 1888 zur Verhandlung kommen und in dem Lehrercollegium beraten werden
sollen : 1 . Sind die Bestrebungen zu billigen , die auf Herstellung der Einheitsschule gerichtet sind ?
2 . Über Ziel und Methode des naturbeschreibenden Unterrichts auf Gymnasien , Realgymnasien
und höheren Bürgerschulen . 3 . Sind die öffentlichen Schulprüfungen an den höheren Lehranstalten
beizubehalten , zu beschränken oder abzuschaffen ? 4 . Über die Notwendigkeit , eine richtige Aus¬
sprache des Lateinischen auf den höheren Lehranstalten herbeizuführen . — 11 . November : Ferien
1887 : Ostern Schulschluss Sonnabend 2 . April , Schulanfang Montag 18 . April , Pfingsten Schluss
Freitag 27 . Mai , Anfang Donnerstag 2 . Juni , Sommerferien Schluss Freitag 8 . Juli , Anfang Mittwoch
10 . August , Michaelisferien Schluss Mittwoch 28 . September , Anfang Montag 10 . Oktober , Weih¬
nachten Schluss Freitag 23 . Dezember , Anfang Sonnabend 7 . Januar 1888 .
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III . Chronik der Schule .
Das neue Schuljahr wurde am 29 . April 1886 in der Aula mit gemeinschaftlicher Andacht ,

Einführung der neuen Schüler und Erklärung der Schulordnung und Schulgesetze eröffnet .
An Festen wurden gefeiert und durch einen öffentlichen Schulaktus ( bestehend aus Dekla¬

mationen und Gesängen der Schüler und einem Festvortrage ) begangen : der Sedantag , der
Geburtstag Sr . Majestät unseres allergnädigsten Kaisers , Königs und Herrn ; ausserdem der
Abrahamstag ( Wohlthäterfest ) nicht öffentlich im Beisein der beiden obersten Klassen . Die Reden
wurden gehalten von Oberlehrer Schaube , dem Direktor , wiss . Hilfslehrer Jonetz . Mit der
Feier des Kaiserlichen Geburtstages wurde die Entlassung der Abiturienten durch den Direktor
verbunden . Am Schlüsse des Schuljahres nimmt die Anstalt an der ersten Abendmahlsfeier der
Confirmanden teil .

Im Bestände des Lehrerkollegiums sind folgende Änderungen eingetreten . Zu Ostern 1886
trat der Kandidat des höheren Schulamts Gotthard Heuber * ) zur Ableistung des Probejahres
ein . Zu Michaelis 1886 wurde Oberlehrer Zopf behufs Übernahme der interimistischen Verwaltung
einer K . Kreisschulinspektion ( zu D . - Eylau ) beurlaubt und seine Vertretung dem Candidaten Dr .
O . Miller * * ) aus Breslau übertragen . Candidat Wetekamp leitete auch in diesem Jahre den
Turnunterricht und wurde zngleich mit der Vertretung des erkrankten Oberlehrers Duda
betraut . Den katholischen Religionsunterricht übernahm zu Ostern Caplan Jungmann , zu Michaelis
Caplan Biehler * * * ) .

Was den Gesundheitszustand der Lehrer anbetrifft , so wurde Oherlehrer Duda durch ein
Halsleiden ( Verdickung eines Stimmbandes ) genötigt , Urlaub für das ganze Schuljahr zu erbitten .
Im übrigen waren noch folgende Vertretungen nötig : für G . - L . Fundner seit 12 . März (Krankheit ) ;
für Oberl . Schaube 31 . Mai bis 12 . Juni ( mil . Einberufung ) ; Oberl . Dr . Kirchner 24 . und 25 . Juni
(Krankheit ) ; Oberl . Dr . Langen 30 . Juni bis 7 . Juli ( einberufen als Geschworener ) , 5 . u . 6 . Nov . ;
Dr . Reinhold 24 . August ( Krankheit ) ; Oberlehrer Zopf 8 . Sept . ( Kreissynode ) , 16 . — 29 . Sept .
( beurlaubt ) ; für den Direktor 22 . -— 27 . Januar ( einzelne Stunden wegen Krankheit ) .

