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Die Sonne .

Absolute Königin ihres Systems ist die Sonne , sagt Mädler . Nie werden sich ihre

Untergebenen , die Planeten sammt ihren Trabanten , den Monden , von diesem Verhältnis los

machen können . Sie können sich freilich gern dem ausgeübten Zwange fügen , da sie von ihrer

Herrin , der Sonne , versorgt werden wie die Glieder einer Familie von treu sorgender Mutterhand .
Kein Leben würde auf der Erde und so auf allen die Sonne umkreisenden Gestirnen entstehen

und fortbestehen . können , wenn nicht die Licht und Wärme spendende Hand des Muttergestirns

sich ihrer erbarmte . Eine wahre Königin ist die Sonne , denn in ihrem Reiche erhält ein Jedes

seine Stimme genau nach Massgabe seiner Macht , das heisst die von jedem Planeten oder

Mond ausgeübte Wirkung kommt voll zur Geltung . So kommt es , dass die Planeten nicht

gezwungen sind , sich um den stereometrischen Mittelpunkt der Sonne zu bewegen , also nicht

um den Schwerpunkt der Sonne , sondern nur um den Schwerpunkt aller Körper des Systems

kreisen müssen , welcher freilich , da die Masse der Sonne die aller Planeten zusammen mehr

als 720 mal übertrifft , noch innerhalb des Centralkörpers liegt , und diesem Zwang ist der

letztere selbst unterworfen , er wird damit den Äusserungen seiner Begleiter gerecht .

In respektvollen Entfernungen von einander führen die Wandelsterne sammt ihren

Trabanten ihre Wege um die Sonne aus , und die Störungen , die sie gegenseitig auf einander

ausüben sind derart , dass sie eine dauernde Änderung in den jetzigen Bewegungszuständen
nicht herbeiführen .

Aber nicht wir Erdenbewohner allein , nicht bloss unsere Planeten sind die Auserwählten ,

welche den belebenden Strahlen einer Sonne ausgesetzt sind , sondern alle jene Lichtpunkte

am Himmel , die wir als Fixsterne bezeichnen , sind Sonnen wie unsere Sonne und sie sind

vielleicht zum grössten Teile umkreist von Wandelsternen . So steht unser Tagesgestirn nicht

einzig da , eine Sonne aber , von welcher die unsere ahhängt wie von ihr die Planeten , das

heisst eine Centralsonne wird es wohl nicht geben . Wohl bewegt sich unsere Sonne selbst ,

indem sie alle ihre Planeten mit sich zieht , durch den Weltenraum , aber diese Bewegung führt

sie aus , nicht um eine Centralsonne , sondern um den Schwerpunkt aller der Sonnen nebst

zugehörigen Planeten und Trabanten , welche mit dem Centralkörper unseres Systems ein

grösseres System bilden , welches bis zu dem als matter Schimmer erscheinenden Heer von

Sternen der Milchstrasse reicht . Dieses grössere System hat eine so ungeheure Ausdehnung ,

dass wir seine Grösse nur recht bewundern können , wenn wir bedenken , dass ein Lichtstrahl ,

der in 1 Sekunde über 40 000 geogr . Meilen zurücklegt , um von einem Punkte der Milchstrasse

bis zum entgegengesetzten zu kommen nach Mädlers Schätzungen 7000 Jahre braucht . Mädler

hält ferner dafür , dass der Schwerpunkt dieses Systems in eine Gruppe von Sternen fällt , die

den Namen der „ Plejaden“ hat , welche in der Bibel als Gluckhenne mit den Küchlein bezeichnet

wird , und dass von dieser Gruppe der helle Stern Alcyone in der Nähe dieses Schwerpunkts
steht . Um den letztem beschreibt unsere Sonne einen Umlauf in einem Zeitraum von 22

Millionen Jahren . Innerhalb dieses Heeres von Gliedern desselben grossen Sternsystems , welches

von fernen Nebelflecken vielleicht wie ein Sternhaufen erscheint , schaltet und waltet die Sonne1
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ohne Beeinflussung von aussen her , sind ja die uns nächsten Sonnen so weit entfernt , dass das

Licht von ihnen her bis zu uns Jahre braucht , während von unserer Sonne bis zu dem äussersten

Planeten Neptun das Licht in etwa 4 Stunden kommt .

Der Sonne ist nicht von jeher der Rang als heri ' schendes Gestirn zuerkannt worden ,

lange Zeit sah man die Erde als bevorzugtes Gestirn an , ihr zu Gefallen sollten alle anderen

Himmelskörper da sein , um sie sollten sich alle drehen . Erst durch Kopernikus wurde der

Sonne zu ihrem Rechte verholten , wurde das Wahre an des mutigen Nicolaus von Cusa Sätzen

von der Bewegung der Erde nachgewiesen . Wohl gab es bereits im Altertum Ansichten , die

der Meinung , dass die Erde im Mittelpunkt des Weltalls stehe , widersprachen , die Pythagoräer

z . B . nahmen im Mittelpunkte das Feuer an , die Erde nur als Stern , der durch Bewegung um

sein Centrum Tag und Nacht hervorbringe , für sie erschienen die Bewegungen nur so , als ob

Avir uns im Mittelpunkt des Weltalls befänden , allein diese Pythagoräer waren unter sich selbst

in Bezug auf die doppelte Bewegung der Erde nicht ganz einig und gegen ihre Ansicht

sprachen nicht blos hergebrachte Meinungen , auch der Schein sprach gegen sie und es fehlten

ihnen Beobachtungen , um die Ansicht von der Bewegung der Erde um die Sonne zu be¬

kräftigen . So konnte Plutarch den Aristarch von Samos , den man den Galilei der Alten

genannt hat , wegen dieser Anschauungen einen Religionsverächter nennen und einem Aristoteles

konnte es nicht schwer fallen , mit Erfolg die neue Meinung zu bekämpfen und zwar mit

solchem Erfolge , dass das Ansehen und der Mut eines Nicolaus von Cusa nicht hinreichten

gegen Aristoteles ’ Ansicht die von der Bewegung der Erde zur Geltung zu bringen , ja dass

selbst Kopernikus fast überall auf Widerstand traf . Kopernikus wies der Sonne , der „ Welt¬

leuchte , welche in der Mitte thront“ , ihren rechten Platz an , die Planeten beschreiben nach ihm

um sie ihre kreisförmigen Bahnen . Keppler war es sodann , der die Gesetzmässigkeit in diesen

Bewegungen erkannte und Newton , der dem Ganzen die Krone aufsetzte , indem er durch Auf¬

stellung seines Gravitationsgesetzes den Ursprung und die Notwendigkeit jener Gesetzmässig¬
keit nachwies .

Nicht so rasche Fortschritte machte die Kenntnis von der Beschaffenheit der einzelnen

Himmelskörper . Es liegt in der Natur der Sache , dass man von so fernen Körpern , wie die

Himmelskörper sind , nicht eher Einzelheiten bemerken konnte , als bis man Mittel und Wege

hatte , um dieselben dem menschlichen Auge gleichsam näher zu rücken . So ist es erklärlich ,

dass den Alten von der physischen Beschaffenheit der Sonne nichts bekannt war und erst an

die Erfindung des Fernrohrs sich wichtige Beobachtungen an der Sonuenscheibe schliessen .

In langen Pausen nur wurden in der Zeit nach dieser Erfindung weitere Fortschritte gemacht

und die wichtigsten Beobachtungen waren erst dem gegenwärtigen Jahrhundert vergönnt . Hier

half die Spektralanalyse Adele Rätsel lösen und gute Dienste leistete die Photographie . Indes

Avar doch noch ein grosses Hindernis da : Verschiedene Erscheinungen können nur am Rande

der Sonne beobachtet werden und diesen konnte man nur bei den verhältnismässig seltner

auftretenden totalen Sonnenfinsternissen betrachten . Auch dieses Hindernis wurde übeiwunden ,

indem vor noch nicht ZAvei Jahrzehnten der Franzose Janssen und der Engländer Lockyer

uacliAviesen , dass der Sonnenrand zu jeder Tageszeit untersucht werden kann .

Auf diese Weise hat sich nach und nach ein Beobachtungsmaterial angehäuft , Avie Avir

es reichhaltiger nicht Avünscken können , aber eine allgemein gültige Ansicht über die physische

Beschaffenheit der Sonne hat sich bis jetzt aus diesem Material noch nicht gebildet .

Obgleich an zahllosen Orten die Erscheinungen am Sonnenkörper aufgezählt worden

sind , so Avollen A\ rir im folgenden der einzelnen Vorgänge Erwähnung thun , mit Hervorhebung

einiger Meinungen über ihre Ursache , damit wir darnach den Ausführungen eines Mannes

folgen können , Avelclier es versucht hat , alle jene Erscheinungen von Avenigen , uns nicht fremden

Gesichtspunkten aus zu erklären .

Dem unbeAvaffneten Auge erscheint die Sonne als gleichmässig glänzende Scheibe . Die

Leuchtkraft derselben ist so gross , dass das Drummondsche Kalklicht dagegen gehalten , dunkel

aussieht . Da die Erde eine Ellipse beschreibt , in deren einem Brennpunkte die Sonne steht ,

so sind AA' ir nicht immer gleich Aveit von letzterer entfernt , zur Zeit der Sonnennähe beträgt

der Abstand beider Gestirne 19 445 820 geogr . Meilen , z . Z . der Sonnenferne 20110680 geogr .

Meilen und die Sonuenscheibe erscheint deshalb von Avechselnder Grösse , im ersten Falle unter

einem Winkel von 32 ' 33 , im zweiten unter einem solchen von 31 ' 29 , 2 " , Avährend die Erde

von ihr aus gesehen unter einem Winkel von nur Avenig mehr als 17“ erscheint . Der schnellste
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Dampfwagen würde die Strecke von der Erde bis zur Sonne in 335 Jahren , der Schall in 15

Jahren zurücklegen — das Licht legt sie in 8 Minuten zurück . Der Durchmesser der Sonne

beträgt 184186 geogr . M . , ihr Volumen demnach mehr als das millionenfache des Erdinhaltes .

Ihre Dichtigkeit dagegen ist nur % von der der Erde , also 1 , 4 , da das spec . Gew . der Erde nach

Reich = = 5 , 6 . Die Schwere ist 27 , 12 mal so gross als die der Erde , ein Körper , der auf der

Erde 1 Kg . wiegt , wird auf der Sonne demnach 27 , 12 Kg . wiegen . Menschliche Wesen würden

auf der Sonne kaum Arm und Bein heben können , „ nur Titanen und Cyklopen könnten da

wohnen“ sagt Mädler . Die Körper werden infolge davon auch mit 27 , J2 mal so grosser Be¬

schleunigung fallen , die letztere wird nahezu 270 m betragen und ein Körper in der ersten
Sekunde also 135 m frei durchfallen .

Nach Meinung der Alten war das Sonnenfeuer rein und fleckenlos . Das erste , was

man an oder besser vor der Sonnenscheibe wahrnahm , waren dunkle , schwarze Flecken , die

Sonnenflecken . Diese Flecken sah man aber nicht als der Sonne selbst zugehörig an ,
sondern man hielt sie für Planeten , welche zwischen Sonne und Erde ständen oder für Erschei¬

nungen , deren Ursache noch unbekannt sei . So hielt man einen zur Zeit Karls des Grossen ,

im Jahre 807 sichtbaren Fleck für Merkur und vom 28 . Mai bis 26 . August 840 , während

welcher Zeit die Sonne einen schwarzen Fleck zeigte , sollte die Venus ihren Vorübergang vor

der Sonnenscheibe ausgeführt haben . * ) Wundern darf man sich freilich nicht darüber , dass

man nicht mehr Aufschluss erlangte , bestand ja das einzige Mittel die Sonne zu beobachten

darin , dass man eine enge runde Öffnung im Fensterladen eines dunklen Zimmers anbrachte ,

durch diese die Strahlen fallen liess , um auf einem Schirm ein Sonnenbildchen zu erhalten .
Mittelst dieser Methode beobachtete der holländische Astronom Fabricius im Jahre 1610 einen

grösseren Fleck . Er fand , dass Flecken an einer Randstelle erscheinen , über die Sonne weg

sich bewegen und an der entgegengesetzten Stelle verschwinden , ja an der ursprünglichen

wieder auftauchen . Er erkannte daraus , wie Galilei , der fast gleichzeitig durch das von ihm

erfundene Fernrohr dieselben Entdeckungen machte , dass die Flecken dem Sonnenkörper ange¬

hören und schloss auf eine Rotation der Sonne um eine Achse in etwas mehr als 25 Tagen . * * )

Galilei giebt an , dass viele dieser Flecken grösser sind als Afrika und Asien , und dass sie in

einer bestimmten Zone der Sonnenscheibe Vorkommen . Ein Zeitgenosse von beiden , Scheiner

machte die gleichen Entdeckungen und wendete zuerst die für Sonnenbeobachtungen so wich¬

tigen farbigen Gläser an , durch deren Nichtgebrauch Galilei erblindete . Schon mit massig

vergrössernden Fernrohren kann man sich überzeugen , dass fast immer dunkle Flecken auf

der Sonnenscheibe wahrzunehmen sind , deren centraler Teil der Kern ( Nucleus , Umbra )

schwarz , deren äusserer Teil , der Hof oder die Penumbra halbdunkel erscheint . Ihre

Gestalt ist sehr unregelmässig , doch ist die runde Form der Begrenzungslinie die normale ,

man darf indes nicht aus der Erscheinung auf das Objekt schliessen , denn ein Gegenstand , ,

der uns unter einem Winkel von nur 1 " auf der Sonne erscheint , besitzt eine Ausdehnung

von 96 % geogr . Meilen oder 715 Km . , was das Fernrohr als runcl anzeigt kann demnach reich

an grossen scharfen Vorsprüngen sein . Ein gewöhnliches Fernrohr zeigt die Flecken scharf

begrenzt , während ein gutes verwaschene Grenzen sehen lässt .

Die Grösse der Flecken wechselt sehr . Manche erscheinen als blosse Punkte , andere

unter einem Winkel von 30 — 40 " , man hat sogar solche beobachtet , deren Durchmesser unter

einem Winkel von 1 % — 2 ' erschien , die also eine Ausdehnung von etwa 10000 geogr . Meilen

hatten . So grosse Flecken hat man , wie Galilei schon beschreibt , mit blossem Auge bei Auf -

und Untergang der Sonne sehen können , doch ist das Erscheinen grosser Flecken selten . Oft

sind sie zu unregelmässig gestalteten Gruppen vereinigt und dann kommt es vor , dass sie

sich auf 50 000 — 60 000 geogr . Meilen erstrecken und die ' Oberfläche des von der Gruppe

bedeckten Gebietes grösser ist als die der Erde oder die Jupiters , des grössten der Planeten .

Man hat gefunden , dass wenn eine grössere Zahl von Gruppen auftritt , sich auch eine grössere

Ausdehnung der einzelnen selbst und ein grösserer Durchmesser der Kernflecken bemerklich

macht . In den Jahren 1832 , 1833 , 1834 , wo wenig Flecken die Sonne bedeckten , sah man

auch keine mit einem Durchmesser grösser als der der Erde , während sie vor - und nachher ,

* ) Humboldt , Kosmos 1870 , 3 . Bd . , p . 274 .
* * ) Weil die sieh drehende Sonne stets kreisförmig erscheint , muss sie Kugelgestalt haben .

1 *
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d . h . zu Zeiten grösserer Fleckenmenge häufig waren . Der verdunkelte Teil der Sonne ist bis

jetzt stets kleiner als 1j 600 der sichtbaren Hemisphäre gewesen .

Es sind übrigens die Flecken durchaus nicht absolut dunkle , schwarze Stellen , ihre Farbe

ist vielmehr eher braun als dunkel und nach Schwabes Beobachtungen ohne Sonnenglas aus dem

Jahre 1844 sehen viele rötlich aus . Geht z . B . der Planet Merkur an der Sonne vorüber , so

erscheint ein Fleck hell im Vergleich zu der schwarzen Scheibe des Planeten und zwar in

lichtem braungrau . Schon Galilei spricht eine hierauf bezügliche Vermutung aus , nach welcher
die Kerne im Finstern fast so hell wie die Sonne selbst erscheinen sollen . Nach Herschels

Untersuchungen ist die Intensität des von den Flecken ausgesendeten Lichtes O , 007 von der

des Lichtes der Scheibe , foglich da letztere nach Zöllner der von 618 000 Vollmonden gleich

kommt , leuchtet ein Fleck immer noch 4326 mal stärker als eine gleich grosse Fläche des

Vollmonds . Ein grösserer Fleck zeigt auch nie durchweg die gleiche Schwärze . Häufig sieht

man aderartige lichte Streifen , die sogenannten Brücken oder Zungen die grösseren Kerne
durchziehen .

Der Hof um den Fleck , die sog . Penumbra oder der Halbschatten ist stets weniger

dunkel als der Kern , sehr oft in seinem inneren Teil heller glänzend als im äusseren . Häufig

giebt es nur eine Penumbra für eine ganze Gruppe von Flecken . Ihre Begrenzungslinien sind

nicht immer denen des Kerns parallel , sie ist oft unregelmässig geformt und erscheint strahlig

derart , dass die Strahlen nach dem Kern konvergieren . Sie ist wie der Kernfleck , den sie

umgiebt , sehr veränderlich in ihrem Aussehen . Diese Veränderlichkeit , welche nicht bei allen

Flecken eine gleich grosse ist , hat der Vermutung , dass die Flecken nicht feste Umrisse haben ,

nicht feste Massen sein können , Raum gegeben . Man glaubt ferner im Innern von Flecken

Massen gesehen zu haben , die in stürmischer und schneller , oft wirbelnder Bewegung befindlich

sind ; z . B . beschreibt Secchi in seinem schönen , von Direktor Schellen übersetzten Werke

„ die Sonne“ einen von ihm am 30 . Juli 1865 beobachteten Vorgang dieser Art .
Die Dauer des Bestehens von Flecken ist sehr verschieden . Manche überleben nicht

die Zeitdauer einer Rotation , andrerseits hat aber auch Schwabe einen und denselben Fleck

nach 8 Rotationen , eine Gruppe sogar 22 mal wiederkehren sehen .

Sie sind nicht immer in gleicher Menge und nicht gleich häufig auf allen Teilen der

Oberfläche sichtbar . Besonders in zwei Zonen beider Halbkugeln der Sonne , welche man

Königszonen genannt hat und welche zwischen 10® und 30° nördl . und südl . heliograpbischer

Breite liegen , treten sie auf . Selten sind sie am Äquator , seltener noch über 35° oder 40° ,

an den Polen aber gar nicht zu sehen . In den Königszonen aber sind sie bald in zunehmender ,

bald in abnehmender Menge vorhanden und die Oberflächengrösse der Flecken folgt nahezu

der Häufigkeit . Im Laufe des Jahres 1837 wurden z . B . 282 , im Jahre 1838 noch 242 , 1840

blos 152 und 1843 nur noch 34 Flecken mit 149 fleckenfreien Tagen gezählt , wie überhaupt

bisweilen rnonate - , jahrelang kein Fleck sich zeigt , während es im Jahre 1848 , welches 400

Flecken brachte , keinen Tag ohne Fleck gab . Die der grössten Häufigkeit folgende Zeit der

Abnahme der Fleckenmenge umfasst im Mittel 7 , 4 Jahre , die darauf folgende Zunahme dauert

nur 3 , 7 Jahre , darauf folgt wieder Ab - und darnach Zunahme , so dass sich für die Häufigkeit

der Flecken eine Periode von im Mittel ll u Jahren ergiebt , deren also neun auf das Jahr¬

hundert kommen . Die Flecken beginnen in höheren Breiten als die sind , wo die vorhergehenden

Flecken endeten und es wandert so in 11 Jahren die Fleckenbildung in der Richtung von den

Polen nach dem Äquator zu . Diese Periode ist eine mittlere , sie kann nämlich kleiner als

11 , ! Jahr oder grösser sein , im Durchschnitt ergiebt sich jene Zahl für die Dauer der Periode .