Der Gesundheitszustand der Schüler war ein günstiger ; nur versäumten in den strengen
Wintermonaten in der Sexta mehr Schüler als sonst infolge von Erkältung den Unterricht .

Am 15 . März erlag einer inneren Krankheit der Obersekundaner Schwürtz , ein Schüler , den
wir alle um seines redlichen Bemühens und musterhaften Betragens willen von Herzen lieb hatten .

Inbetreff der geplanten baulichen Veränderungen sind die Verhandlungen noch im
Gange . Der Spielplatz und der Turnplatz sind abgesteckt und werden , nachdem im Frühjahr
die Geräte aufgestellt sein werden , mit dem neuen Schuljahr zur Benutzung kommen .

Die Entlassungsprüfung zu Michaelis fand am 23 . September 1886 , die zu Ostern d . J .
am 15 . und 16 . März unter Vorsitz des K . Commissarius Herrn Geh . Regierungs - und Provinzial -
Schulrat Prof . Dr . Sommerbrodt statt . Am ersteren Termin wurde der Oberprimaner Harazim ,
an dem letzteren die Abiturienten Kirchner , Nitschke , Rönne , Scholtz , Cohn , Hübner , Gabel
und Heim für reif erklärt .

* ) Gotthard Heuber , geboren den 24 . August 1859 zu Wüste -Waltersdorf , Kreis Waidenburg , evangelischer
Konfession , erhielt auf dem Gymnasium zu Schweidnitz das Zeugnis der Reife und studierte von Michaelis 1879 auf
den Universitäten Breslau , Leipzig und Halle Philologie . Die Prüfung pro facultate docendi bestand er am 6 . Juni 1885 .
Ostern 1886 trat er , nachdem er von Ostern 1885 bis Ostern 1886 der Militairpflicht in Liegnitz genügt hatte , sein

Probejahr am Königlichen Gymnasium zu Brieg an .
* *) Otto Miller , geboren 1860 zu Breslau , evangelischer Konfession , wurde auf dem Gymnasium zu

St . Maria -Magdalena in Breslau für wissenschaftliche Studien vorgebildet und studierte von Michaelis 1878 an den
Universitäten Breslau und Berlin klassische Philologie und Philosophie . Am 10 . Juli 1885 bestand er die Prüfung pro
facultate docendi , am 22 . Juli desselben Jahres das examen rigorosum und wurde am 12 . September promoviert . Sein
Probejahr leistete er am Kgl . Friedrichs - Gymnasium zu Breslau von Michaelis 1885 bis Michaelis 1886 ab . Darauf
wurde er dem Kgl . Gymnasium in Brieg überwiesen .

* * * ) Kaplan und Religionslehrer Richard Biehler , geboren am 8 . August 1856 zu Wansen , besuchte nach
Absolvierung der Gymnasial - Studien die Universität Breslau und das erzbischöfliche Clericalseminar zu Freising in
Baiern und wurde von Sr . Excellenz , dem Hochwürdigsten Herrn Erzbischofe von München -Freising , Herrn Dr
Antonius von Steichele , zum Priester geweiht .
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IV . Statistische Mitteilungen .
A . Frequenztabelle für das Schuljahr 1886 / 87 .

Gymnasium .

Ol HUI ÖII Uli Olli um IV vi Sa .
1 . Bestand am 1 . Februar 1886 ..........
2 . Abgang bis zum Schluss des Schuljahres 1885 / 86 .
3a . Zugang durch Versetzung zu Ostern 1886 . . . .
3b . s ■- Aufnahme = « * . . . .

4 .
5 .
6 .
7a ,
7b ,

8 .
9 .

10 .

11 .
i2 .

Frequenz am Anfang des Schuljahres 1886 /87
Zugang im Sommersemester 1886 .....
Abgang im Sommersemester 1886 .....
Zugang durch Versetzung zu Michaelis 1836 .
Abgang durch Aufnahme • • . « *

Frequenz am Anfang des Wintersemesters . .
Zugang im Wintersemester 1886 / 87 .....
Abgang = ■- » .....