Erfolgt die Zunahme rascher oder langsamer , so erfolgt auch die Abnahme in derselben Weise .

Die angegebene Periode folgt wieder einer grösseren von noch nicht mit Sicherheit bestimmter

Dauer , welche nach Einigen 222jährig , nach Andern 55 - und 70jährig ist . Es fehlt zur Sicher¬

stellung dieser Zahlen ein über hinreichend lange Zeit sich erstreckendes Beobachtungsmaterial .

In weitem Umkreise um die Flecken herum sieht man helle Adern laufen , die sich

wegen ihres Glanzes von dem übrigen Sonnenkörper abheben . Die Sonnenfackeln , wie

man diese Gebilde nennt , sind am besten sichtbar in der Nähe des Sonnenrandes , nicht so

gut in der Mitte und am Rande der Sonnenscheibe . Sie ändern sich sehr rasch , sie behalten

nicht von einem Tag bis zum andern dasselbe Aussehen , sagt Secchi . Es giebt keinen Fleck

ohne Fackeln , aber sie treten nicht blos in der Umgebung der Flecken auf , die beständigsten

derselben finden sich sogar auf 45° — 60° Breite und sie kommen nicht selten auch an den
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Polen selbst vor , ihre Zonen sind also ausgedehnter als die der Flecken . Am glänzendsten

und häufigsten sind sie allerdings um Flecken herum , sie erreichen also die Maxima und

Minima ihrer Häufigkeit gleichzeitig mit den Flecken in den Königszonen und sie wandern , wie

die Fleckenbildung , in 11 Jahren von den Polen dem Äquator zu . Stereoskopische Abbildungen

von Warren de la Rue und Andern haben gezeigt , dass die Fackeln erhöht sind über dem
Niveau der scheinbaren Sonnenoberfläche .

Warren de la Rue hat auch Sonnenfleckenabbildungen für das Stereoskop geliefert und

es hat sich dabei ergeben , dass die Flecken wie Höhlungen erscheinen , d . h . dass der dunkle

Teil tiefer liegt als die scheinbare Oberfläche der Sonne . Eine ähnliche Wahrnehmung war

schon früher gemacht worden . Wenn nämlich ein Fleck am Rande ( dem östl . ) der Sonne

auftritt , so erscheint der nachfolgende Teil der Penumbra stark verbreitert im Vergleich zum

vorangehenden Teile , welcher zusammengedrückt ist , während der Fleck selbst als langgestreckter

Streif sich bemerkbar macht , auf der Mitte der Scheibe erscheinen vorangehender und nach¬

folgender Teil des Hofes von gleicher Breite , nähert sich der Fleck dem westl . Rande , so ist

die Erscheinung umgekehrt , d . h . der vorangehende Teil erscheint erbreitert , der nachfolgende

gedrückt und der Kern natürlich verschoben . Es ist das eine Wirkung der Perspektive . Der

Astronom Wilson und darnach Iierschel in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts suchten

sich diese Erscheinung dadurch zu erklären , dass sie einen dunklen Sonnenkörper annahmen ,

umgeben von grauer Wolkeuhülle und um diese eine mächtige Lichthülle , die Photosphäre .

Die Flecken sahen sie dann an als trichterförmige Öffnungen in beiden Hüllen , durch welche

man als Kern den dunklen Sonnenkörper und als Penumbra den blossgelegten Teil der grauen

WolkenküLle sah . Die Wirkung der bedeutenden Wärmestrahlung der Photosphäre , welche

den Sonnenkörper treffen und dessen Temperatur mit der Zeit zu einer sehr hohen gestaltet

haben musste , suchte Iierschel durch Annahme einer geringen Durchlässigkeit jener grauen

Wolkenhülle für Strahlen zu beseitigen , an der Oberfläche der Sonne sollte ein ewiger Früh¬

ling herrschen . Kirchhoff widerlegte diese Ansicht vollständig . Durch die Absorption musste

sich die Wolkenhülle erwärmen und durch sie durch Leitung der dunkle Körper , bis zu völliger

Temperaturausgleichung , dann aber wäre aus der dunklen Hülle eine leuchtende , aus dem dunklen

Sonnenkörper ein glühender geworden . Von Anderen sind die Flecken für Gebirge gehalten

worden . Wir werden später auf verschiedene Meinungen über das Wesen der Gebilde zurück¬
kommen .

Die ersten sicheren Aussagen über die physische Konstitution der Himmelskörper

wurden gestattet durch die Spektralanalyse . Man fand , dass das Licht eines glühenden

festen oder flüssigen Körpers als Spektrum ein ununterbrochenes Farbenband , ein sogen ,

kontinuirliches Spektrum lieferte , während das Spektrum von einem Gas im glühenden Zustand

nur aus getrennten Lichtlinien oder - Bändern bestand . Kirchhoff entdeckte weiter , dass ein

Körper besonders das Licht zu absorbieren im Stande ist , welches er selbst im glühenden

Zustande aussendet . Chlornatrium - Dämpfe , welche im glühenden Zustande gewisse Arten gelben

Lichtes aussenden , im Spektrum also helle gelbe Linien liefern , werden demnach aus einem

Bündel weissen Lichts , das etwa von einer brennenden Kerze herrührt , und welches durch das

Gas geht , jenes Gelb herausnehmen , absorbieren , das Spektrum des durchgegangenen Lichts

wird also kein kontinuirliches mehr sein können , es werden Streifen gelben Lichtes fehlen .

Würden die Dämpfe selbst glühen , aber doch nicht so intensiv gelbes Licht aussenden als

von dem Kerzenlicht herkommt , so würden die Linien nur weniger hell , und wenn das der

Dämpfe intensiver als das der Kerze wäre , sogar heller erscheinen als die sie umgebenden

Farben , es würden aber gar keine Linien auftreten , wenn das von der Kerze ausgegangene

Gelb dieselbe Intensität besässe wie das , welches die Dämpfe aussenden . Das Sonnenspektrum

zeigt nun zahlreiche dunkle , nicht schwarze Linien , darunter neben denen , welche durch

Natriumdämpfe entstehen , andere , welche ihren Ursprung den Dämpfen von Wasserstoff , Mag¬

nesium , Eisen , Calcium , Zink , Nickel , Chrom , Kupfer , Barium u . s . w . zu verdanken haben .

Aus diesen Resultaten schloss Kirchhoff bereits im Jahre 1859 , dass dieses Spektrum nur von

einem glühenden festen oder tropfbar - flüssigen Körper , umgeben von einer weniger heissen

Atmosphäre , herrühren könne . Damit war die Existenz einer Sonnenatmosphäre nachge¬

wiesen , in welcher sich viele der auf der Erde vorkommenden Stoffe in Dampfform vorfinden .

Die Edelmetalle hat man noch nicht in dieser Atmosphäre nachweisen können , dafür aber

einen andern Stoff , den wir noch nicht kennen , der von den Engländern Helium genannt

im
-i !



worden ist . * ) Wenn in der Atmosphäre jene Substanzen Vorkommen , so wird sicherlich der

Sonnenkörper seihst sie ebenfalls enthalten . Photographien lassen die Sonne nach der Mitte

zu heller erscheinen als am ltande , was nur daher rühren kann , dass die vom Rande kommenden

Strahlen eine stärkere Absorption erfahren , die sich sofort ergiebt , wenn eine Atmosphäre da

ist , indem die Randstrahlen dann einen grösseren Weg innerhalb derselben zurückzulegen

haben als die vom Centrum kommenden Strahlen . Dieselben von der absorbierenden Eigen¬

schaft einer Atmosphäre herrührenden Erscheinungen zeigen die Wärmestrahlen . Betrachtet

man die Oberfläche der Sonne , welche gegenwärtig als Photo Sphäre bezeichnet wird , durch

das Fernrohr , so erscheint dieselbe wie ein Netz oder sandig , griesförmig , wie marmoriert , sie

zeigt eine Granulation , bisweilen sieht sie freilich auch gleichförmig hell . So würde die

mit Wolken umgebene Erde von einem andern Planeten aus gesehen erscheinen . Die für uns

sichtbare Oberfläche der Sonne ist also vielleicht auch gasförmig und in Bezug auf Helligkeit

wenig von der des Sonnenkörpers verschieden , wenn auch gegen das erste die stets unveränderte

Gestalt dieser Photosphäre sprechen mag . Die absorbierende Atmosphäre liegt über der

letzteren und da , wo sie aufruht auf der Photosphäre , ist der Druck wahrscheinlich nicht so

gross als der Druck der Atmosphäre an der Erdoberfläche . Die Fackeln reichen über die

unterste Schicht dieser Atmosphäre und sind daher am Rande wegen zu grosser Absorption

nicht gut zu beobachten , während sie in der Mitte der Scheibe nicht deutlich sichtbar sind ,

da dort die Helligkeit zu gross ist .

In neuester Zeit hat sich ergehen , dass auch ein Gas , wenn seine Temperatur und der

Druck , dem es ausgesetzt ist , hinreichend gesteigert werden , ein kontinuierliches , also nicht

mehr bloss aus getrennten Linien bestehendes Spektrum liefern kann , dass also der Sonnen¬

körper auch gasförmig sein kann . Beobacktungstkatsaclicn werden also den Ausschlag gehen

müssen , ob man sich mehr für den flüssigen oder gasförmigen Aggregatzustand entscheiden

darf . Wegen der grossen Wärmestrahlung und deshalb sehr hohen Temperatur der Sonne ist

der feste Aggregatzustand nicht möglich . Für den gasförmigen spricht die jedenfalls sehr hohe

Temperatur und das geringe speciflsche Gewicht , es ist dasselbe für Gase zwar gross , aber

man hat gezeigt , dass man durch hinreichenden Druck solche Dichtigkeiten annähernd erreichen

kann , auf der Sonne aber ist wegen ihrer grossen Anziehungskraft dieser grosse Druck vor¬

handen . Secchi sucht zu Gunsten einer gasförmigen Sonne hervorzuheben , dass der Durch¬

messer der Sonne nach P . Rosas Messungen nicht konstant sei , indes es hat sich durch die

neuesten Messungen dies Resultat nicht bestätigt . Nach Andern soll der Sonnenkörper aus

Massen bestehen , die sich im kritischen Zustand , das heisst einem Zwischenzustand zwischen

flüssig und gasförmig befinden . Wir werden die Gründe noch hervorheben , welche für eine

flüssige Sonne sprechen .

Secchi untersuchte die Veränderungen , welche das Spektrum im Innern grosser Flecken

erfährt und fand , dass viele der schwärzesten Linien breiter , andere verwaschen erscheinen und

sonst kaum sichtbare stark hervortreten . Er sagt seihst in seinem schon mehrfach citierten

Werke „ die Sonne“ , es sei dies ein Beweis dafür , dass die die Linien ei ’zeugende LTrsache im

Innern der Flecken stärker ist als an den übrigen Stellen , dass also die Dämpfe am Grunde

der Flecken dichter und kühler sind und deswegen stärkeres Absorptionsvermögen besitzen .

Die Flecken sind hiernach seihst Stellen von niederer Temperatur , wie die thermoelektrischen

Untersuchungen Alexanders in Princetown ( Amerika ) bestätigen . Glühendes Wasserstoffgas

befindet sich in grosser Menge in den Flecken und ihrer Umgehung , besonders ist er , wie das

Spektroskop lehrt , hoch aufgethürmt in den Zungen oder Brücken und in den Fackeln , so dass

Fackeln als grosse lebhaft glühende , besonders aus Wasserstoffgas bestehende Massen aufzu¬

fassen sind , die heller leuchten können , nur weil sie heisser sind als ihre Umgehung und weil

sie . wegen ihrer grösseren Höhe geringere Absorption erfahren ( Secchi , „ die Sonne“ ) . Überhaupt

werden wir sehen , dass Wasserstoffgas der hauptsächlichste Bestandteil der Sonnenatmosphäre ist .

Die Ansichten über die Beschaffenheit der Flecken sind sehr auseinander gehend .

Secchi z . B . , der für einen gasförmigen Sonnenkörper ist , hält sie für Höhlungen im letzteren ,

* ) Im Jahre 1881 hat Palmieri hei spektralanalytisehen Beobachtungen der Lava des Vesuvs eine Linie
entdeckt , welche mit der des Heliums zusammenfällt , wodurch bewiesen ist , dass dieses Metall auch auf der
Erde sich vorfindet .
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welche mit dichten , die Sonnenatmosphäre bildenden Dämpfen angefüllt sind . Nach Keye

sind sie wolkenartige Verdichtungsprodukte in den tiefern Regionen der Sonnenatmosphäre ,

welche sich ähnlich wie die grossen Wolkenschichten der irdischen Cyklone von unten her

erneuern .* ) Herschel sagt auch , dass mit den Flecken Umstände verknüpft seien — denken wir

an die erwähnten , von Secchi beobachteten stürmischen Vorgänge im Innern derselben — die

ihm mit Gewalt den Gedanken an Tornados in der Sonnenatmosphäre aufdrängten . Ein

bekanntes Gesetz lehrt , dass die kühleren und schwereren Gase tiefer sinken müssen als leichtere ,

Lcckyer glaubt daher das Entstehen der Flecken erklären zu können durch das Sinken der

äussern und daher abgekühlteren und dunkleren atmosphärischen Schichten . Reis * * ) sieht sie

für Rostwolken an , welche in einer Schicht entstanden sind , die so kühl ist , dass Wasserstoff ,

Eisendampf und Sauerstoff sich zu Eisenoxydhydrat verbinden können , und infolge ihrer

Schwere sinken und tiefer liegen müssen . Kirchlioff hält auch die Flecken für Kondensations¬

produkte , für über der Oberfläche schwebende Wolken , welche durch Abkühlung von aussen

her entstanden sind . Eine solche abgekühlte als dunkle Wolke erscheinende Masse bildet nach

ihm den Kern des Flecks , in dem Raume über derselben entsteht , da zu ihm nicht so hoho

Wärme dringen kann , eine zweite grössere und dünnere Wolke , welche den Hof oder die

Penumbra bildet . Diese Ansicht nähert sich der von Spörer , nach welcher die Flecken dunkle

Wolken sind , zusammengetrieben von konvergierenden Stürmen , welche über heissere Stellen

hereinbrechen , deren Centrum der Kern ist und deren Richtung an der strahligen Struktur

des Hofes zu erkennen ist . Spörer leugnet auch , dass die Flecken Vertiefungen sind . Für

diese Kirchhoff - Spörersche Hypothese von der wolkeuförmigen Natur derselben scheint die

Veränderlichkeit im Aussehen und besonders der Umstand zu sprechen , dass sie ausser der

Bewegung , die sie mit dem rotierenden Sonnenkörper ausführen , noch eine eigene besitzen .

Beides würde sich hei Annahme wolkenförmiger Flecke durch Stürme , die sicherlich und mit

grosser Gewalt auf der Sonne auftreten , allerdings erklären lassen . Es sprechen indes doch

auch verschiedene Erscheinungen für eine andere Ansicht , nach welcher die Flecken schlacken¬

ähnliche Massen sind , welche auf dem flüssigen ' Sonnenkörper schwimmen , sie kann auch die

eigene Bewegung der Flecken erklären und nach ihr kann die kleine Vertiefung der Flecken

unter das Niveau der Oberfläche , welche nach Peters im Mittel ungefähr O , 0007 des Sonnen¬

durchmessers , nach Wilson und Secchi noch nicht 6377 Km . beträgt und die vielleicht grössten¬

teils wegen der Fackeln in der Umgebung der Flecken so gross erscheint , nicht befremden .

Diese Ansicht rührt her von einem der grössten Astrophysiker der Gegenwart , von Prof .

Zöllner . Der italienische Astronom Respighi schliesst sich dieser Hypothese an , indem ihm

die Flecken partielle Verfinsterungen der Oberfläche ( Photosphäre ) sind , hervorgebracht durch

Schlacken . Auch der französische Astronom Faye war früher für die schlackenartige Natur ,

er hat sie aber seitdem wiederholt geändert und ist gegenwärtig für •wolkeuförmigo Flecken .

Die Hypothese Zöllners , dass die Sonne feurig flüssig und die Flecken auf ihrer Oberfläche

schwimmende Schlacken seien , hat besonders deshalb von verschiedenen Seiten keine Zustimmung

gefunden , weil die Temperatur nach Zöllner selbst an der Oberfläche 13 230 ' 1 C , in einer Tiefe

von 2317 geogr . Meilen unter der flüssigen Oberfläche schon 1112000° C beträgt . * * * ) Das

sind freilich Temperaturen , bei denen unter gewöhnlichen , also nicht hohen Druckverhältuissen

auch nicht die am schwersten schmelzbaren Metalle flüssig oder gar fest bleiben können , aber

wir werden sehen , dass sich für die Drucke auf der Sonne ebenfalls sehr hohe Werte ergeben ,
und deshalb Zöllners Ansicht doch haltbar sein kann .

Zur Bestimmung der Rotationsdauer der Sonne beobachtete man die Zeit , die ein

Fleck zu einer Umdrehung brauchte , allein es ergaben sich dadurch sehr verschiedene Werte .

Die Geschwindigkeit der Drehung ( der Flecken ) ergab sich nach Carrington und Spörer am

Äquator , wo sie ungefähr J / r deutsche Meile beträgt , grösser als nördlich und südlich davon .

Carrington fand z . B . f ) , dass der Winkel , um welchen sich die Sonne ( die Flecken ) während
eines mittl . Tages dreht ,

unter 35° nördl . heliogr . Breite betrug 806 '

* ) Gäa 1873 .
* * ) Reis , Lehrbuch der Physik .

* * *) Zöllner , Natur der Kometen , 2 . Auf! ., p . 490 .
t ) Berichte d . kgl . säehs . Ges . d . W . 1871 . Zöllner , Rotationsgesetz der Sonne etc ., p . 67 .
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unter 20° nördl . heliogr . Breite betrug 840 ' ,

„ io° „ n . . 859t

„ 0° ( a . Aqu .) „ 867 '

„ 10° südl . Breite » 856 ' ,

„ 20° „ 839 ' ,

„ 35° „ 5) 805 ‘,

Von den Orten unter 50° Breite bis zu den Polen sind die Drehungsgeschwindigkeiten

unbekannt , da über 50° hinaus keine Flecken gefunden worden sind und die angegebenen

Drehungsgeschwindigkeiten ja nur die der Flecken sind . Scheinen hat zuerst auf die ungleiche

Geschwindigkeit der letzteren in verschiedenen Breiten aufmerksam gemacht . * ) Sie haben

sonach eine eigene Bewegung , welche der Rotation der Sonne entgegengesetzt ist und zwar

ist ihre Bewegung in Länge , das heisst in dem der Rotation genau entgegengesetzten Sinne in

höheren Breiten grösser als in niedereren und Flecken in höherer Breite gehen daher grössere .

Umdrehungszeit an . Die Flecken bewegen sich jedoch nicht nur in diesem Sinne , vielmehr

gehen sie auch in Breite fort , bewegen sich also polwärts oder nach dem Äquator hin . Diese

Eigenbewegung ist verwickelter als die zuerst erwähnte , indem sie in verschiedenen Breiten

nicht in einerlei Sinn ausgeführt wird . Zwischen 20° und 40° Breite wandern die Flecken

dem Pole zu und zwar im Durchschnitt nicht über . 2 ' täglich , zwischen 10° und 20° ist die

Bewegung in Breite gering und meist nach dem Äquator gerichtet im Betrage , von etwa 1 '

täglich . Wir sehen daraus , dass diese Eigenbewegung in Breite nach Pol oder Äquator sich

da umkehrt , wo wir die grösste Häufigkeit der Flecken haben . Die von letzteren ausgeführte

Eigenbewegung ist durchaus keine geringe , sie beträgt 100 Meilen täglich und mehr .

Der Sonnenäquator teilt übrigens die Gesammtzone der Flecken nicht in zwei gleiche
Teile , deren Gleicher liegt vielmehr 5° nördlicher . Ein ähnliches Verhältnis findet statt

bezüglich der Wärme der Sonne , nach Secchis Untersuchungen nämlich ist die Temperatur

der Äquatorialgegenden höher als die nördlich und südlich derselben und die nördliche Halb¬

kugel scheint ein wenig wärmer zu sein als die südliche .

Die beständigsten Flecken , sagt Secchi , sind die , welche die grösste Tiefe zu haben

scheinen . Nach demselben Forscher gruppieren sich die Flecken oft in Richtung der Parallel¬

kreise , was mit den Resultaten Carringtons übereinstimmt , welcher von ihrer Tendenz , sich in

Reihen anzuordnen , spricht . Bei den in Gruppen zusammenstehenden oder einzelnen Flecken

hat sich ergeben , dass der im Sinne der Rotation vorausliegende Teil schärfer begrenzt und

deutlicher ist , und dass dort die Fackeln zusammengedrängt , heller und kleiner erscheinen

als auf der nachfolgende Seite , welche verwaschener ist . Es macht , wie Secchi sagt , den

Eindruck , als ob sich die Flecken durch die Photosphäre mit Widerstand bewegten .

Ausser den besprochenen Eigenbewegungen bieten sich noch mannichfache Erscheinungen

bei einzelnen Flecken dar . So hat man von ihnen drehende Bewegungen um eine zur Ober¬

fläche senkrechte Achse ausführen sehen , ja auch Drehungen um eine horizontale Achse

scheinen vorzukommen , denn wie Prof . Zöllner erwähnt , hat Secchi Beobachtungen gemacht ,

nach denen Flecken Schrägstellungen und das Bestreben sich zu wälzen zeigten , etwa wie eine

schwimmende Eisscholle , die von den Wellen bewegt wird . Bei andern Flecken trat nach

Carrington infolge dieser Schrägstellung ein Brechen in zwei Flecken ein . Secchi und Sporer

besonders machten zahlreiche Beobachtungen über nicht gesetzmässig sich bewegende Flecken .

Wenn Flecken sich teilten oder Formveränderungen eintraten , zeigten sie heftige , ungestüme

Bewegungen und oft machte sich eine Art Sprung oder Riss in Richtung der Rotation bemerkbar

( Secchi ) . Grosse Flecken zeigen zur Zeit ihrer Bildung und Aufiösung sehr unregelmässige

Bewegung , und von kleineren gilt das letztere allgemein . Stets findet bei Formveränderung

auch Ortsveränderung statt . Man hat Flecken verschwinden und später wieder zum Vorschein

kommen sehen , aber stets an einer im Sinne der Rotation vorausliegenden Stelle . Man glaubt

endlich bei den in Gruppen beisammen stehenden eine Tendenz zu divergieren , von einander zu
fliehen bemerkt zu haben .

Lange Zeit hindurch , bis nach der Mitte dieses Jahrhunderts , hat man den Erschei¬

nungen auf der Sonnenoberfläche jedweden Einfluss auf die Vorgänge an der Erdoberfläche

abgesprochen , obwohl schon im vorigen Jahrhundert Versuche zum Nachweis eines solchen

*) Zöllner , Itotationsges . der S . in den Berichten d . kgl . s . Ges . d . W ., p . 49 .
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Zusammenhanges gemacht worden waren . Ilerschel suchte , freilich ohne Erfolg , die Sonnen -

fleckenmengen in Beziehung zu bringen mit der Fruchtbarkeit eines Jahres , welche er nach

dem Preise des Weizens beurteilte , er ging dabei von dem richtigen Gedanken aus , dass die
durch die dunklen Stellen geminderte Ausstrahlung sich auf der Erde bemerklicli machen müsse .

Lamont hatte an einen Zusammenhang der Eiecken mit den Nordlichtern gedacht * ) . Dagegen

sagt Schwabe im Jahre 18G1 * * ) : „ Ich glairhe nicht , dass die Sonnenflecken irgend einen

Einfluss auf die Temperatur des Jahres haben“ und ähnlich sprach sich auch Wolf , der

gegenwärtig ein rühriger Forscher im Sinne der entgegengesetzten Anschauung ist , in einem

im Jahre 1861 gehaltenen Vortrage aus . Es lag das hauptsächlich daran * * * ) , „ dass man glaubte ,

das nach je 11 Jahren wiederkehrende Maximum der Sonnenflecken falle genau in die Mitte
des Zeitraums von einem Minimum zum nächsten“ und an der noch unvollkommenen Kenntnis

der Dauer der Periode . Wolf selbst hat später gezeigt , dass die Zeit von einem Maximum

bis zum folgenden Minimum länger ist als die von einem Minimum zum nächsten Maximum

und hat seitdem sich eifrig damit beschäftigt , Beziehungen zwischen Flecken und Vorgängen
an der Erdoberfläche aufzudecken . Folgen wir zunächst den Angaben in der mehrfach schon

citierten Arbeit von Hahn , welche alles zusammeustellt , was bis zum Jahre 1877 bekannt war

über den Zusammenhang der Fleckenperiode mit meteorologischen Erscheinungen .

Hiernach hat sich ergeben , dass die kalten Winter in den Jahren , welche nach einem

Maximum folgen , am häufigsten auftreten , dass ferner die milden Winter nach einem Minimum

sich bemerkbar machen , d . h . nach einer Zeit , zu welcher die Wärmestrahlung der Sonne

nicht durch die weniger strahlenden Flecken gemindert war . Das erstere gilt genau auf der

östlichen Hälfte der nördlich gemässigten Zone , während in Amerika , gerade entgegengesetzt ,

milde Winter zu jenen Zeiten häufig vorzukommen scheinen , doch so , dass die Erwärmung
Amerikas die Abkühlung Europas nicht kompensiert . Die grosse Mehrzahl der heissen Sommer

fällt auf die Jahre nach dem Minimum , die grösste Anzahl der in auffallender Weise kalten Sommer

auf die Jahre nach dem Maximum und zwar spiegelt sich dies besonders in der Zahl der heissen

Tage während eines Sommers ab .f ) Man hat nach Beziehungen zwischen Fleckenmenge und Luft¬

strömen gesucht und neben weniger günstigen Resultaten den Satz aufstellen könnenff ) : „ Zu Zeiten

grosser Fleckenmenge auf der Sonne ist die Zahl der in China , dem indischen Ocean und West¬

indien vorkommenden Wirbelstürme ( Cyklone ) am grössten , sowie ihre Intensität am bedeu¬

tendsten . “ Durch II . I . Kleinf -j-f ) und Wolf weiss man , dass die feinen , sehr hoch stehenden

Cirruswolken ( im gewöhnl . Leben Schäfchen genannt ) meist zahlreicher sind in den Jahren der

Fleckenmaxima als in denen ihrer Minima . Diese Wolken stehen in enger Beziehung zu dem

Nordlicht und führen , wenn sie in Streifen angeordnet sind , wo sie dann oft dem magnetischen

Meridian parallel sind , den Namen Polarbanden . In dieser Weise angeordnet , zierten sie am

10 . Oktober dieses Jahres ( 1881 ) den Abendhimmel . Sie gehen dem Auftreten des Nordlichtes

bald voran , bald treten sie gleichzeitig mit ihm auf , bald deuten sie noch am Tage nach einem

solchen den Ort desselben an . Diese Nordlichter stehen mit der Fleckenperiode in so innigem

Zusammenhang , dass man die Maxima und Minima der Flecken für frühere Zeiten hat fest¬

stellen können , wo man zwar noch keine Aufzeichnungen darüber , wohl aber über die Zahl

der auffälligeren Erscheinung der Nordlichter gemacht hat . Die Maxima und Minima beider

* ) In der Mitte des 17 . Jahrhunderts schon sprach Riccioli die Ansicht aus , dass Lei Abnahme der
Fleckenmenge Steigerung der Temperatur eintrete .

* * ) Humboldt , Kosmos HI . , p . 256 . Hahn , Über d . Beziehungen der Sonnenfleckenperiode zu meteoro¬

logischen Erscheinungen . Leipzig 1877
* * * ) Hahn , Über die Beziehungen etc . , p . 3 .

f ) In dem Archiv der deutschen Seewarte v . 1880 sagt Koppen : „ Es drängt sich der Schluss auf , dass
in den Monaten Januar bis März 1878 die Durchschnittstemperatur der gesamten Erdatmosphäre , mindestens
über der nördl . Erdhälfte höher war als gewöhnlich ; und da für eine Erscheinung von solcher Ausdehnung
die Veranlassung mit Wahrscheinlichkeit ausserhalb des Erdballs zu suchen ist , so liegt es am nächsten , die¬
selbe in dem gleichzeitigen Minimum der Sonnenflecken zu sehen , da die Existenz eines gewissen Zusammen¬
hanges zwischen den Temperaturverhältnissen der Erdoberfläche und dem Fleckenstand der Sonne als ausser
Zweifel stehend betrachtet werden kann . . . “

Nach Koppen macht sich ferner dieser Einfluss der Fleckenmenge auf die Temperatur zuerst in
den Tropen und später erst nördl . und südl . davon gelten ,

ffl Hahn , Beziehungen etc . , p . 118 .
ttf ) Gäa 1872 . 2



Erscheinungen fallen gleichzeitig . Sonnen - und Mondhöfe sind im allgemeinen häufiger z . Z .

der Fleckenmaxima und nach Fritz trafen meist ein Jahr nach letzteren Hagelmaxima ein .

Meldrum , Jelinek , Wolf sprechen sich für eine grössere Regenmenge in fleckenreichen Jahren

aus ( s . Hahn , Beziehungen etc .) . Wenn in fleckenarmen Jahren eine grössere Wärmestrahlung

erfolgt , so liegt es nicht fern , die Periode mit Ernteergebnissen zu vergleichen , z . B . mit dem

Gedeihen des Weins , wozu anhaltende Wärme und Trockenheit erforderlich ist . Gute Wein¬

jahre sind in den Jahren am häufigsten , die auf die Minima folgen . „ Übrigens ist auch in

manchen Weingegenden der Glaube schon seit alter Zeit herrschend , dass eine wirklich gute

Weinernte sich erst nach etwa 10 Jahren wiederholt“ * ) — die Fleckenperiode ist 11 jährig . —

Zahlreichem Auftreten der Flecken scheinen Minima der Gewitter zu entsprechen . Barometer¬

stand ( Luftdruck ) und Flecken hängen nach Hornsteins Untersuchungen mit einander zusammen ,

was Lamont schon vermutete , indem er die täglichen Schwankungen des Barometerstandes

der Wirkung der Sonnenelektricität zuschrieb . Eine solche Sonnenelektricität ist auch von

Prof . Zöllner angenommen und dadurch die Schweifbildung der Kometen mit Erfolg erklärt

worden . Ferner wies Wolf nach , dass die Schwankungen der Magnetnadel mit dem Auftreten

von Flecken Zusammenhängen , dass z . B . die Deklinationsvariation zunimmt , wenn die Zahl

der Flecken wächst . Endlich scheinen dem Weltenraume angehörende Körper von der Häufig¬

keit der Flecken abzuhängen , die Zahl der teleskopischen kleinen Kometen war nämlich in

den Jahren 1844 , 1856 , 1867 eine auffallend kleine , auf diese Zeiten fielen aber Flecken -

minima . * * ) Selbst die Streifen - und sonstige Wolkenbildung auf dem Planeten Jupiter steht

den Flecken nicht gleichgültig gegenüber .

Die Sonnenrotation spiegelt sich ebenfalls in Vorgängen auf der Erde wieder . Die

täglichen magnetischen Variationen und die des Barometerstandes zeigen eine Periode , welche

24 Tage ein wenig übersteigt , was nahe der Rotationsdauer der Sonne gleichkommt und man

hat sogar aus jenen Variationen die Zeitdauer der Rotation selbst abgeleitet .

Die reichste Quelle für die Erkenntnis der physischen Beschaffenheit der Sonne und

besonders der Sonnenatmosphäre boten bis zum Jahre 1868 die totalen Sonnenfinsternisse ,

denn 1868 erst fand man , dass der Sonnenrand zu jeder Tageszeit betrachtet werden kann .

Ist die Sonnenscheibe völlig vom Monde verdeckt , so sieht man den tiefbraun erschei¬

nenden Mond umgeben von einer Aureole , wie von einer Art Heiligenschein . Um den Mond

scheint ein sehr glänzender , silber - oder perlmutterweisser , bisweilen in ’s grünliche übergehender

Ring zu liegen , von welchem aus Strahlen divergieren . Ältere Beobachter thun der Erscheinung

Erwähnung und sagen , sie mindere die Finsternis . Man hat sie für die Mondatmosphäre

gehalten . Im Jahre 1860 war die Corona , so nennt man diesen Strahlenkranz , noch 40 "

nach dem Wiedererscheinen der Sonne sichtbar , ja nach Tacchini soll man sie auch am Tage

sehen können , wenn man die Sonnenscheibe durch einen Schirm verdeckt . Ihr Glanz hängt
von der Reinheit des Himmels ab . Mehrere Teile lassen sich an ihr hervorheben und zwar

der helle Ring um den Mond , darnach eine Zone , deren Licht schnell abnimmt und sich ohne

scharfe Begrenzung verliert und dann die Strahlen , die von dem hellen Ring ausgehen . Bis¬

weilen sieht man Strahlen in ihr emporsekiessen , deren Ursache wohl oft die Erdatmosphäre

sein mag . Kirchhoff hielt die Corona für die Atmosphäre der Sonne und hat Recht behalten ,

denn durch die erwähnte Tacckiniscke Entdeckung ist der Nachweis geliefert , dass sie mit

dem Mond nicht zusammenhängt . Schellen * * * ) , der die von Lord Lindsay erhaltenen Photo¬

graphien , deren eine dem Anfang , deren andere dem Ende der Totalität entsprach , durch das

Stereoskop betrachtete , fand dabei den Mond vor der Sonne stehend , weit hinter demselben

aber diese sammt der Corona , wodurch also wohl jeder Zweifel darüber , ob letztere der Sonne

oder dem Mond angehört , beseitigt ist . Sie hat nicht immer gleichförmig kreisförmig die

Sonne umgeben , es scheint vielmehr die quadratische Form die häufigere zu sein . Merkwürdig

ist , dass da , wo Flecken und Fackeln am häufigsten sind , auch die Corona besonders hell ist .

Aufschluss über ihre Zusammensetzung und ihr Wesen brachten erst die Jahre 1869 und 1870 ,

in welchen man Spektren von ihr erhielt . Diese letzteren zeigen , dass Wasserstoffgas und

besonders das neue Element Helium in ihr vorl ; oinmt , ja Einige meinen , dass dieses , welches

* } Halm , Beziehg . etc . p . 155 .
* * ) Zöllner , Natur der Kometen , p . 144 .

* * * ) Gäa 1872 .
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leichter als Wasserstoffgas ist , weil es bis in höhere Regionen steigt , das einzige Element gas¬

artiger Natur der Corona sei . Sie enthalten ferner Linien , welche mit solchen des Nordlicht¬

spektrums zusammenzufallen scheinen , wie auch die Strahlen der Corona an das Nordlicht
erinnern . Die Corona erreicht Höhen bis zu 300000 und mehr Km . über der Sonnenoberfläche .

Janssen schloss vor 10 Jahren , dass sie eine sehr dünne , die Sonne umgebende Atmosphäre

sei , mit Wasserstoffgas als hauptsächlichstem Bestandteil . Bedenken wir aber , dass wegen der

grossen Anziehungskraft der Sonne , die Dichte dieser Atmosphäre nach der Oberfläche der

Sonne stark zunehmen muss , was aber bei der Corona nicht der Fall ist , so fragt es sich

noch sehr , ob wir sie als eine gewöhnliche atmosphärische Hülle ansehen dürfen . Newcomb

sagt darüber * ) : „ Von dieser Umhüllung dürfen wir mit Sicherheit behaupten , dass sie eine

Atmosphäre im gewöhnlichen Sinne des Wortes , das ist eine kontinuierliche , durch eigene

Elasticität sich erhaltende Masse elastischen Gases nicht sein kann . Von den zwei dagegen

sprechenden Gründen scheint der eine fast , der andere vollkommen überzeugend zu sein . Es sind die

folgenden : 1 . Die Schwerkraft ist auf der Sonne ungefähr 27 mal so gross als auf der Erde

und jedes Gas ist dort 27 mal so schwer als hier . In einer Atmosphäre wird jede Schicht

durch das Gewicht aller über ihr befindlichen gedrückt . Das Resultat davon ist , dass wenn

wir um gleiche Sl licke , d . h . in arithmetischer Progression , von der äussersten bis zur untersten

Schicht herabsteigen , die Dichte der Atmosphäre in geometrischer Progression wächst . Eine

aus dem leichtesten unter den uns bekannten Stoffen , dem Wasserstoff , bestehende Atmosphäre

würde ihre Dichtigkeit aller 10 Km . etwa verdoppeln . . . . Aber es besteht auch nicht annähernd

so rapides W ' achstum in der Dichte der Corona . . . . Nehmen wir also an , die Corona sei

eine solche Atmosphäre , so müssten wir sie für Hunderte von Malen leicher als Wasserstoff

halten . 2 . Der grosse Komet von 1843 ging an der Sonne in einem Abstande von 3 oder 4 '

von der Oberfläche vorbei , lief also mitten durch die Corona . Er passierte wenigstens

500000 Km . der Corona , ohne aber nach seinem Austritt auch die geringste Verzögerung oder

Störung erfahren zu haben . “ Newcomb sagt weiter * * : , , Soweit wir aus den dürftigen Beobach¬

tungsdaten schliessen können , besteht sie wahrscheinlich aus getrennten Partikeln . . . . Ein

einzelnes Staubteilchen im Raume eines cbkm würde intensiv leuchten , wenn es einer solchen

Flut von Licht ausgesetzt würde , wie sie die Sonne über jeden Körper in ’ ihrer Nachbarschaft

ausgiesst . Die Schwierigkeit liegt hauptsächlich darin , wie diese Teilchen in der Höhe erhalten

werden . . . . Dass aber die Teilchen nicht beständig in derselben Lage sich befinden , zeigt

die Thatsache , dass die Form der Corona grossen Veränderungen unterliegt . “ Ihr Licht ist

polarisiert , also au einzelnen Partikelchen ( wie an Staubteilchen ) reflektiertes . Man hat die

Vermutung ausgesprochen , dass diese Teilchen von der Sonne beständig in die Höhe geschleudert
werden und wieder zurücksinken .

Gross war die Überraschung , als man bei der Sonnenfinsternis vom 8 . Juli 1842 den

Mondrand von rosenroten riesigen Flammen und wolkenartigen Iiervorragungen besetzt sah ,

deren Höhe man schon damals auf 80000 Km . , also auf über 10000 geogr . Meilen oder (3 Erd¬

durchmesser angeben konnte . Die Durchforschung der älteren Beobachtungen zeigte , dass

die Erscheinung nicht neu war , und dass man für sie sehr verschiedenartige Erklärungen

gegeben hatte . Vassenius , der im Jahre 1733 das Phänomen ausführlich beschrieb , hielt sie

für Wolken in der von ihm als Mondatmosphäre angesehenen Corona . Im Jahre 1851 erkannte

man , dass sie der Sonne angehören , da sie sich nicht mit dem Monde bewegten . Man hat

diese Hervorragungen Protubranzen genannt . Aufschluss über die Natur derselben brachte

die grosse Finsternis des Jahres 1868 . Die Spektralanalyse ist auch hier der Schlüssel zur

Erkenntnis gewesen . Ihr Spektrum zeigte sich diskontinuirlich , als ein Linienspektrum und

damit war nachgewiesen , dass man es mit gasförmigen glühenden Massen zu tliun hatte . Nicht

alle Protubranzen geben dasselbe Spektrum , sodass sie nicht alle aus denselben Stoffen bestehen .

Man fand in ihnen Natrium , Barium , Magnesium , Eisen und andere Stoffe , überall aber

zeigten sich dio Linien des Wasserstoffgases , welches also hauptsächlich die Protubranzmaterie

bilden wird . Daraus erklärt sich dann ihr rosafarbiges Licht , denn Wasserstoff erscheint in

Geisslersclien Röhren rosafarbig . Sie sind demnach Anhäufungen intensiv leuchtender , besonders

Wasserstoff enthaltender Materie . Gewisse ihrer Spektrallinien , welche wir unter irdischen

* ) Newcomb , Populäre Astron . ( Übers , v . Engelmann ) . Leipzig 1881 . p . 291 .
* * ) Ebendaselbst , p . 292 .
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Verhältnissen nur bei hoher Temperatur auftreten sehen , deuten auf die gleiche Eigenschaft
der Sonne .