Frequenz am 1 . Februar 1887 .......
Durchschnittsalter am 1 . Februar 1887 . . .

10

10
19 ,5

10
19 , 2

19

1

18
16 ,7

14

2
12

15 , t|

21
1

22
14J

29

29
H , i |

191
31

130
39

199
2

15
3
4

190
3
5

188

B . Religions - und Heimatsverhältnisseder Schüler .

Gymnasium .
Evang , | | Kath . | | Diss . | | Jüd . || Einh . | | Ausw . || Ausl .

1 . Am Anfang des Sommersemesters 1886 . . " ...... 153 II 33 II — j 13 II 133 II 66
2 . Am Anfang des Wintersemesters 1886 / 87 ........ 145 31 — 14 129 61
3 . Am 1 . Februar 1887 ................. 142 \\ 30 | | — | 16 | | 126 || 62
Das Zeugnis für den einjährigen Militairdienst haben erhalten Ostern 1886 : 27 , Michaelis 1886 : 3 ,

davon sind zu einem praktischen Berufe abgegangen Ostern 1886 : 8 ; Michaelis : 3 .

C . Übersicht über die Abiturienten .

No . Name mit sämtlichen G e b u r t s - Name , Stand u . Wohnort Jahre Erwählter
Vornamen

Datum . Ort . des Vaters .
Gymn .

in I . Beruf .

Zu IV ichaelis 1886 :
1 . H a r a z i m , Fianz Aloys

Peter
21 .Februar

1865
Frankenstein Postsekretär Harazim -}• « Vi 2V2 Postfach .

Zu C stern 1887 :
1 . Ernst Friedrich August 21 . Mai Scheidelwitz K . Oberförster a . D . Kirchner 9 3 Medizin .

Kirchner 1866 Kreis Brieg in Carlruhe in O / S .
2 . Franz Albert Nitschk e 21 . April

1868
Grünberg

i . Schi .
Brauereidirektor Nitschke

in Koppen , Kreis Brieg
10 2 Jura .

3 . Paul Ludwig Rönne 24 . April
1868

Pielahütte
Kr . Gleiwitz

Techn . Direktor Rönne -j- 10 2 Medizin .

4 . Rudolf Friedrich Wilhelm
S cho lt z

7 . Novbr .
1868

Brieg Kaufmann Schultz in Brieg 10 2 Medizin .

5 . Oskar Cohn 15 . Oktbr .
1869

Guttentag
Kr . Lublinitz

Kaufmann Cohn in Lucken¬
walde

8V2 2 Medizin .

6 . Arnold Rudolf Wilhelm
Berthold Emil Theodor

Camillus H ü b n e r

10 . März
1866

Brieg Gymnasiallehrer Hübner •{- 12 2 Theologie .

7 . Rudolf Franz Georg
Gab el

28 . August
1868

Brieg Kaufmann und Stadtrat a . D .
Gabel in Brieg

11 2 Militair .

8 . Albert Karl Heim 11 . Novbr .
1867

Brieg Handschuhfabrikant Heim
in Brieg

10 2 Medizin .

Nitschke und Scholtz wurden von der mündlichen Prüfung dispensiert .
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V . Sammlungen von Lehrmitteln .
A . Aus den etatsmässigen Mitteln wurden angeschafft :

1 ) für die Lehrerbibliothek : Die Fortsetzungen der Zeitschriften und Werke : Neue Jahr¬
bücher für Philologie und Pädagogik ; Petermanns geographische Mitteilungen ; Rheinisches
Museum ; Sybel , historische Zeitschrift ; Bursians Jahresberichte ; Zarnckes Zentralblatt ;
Zeitschrift für Gymnasialwesen ; Monatsschrift für das Turnwesen ; Zentralblatt für
Unterrichtsverwaltung ; Grimms deutsches Wörterbuch ; Zeitschrift des Vereins für
Geschichte und Altertum Schlesiens ; Jahresbericht der Schles . Ges . für vaterländische
Cultur ; Oncken , allgemeine Geschichte bis Lieferung 123 ; Verhandlungen der Direktoren -
Konferenzen Bd . 23 — 25 ; Ranke , Weltgeschichte VII ; Herders Werke , herausgegeben
von Suphan 23 — 25 . Paulsen , Geschichte des gelehrten Unterrichts ; Lutsch , Kunst¬
denkmäler der Stadt Breslau ; Wiese , Verordnungen und Gesetze , 3 . Auflage v . Kubier ;
Wiese , Lebenserinnerungen und Amtserfahrungen .