Die Benutzung der erwähnten Janssenschen Entdeckung , welche unabhängig von ihm

Lockyer kurze Zeit vorher gemacht hatte , gestattete nun zahlreiche Beobachtungen und lehrte ,

dass der Sonnenrand nie frei ist von solchen rosafarbenen Erhebungen oder frei schwebenden

wolkenartigen Gebilden , sie führte weiter zu der Entdeckung , dass der ganze Sonnenkörper

umgeben ist von einer Schicht derselben rosafarbenen Substanz , aus welcher die Protubranzen

bestellen . Lockyer gab diesem Teil der Sonnenatmosphäre den Namen CliromoSphäre . Sie

umgiebt die Sonne sehr unregelmässig , im Allgemeinen ist ihre Dicke 1000 — 1500 geogr .

Meilen ( 10 — 15 " ) . Sie verändert ihre Eorm , was bei eiuer Atmosphäre nicht auffällig sein

kann , während wie wir erwähnten , die Photosphäre beständig gleichförmig bleibt . Ihr Glanz

ist da , wo sie am Sonnenrand anliegt ( wegen höherer Temperatur und grösserer Dichte ) leb¬

hafter und ihre gasförmige Natur wird durch die hellen Linien ihres Spektrums bestätigt .

Der hauptsächlichste Bestandteil der Chromosphäre ist ebenfalls das Wasserstoffgas . Die

scharfe Begrenzung ist nur scheinbar , sie verliert sich uumerklich nach aussen und die Aussen -

seite zeigt , wie Secchi * ) beschreibt , „ eine Menge kleine feurige Strahlen oder zahllose kleine

unregelmässig gestaltete Flammen , welche ihr das Aussehen eines brennenden Feldes verleihen .

Sie erscheint besonders in der Region der Fackeln nicht scharf begrenzt , also verwaschen ,

wie mit Haaren oder Borsten besetzt . “ Ihre Höhe wechselt ausserordentlich , ist aber wie ihr

Glanz , in den Zonen der Fackeln grösser als anderswo . An den Polen ist sie weniger bewegt

und meist ruhig und niedrig . Man kann die Chromosphäre unter gewöhnlichen Umständen

nicht sehen und konnte sie bis zu Janssens 1868 gemachter Entdeckung auch mit Instrumenten

nicht anders als zur Zeit einer totalen Verfinsterung der Sonne sehen , weil das blendende

Licht der Photosphäre , d . h . der sichtbaren Oberfläche der Sonne , das der Chromosphäre
überstrahlt .

Aus der letzteren ragen viele der Protubranzen hervor , während manche , losgelöst von

ihr , als AVolken schweben . Die ersteren erscheinen bisweilen als Rauchsäulen , die in gewisser

Höhe abgelenkt und fortgetrieben werden oder sie gleichen an Gestalt den Flammen - und

Feuerausbrüchen der Vulkane . Die Höhe der Protubranzen ist sehr bedeutend , man hat solche

von 3 ' oder 10 Erddurchmessern Höhe gesehen , ja Secchi , nach den Angaben in seinem Werke

-„ die Sonne“ , am 18 . August 1868 eine von 3 ' 22 " und am 1 . Juli 1871 ein von 4 , 6 ' oder 13

Erddurchmessern Höhe . Diese sind aber seltener , durchschnittlich reichen sie 1 — l , a ' oder 4

Erddurchmesser über die Sonne . Sie verändern ihre Form in kurzer Zeit und zeigen oft

in ihrem Innern spiralige Struktur . Von den hinter dem Sonnenrande stehenden Protubranzen

sieht man natürlich nur die über den Rand hervorragenden Spitzen , und nur am Rande selbst

sieht man sie ihrer ganzen Grösse nach . „ Ihre Längenausdehnung ist oft noch viel grösser

als ihre Höhe und zwar gewöhnlich 5 — 6° , wo 1° nahe gleich dem Erddurchmesser ist , ja
Reihen oder Ketten von Protubranzen erstrecken sich über 14 — 20° und oft werden 20 Erd¬

kugeln neben einander nicht ausreichen , um das Volumen dieser Protubranzmassen auszufüllen . “ * ")

Sie verschwinden durch Abkühlung oder Zerstreuung . Nahe dem Äquator sind sie höchstens

2 — 3 Tage sichtbar wegen der Rotation , an den Polen können sie aus demselben Grunde

10 — 14 Tage gesehen werden . Überdies sind die Protubranzen am Äquator unbeständiger als

die in der Nähe der Pole . Abgesehen von den Veränderungen , die im Innern jener Gasmassen

erfolgen , behalten sie durchaus nicht eine und dieselbe Höhe bei . Sie sind Gebilde , welche

meist mit enormen Geschwindigkeiten dem Sonnenkörper entsteigen , mit Geschwindigkeiten ,
welche selbst die von Planeten und Kometen übertreffen . Man hat solche Massen beobachtet

( Young ) , welche mit einer Geschwindigkeit von 156 Km . aufstiegen , Lockyer fand Geschwindig¬

keiten von 300 — 400 Km . , Respighi fand Anfangsgeschwindigkeiten bei der Ausströmung aus

der Sonne von 600 — 700 Km . , ja von 800 Km .* * * ) Der Glanz nimmt mit der Höhe ab und

ist bei den einzelnen Protubranzen verschieden . Breiten sie sich ebenso in horizontaler Richtung ,

ihrer Breite nach aus , so ist auch dabei die Geschwindigkeit oft sehr bedeutend . Da so

ungeheuer rasch die Protubranzmaterie in die Höhe geschleudert wird , so hat man die Mög -

* ) Secchi , die Sonne , p . 430 .
* * ) Secchi , die Sonne , p . 448 .

* * *) Secchi , die Sonne , p . 484 .
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lickkeit hervorgekoken , dass trotz des Widerstandes der Sonnenatmospkäre solcke Materie

bisweilen wokl gar nickt zur Sonne zuriickkekre , sondern in den leeren Kaum gesckleudert

werde . Respiglii und Young versickern , dass sie bis 6 und 7 ' vom Rande , d . k . bis zu der

uns bekannten Grenze der Corona bei totalen Finsternissen , die fortgesckleuderte Materie

verfolgen konnten . Man bat versucht , daraus Straklenhüsckel der Corona , sogar das Nordlicht

zu erklären . * ) Die fortgesckleuderten Massen , von denen der leichtere Wasserstoff grössere
Höbe erreicht als die schwereren Metalldämpfe , zerteilen sich in der Höbe in mehr oder

weniger veränderliche Formen über der Sonne und zerstreuen sich so allmählich oder sie

sinken , indem sie sich parabolisch krümmen , auf die Sonne zurück . Manche Protubranzen lösen

sich in wenig Minuten auf , andere , besonders die nach den Polen zu erscheinenden , sind sehr lange

sichtbar . Man hat deren von der einen Randstelle bis zur andern erhalten gesehen , sogar
an der ersten Stelle wiederauftauchen sehen und daraus ein Resultat über die Rotationsdauer

ahleiten können , das mit dem aus Fleckenbeobachtungen am Äquator abgeleiteten nahe stimmt .

Die raschen Veränderungen der Protubranzmassen lassen auf stürmische Vorgänge von überaus

grosser Gewalt auf dem Sonnenkörper schliessen .

Das sehr verschiedene Aussehen , die vielen beobachteten Formen haben Veranlassung

gegeben zur Einteilung in einzelne Arten . Secchi , der die Protubranzen für Anhäufungen

der ckromopkäriscken Massen hält , die in die Höhe geschleudert werden , unterscheidet

vier Arten * * ) : Iiaufenprotubranzen , nebelartige - , Strahlen - und Büschelprotubranzen . Die

erstem erscheinen wie Anschwellungen der Ckromosphäre und erreichen selten eine Höhe von

40 — 50 " = 28000 — 36000 Km . Die zweiten sind meist Überbleibsel von glänzenden Protu¬
branzen , ihre Höhe ist oft sehr bedeutend . Die interessantesten Formen sind die Strahlen -

protubranzen . Sie übertreffen an ihrer Basis die Ckromosphäre an Glanz , steigen fadenförmig
auf , um sich oben wolkenförmig auszubreiten , sie sind meist von kurzer Dauer , verändern sich

sehr schnell und kommen gewöhnlich in der Nähe der Flecken vor ; sie gleichen , sagt Secchi ,

stark gekrümmten , von mächtigen Winden hin und her gejagten Flammen . Sie machen den

Eindruck gewaltsam erfolgender Ausströmung und die Kraft , v r elcke die Strahlen oft mit einer

Geschwindigkeit von 150 Km . und darüber in die Höhe schiessen lässt , ist intermittierend , so

dass die Strahlen verschwinden , um später eben so lebhaft , wenn auch an Höhe und Intensität

geringer , wieder zu erscheinen . Die büschelförmigen Protubranzen erscheinen überall , sie sind

den vorigen ähnlich , sind aber von geringerem Glanze und längerer Dauer . Spörer unterscheidet

wolkige und flammige Protubranzen , Zöllner dampf - oder wolkenförmige und eruptive Gebilde .

Über die Ursache dieser Erscheinungen giebt es ebenfalls sehr verschiedene

Meinungen . Diejenigen Protubranzen , welche in Form von Strahlen , also mit eng begrenzter

Basis , wie feurige Fontainen dem Sonnenkörper entsteigen , können nach Respighi nur als

Eruptionen betrachtet werden , welche eine zähere , flüssige Trennungsschicht voraussetzen

zwischen Atmosphäre und dem Innern der Sonne , dem sie entsteigen . Durch Stürme von der

Sonnenoberfläche in die Höhe getriebene Massen könnten sich ( also ohne Zuhilfenahme jener

Trennungsschicht ) unmöglich so lange und bis zu solcher Ausdehnung als Strahlen erhalten ,

sondern müssten sich rasch ausbreiten . Respighi ward also zur Annahme einer flüssigen Sonnen¬

oberfläche geführt , obgleich er bei Erklärung der Protubranzen auch elektrische Kräfte zu

Hilfe zu nehmen sucht . Die ungeheuer raschen und gewaltigen Vorgänge lassen allerdings

den Gedanken an derartige Kräfte , der nicht von Respighi allein aufgenommen ist , aufkommen .

Denkt man an die in der Nähe der Flecken scharf ausgeprägte Form der Eruptionen , sagt

Respighi , so scheinen die Kerne fest , Inseln ( Scklackeniiiseln ) zu sein . Er glaubt , dass die

Protubranzen Eigenbewegung der Flecken mit hervorbringen . Zur Erklärung derer mit eng

begrenzter Basis sieht sich auch Spörer zur Voraussetzung einer hinreichend dichten ( flüssigen

oder breiigen ) Oberfläche genötigt , so dass von den aus dem Innern kommenden Massen nicht

bloss der Druck der Atmosphäre , sondern auch der der Oberfläche zu überwinden ist . Für

derartige , durch Druck aus der flüssigen Sonne gepresste Massen hält Zöllner die Protubranzen .

Man hat die Kräfte , welche jene furchtbar gewaltigen Erscheinungen hervorbringen , durch

Explosionen , vielleicht von Knallgas zu erklären gesucht , durch welche sich die Raschheit des

Aufsteigens aus der Geschwindigkeit ergiebt , mit der sich die Explosion über die explodierende

* ) Secchi , die Sonne , p . 487 .
* * ) Secchi , die Sonne , p . 431 f .
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Masse erstreckt . Für Massen , die durch Cyklone in die Höhe gewirbelt werden , halten Andere

die Protubranzen und diese Ansicht hat das für sich , dass solche cyklonenartige Bewegungen
wiederholt an ihnen und auch sonst auf der Sonne beobachtet worden sind . Kirchhoff hält

sie für identisch mit den Sonnenflecken , für Rauchwolken , die auf der durch den Mond unbe¬

deckten Sonnenoberfläche wegen ihres schwachen Lichtes als dunkle Flecken , hingegen am
Rande der durch den Mond total verfinsterten Sonne als rote Wolken sich darstellen .

Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist der Zusammenhang , welcher zwischen

Flecken , Fackeln und Protubranzen besteht . Eine reiche Zusammenstellung darüber finden

wir in dem Werke „ die Sonne“ von Secchi - Sckellen . Die grossen Protubranzen treten in der

Nachbarschaft der Flecken auf , also auch da , wo die meisten Fackeln sind , nie über den

Kernen der Flecken . Die unter ihnen , welche auf der dem Flecken im Sinne der Rotation

vorausliegenden Seite erscheinen , sind lebhafter und glänzender als die auf der nachfolgenden ,

was ja auch von den Fackeln galt . Secclii beobachtete vom 23 . April bis 17 . Juli 1871 während

drei Rotationen der Sonne 602 Protubranzen auf der Südhemisphäre , 532 auf der nördlichen

Halbkugel und damit stimmte auch die Häufigkeit der Flecken , d . h . die südliche Halbkugel

zeigte mehr Flecken als die nördliche . Hat die Sonne wenig Flecken , so ist auch die Zahl

der Protubranzen , besonders der hohen eine geringere . Secchi glaubt deshalb , dass die Thiitigkeit ,

welche die Flecken erzeugt , auch die Protubranzen hervorbringt . Die grösste Häufigkeit

erreichen sie nach / len zur -oben angegebenen Zeit gemachten Beobachtungen von Secchi * ) zu

beiden Seiten des Äquators unter 10 — 20° südl . und 20 — 30° nördlicher Breite , sie sind also ,

wie die Fackeln , ungleichmässig verteilt in Bezug auf den Sonnenäquator . Sie erreichen in

einer andern Region , in 70 — 80° Breite , ein zweites Maximum .

Noch ehe ein Fleck am Sonnenrand hervortritt , wird man die hervorragenden Protu¬

branzen wahrnehmen und da letztere häufig und stets in der Nähe der Flecken sind , so ist

es natürlich , dass sie in vielen Fällen das Auftreten derselben ankündigen . Secchi hat das

oft gesehen und sucht diese Erscheinung als Stütze für seine Erklärung der Entstehung der
Sonnenfiecken zu benutzen . Er hält die Protubranzen für die Ursache der Flecken . Die nach

seiner Ansicht gasförmige Sonne ist niemals im Zustand völliger Ruhe , die im Innern derselben

zusammenkommenden verschiedenen Stoffe suchen sich infolge ihrer chemischen Verwandtschaft '

zu verbinden , wodurch Anlass zu Erregungen geboten ist * * ) , die wir als Erhebungen der

tieferen Atmosphärenschichten in den Eruptionen , den Protubranzen , ja an wirklichen Explo¬

sionen beobachten . Die so in die Höhe geschleuderten Massen breiten sich aus , kühlen sich ab ,

wirken stark absorbierend , wenn sie zwischen Beobachter und Photosphäre gekommen sind

und erzeugen so einen Fleck . Die aufgeschleuderten Dämpfe sind schwerer als die sie um¬

gehenden Massen , in die sie hineingeworfen worden sind , sie sinken zurück und erzeugen so

eine Art Höhlung in der Atmosphäre , angefüllt mit kühleren Gasen , die uns als Kern erscheinen

wird . Diese Massen werden allmählich heisser , es sinken neue nach und dadurch entsteht die

Penumbra und ihr gestreiftes Aussehen .

Nicht einerlei Art scheinen freilich die Kräfte zu sein , welche die Protubranzen hervor -

rufen . Diejenigen unter den letzteren , welche strahlenförmig , hei eng begrenzter Basis mit

den grossen Geschwindigkeiten in die Höhe steigen , lassen sich nur als Eruptionen auffassen ,

als Massen , die aus dem Innern des Sonnenkörpers gepresst worden sind und eine zähere

Schicht haben durchlaufen müssen . Aber nicht alle lassen sich als Eruptionen ansehen . Es

ist zunächst merkwürdig , dass Protubranzen sich schwebend erhalten , während die Atmosphäre

in jenen Höhen nicht dicht genug ist , um das zu ermöglichen . Ferner beobachtete Secchi am

3 . April 1873 * * * ) eine frei über dem Sonnenrand schwebende Wasserstofigasmasse , die mit dev

Chromosphäre nur durch einen sehr feinen Strahl in Verbindung stand , der unmöglich die

ganze Masse speisen konnte . Die Höhe des Gebildes änderte sich sehr rasch , indem die

Geschwindigkeit des Aufsteigens im Durchschnitt 90 , 5 Km . betrug . Diese ungeheure Geschwin¬

digkeit ist um so merkwürdiger , als die Masse isoliert schwebte . Unbekannte Kräfte sind

also hier thätig , es könnte vielleicht der Diamagnetismus wirksam sein , sagt Secchi . Auf

Explosion deutet eine von Young am 7 . September 1871 beobachtete Protubranz hin . Schon

* ) Seeclii - SeheHen , die Sonne , p . 520 .
* * ) Newcomb - Engelmann , Popul . Astr .

* * * ) Gäa , 9 . Jahrgang .
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•am Tage vorher hatte Prof . Young eine Protubranz als ungeheure Wolke von Wasserstoffgas
beobachtet . Sie war lang , niedrig , wenig veränderlich und bestand aus Schichten horizontal

zur Chromosphäre und zeigte nichts Ungewöhnliches . Die oberen Teile der Wolke waren von

der Sonnenoberfläche etwa 11700 geogr . Meilen entfernt , ihr unterer Rand war wenig über

3200 geogr . Meilen über der Sonnenoberfläche und war mit dieser durch vier senkrechte , sein -

glänzende Säulen , die als Fäden erschienen , verbunden . Die Länge betrug über 22000 geogr .

Meilen . Young sagt dann : „ Als ich um 12 h 30 ' für einige Minuten abberufen wurde , war

nichts vorhanden , was die bevorstehenden Änderungen angezeigt hätte , wenn nicht etwa der

Umstand , das die senkrechte Säule am siidl . Ende der Wolke viel glänzender zu werden

begann und auf eine merkwürdige Weise seitlich gekrümmt war , ferner dass sich in der Nähe

der Basis der nördl . hellen Säule eine kleine glänzende Masse entwickelte , welche durch ihre

Gestalt sehr den oberen Formen unsrer sommerlichen Gewitterwolken glich . Wie gross aber

war mein Erstaunen , als ich , 12 11 55 ' wiedergekehrt fand , dass in der kurzen Zwischenzeit

das Ganze durch eine unbegreifliche Explosion von unten buchstäblich in Stücke gerissen

worden war . Statt der ruhig schwebenden Wolke , welche ich verlassen hatte , war die Sonnen¬

atmosphäre angefüllt mit einer Masse schwimmender Trümmer von senkrechten , 16 " — 30 "

( 1568 — 2940 geogr . Meilen ) langen , 2 " oder 3 " ( 196 oder 294 geogr . Meilen ) breiten Filamenten ,

welche da , wo früher die Säulen sich befanden , einander mehr genähert und glänzender waren .
Sie erhoben sich mit Schnelligkeit in die Höhe . Als ich sie zuerst erblickte , hatten sie bereits

eine Höhe von 4 ' ( 23 520 geogr . Meilen ) erreicht und während der Beobachtung erhoben sie

sich mit einer dem Auge fast . wahrnehmbaren Bewegung . Die grösste erreichte Höhe betrug

45 962 geogr . Meilen . Ich hebe dies nachdrücklich hervor , weil , so viel ich weiss , die Materie

der Chromosphäre bis jetzt nie eine Höhe von 3 ' ( 29400 geogr . Meilen ) vom Sonnenrand ange¬

troffen wurde . Ebenso ist die Geschwindigkeit des Aufsteigens ( 36 geogr . Meilen in 1 " )
beträchtlich grösser als man bis jetzt gefunden . In dem Masse als die Filamente höher

stiegen , wurden sie schwächer , wie eine Wolke , die sich auflöst . Um l h 15 ' zeigte bloss eine

kleine Anzahl wolkiger Stellen mit niedrigen Flammen in der Chromosphäre den Ort der

gewaltigen Eruption an . Aber gleichzeitig war die kleine , einer Gewitterwolke ähnliche Masse

angewachsen und hatte sich zu einem Flammenmeer entwickelt , das ohne Aufhören wogte und

wallte . Anfangs drängten sich die Flammen zusammen , als wenn sie sich der Sonnenober¬

fläche entlang verlängern wollten . Dann erhoben sie sich pyramidenartig zu einer Höhe von

10 840 geogr . Meilen , hierauf verlängerte sich ihr Kamm zu langen Fasern , welche in merk¬

würdiger Weise gerollt erschienen . Zuletzt verblichen sie mehr und mehr und um 2 1/ 2 Uhr
waren sie wie alles übrige verschwunden .

Der ganze Vorgang erregt unwillkürlich die Vorstellung einer Explosion unter der

grossen Protubranz , welche hauptsächlich von unten nach oben wirkte . Es scheint mir sogar

wahrscheinlich , dass die geheimnisvollen Strahlen der Corona rücksichtlich ihres Ursprungs auf
analoge Ereignisse zurückzuführen sind . “

Auch diese Vorgänge , die Protubranzen , stehen mit den Erscheinungen auf der Erde

in Zusammenhang . Als Secchi * ) am 7 . Juli 1872 eine grosse Eruption auf der Sonne beobachtete ,

konstatierte man 2 Stunden darnach auf dem Observatorium in Greenwich grosse magnetische

Störungen . Auf die Eruptionen vom 8 . Juli 1872 antwortete die Erde mit gleichzeitig auf¬
tretendem Nord - und Südlichte . Tacchini erwähnt , dass von 42 Nordlichten nur 7 nicht von

aussergewöhnlichen Phänomenen an der Sonne begleitet waren . Am 8 . Juli 1872 beobachtete

man eine grosse prachtvolle Protubranz und Nordlicht in Genua und Madi ’id , nach Zeitungen

ein Südlicht in Melbourne und mit diesen beträchtliche magnetische Störungen . Auch am

Abend nach dem von Young beschriebenen Vorgänge gab es ein schönes Nordlicht .

Das Studium der Formen der Protubranzen hat Aufschluss gegeben über Strömungen

in der Sonnenatmosphäre . Die hohen Protubranzen der mittleren Breiten weichen von

der vertikalen Richtung ab und zeigen eine vom Äquator nach den Polen hin gerichtete

Neigung . Dies macht sich erst in gewisser Höhe , 1 ' über der Chromosphäre geltend , da tiefer

die auftreibende Kraft zu sehr überwiegt . Diese , auf eine vom Äquator nach den Polen

gerichtete Stömung deutende Neigung ist zwar nicht in allen Fällen , aber doch in so vielen

besonders von Secchi und Spörer beobachtet worden , dass eine solche Annahme gestattet ist .

* ) Gäa 1872 .
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Andere Strömungen auf dem Sonnenkörper folgten aus der Eigenbewegung der Flecken . Die '

Drehung der Sonne erfolgt nach Fleckenbeobachtungen rascher am Äquator als nördlich und

südlich davon , doch ohne dass sich die langsamere Drehung bis zu den Polen fortsetzt , denn

dort zeigen die Protubranzen , dass die Rotationsgeschwindigkeit daselbst fast so gross ist als

am Äquator . Die Eigenbewegungen der Flecken deuten , wie Secchi hervorhebt , auf Strömungen ,

die der Rotation entgegengesetzt sind . Durch sie würde sich erklären , das die Fackeln bei

Flecken auf der vorangehenden Seite zusammengedrückt , auf der nachfolgenden in die Länge

gezogen erscheinen . Zu Strömungen überhaupt ist Anlass gegeben durch die grössere Wärme

am Äquator im Vergleich zu den Polen , welche Secchi durch Messungen gefunden und

aus dem grösseren Glanz und dem stürmischeren Auftreten der Protubranzen am Äquator
erschlossen hat .

Newcomb sagt in seiner , von Eugelmann übersetzten , soeben erschienenen „ populären
Astronomie“ :

„ Über die physische Beschaffenheit der Sonne und die Gesetze , welche die so mannicli -

faltigen Erscheinungen und Vorgänge regeln , herrscht im Grossen und Ganzen noch viel Dunkel

iind Zweifel , wenn auch einige Punkte ziemlich sicher erforscht und begründet zu sein scheinen .

Da die wesentlichen Eigenschaften der Materie notwendigerweise überall dieselben sind , so

werden wir zur Erklärung der Erscheinungen auf der Sonne auch nur die Gesetze anwenden

dürfen und können , welche wir auf der Erde in Wirksamkeit sehen und das Problem der

physischen Konstitution der Sonne würde gelöst sein , sobald wir im Stande wären , alle Er¬

scheinungen durch diese Gesetze zu erklären . Die logische Forderung , dass die physischen

Gesetze , die auf der Sonne wirken , in Übereinstimmung mit den auf der Erde wirksamen

sein müssen , ist nicht immer von denen genügend beobachtet worden , die über jenes Thema

spekuliert haben und so zu mancherlei oft gewagten Hypothesen geführt worden sind . Das

bekannteste Beispiel ist die Wilson - Herschelscke Hypothese eines kühlen Sonnenkerns . “

Nicht von Allen ist dieser Forderung so konsequent genügt worden , als von Prof .

Zöllner , der es in seinen , in den siebziger Jahren in den Berichten der Kgl . sächs . Gesellsch .

der Wissensch . veröffentlichten Abhandlungen unternommen hat , eine umfassende Theorie der

physischen Beschaffenheit der Sonne zu geben , und zwar , wie Newcomb in seinem oben

erwähnten Werke auf Seite 313 sagt , „ eine in vieler Hinsicht plausible Theorie . “ Es soll jetzt

unsere Aufgabe sein , uns nach den Angaben Zöllners Rechenschaft zu geben von den Erschei¬

nungen auf dem Sonnenkörper .

Zöllner legt seinen Untersuchungen die beiden Sätze von Kirchhoff * ) über die physische
Beschaffenheit der Sonne zu Grunde :

„ Die wahrscheinliche Annahme , die man machen kann ist die , dass die Sonne aus

einem festen oder tropfbar flüssigen , in der höchsten Glühhitze befindlichen Kern besteht , der

umgeben ist von einer Atmosphäre von etwas niedrigerer Temperatur .

Bei der Sonnenatmosphäre sind es Schichten , die in gewisser Plöhe über der Ober¬

fläche des Kerns sich befinden , die das meiste zur Bildung der dunklen Linien des Spektrums

beitragen ; die untersten Schichten nämlich , die nahe dieselbe Temperatur als der Kern

besitzen , verändern das Licht dieses wenig , da sie jedem Lichtstrahle den Verlust an Intensität ,

den sie durch Absorption herbeiführen , durch ihr eigenes Glühen nahe ersetzen . “

Zöllner nimmt also mit Kirchhoff die Sonne als einen glühend flüssigen Körper an ,

der umgeben ist von einer Atmosphäre . „ Die nächste wahrscheinliche Folgerung aus diesen

Sätzen ist dann die , dass diese Atmosphäre in ihren untersten Schichten im Allgemeinen mit

einer Nebel - und Wolkendecke erfüllt ist , welche in einer gewissen Höhe über dem glühend

flüssigen Meere schwebt . “ * * ) Diese Annahme wird begünstigt durch das körnige , granulierte

Aussehen der Sonnenoberfläche durch starke Fernröhre bei durchsichtiger Luft , und wahr¬

scheinlich gemacht dadurch , dass die Dämpfe der Sonne vollkommen gesättigt sind und deshalb

die geringsten Temperaturerniedrigungen Wolken hervorrufen können . Von diesen Wolken

wird man nichts weiter wahrnehmen können , da sie das , was sie an Licht absorbieren , durch

ihr eigenes Glühen wieder ersetzen .

* ) Abhandlungen der kgl . Akademie d . Wiss . z . Berlin 1861 , p . 83 . Berichte etc . der kgl . sächs . Ges . d .
Wiss . 1873 : Über den Aggregatzustand der Sonnenflecken .

* * ) Berichte etc . 1873 .
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Denken wir uns nun * ) eine Wärme strahlende , von einer Atmosphäre umgebene ruhende

Kugel . Die äussersten Schichten dieser Atmosphäre werden sich am meisten abkühlen , dem¬

nach dichter und schwerer werden als die darunter liegenden Atmosphärenteile . Diese Abkühlung

erfolgt aber unter den gemachten Annahmen auf allen Teilen der Kugel in gleicher Weise .

Die schwerere Luft will tiefer sinken , aber an allen Stellen gleichzeitig herrscht dieses Streben

und die Folge davon ist , dass ein Niedersteigen der kälteren und schwereren äussersten Luft¬

schichten gar nicht stattfinden kann , dass ein sogenanntes labiles Gleichgewicht eintritt .

Wird jetzt irgendwo die Schwere verändert , so findet dort zunächst sofort ein Emporsteigen
der wärmeren leichteren und ein Sinken der kälteren Massen statt . Denken wir uns z . B . die

Kugel in Drehung versetzt , so wird eine Centrifugalkraft hervorgerufen , welche am grössten

ist für die am weitesten von der Drehungsachse entfernten Punkte . Diese Kraft wirkt zum

Teil der Schwere entgegen , am Äquator sogar vollständig , sie wird also die Schwere vermindern

und diese Verminderung wird am Äquator am grössten sein . Dort werden also die heisseren

unteren Massen mit grösserer Heftigkeit aitfsteigen als anderswo . Diese aufgestiegenen Massen

kühlen sich bei ihrer Ausdehnung und wegen begünstigter Wärmeausstrahlung ab , werden

schwerer in je höhere Regionen sie kommen ( weil sie sich verdichten oder ihr Volumen ver¬

kleinern ) , werden am Zurücksinken gehindert durch den aufsteigenden Strom und müssen nach

beiden Seiten des Äquators nach den Polargegenden hin abfliessen . An Stelle der aufgestie¬

genen Massen rücken die benachbarten , zu beiden Seiten der Äquatorzone liegenden Gasmassen

nach . Dieses Nachrücken pflanzt sich vom Äquator aus nach Norden und Süden fort , sodass

ein Strom entsteht , vom Pole her nach dem Äquator hin gerichtet , ein polarer Unterstrom , über

den hinweg der erwähnte äquatoriale Oberstrom geht . Der Äquatorialstrom abgekühlter Gase sinkt

in höheren Breiten auf die Oberfläche der Kugel und kühlt also die Polargegenden ab , während die

Massen des Polarstroms sich erwärmen , indem sie über die heisse Oberfläche hinwegströmen .

Wir sehen daraus , dass die Drehungspole unserer Kugel auch Kältepole werden müssen .

Die erwähnten Bedingungen sind nun hei der Sonne realisiert . Die Sonne ist eine

Wärme strahlende , um eine Achse sich drehende , von einer Atmosphäre umgebene Kugel ,

für welche also die Schwere am Äquator am kleinsten ist . Auf ihr werden jene Ströme voi ' -

handen sein und eine thermische Reaktion , derselben muss Avie bei der früheren Kugel

bemerkbar werden . Das Vorhandensein des Äquatorialstroms beAveisen die von Spörer , Secchi

und Anderen beobachteten Neigungen der hohen Protubranzen nach den Polen hin , die höhere

Temperatur der Äquatorzone gegenüber den Polen ist durch die thermoskopischen Unter¬

suchungen von Secchi bestätigt worden . Die am Äquator aufsteigenden sich abkühlenden , in

höheren Breiten niedersinkenden kühleren Massen werden am Äquator und in den Polarregionen

atmosphärische Trübungen erzeugen . Es Avird beiden Gegenden an Ruhe und Klarheit der

Atmosphäre mangeln , während bei den dazAvischen liegenden Zonen mittlerer Breite von

relativer Ruhe und Klarheit der Atmosphäre gesprochen werden darf . Beides aber sind

Bedingungen für eine starke Wärmeausstrahlung und daraus hervorgehende starke Temperatur¬

erniedrigung der Oberfläche des strahlenden Körpers . In diesen Regionen Avird sich die

Wolkendecke eher lichten können als andersAvo , aber „ das Lichten der Wolkendecke braucht

sich nicht optisch bemerklich zu machen , da ja die Temperatur der Wolken nur wenig von

der der Oberfläche verschieden war und durch Aufhellen der Decke ja noch die von den tiefer

liegenden leuchtenden Objekten zu durchstrahlende Schicht grösser wird und damit die Ab¬

sorption . Hellere Stellen ( Fackeln ) erscheinen indes öfter da , avo einige Tage später ein

Flecken sich entAvickelt . “ * * ) Die beiden Zonen zu Seiten des Äquators werden also stärkere

Abkühlung erfahren können als die übrigen Gegenden . Mit dieser Temperaturabnahme ist

die der Leuchtkraft verbunden . Die abgekühlten , Aveniger intensiv leuchtenden Stellen nehmen

wir als Sonnenflecken Avalir , welche besonders in jenen zwei Zonen auftreten werden , wie es

die Beobachtungen lehren .

Um über den Aggregatzustand dieser Flecken zu entscheiden , wollen wir auf die

atmosphärischen Hauptströmungen zurückkommen . Diese werden , Avie unsere Passate , die

meridionale Richtung nicht enthalten können . Der Äquatorialstrom wird , je weiter er nacb

den Polen zu vordringt , um so rascher im Sinne der Rotation vorauseilen , während der Polar -

* ) Berichte etc . 1872 , Über die Periodicität u . heliographische Verbreitung der Sonnenfleaken .
* * ) Berichte 1873 , Über den Aggregatzustand der Sonnenflecken .
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ström mehr und mehr zurückbleibt , also der Rotation entgegengesetzt sich bewegt . Wie aber ein

über eine Wasserfläche hinwehender Wind eine Wellenbewegung erregt , so wird der über die

glühend flüssige Oberfläche der Sonne hinstreichende Polarstrom eine solche Bewegung der flüssigen

Oberfläche , eine sogenannte Driftströmung erzeugen * ) , welche der Rotation der Sonne fast

genau entgegengesetzt gerichtet sein wird . Diese wird sich nur bis in gewisse Tiefen hinab

geltend machen und wird an höher liegenden Schichten stärker sein als an tiefer gelegenen .

Zunächst ist allerdings ersichtlich , dass dieselbe nicht genau der Rotation entgegenwirkt ,

sondern noch gegen den Äquator hin gerichtet ist , betrachten wir aber die zwei benachbarten

Quadranten eines Längengrades , so sind die Komponenten der Driftströmung , welche in meri -

dionaler Richtung wirken , einander entgegengesetzt , erzeugen also am Äquator ein Stauen der
Massen , welches rückwärts die meridionale Komponente schwächt oder aufhebt . Dann trägt

auch der Äquatorialstrom dazu bei , dieselbe zu schwächen , ja er kann dieselbe überwiegen und

eine nach den Polen gerichtete daraus machen . Die Driftströmung wird also mehr nur in

Richtung der Parallelkreise erfolgen können und wird nach dem Äquator zu weniger deutlich

ausgeprägt sein , weil dort ein Stauen der Massen eintritt , sie wird vielmehr mit wachsender

Entfernung vom Äquator stärker und stärker auftreten . Sind die Flecken glühende Schlacken¬

massen mit einem spec . Gew . , das nicht wesentlich kleiner ist als das der Flüssigkeit ! wofür

sie Zöllner hält , so müssen sie der Strömung folgen , es muss ein Fleck nahe dem Äquator

in kürzerer Zeit eine ganze Umdrehung ausführen als einer unter höherer Breite , die Umlaufs¬

zeit muss mit zunehmender Breite wachsen . Die Beobachtungen bestätigen dies . Es lässt sich

ferner daraus erkennen , dass nach der Tiefe hin die Rotation rascher ist . Es ist dann ferner

klar , dass die Flecken in höheren Breiten wegen der meridionalen Komponente nach dem

Äquator zu wandern können , näher demselben aber , wegen der oben hervorgehobenen Umkehr

dieser Komponente polwärts und dazwischen unter Umständen nach keiner dieser Richtungen

sich bewegen können . Wäre nun ein Sonnenfleck gasförmig , etwa eine dunkle Wolke , so

müsste er in kurzer Zeit seine Gestalt völlig geändert haben . Er hat ja stets eine grosse

Ausdehnung im Vergleich wenigstens zu irdischen Gegenständen und die Eigenbewegungen der

Flecken bestätigen , dass in den Regionen der Flecken die Rotationsgeschwindigkeit vom

Äquator ab nach den Polen zu abnimmt , der nördliche Teil des Flecks ( sobald derselbe der

nördl . Halbkugel angehört ) liegt also in Gegenden geringerer Geschwindigkeit als der süd¬

lichere . Eine Folge davon ist , dass der letztere vorauseilt und ein wolkenförmiger Fleck sich

immer mehr strecken muss und zwar parallel dem Äquator , gerade so , wie wir es an den

Wolkengebilden auf der Oberfläche des Planeten Jupiter beobachten . Eine solche Gestalts¬

veränderung ist aber nie beobachtet worden . Ferner , da sich die Flecken wochen - und selbst

monatelang erhalten , so muss ihr Aggregatzustand derart sein , dass ein Ausgleich zwischen

den Temperaturen der glühend flüssigen Oberfläche und der erkalteten Fleckenmasse nur

langsam vor sich gehen kann . Dieser Forderung genügt am besten der feste Aggregatzustand ,

da hier die Ausgleichung nur durch Leitung , nicht auch durch Strömung , d . h . Fortbewegung

der Körperteile , wie bei flüssigen und gasförmigen Körpern , erfolgen kann .* * )

Nunmehr lassen sich alle übrigen mit den Flecken auftretenden Erscheinungen erklären . * * * )

Wegen der Driftstömungen ist die Drehungsgeschwindigkeit an der Oberfläche der Sonne kleiner

als unter der flüssigen Oberfläche . Die tiefer eintauchenden Teile des Flecks wollen also

rascher vorwärts als die an der Oberfläche , es wird deshalb ein Bestreben ein treten , sich um

eine horizontale Achse zu drehen und deswegen die im Sinne der Rotation vorausliegende

Seite aus der Flüssigkeit hervorragen oder hervorzuragen streben , die entgegengesetzte aber

in dieselbe eintauchen und vielleicht abschmelzen , ja es wird der Fleck auch bersten können .

Spörer hat Beobachtungen dieser Art gemacht , er hat gefunden , dass bisweilen der nachfolgende

Teil verschwindet und der vorangehende als Kern erscheint . „ Das Zerbrechen , wie alle Ver¬

änderungen in der Tiefe des Eintauchens müssen Bewegungsdifferenzen der Fleckenstücke

erzeugen . Solche Veränderungen im Eintauchen finden statt bei der Entwickelung des Flecks ,

wobei das Eintauchen vergrössert wird , und bei Auflösung . “ Die Beobachtungen konstatieren

starke Änderung in der Bewegung der Flecken in beiden Fällen .

* ) Berichte etc . 1871 , Rotationsgesetz der Sonne und der grossen Planeten , p . 58 .
* * ) Berichte ete . 1873 , Über den Aggregatzustand der Sonnenflecken .

* * * ) Berichte 1871 , Rotationsges . etc .
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Bei Beginn der Entwicklung ist die horizontale Ausdehnung des Flecks gross , die

Dicke oder die Ausdehnung in vertikaler Richtung gering . Von da ah aber wächst die Dicke

und vom Abschmelzen ab gerechnet gewinnt , da die Dicke dadurch immer grösser wird im

Vergleich zur horizontalen Ausdehnung , das Drehungsmoment das Übergewicht , der Fleck

wälzt sich , er erscheint an einer andern Stelle wieder , welche ( wegen der grossem Geschwin¬

digkeit der tiefem Schichten ) im Sinne der Rotation vorausliegt . Diese Erscheinungen sind

die früher von uns angegebenen , von Secchi und Carrington beobachteten . Eine Rotation um

eine vertikale Achse wird eintreten können , weil die Teile unter höherer Breite weniger rasch

rotieren als die näher dem Äquator .