2 ) für die Schülerbibliothek : a ) der Prima und Sekunda : Katalog der Schülerbibliotheken
von G . Ellendt ; Böhm , das deutsche Volk in Liedern ; F . Schmidt , Götterhimmel der
Germanen ; Ihne , Rom . Geschichte VI .

b ) der Tertia : ( sämtlich nach Ellendt ) Bässler , Heldengeschichten des Mittelalters ;
Osterwald , Gudrun und Nibelungen , Herzog Ernst und Heinrich der Löwe ; Berndt ,
Karl d . Gr . ; Mücke , Otto II . und HI . ; Cohn , Heinr . II . ; Mücke , Heinrich IV . und V . ;
Kallsen , Friedr . II . ; Simrock , geschichtliche deutsche Sagen ; Pierson , Preuss . Geschichte ;
Böhm , Albrecht Achilles ; Buchner , York und Gneisenau ; Sach , die deutsche Heimat ;
Gabler , Heroen der Afrikaforschung ; Zöllner , der schwarze Erdteil ; Andree , Kampf ura
den Nordpol ; Cook der Weltumsegier , v . Müller ; Kutzner , Kane ; Kurr , Mineralreich in
Bildern ; Leutemann , Zonenbilder ; Masius , Tierwelt in Charakteristiken ; Peters , Mineralogie ;
Bacmeister , Gudrun und Nibelungen ; Körner , Leier und Schwert ; Scherer , Deutschland
im Liede ; Raynal , die Schiffbrüchigen ; Foss , Attila .

c ) der Quarta : ( sämtlich nach Ellendt ) Hertzberg , Geschichte der Perserkriege und der
Messenischen Kriege ; Schwab , die schönsten Sagen des klassischen Altertums ; Kohlrausch ,
die deutschen Freiheitskriege ; Hahn , Friedr . d . Gr . ; Wackernagel , deutsches Lesebuch ,
III . Teil ; Richter , Götter und Helden ; v . Koppen , Kämpfe und Helden ; Schmidt , deutsche
Kriege ; Hahn , J . v . Ziethen ; Pank , Bismarckbüchlein ; Pflug , Kaiser Wilhelm ; Schmidt ,
Königin Luise ; Würdig , des alten Dessauers Leben und Thaten ; Biernatzki , Meer und
Festland ; Grube , Bilder und Scenen aus dem Natur - und Menschenleben ; Hörn , James
Cook ; Wagner , im Süden , in Stadt und Land , in Haus und Hof , im Wald und auf der
Heide , in Feld und Flur ; Alberti , Marcus Charinus ; Baron , König und Kronprinz ; Hörn ,
Prinz Eugenius , Erdbeben von Lissabon ; Kühn , Derfflinger , Seydlitz , Scharnhorst , Nettel¬
beck ; Schmidt , Herrmann und Thusnelda , die Türken vor Wien .

3 ) für die geographische Sammlung : Haardt , Wandkarte der Alpen .

B . Geschenkt wurden :

für die Lehrerbibliothek : Vom Kgl . Ministerium : Die Fortsetzungen von : Zeitschrift für
deutsches Altertum ; Journal für reine und angewandte Mathematik ; Philologus . Von
dem Verleger : Lorenz , Aus der Vergangenheit der ev . Kirchgemeinde Brieg (Bänder ) .

Für diese Zuwendungen sage ich namens der Anstalt verbindlichsten Dank .
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VI . Stiftungen und Unterstützungen
von Schülern .