Über der kühleren Oberfläche der Flecken werden Kondensationen von Dämpfen ent¬

stehen . Die darüber liegenden Gasmassen , welche jetzt von unten her weniger Wärmezuschuss

erhalten , werden sinken und es werden sich so absteigende Ströme bilden , welche an den

Ufern des Schlackenfeldes aufsteigende Ströme hervorbringen . Die herabgestiegenen Massen

werden alsbald nach den Ufern hinfliessen und so in centrifugale Winde übergehen . Diese

von den Flecken weg wehenden Stürme erklären das früher hervorgehobene Bestreben der in

Gruppen zusammenstehenden Flecken zu divergieren oder aus einander zu fliehen , während

die Driftstömungen die Beobachtung Secchis möglich machen , dass die Flecken einer Gruppe

sich in Richtung der Parallelkreise anzuordnen streben .

Die in der Umgebung aufsteigenden Ströme ( Wirbelwinde ) werden tiefer liegende und

damit im Vergleich zu der Oberfläche heissere und stärker leuchtende Massen in die Höhe

reissen , unter Umständen sogar die höher liegenden chromospliärischen Massen auftürmen , die

wir im ersten Falle als Fackeln und im zweiten Falle am Rande als wolkenförmige Protu -

branzen wahrnehmen . In der Umgebung von Flecken werden demnach die Fackeln besonders

Vorkommen müssen . Infolge der atmosphärischen Strömungen müssen dieselben am voraus¬

gehenden Teile der Flecken heller und mehr zusammengedrängt erscheinen als am nachfolgenden .

Die Penumbra sehen wir in den Konden sation sprodukten , welche in gewisser Höhe

die Schlackeninseln umkränzen . * ) Diese wolkenartigen Verdichtungsprodukte ragen über die

Flecken hinaus und sind der Grund für die geringere Helligkeit der Penumbra im Vergleich

zu den übrigen Stellen der Oberfläche . Infolge der atmosphärischen Strömungen , d . h . der

absteigenden und aufsteigenden Gasmassen über der kühleren Stelle , erhält die Penumbra

strahliges Aussehen . Die untern , von der Mitte des Kernflecks centrifugal gerichteten Ströme

müssen als abgekühlte Massen die Temperatur der von ihnen bespülten Teile der Oberfläche

erniedrigen . Die heisseren aufgestiegenen Massen fliessen in der Höhe entgegengesetzt diesem

Unterstrom , da sie beständig die Lücken ausfüllen , die durch die sinkenden Massen entstehen :
Wir blicken also bei der Penumbra durch relativ heissere auf relativ kühlere Gasmassen , so

dass durch die Lücken der oberen Kondensationswolken in der Penumbra ein etwas dunklerer

Hintergrund als an den übrigen Stellen der Oberfläche sichtbar wird . * * ) „ Die wolkenartigen

Abkühlungsprodukte werden wegen ihrer Temperaturerniedrigung weniger leuchtend und durch

ihre absteigenden Bewegungen über dem Fleck trichterförmig vertieft erscheinen . Der

äussere Rand der Penumbra liegt folglich im Niveau der leuchtenden Wolkendecke , durch

welche für unsere Wahrnehmung die Grenze der Sonnenscheibe bedingt ist . Unsere Blicke

werden ebenso nicht auf die feste Masse des Kerns , sondern auf die über derselben konden¬

sierten Dämpfe fallen“ . * * * ) Die grosse Veränderlichkeit der Flecken erklärt sich aus der Ver¬

änderlichkeit der sinkenden und sich neu bildenden Wolkenschichten ( Penumbra ) über denselben .

Durch die in der Umgebung und über dem Fleck entstehenden Ströme werden Ruhe

und Klarheit , die Bedingungen zur Temperaturerniedrigung durch Ausstrahlung , aufgehoben .

„ Die Ausstrahlung wird bei Beginn jener Bewegung gehemmt , die abgekühlten Stellen können

sich wieder erwärmen , teils durch Berühren mit der glühenden Flüssigkeit , teils durch die

Berührung mit den von heisseren Stellen zuströmenden Gasmassen . Der Fleck löst sich

allmählich auf . — Je kleiner der Fleck , um so kürzer die Zeit der Auflösung . “f ) So hängt ,

wie auch die Beobachtungen lehren , die Dauer des Flecks mit seiner Grösse zusammen .

* ) Berichte 1872 , Periodicität etc .
* * ) Berichte 1873 , Temperatur u . physische Beschaffenheit d . S . , 2 . Abhdlg .

* * * ) Berichte 1873 , Aggregatzustand etc .
f ) Berichte 1872 , Periodicität u . lieliograph . Verbreitung der Sonnenflecken .
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Auch die regelmässig wachsende und abnehmende Häufigkeit der Flecken

geht aus der Theorie hervor . Man hat eine Erklärung für die Periodicität durch extrasolare

Einflüsse versucht , z . B . durch Planetenkonstellationen . Jupiters Umlaufszeit stimmt nahezu

mit der Periodendauer überein , er sollte daher die Ursache der Erscheinung sein , allein da

erstere doch von der letzteren verschieden ist , so entstehen mit der Zeit so grosse Differenzen ,

dass an solchen Zusammenhang nicht gut gedacht werden kann . Qualitativ finden wir in der

irdischen Atmosphäre ähnliche Verhältnisse wie in der der Sonne . „ Durch Ausstrahlung werden

auch an der Erdoberfläche die grössten Temperaturdifferenzen in kürzester Zeit hervorgerufen .

Humboldt sagt : In der eigentlichen afrikanischen Wüste ist die Temperatur am Mittag über

40° C , des Nachts gefriert — infolge starker Ausstrahlung — das Wasser in den Schläuchen .

Das Schliessen der Eisdecke von Flüssen hängt besonders von kräftiger nächtlicher Ausstrah¬

lung ab“ * ) Arago fand , dass ein Mal bei einer Temperatur von — 3 , 9 ° C im Mittel , — 9 , 7 °

im Maximum in 6 Tagen 1762 die Seine zufror , dagegen 1748 nach 8 Tagen nicht zufror bei

— 4 , 5 C im Mittel , — 12° C im Maximum . Es war aber 1762 der Himmel völlig heiter , 1748

bewölkt oder ganz bedeckt . Wir wissen , dass Zustände längerer Dauer an einem Orte nur

möglich sind , wenn der Verbreitungsbezirk der sie bedingenden Ursachen eine grössere Aus¬

dehnung in der Atmosphäre hat . Auch in der Sonnenatmosphäre werden die Zustände , welche

die Bildung eines Flecks ( d . i . ein Gebilde , zu dessen Entstehen längere Dauer der Klarheit

und Buhe der Atmosphäre erforderlich ist ) begünstigen , grössere Verbreitung haben , sodass

innerhalb dieses Verbreitungsbezirks das Entstehen noch andrer Flecken wahrscheinlicher ist

als an andern Stellen . Daher kommt das Auftreten der Flecken in Gruppen . Überhaupt

werden sich gleichartige Zustände begünstigen , so dass eine Tendenz zur Coexistenz gleich¬

artiger Zustände entsteht . Dass die Ausdehnung einer solchen Tendenz gross ist , wird durch

die Beobachtung bestätigt , dass z . Z . des Maximums der Flecken , wo in der Fleckenregion

die Atmosphäre stark in Aufruhr begriffen sein muss , auf der ganzen Sonne grosse Umwäl¬

zungen stattfinden , wie die Bildung und Beweglichkeit der Fackeln bezeugt . Da in mittleren

Zonen Ruhe und Klarheit der Atmosphäre am meisten verbreitet sind , so ist hier die gleich¬

zeitige Entstehung von Flecken wahrscheinlicher als anderswo . Die so nach und nach entstan¬

denen Flecken rufen Gleichgewichtsstörungen in der Atmosphäre hervor , da infolge der abge¬

kühlten Stellen atmosphärische Ströme entstehen . Diese heben die Bedingung kräftiger Aus¬

strahlung auf und verhindern damit das Entstehen neuer Flecken . Es findet ein Ausgleich

der Temperaturen zwischen Flecken und Umgebung statt , die Schlacken lösen sich auf , schmelzen

also , die Atmosphäre kommt allmählich wieder zur Ruhe und es wiederholt sich derselbe Prozess

— die Fleckenzahl nimmt regelmässig zu und ab . Sonach ist die Periode nach Zöllner nichts

anderes als das Resultat eines Ausgleichungsprozesses von Druck - und Temperaturdifferenzen

auf der ganzen Sonne . * * ) Die Zeit von einem Minimum bis zum nächsten Maximum muss

grösser sein als die vom Maximum zum folgenden Minimum , weil bei der Bildung der Flecken

die Ausstrahlung und die Berührung mit den abgekühlten sinkenden Massen behülflick sind ,

die Auflösung derselben aber nur durch Leitung erfolgen kann .

Wir haben im Vorangegangenen eine Erklärung für die wolkenförmigen Protubranzen

gegeben , es gilt diese aber nicht auch für die eruptiven . Die ungeheuren Geschwindigkeiten ,

mit denen diese kolossalen Massen mit eng begrenzter Basis der Sonne entsteigen und sich

über den Sonnenrand erheben , zwingen zu der Annahme , dass sie Eruptionen sind , die aus

Gegenden kommen , welche tiefer liegen als die flüssige Oberfläche . Sie stützen die Annahme

einer flüssigen Sonne nicht blos , sondern machen sie vielleicht gar notwendig . Zu ihrer Er¬

klärung müssen im Innern des Sonnenkörpers grosse Gasblasen sich befinden . Die Sonne

selbst sorgt zum Teil dafür , dass die in ihrem Innern enthaltenen Gasmassen Zuschuss von

aussen her erhalten . Die glühende Oberfläche absorbiert nämlich einen Teil der auf ihr

lastenden Gase , z . B . des Wasserstoffgases , denn es ist durch Versuche nachgewiesen , dass

glühende Flüssigkeiten schon unter geringem Druck Gase zu absorbieren vermögen . Bestände

die Erdatmosphäre aus Kohlensäure von einigen Atmosphären Druck , so würde auch die

Meeresoberfläche Kohlensäure absorbieren , welche bei Temperatursteigerung oder Druckernie¬

drigung in Gestalt von Blasen aufsteigen würde . Es wird durch dieses Absorptionsvermögen

* ) Berichte 1873 , Aggegatzustand etc .
* * ) Berichte 1872 , Periodicität etc .
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« in Ein wand von Faye widerlegt , dass infolge der Wasserstofferuptionen die Chromosphäre

längst ausserordentlich angewachsen sein müsste . „ Grössere Eruptionen , welche die tieferen

und dampfreichen Schichten der Atmosphäre mit grösserer Geschwindigkeit durchdringen ,

können auch Teile derselben bis über die Chromosphäre emporreissen“ . So findet Secchi

hei Protubranzen zahlreiche Linien von glühenden Metalldämpfen . Die letzteren werden

wegen ihrer grösseren Schwere tiefer liegen müssen , und dass man die Linien der edlen

Metalle nicht hat nachweisen können , rührt dann daher , dass die Dämpfe der Edelmetalle

nicht bis in jene Regionen niedererer Temperatur hinaufreichen , in denen eine merkliche Ab¬

sorption erfolgt , und von denen die dunklen Linien im Spektrum herrühren . Es lässt sich

nun einsehen , warum die Protubranzen häufiger um Flecken herum auftreten . An den

Grenzen derselben finden ja heftige aufsteigende Luftströme statt , welche den Druck auf die

Oberfläche vermindern und so das Emporschiessen der eingeschlossenen Blasen erleichtern . Die

starre - Oberfläche der Flecken hindert , dass Eruptionen über den Keimen erfolgen und trägt

ihr Teil bei zur Entstehung derselben in deren Umgebung . Spallanzani hat an einem Krater¬

schlund des Stromboli ganz ähnliche Erscheinungen gesehen , wie wir sie an Protubranzen

beobachten . „ Eruptive Protubranzen sind nicht ihrem Wesen , sondern nur ihrer Intensität

nach von Vorgängen bei Vulkanen verschieden . . . . Je zäher die Masse , desto seltener

aber intensiver die Eruptionen . Am Äquator ist der Druck wegen der Stauung der Massen

am grössten , daher ist da die Entstehung der Protubranzen nicht begünstigt . “ Noch jetzt

müsste sich auf der Erde , meint Zöllner , eine Begünstigung der Eruptionen gewisser Vulkane

durch verminderten Luftdruck ergeben . * )

Zöllner findet auf Grund des Gesetzes von Mariotte und Gay Lussac und des Gesetzes

von der Konstanz des Verhältnisses der spec . Wärme bei konstantem Druck und Volumen ,

indem er die eruptiven Protubranzen als ein Phänomen der Ausströmung eines Gases aus

einem Raume in einen andern betrachtet , als Näherungswert für das Minimum der Temperatur

an der flüssigen Oberfläche 13 230° C . in einer Tiefe von 2317 geogr . Meilen unter derselben

schon 1112000° C . Als bekannte Zahlenwerte sind dabei angenommen worden der Radius

des flüssigen Sonnenkörpers , der 8 " oder 5722 Km . kleiner ist als der der sichtbaren Sonne ,

und welcher sich daraus ergiebt , dass Flecken zu 8“ unter der sichtbaren Oberfläche berechnet

worden sind , und die mittlere Höhe der Protubranzen = 1 , 6 ' . Aus dieser Höhe findet Zöllner

die zum Aufsteigen nötige Zeit , daraus die Geschwindigkeit in der Ausströmungsöffnung =

über 20 geogr . Meilen . Solche Geschwindigkeiten können nur entstehen , wenn die Temperatur¬

differenz zwischen Oberfläche und innerem Raum eine bestimmte , errechnete Grösse hat . Aus

ihr finden sich dann , auf Grund des Wüllnerschen Resultats , wonach der Druck an der Basis

der Chromosphäre zwischen 50 — 500 mm liegt , die vorher angegebenen Temperaturen . Auf

Grund dieser wird wieder das Verhältnis der Drucke an der Oberfläche und in dem Raume ,

aus welchem die Eruptionen kommen ermittelt und daraus ergeben sich jene Drucke selbst .

Darnach ist der Druck in der Tiefe , aus der die Protubranzen von 1 , 5 ' Höhe kommen 60 815 000

Atmosphären , der Druck der ganzen Wasserstoffatmosphäre ( „ nicht der ganzen Sonnenatmosphäre ,

die noch aus vielen andern Stoffen besteht und selbstverständlich einen viel grösseren Druck aus¬

üben muss“ ) an der flüssigen Oberfläche 17 , 5 Atmosphären . Ein so grosser Druck wie der

erstere , nur infolge des hydrostatischen Drucks der darüber lagernden Flüssigkeit vom spec .

Gew . 1 , 46 , wird in einer Tiefe von 2317 geogr . Meilen erreicht . Von dort her kommen also

die l , s ' hohen Protubranzen .* * )

Wenn nun die expandierende Wirkung der hohen Temperatur eine sehr grosse sein

muss , so darf man , angesichts der ungeheuren Druckwerte , der Sonne vielleicht doch den

flüssigen — nicht den gasförmigen — Aggregatzustand zusprechen , für den ausserdem die

eruptiven Protubranzen sprechen , und welchen die schlackenartigen Flecken fordern .

Zöllner gelangt noch auf einem andern Wege * * * ) zu Näherungswerten für die Tempe¬

ratur an der Sonnenoberfläche . Er zeigt , dass das Druckverhältnis in zwei verschiedenen

Höhenschichten der Wasserstoffatmosphäre , und zwar an der Basis und der gewöhnlich sicht¬

baren Grenze der Chromosphäre , näherungsweise dasselbe ist wie das der Druckwerte , inner -

* ) Berichte 1871 , Kotationsges . etc .
* * ) Zöllner , Natur der Kometen , 2 . Aull . p . 491 . Berichte 1870 , physische Besch , d . S . , 1 . Abhdlg .

* * * ) Berichte 1873 , physische Besch , d . S . , 2 . Abhdlg .
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halb welcher unter irdischen Verhältnissen das Wasserstoffsspektrum die analogen Veränderungen

erleidet , welche an den Grenzen der Chromosphäre beobachtet werden . Diese Veränderungen

liegen nach Wüllner etwa zwischen den Drucken 1 mm und 2400 mm . Aus der mittleren

Höhe der Chromosphäre ( 10 " ) wird dann , mittelst des Gesetzes von Mariotte und Gay Lussac ,

für die absolute Temperatur der Chromosphäre ein Wert ( 61350° C ) gefunden , der von dem

früheren zwar abweicht , wie es der Schwierigkeit der Sache nach nicht wohl anders sein

kann , der aber doch derselben Ordnung ist wie der frühere .

Die Wärmestrahlung der Sonne , aus welcher Secchi ihre Temperatur ableiten wollte ,

hat zu viel grösseren Werten derselben geführt , deren Richtigkeit nicht blos angezweifelt ,

sondern auch widerlegt worden ist . Es scheint , als sei dieses Verfahren , welches die von der

Sonne ausgestrahlte Wärme zur Bestimmung der Temperatur an ihrer Oberfläche benutzt , das

einfachere , indes werden grade die dadurch erhaltenen Resultate sehr unsichere sein , weil

kongruente Körper ganz verschiedene Wärmemengen ausstrahlen und doch dieselbe Temperatur

haben können , indem das Strahlungsvermögen von der Natur des Körpers abhängt .

Zur Erklärung der Kometenschweife macht Zöllner die Annahme einer Sonnenelektri -

cität . „ Es lassen sich nach Lamont alle Erscheinungen der veränderlichen Spannung der

Luftelektricität durch die Annahme einer gewissen permanenten Menge freier negativer Elek -

tricität an der Erdoberfläche erklären . Welcher Art auch die Ursache und Quelle dieser

Elektricität sein mag , sie wird ebenfalls als eine permanent wirksame vorausgesetzt und wahr¬

scheinlich in den thermischen und mechanischen Vorgängen auf oder in der Erde gesucht ,

d . h . in meteorologischen oder vulkanischen Prozessen gesucht werden müssen . Derartige
Prozesse vollziehen sich nun aber auf der Sonne — freilich unter thermisch veränderten Ver¬

hältnissen — in unvergleichlich viel grösserem Massstabe . Man vergegenwärtige sich

nur die fortdauernd mit ungeheurer Gewalt in Form eruptiver Protubranzen hervorbrechenden

Dampf - und Gasströme und vergleiche sie mit den starken elektrischen Prozessen einer Dampf¬

elektrisiermaschine , oder den bei Eruptionen irdischer Vulkane regelmässig beobachteten

starken Gewittererscheinungen , und man wird bei längerem Nachdenken Gründe genug finden ,

um in Übereinstimmung mit den Beobachtungen und Anschauungen von Respighi , Tacchini

und Anderer die Annahme einer starken Elektricitätsentwickelung auf der Sonne nicht nur

als zulässig , sondern auch als notwendig zu betrachten . “ * )

Bleiben wir bei den kleinen teleskopischen Kometen stehen , welche Zöllner geneigt

ist für tropfbar flüssige Meteormassen anzusehen . Kommt ein solcher Körper aus dem Welten¬

raum in das Sonnensystem , so findet an der der Sonne zugewendeten Seite ein Verdampfungs¬

oder Siedeprozess statt , durch welchen wegen der dabei erfolgenden elektrischen Erregung

der Dunsthülle das Selbstleuchten des Kometen erzeugt wird . Ein von der Sonne weg oder

ihr zugewendeter Schweif muss dann entstehen , wenn die Sonnenelektricität gleiches oder

entgegengesetztes Vorzeichen hat im Vergleich zur Elektricität der Dunsthülle .* * ) „ Es genügt

dabei die Annahme , dass die Sonne dieselbe elektrische Dichte wie die Erdoberfläche besitzt ,

um alle bis jetzt an Kometenschweifen beobachteten Geschwindigkeiten zu erklären unter

Voraussetzung , dass die Schweifelemente Massen von molekularer Grössenordnung sind , welche

gleichfalls dieselbe elektrische Dichtigkeit wie die Erdoberfläche besitzen . Durch diese ist ein

Grad von elektrischer Erregung charakterisiert , welcher 1645 mal schwächer als derjenige

einer durch Reibung elektrisierten Siegellackstange ist“ . * * * ) Sind die kometarischen Massen

sehr klein , so werden sie sich bereits in grösserer Entfernung von der Sonne vollständig in
Dampf verwandelt haben und in der Nähe der Sonne als kleine schweiflose Dunstwolken

erscheinen , wie wir es in der That bei kleinen Kometen beobachten . „ Bei einer Temperatur¬
steigerung des Weltenraums muss eine bestimmte Anzahl kleiner Kometen für unsere Wahr¬

nehmung verschwinden , indem die nebelartigen Kondensationsprodukte , welche uns diesen

Körper bei niedriger Temperatur sichtbar machen , alsdann durch die Wärme aufgelöst

werden“ . j ") Zur Zeit eines Minimums ist nun die Wärmestrahlung der Sonne in den Welt -

* ) Zöllner , Natur der Kometen , 2 . Aufl . p . 116 .
* * ) Zöllner , Natur der Kometen , p . 77 . f .

* * * ) Zöllner , Missensch . Abhdlg . , 2 . Bd . 2 . T . Grösse u . elektr . Dichte d . Schweifteilchen eines Kometen .,
p . 825 . Astron . Nachrichten , Bd . 87 , 1876 .

f ) Zöllner , Natur der Kometen , p . 143 .
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raum grösser als zu anderer Zeit , es erhellt also , warum die Minima der Flecken von solchen

in der Häufigkeit kleiner Kometen gefolgt sind .

Die auffallendste Übereinstimmung besteht zwischen der Häufigkeit von Sonnenflecken

und Nordlichtern . Zu Zeiten grösster oder kleinster Fleckenmengen haben wir sicher auch

Maxima oder Minima der Nordlichter . Wir sind damit zu den magnetischen Erscheinungen

gekommen . Warum ist unsere Erde ein Magnet ? Folgen wir hier den Ausführungen Zöllners

in seiner Abhandlung über den Ursprung des Erdmagnetismus und die magnetischen Bezie¬

hungen der Weltkörper“ * ) Es ist eine Entdeckung der neuesten Zeit , dass da , wo strömende

Bewegung leitender und chemisch zersetzbarer Flüssigkeiten stattfindet , elektrische Ströme

entstehen , deren Richtung mit der Bewegungsrichtung der strömenden Massen stimmt . Taucht

man zwei Metallplatten in die strömende Flüssigkeit , die unter sich etwa mittelst eines

Drahtes in leitender Verbindung stehen , so wird im Drahte der elektrische Strom von der im

Sinne der Strömung vorausliegenden Platte nach der andern gehen . Unter der Erdoberfläche

haben wir aber eine glühend flüssige strömende Masse . Es lässt sich nämlich , wie wir früher

die Entstehung der atmosphärischen Strömungen auf der Sonne zeigten , ebenso nach weisen ,

dass unter der Erdkruste die glühende Masse vom Äquator nach den Polen hin strömt und

zwar auf der nördlichen Halbkugel mit immer grösser werdender Abweichung nach Osten zu .

Wie die Erde an ihrer Oberfläche Erhöhungen hat , so wird sie deren auch an der Innenseite

der Kruste haben . Diese in das glühend flüssige Innere ragenden Vorsprünge vertreten die

in die strömende Flüssigkeit tauchenden Platten und es wird somit auf Grund des vorherigen

die Erde beständig von elektrischen , von Nordost nach Südwest gerichteten Strömen umflossen .

Das Vorhandensein solcher Erdströme ist wiederholt durch Versuche bestätigt Avorden . Die

Elektricitätslehre zeigt aber , dass dann die Erde ein Magnet ist , aber ein Magnet , dessen

Pole nicht mit den Drehungspolen zusammenfallen , denn dann müssten die inneren Ströme

genau von Ost nach West fliessen . Aus demselben Grunde ist aber auch die Sonne ein

Magnet , denn auf ihr haben Avir die Driftströmungen fast genau von Ost nach West gerichtet .

Die tieferen dichten Teile der Atmosphäre bilden hier die erwähnten Platten . Die elektrischen

Ströme werden fast von West nach Ost gehen , also entgegengesetzt denen der Erde , avo die

Erde einen magnetischen Nordpol hat , wird die Sonne demnach einen Südpol haben . Ein

Magnet Avirlct aber auf den andern ein . Sind nun viel Flecken auf der Sonne , so Averden die

Driftströmungen sehr gestört und damit zugleich die elektrischen Ströme und der Sonnen -

• magnetismus ; die Sonne wirkt jetzt mit andrer Stärke auf den Erdmagneten , es Averden

Änderungen im Stande unsrer Magnetnadeln eintreten . Äuch Eruptionen auf der Sonne Averden

in den Driftströmungen Störungen hervorrufen , Avelclie sich in der Lage unserer Magnetnadeln

abspiegeln müssen . Nach grossen Protubranzen beobachtet man denn auch thatsächlich an

den Magnetnadeln der ganzen Erde ein gleichzeitiges SchAvanken und die SchAvankungen

derselben zeigen wirklich die Periode der Flecken an . Nach den Beobachtungen des P . Denza

( Direkt , des Observat . zu Montcalieri ) erreichte die Ämplitude der tägl . Schwankungen der

Magnetnadel 1871 ein Maximum , sie nahm von da an ab und erreichte 1878 ein Minimum ,

indem sie von da ah A\deder grösser A\rurde . Ein Fleckenmaximum fand 1871 , ein Flecken¬

minimum 1878 statt . Da das Nordlicht wahrscheinlich mit dem Erdmagnetismus zusammen¬

hängt , so ist es erklärlich , dass Nordlichter und Sonnenflecken in enger Beziehung zu einander

stehen . * * )

Dass die Änsichten über die physische Konstitution der Sonne noch sehr aus einander

gehen , darf bei der Kompliciertheit des Gegenstandes nicht venvundern , doch Avird man einer

Hypothese , die bei geringerer Zahl der Ännahmen eine grössere Menge von Erscheinungen

erklären kann , Avie die von Zöllner , den Vorzug vor andern einräumen müssen .
Fassen Avir zusammen , Avas Avir von der Sonne bisher hervorgehoben haben .

Die Sonne ist wahrscheinlich ein glühend flüssiger Körper , umgehen von einer intensiv

leuchtenden Atmosphäre , die AArir vom Sonnenkörper selbst nur unterscheiden können beim

Erscheinen von — als Vertiefungen sich bemerklich machenden — Flecken . Über dieser

* ) Berichte etc . 1872 .

* * ) Die darauf bezügl . Ausführungen v . Zöllner auf Grund der elektrischen Emissionstheorie , auf die Avir
hier nicht zurückkommen können , befinden sich im 2 . Bd . 2 . T . der wissensch . Abhdlgen . p . 752 f . u . Astron .
Nachr . , Bd . 87 , 1876 .



Pkotospkäre , welche der schwerere dichtere Teil der gesammten Atmosphäre ist , befindet sich

ein andrer Teil der letzteren , eine rosafarbene , vorzüglich aus dem leichteren Wasserstoffgas

bestehende Atmosphäre , die Chromospkäre und darüber die , wie letztere , nur zur Zeit totaler

Verfinsterungen sichtbare Corona , welche eine Atmosphäre im gewöhnlichen Sinne , wie die

Photosphäre und Ckromosphäre , nicht sein kann , welche vielmehr nur aus diskreten Teilchen

besteht . Auf der glühend flüssigen Oberfläche schwimmen als feste Schlackenmassen die

Flecken , um welche herum häufige Eruptionen und heftige aufsteigende Strömungen stattfinden ,

welche Gasmassen , besonders Wasserstoffgasmassen , an die sichtbare Oberfläche und darüber

hinaus treiben und die uns dann entweder als eruptive Protubranzen oder als Fackeln und

wolkenförmige Protubranzen erscheinen . Die Strömungen an der Oberfläche der Sonne , welche

an den Eigenbewegungen der Flecken kenntlich werden , machen die Sonne zu einem Magnet ,

welcher mit dem Erdmagnet in Wechselwirkung , steht . Die Schweifbildung der Kometen und

die eruptiven Protubranzen machen es wahrscheinlich , dass die Sonne an ihrer Oberfläche

eine gewisse Menge von freier Elektricität besitzt . Da unsere Sonne wegen der periodisch

auftretenden Flecken eine Wärmequelle von periodisch wechselnder Intensität ist , so stehen

auch meteorologische Vorgänge auf der Erde mit den Vorgängen am Sonnenkörper in Beziehung .

Man darf jedoch deswegen nicht der Ansicht sein , als könnte man auf Grund dieser That -

sache die Witterung in befriedigender Weise vorausbestimmen . Es lässt sich vielmehr nur so

viel mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen ( siehe Hahn , Beziehungen der Fleckenperiode

zu meteorol . Ersch . p . 172 ) , dass bei oder bald nach dem Eintreten eines Fleckenmaximums

einige besonders kalte Jahre , mit etwas grösserer Sicherheit aber , dass bald nach einem
Minimum besonders heisse Jahre zu erwarten sind .

Wir haben es unterlassen , den Ursprung der Sonnenwärme anzugeben und die Umstände

kervorzuheben , welche dafür sorgen , dass der grosse Wärmeverlust der Sonne — wenigstens

auf lange Zeit — so weit gedeckt wird , dass wir von ihm nichts empfinden . Erwähnt sei nur ,

dass jener Wärmeverlust aufgehoben wird zum Teil durch die zunehmende Verdichtung oder

Zusammenziehung des Sonnenkörpers , zum Teil durch die Meteore , welche auf die Sonne

jedenfalls in grösserer Zahl und mit grösserer Geschwindigkeit stürzen als auf die Erde . Es

ist uns ferner nicht möglich , auf den Zustand einzugehen , welchem die Sonne notwendig

entgegen gehen muss . Auf die besondere Beschaffenheit des Sonnenspektrums sind wir eben¬

falls nicht eingegangen und haben die Gründe nicht angegeben , warum das Vorhandensein

von Sauerstoff auf der Sonne erst 1877 , das des Stickstoffs bis jetzt überhaupt noch nicht

oder wenigstens nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden konnte .

Alle unsere Vorstellungen übersteigt der ungeheure Kraftvorrat der Sonne , von dem
wir einen Teil in Form von Licht - und Wärmestrahlen erhalten . Dieser letztere ist von der

ganzen in den Weltenraum gesendeten Strahlenmenge nur ein verschwindend kleiner Teil und

doch ist er so gross , dass wir täglich 9 Billionen Zentner Kohlenstoff verbrennen müssten , um

die Wärme zu erzeugen , welche die Sonne auf die Erde sendet . Diese Spende reicht aus , um

alles Leben auf der Erde zu erhalten ; sie lässt uns die Sonne als unsern grössten Wolilthäter

erscheinen und Pater Secchi hat wohl nicht Unrecht , wenn er in der Einleitung zu seinem ,

grossen , von Schellen ins Deutsche übersetzten Werke „ die Sonne“ sagt : „ Mehrere Völker

des Altertums beteten die Sonne an : ein Irrtum , der den Menschen sicher weniger erniedrigt

als manche andre religiöse Verirrung ; denn dieses Gestirn erscheint dem Menschen als das

vollkommenste Bild der Gottheit , als das Mittel , dessen sich der Schöpfer bedient , um die

Wohltkaten der physischen Weltordnung den Erdenbewohnern mitzuteilen . “

Berichtigungen :Seite 5 Zeile 35 v . oben lese man Begrenzungslinien . . . . statt Begrenzungslinie .
33 8 33 10 v . Tinten 33 33 niedererer . * )} niederer .
33 8 33 8 33 33 33 33 besonders ist es . . . . 33 besonders ist er .
33 9 33 16 33 33 33 33 bat seine Ansicht . 33 hat sie .
33 10 33 21 33 33 33 33 nachfolgenden S . . . . . 33 nachfolgende S .
33 12 33 9 33 33 33 33 Totalität d . Verfinsterung entsprach 33 Total , entsprach .
n 14 33 3 „ oben 33 33 welche letztere unabhängig 33 welche unabhängig .
)> 16 33 19 33 33 ' 3 33 erreichen letztere nach erreichen sie nach .
33 17 33 7 33 33 33 33 12h 30 m . 12 h 30'
33 17 33 13 33 33 33 33 12 h 55 m 33 12 11 55 '
37 18 33 6 33 33 33 33 dass die Fackeln . . . . 33 das die Fackeln .



Neunter Jahresbericht
über

die städtische Realschule I . Ordnung zu Borna .

Chronik .
Zur Ergänzung cler letzten Jahreschronik ist nachzutragen , dass bei dem Schlussaktus

des Schuljahres 1880 / 81 wiederum eine Anzahl von Schülern , die sich während des ganzen

Jahres durch rühmlichen Eleiss und sittliches Wohlverhalten ausgezeichnet hatten , vom Lehrer -

Kollegium Bücherprämien bez . Belobigungszeugnisse zuerkannt erhielt . Prämien , zu denen

die Kollaturbehörde die erforderlichen Mittel gütigst verwilligt hatte , empfingen folgende elf

Schüler : in Obersekunda Fischer , Klotzsch , Kresse ; in Untersekunda Schweingel , Stichel ,

Volkmann ; in Tertia Teichmann und Taubert ; in Quarta Bode , Sachse , Schulze . Durch

Belobigungszeugnisse wurden ausgezeichnet : die Obersekundaner Zehlert , Nönnig ; der

Untersekundaner Wir tilgen ; die Tertianer Kampe , ßömer , Wolf ; die Quartaner Kretzsch -
mar , Krause ; der Sextaner Fiedler .

Die Aufnahmeprüfungen fanden am 25 . und 26 . April statt . Am ersten Tage wurde

mit den für den Eintritt in die oberen Klassen angemeldeten , am folgenden mit den übrigen
Schülern die gesetzlich geordnete Prüfung abgehalten :

Dem Beginn des Unterrichts im neuen Schuljahr am 27 . April ging wie gewöhnlich
eine gemeinschaftliche Morgenandacht voraus . Nach Schluss derselben wies der Direktor den

an unsere Schule berufenen bisherigen Assistenten der Königl . Turnlehrerbildungsanstalt zu

Dresden Herrn Bullmer als ständigen Realschullehrer in sein Amt feierlich ein . Über seinen

Lebensgang giebt Herr Bullmer folgende Mitteilungen :

„ Ich , Joh . Heinrich Bullmer , geboren am 4 . August 1858 zu Brühl bei Würzburg in
Bayern , erhielt den ersten öffentlichen Unterricht in der Volksschule meines Geburtsortes .

Von meinem 11 . Jahre an besuchte ich die Lateinschule zu Neustadt a . A . , nach deren Absol¬

vierung das Gymnasium zu Ansbach . Michaelis 1875 trat ich in das Kgl . Hauptseminar zu

Grimma ein , um mich zum Lehrer auszubilden . Nachdem ich Ostern 1878 die Reifeprüfung
an dieser Anstalt bestanden hatte , war ich bis Ostern 1880 in Cainsdorf b . Zwickau als Hilfs -

Lehrer thätig . Im Sommer 1S79 nahm ich an dem an der Kgl . Turnlehrerbildungsanstalt zu

Dresden stattfindenden Cursus zur Ausbildung von Turnlehrern teil und unterwarf mich

sodann dem Fachexamen . Ostern 1880 wurde ich vom Hohen Kgl . Ministerium des Cultus
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und öffentlichen Unterrichts als Assistent an die Kgl . Turnlehrerbildungsanstalt zu Dresden

berufen . Kurz vor Weihnachten desselben Jahres legte ich das Wahlfähigkeitsexamen ab und

wurde Ostern 1881 als ständiger Lehrer an hiesiger Realschule I . Ordnung angestellt . “

Da der 23 . April , der Geburtstag Sr . Majestät des Königs Albert , noch in die

Osterferien fiel , konnte die Feier dieses Festes in der Realschule nur nachträglich statttinden .

Am 30 . April früh 8 Uhr wurde deshalb ein Aldus abgehalten , den der Schülerchor mit dem

Gesang des salvum fac regem von R . Müller eröffnete . Fach dem Gebete folgte dann das Lied

„ Dem Vaterlande“ , für Männerchor componiert von Abt . Darauf hielt Oberlehrer Schöne die

Festrede . Derselbe legte den Schülern zunächst die Wichtigkeit des Geburtstages Seiner Maje¬

stät des Königs mit warmen Worten ans Herz ; dann aber verbreitete er sich in einem populär¬

wissenschaftlichen Vortrag über die physische Natur des Sonnenkörpers und sprach über die

auf demselben stattlindenden Erscheinungen , deren Erklärung nach dem heutigen Stande der

Wissenschaft , sowie über deren Einfluss auf die Erde . — / um Schluss wurde die Sachsenhymne

vom Sängerchor vorgetragen .

Am 8 . Juli wurde der Schulspaziergang und zwar in diesem Jahr wiederum wie in

dem vorhergegaugenen in drei Abteilungen unternommen . Die erste Abteilung , aus den Schü¬

lern der drei obersten Klassen bestehend , machte unter Führung des Direktors , der Oberlehrer

Vater und Schöne sowie des Gand . Pietsch eine zweitägige Tour über Chemnitz und Erdmanns¬

dorf und von da durch das Zschopauthal nach Wolkenstein , dann weiter nach Marienberg ,

wo das Nachtquartier genommen wurde . Von hier erfolgte der Rückweg über Zöplitz , Bockau ,

Rauhenstein , Hohenflclite , Augustusburg und Erdmannsdorf . — Die Untersekundaner , Tertianer

und Quartaner wurden von den Oberlehrern Teichmann , Dr . Wenck , Liebe und Bullmer ge¬

führt . Das Reiseziel dieser Abteilung war Penig , das auf dem Weg über Narsdorf , Wechsel¬

burg und Rochsburg erreicht wurde . — Die Schüler der beiden untersten Klassen geleiteten

die Oberlehrer Bitsch , Wienhold , Schunack , Ploss und Klitzsch nach dem Rochlitzerberg . —

Ohne Unfall und erfreut über die herrliche Natur langten alle Abteilungen wieder in
Borna an .

Die Sommerferien begannen diesmal am 16 . Juli und endeten am 13 . August .

Bereits vor den Ferien war Oberlehrer Schunack vom Kgl . Kultusministerium zum

Direktor der neuorganisierten Volksschule in Grossschönau designiert worden . Mit Genehmigung

des Stadtrates zu Borna legte darum derselbe am 27 . August seine hiesige Stelle nieder , in

der er seit dem 5 . Februar 1876 segensreich gewirkt hatte , um mit dem 1 . September sein

neues Amt zu übernehmen . Dem treuen Lehrer , dem lieben Kollegen und biedern Freund
bewahrt die Schule ein dankbares , liebevolles Andenken .

Die durch den W r eggang des Direktor Schunack hier vakant gewordene Oberlehrer stelle

übertrug mit Genehmigung des Kgl . Kultusministeriums die Kollaturbehörde dem seit dem

4 . Oktober 1880 an unserer Schule als Probelehrer angestellten Candidaten des höh . Schul¬

amtes Heinrich Gustav Adolph Klitzsch .

Am 2 . September wurde der übliche Aktus abgehalten , um die Gedächtnisfeier des

Sedantages in hergebrachter Weise zu begehen . Zur Eröffnung sangen die Schüler den Neander -

schen Choral „ Lobe den Herrn“ ; hierauf sprach Oberlehrer Vater das Gebet , sodann folgte

der Vortrag des Liedes von Schaab „ Herr , der du in deiner ewigen etc . “ und auf dieses die

Festrede des Oberlehrer Vater , in welcher derselbe zuerst nachwies , mit Avelchem Rechte der

deutsch - französiche Krieg 1870 / 71 zu ( len gewaltigsten aller Kämpfe zu zählen ist . Nach einem

kurzen Überblick über den Verlauf des Krieges wurden von dem Festredner die Schlachten ,

eiche den Erfolgen bei Sedan vorangingen , und besonders das heisse Ringen der vereinigten
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deutschen Armeen bei Sedan ausführlicher geschildert . Den Schluss bildete die Mahnung , den

2 . September zu feiern , nicht nur als ein Fest des Sieges über den alten Erbfeind Deutsch¬

lands , sondern auch als den Gedenktag an die grosse Zeit der Wiedererhebung Deutschlands

zu altem Ruhm und Glanze . Das Mendelssohnsche Lied „ Durch tiefe Nacht ein Brausen zieht“
schloss die Schulfeier .