Es erhielten : A . Gymnasiasten :
1 . Freischule , teils ganze , teils halbe , teils während des ganzen Jahres , teils während eines

Teils desselben : 5 Lehrersöhne und zwei 3 . Brüder ; ausserdem : Primaner Hübner ,
Zirkel , Sekundaner Küntzel , Scholz , Vieweger , Kuske , Rampoldt , Schliwa , Seiffert , Wierzba ,
Hübner , Rothenburg , Ponsens II , Czeczatka , Hippe , Tertianer Mosler , Prox , Wolf ,
Quartaner G . Neumann , Schmeel , Slotty , Wiedemann , Quintaner Kalle .

2 . Die Zinsen der Schönwälder - Stiftung am 22 . März 1887 : Abiturient Hübner .
3 . Bücher aus der Schmiederstiftung , sowie
4 . aus dem dafür bestimmten Etatstitel am Schlüsse des Schuljahres 1886 / 87 die von der

Konferenz ausgewählten Schüler : Kalle ( V ) , Slotty (IV ) , Hippe ( IIb ) , Scholz ( IIa ) .
5 . Die Zinsen der Adolf - Cohn - Stiftung ( zum Andenken an den am 19 . Oktober 1883 ver¬

storbenen Obersekundaner Cohn ) der Obersekundaner Scholz .
B . Studierende :

1 . Die Zinsen der Jubiläumsstiftung pro 1886 / 87 : Regehly , stud . theol . ev . , Seiffert , stud .
phil . , Mündel , stud . theol . ev .

2 . Die Zinsen der Guttmannstiftung : stud . med . Duda .
3 . Die Zinsen der Haberstiftung : Protzek , stud . med .
•4 . Die Zinsen der A . Gumprechtstiftung : Mündel , stud . theol .

Der Betrag dieser Stipendien wird in Zukunft infolge Herabsetzung des Zinsfusses von
Hypotheken leider eine Kürzung erfahren .

•rÄ-jir ^

VII . Mitteilungen an die Schüler und deren Eltern .
Confirmation und h . Abendmahl Dienstag den 29 . März , morgens 8 Uhr .
Öffentliche Prüfung Freitag , den 1 . April 1887 : Vormittags 10 Uhr : lila : Religion ,

Illb : Griechisch , IV : Geschichte ; ll 1^ Uhr : Gesangs - und Deklamationsübung , V : Französisch ,
VI : Latein .

Die Schule wird Sonnabend den 2 . April geschlossen .

Das neue Schuljahr soll Montag , den 18 . April c . beginnen . Es wird in herkömmlicher
Weise mit einer gemeinsamen Andacht , Einführung der neuen Schüler und Erklärung der Schul¬
ordnung und der Schulgesetze eingeleitet werden .

Die Aufnahme - Prüfung findet für einheimische Schüler , welche für die unterste Klasse
vorbereitet sind , Freitag , den 15 . April nachmittags 5 Uhr , für alle übrigen einheimischen und
für die auswärtigen Sonnabend , den 16 . April vormittags 9 Uhr in dem Klassenzimmer der Prima
statt . Die zu prüfenden Schüler sind vorher schriftlich anzumelden . Bei der Aufnahme - Prüfung
hat jeder Schüler ein Abgangszeugnis von seiner bisherigen Schule einzureichen , Impf- resp .
Wiederimpfungszeugnis zur Einsicht vorzulegen , sowie die nötigen Schreibmaterialien mitzubringen .
In die Sexta werden Knaben , die das 9 . Lebensjahr überschritten haben , aufgenommen , wenn
sie in Rechnen , Schreiben ( auch lateinisch ) und Orthographie eine genügende Elementarbildung ,
wie sie in der 4 . Klasse der hiesigen Bürgerschule erreicht wird , sich angeeignet haben .

Es wird schliesslich darauf hingewiesen , dass die Wahl und ein Wechsel der Pension
von der Genehmigung des Direktors abhängig sind .

Brieg , den 22 . März 1887 . Hoppe .
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