Zufolge Ministerialverordnung wurde im September eine ausserordentliche Reife¬

prüfung abgehalten , zu welcher der Oberprimaner Ludwig Zulassung erhalten hatte . Nach¬

dem seine schriftlichen Prüfungsarbeiten befriedigend ausgefallen waren , fand am 19 . September

unter Vorsitz des Direktors , der von der höchsten Schulbehörde zum Königlichen Kommissar

für diese Prüfung ernannt worden war , das mündliche Examen statt . Auf Grund desselben

konnte Ludwig das Reifezeugnis ( litt . Ilb ; mor . II ) erhalten . — [ Seit Mich , hat Ludwig die

Landesuniversität bezogen und widmet sich daselbst zunächst dem Studium der Naturwissen¬

schaften . ]

Vom 5 . bis 12 . September wurde in allen Klassen die schriftliche Michaelisprüfung

abgehalten , und dann am 23 . September mit einem Aktus das Sommersemester in gewohnter

Weise geschlossen .

Das Schulfest , am 15 . November , wurde auch in diesem Jahre unter sehr zahlreicher

Beteiligung von Gönnern und Freunden unserer Anstalt gefeiert . Dieselben zeigten lebhaftes

Interesse für die musikalischen Leistungen der Schüler und ihre dramatische Aufführung des

Gryphiusschen Lustspieles Peter Squenz , das für die scenische Darstellung der Schüler beson¬

ders bearbeitet worden war . Viele Freunde der Schule wohnten dem Fest bis zum Schluss bei ,
um auch dem Schülerball mit seinem scherzhaften Kotillon zuzusehen .

In den Tagen am 5 . bis 13 . Februar fertigten 12 Oberprimaner die schriftlichen Ar¬

beiten für die diesjährige Oster - Reifeprüfung . Es waren den Examinanden folgende Auf¬

gaben gestellt worden :

1 . , für den deutschen Aufsatz : „ Die höfische Lyrik in der ersten Blüteperiode
unserer Poesie . “

2 .— 4 . , für die drei fremden Sprachen wurden Exercitia gefertigt .

5 . , für Elementarmathematik : 1 . Eine zu 5 % verzinste Anleihe von 3000000 Mark

soll in 30 Jahren getilgt werden , indem alle 3 Jahre eine bestimmte Summe , worin

die Zinsen inbegriffen sind , gezahlt wird . Wie gross ist diese Summe ? —

2 . Aufzulösen 1 _j_ 1 _ 1 _j_ 1

x 1 y a b

x '2 - p y '2 = a 2 - j- b 2 .
3 . Aufzulösen x 3 - I- a = 0 .

(>. , für analytische Geometrie : 1 . Durch deu Brennpunkt einer Parabel , deren

Parameter bekannt ist , sei eine zweite Parabel von grösserem Parameter so gelegt ,

dass die beiden Achsen in derselben Geraden und nach derselben Richtung liegen .

Wie gross ist der Parameter der zweiten Parabel , wenn die zwischen den beiden

Kurven liegende Fläche durch die im Brennpunkt der ersten errichtete Ordinate

halbiert wird ? — 2 . Es ist der geometrische Ort für den Schnittpunkt der Höhen

eines Dreiecks zu bestimmen , welches auf einer gegebenen Grundlinie 2a steht , wenn

ausserdem noch die dazugehörige Höhe h gegeben ist .

7 . , für Physik : Ein Körper gleitet 2“ lang auf einem 30° gegen die Horizontale ge¬

neigten ebenen Damme herab und fällt sodann aus einer Höhe vom 20 m auf die
Strasse . Nach welcher Zeit und in welchem Abstand vom Hause erreicht der Kör¬

per den Erdboden , mit welcher Geschwindigkeit und in welcher Richtung schlägt

er auf , wenn der Reibungskoefficient zu 0 , 3 angenommen und Luftwiderstand ver¬

nachlässigt wird ?

Das mündliche Maturitätsexamen , für welches durch Verordnung des Königl . Kultus¬

ministeriums der Direktor zum Königl . Kommissar ernannt war , fand am 11 . März im Beisein
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der Mitglieder der Realschul - Kommission statt . Den acht Examinanden , die zur Prüfung zu¬

gelassen werden durften , konnte das Reifezeugnis zuerkannt werden . Für die wissenschaft¬

lichen Leistungen erhielten Kröber und Hofmann II , Hai ' zendorf und Lungwitz Ilb ,

Brauer und Schübel lila , Müller und Rein III ; das sittliche Verhalten wurde hei

Harzendorf , Kröber , Lungwitz , Rein und Hofmann mit I , bei Müller mit Ib , bei
Brauer mit Ila und endlich bei Schübel mit II censiert .

Vom 1 . bis 6 . März wurden in den Klassen Unterprima bis Sexta die schriftlichen

Arbeiten für das Osterexamen angefertigt .

Am 22 . März veranstaltete die Schule zur Feier des Geburtstages des deutschen

Kaisers einen Aktus . Die Festrede , welcher Gesänge vorausgingen und folgten , hielt dies¬
mal Oberlehrer Ploss .

Die Abendmahlsfeier fand in diesem Jahre am 16 . September und am 7 . März statt .

Der erste Religionslehrer der Schule , Oberlehrer Vater , hielt beidemal am Abend vor der Feier

des heiligen Mahles eine vorbereitende Andacht . Für die besondere Güte , welche die Herren

Geistlichen bei Gelegenheit der Abendmahlsfeier der Schule bewiesen haben , sei es gestattet ,

denselben auch an dieser Stelle aufrichtig zu danken .

Zum Schluss dieser Jahreschronik ist endlich noch zu berichten , dass am 25 . Juli des

verflossenen Jahres ein treuer , hochherziger Freund unserer Realschule , Herr Stadtrat Theodor

Hof mann , aus dem Leben geschieden ist , Von der wahrhaft wohlwollenden Gesinnung , die

er in seinem Leben stets unserer Schule bethätigt , hat er in dem kurz vor seinem Tode er¬

richteten Testamente den sprechendsten Beweis dadurch gegeben , dass er in Gemeinschaft mit

seiner edlen Gattin für die Realschule eine grossartige Stiftung gegründet hat . Mit dem Ge¬

fühle des tiefempfundenen Dankes gegen den Entschlafenen und seine Gattin bringt der Be¬

richterstatter die Stiftungsurkunde hier zur allgemeinen Kenntnis .

Wir , ich Wilhelm Theodor Ilofmann uud ich , Agnes Ida Hofmann geh . Rathsleben , be¬
stimmen gemeinschaftlich das Folgende :

Nach dem Tode des Zuletztsterbenden sind durch dessen Erben aus unserem gemeinschaftlichen Nach¬
lasse bar auszuzahlen

6000 M . ( Sechstausend Reichsmark )
an die Stadtgemeinde Borna , jedoch unter nachstehenden Bedingungen :

I .

Das Kapital ist abgesondert von dem übrigen Stadtvermögen durch den Stadtrat , unter Mitwirkung
eines von diesem zu bestellenden Rechnungsführers , ganz nach denselben Grundsätzen , wie die bereits bestehen¬
den Stipendienfonds zu verwalten und führt die Bezeichnung

Hof mann - Rath sieben sch es Stipendium .

II .

Die jährlichen Nutzungen der 6000 M . sollen dazu verwendet werden , je .vier bedürftigen , fleissigen
uud gut beaniagten Söhnen Bornaischer Bürger und in Ermangelung solcher Auswärtiger , mit jedesmaliger
Bevorzugung jedoch unserer Verwandten vor den übrigen Bewerbern , welche der hiesigen Realschule , oder
falls diese letztere künftig einmal in ein Gymnasium umgewandelt werden sollte , diesem letzteren als Zöglinge
angehören , einen Beitrag zu den Kosten ihres Studiums darzubieten .

Der freien Entschliessung des Stadtrates und der Stadtverordneten zu Borna stellen wir anheim ,
ob die Stipendien im Falle besonderer Bedürftigkeit und Würdigkeit eines Bewerbers statt auf ein auf mehrere
Jahre vergeben werden sollen .

III .

Sollte die Bornaer Realschule oder das daraus sich etwa entwickelnde Gymnasium jemals zu bestehen
aufhören , so sollen die jährlichen Nutzungen des Kapitals an je 2 Söhne Bornaischer Bürger und in Ermangel¬
ung solcher auch Auswärtiger , mit steter Bevorzugung jedoch der darum sich etwa bewerbenden Verwandten
von Einem von uns vor den übrigen Bewerbern , welche au der Landesuniversität ihre Studien machen uud
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.als fleissige , streng sittliche und gut beanlagte Jünglinge bekannt sind , auf ein oder aueh auf mehrere Jahre
vergehen werden .

Dies ist unser letzter Wille , dem wir irgend etwas Weiteres nicht hinzuzufügen haben etc .
Borna , den 6 . Juni 1881 .

Wilhelm Theodor Hofmann

Agnes Ida Hofmann geh . liathsleben .

II .

Sammlungen und Lehrapparate .
I . Die Lehrerbibliothek .

Mit dem Ausdruck des ehrfurchtsvollsten Dankes ist zuerst anzufiiliren , dass das König¬

liche Kultusministerium zur Vermehrung der Realschulbibliothek schenkte :

von Witzleben , Die Entstehung der constitutioneilen Verfassung des Königreichs

Sachsen . Leipzig . 1881 . Haberkorn , Die Verfassungsurkunde des Königreichs Sachsen vom

4 . September 1831 sonst und jetzt . Bericht über den Stand der dem Ministerium des Kultus

und öffentlichen Unterrichts unterstellten Unterrichts - und Erziehungsanstalten . Erhebungen
vom 1 . Dec . 1880 .

Ferner erhielt die Bibliothek folgende Schenkungen : Von Alb . Scheuer len s Ver - ,

lag in Heilbronn 3 Exempl . von W . Müller , Leitfaden für den Unterricht in der Geschichte ;

von der Hahnschen Buchhandlung in Hannover Leunis , Schulnaturgeschichte II . u . III . Teil .

( Neueste Auflage ) ; von B . G . Teubner in Leipzig ] . , Deutsches Lesebuch für Realschulen .

Herausgegeben von Lehrern der Realschule I . 0 . in Döbeln . Erster Teil . 2 . , Verlags - Katalog .

Erster Nachtrag 1875 — 1881 ; von der Heinr . Schumannschen Buchhandlung hier 1 Liechten -

stern & Lange , Schulatlas . Neueste Auflage . Für diese Zuwendungen spricht der Bericht¬
erstatter Namens der Schule den verbindlichsten Dank aus .

Augekauft wurden im verflossenen Jahre aus den etatmässigen Mitteln : Amelangk ,

Dinters Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts . Bornhak , Lexikon der allgemeinen

Litteratur . Brosien , Lexikon der deutschen Geschichte . Hermann , Lexikon der allge¬

meinen Weltgeschichte . Oertel , Geschichtsparagraphen . Petermann , Geschichte des König¬

reichs Sachsen . Weber , Register zu AVebers Weltgeschichte XIII .— XV . ( Schluss - ) Band . Wolf ,

Pantheon des klassischen Altertums . Lief . 2 — 26 . Hottinger , Orbis pictus . Seemann s kunst -

histor . Bilderbogen . Zweites Supplement , Lief . 1 — 3 . Düntzer , Lessings Leben . Mann ,

Wörterbuch der deutschen Sprache . Simrock , die deutschen Sprichwörter . Andree , Hand¬

atlas . ( Schluss . ) Gampe , Erzgebirge und A? oigtland . Bilder aus Brehms Tierleben .

1 . Abteil . Böckmann , Lehrbuch der unorganischen Chemie . Chemie der Baumaterialien .

Geologische Specialkarte des Königreichs Sachsen . Section Lausigk . Hallier , Flora von

Deutschland III , IV . Band und Lief . 18 — 24 . Lominel , Lexikon der Physik und Meteorologie .

Naumann , Anfangsgründe der Krystallographie . Derselbe , Elemente der theor . Ivrystallo -

graphie . Boedeker , Lives of the Poets by Johnson , I . Gräser , Revolution d ’Angleterre par

Guizot , 1 . Kreyssig , Trois siecles de la litterature frangaise . Littre , Dictionnaire de la langue

framjaise . Supplement . Lotheisen , Geschichte der französischen Litteratur im XVII . Jahr¬

hundert . Band I u . II . Petri , History of England by Hume . Prosateurs frangais . Publies

par Velhagen & Klasing . Liv . 11 — 17 . Ellendt , Katalog für die Schülerbibliotheken . —

Centralorgan f . d . Interessen des Realschulwesens IX . Jahrg . Pädagog . Archiv , XXIII .

Jahrg . Henze , Illustrierter Anzeiger für 1881 . Hermes , Zeichenvorlagen , 5 Hefte .

II . Die Schülerbibliothek .

Bo witsch , Vom Donaustrande . Grube , Kulturgeschichtliche Bilder . Hottinger ,

Orbis pictus . Ignaz , Mathias Corvinus . Jelem , Seume . Ein Lebensbild . Jordan , Die
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Irrfahrten des Odysseus . Knauer , Deutschlands und Österreichs Reptilien . 2 Bdd . Derselbe .

Fremdländische Amphibien und Reptilien . Kobanyl , Bärwolf , die älteste deutsche Heldensage .

Lutzmayer , Zur Geschichte der Kulturpflanzen . Mehlis , Unser deutsches Land und Volk .

Meyer , Poetisches Vaterlandshuch . Niedergesäss , Landschafts - und Sittenbilder . 3 Ab¬

teilungen . Nover , Nordisch - germanische Götter - und Heldensagen . Pape , Hannibals Triumph .

Derselbe , Hannibals Ende . Wagner , Deutsche Heldensagen .

Die übrigen Sammlungen

wurden durch Ankauf folgender Gegenstände vermehrt :

1 . , ein Satz Bechergläser . 2 . , fünf U - Röhren . 3 . , ein Extraktionsapparat . 4 . , Glas¬

wolle zum Filtrieren . 5 . , ein Heber mit Ansaugrohr . (■>. , div . Kochfiaschen . 7 . , fünfzehn Kugel¬

röhren . 8 . , div . Pulvergläser mit Griffstopfen . 9 . , hundert Reagenzcylinder . 10 . , div . Reagier¬

kelche . 11 . , sieben Retorten . 12 . , div . Röhren . 13 . , etwas Platindraht . 14 . , ein Schwefel¬

kohlenstoffprisma . 15 . , ein Interferenzprisma . 10 . , eine Interferenzröhre mit Schlauch . 17 . , ein
Siebenschläfer .

Zur Vermehrung der Sammlungen schenkten :

1 . , Der Untersekundaner Giebelhausen ein Stück Marienglas .

2 . , Der Tertianer Schulze einen Bussard .

3 . , Der Quartaner Heilmann einen Ziegenmelker .

4 . , Der Quartaner Heppner einen Seeigel ( Fossil ) .

5 . , Der Quintaner Pilz ein AViesel .

III .

Lehrverfassung .
Übersicht über den von Ostern 1881 bis Ostern 1882 erteilten Unterricht .

Oberprima .
Ordinarius : der Direktor .

Religion : . 2 St . Kirchengeschichte II . Teil nach Hagenbach , Leitfaden § 55 — 68 . Oberl .
Vater .

Deutsch . 3 St . Lektüre : GöthesEgmont und ausgewählte Stücke aus Lessings Dramaturgie . —

Litteraturgeschickte : Wiederholung des früheren Pensums und darauf Fortsetzung der

deutschen Nationallitteratur vom lfi . Jahrhundert bis zum Anfang des 19 . Jahrhunderts . —

Besprechung der deutschen Arbeiten und im Anschluss daran Erörterung verschiedener

Kapitel aus der Logik und Stilistik , sowie Übungen im Disponieren . Oberl . Schmidt .

Lateinisch . 3 St . Gelesen wurde im Sommer : Cicero , Orat . in Catil . I , II , III ( IV cursorisch ) ,

im Winter , Vergib , Aeneis II , 1 — 450 . Repetition sämmtlicker behandelter Kapitel der

Syntax , Oratio obliqua . Wöchentliche Skripta oder Extemporaliä aus Ostermann für

Tertia und Spiess für Tertia . Dr . Wenck .

Französisch . 4 St . a . , Grammatik : Repetition der Syntax . Wöchentliche Extemporalia ( 1 St . )

Der Direktor , b . , Litteraturgeschickte : Das achtzehnte und neunzehnte Jahrhundert ;

das siebzehnte wiederholt , c . , Lektüre : Moliere , Les Precieuses Iiidicules ; Guizot ,

Histoire ^ de la Revolution d ’Angleterre , Buch I und II . d . , Aufsätze ; freie Vorträge .
Oberl . Teichmann .

Englisch . 4 St . a . , Grammatik : Wiederholung der Syntax . Wöchentliche Skripta und Ex¬

temporalia . Freie Aufsätze und Vorträge mit Besprechung derselben , b . , Litteratur
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geschickte : Das siebzehnte und achtzehnte Jahrhundert und das Wichtigste aus dem

neunzehnten , c . , Lektüre : Shakespeare , Midsummer Night ’s Dream ; Johnson , Lives of

the Poets ( Cowley ) . Ausserdem im Anschluss an die Lit . - Gesch . einige Stücke aus
Horrig . Oberl . Teichmann .

Geographie . 2 St . a ) Physikalische Geographie und in den letzten Monaten Repetition des

Gesamtgebiets der Geographie ( 1 St . ) Oberl . Wienhold , b ) Mathematische Geographie

nebst Elementen der Astronomie . ( 1 St . ) Olterl . Schöne .

Geschichte . 2 St . Geschichte vom Ausgang des 13 . bis zum Ende des 18 . Jahrhunderts
mit Rücksicht auf Kultur und Kunst . Oberl . Schmidt .

Naturbeschreibung . 1 St . Im Sommer : Das Wichtigste aus der Physiologie der Tiere

und Pflanzen , geographische Verbreitung derselben . — Im Winter : Geognosie und Geo¬

logie in gedrängter Darstellung . Oberl . Ritsch .

Physik . 2 St . Fortsetzung der Mechanik der festen Körper . Mathematische Behandlung der

Wellenlehre und der Optik . Oberl . Schöne .

Chemie . 2 St . Kurzer Abriss der organischen Chemie . Oberl . Ritsch .

Algebra . 2 St . Gleichungen dritten und vierten Grades . Kombinationslehre und binomischer
Satz . Oberl . Schöne .

Geometrie . 2 St . Analytische Geometrie . Oberl . Liebe .

Zeichnen . 2 St . Bestimmung der Schlagschatten von Punkten , Linien , Flächen . Schatten

und Beleuchtung von Prisma , Cylinder , Pyramide , Kegel , Kugel . Figuren in perspek¬

tivischer Lage . Oberl . Liebe .

Unterprima .
Ordinarius : Oberl . Schmidt .

Religion . 2 St . Kirchengeschichte I . Teil nach Hagenbach , Leitfaden § 45 — 57 . Oberl .
Vater .

Deutsch . 3 St . Lektüre : Luthers Sendschreiben an die Ratsherrn aller Städte deutschen

Landes , dass sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen ; eine grössere Anzahl

Oden von Klopstock und einige Legenden Herders . Ausserdem wurden privatim ge¬

lesen Göthes Götz , Lessings Nathan und Herders Cid . — Geschichte der deutschen

Nationallitteratur vom 13 . bis zum 16 . Jahrhundert . — Besprechung der schriftlichen

Arbeiten und freien Vorträge und im Anschluss daran Wiederholung und Erweiterung

einzelner Kapitel aus der Stilistik . Oberl . Schmidt .

Lateinisch . 3 St . Lektüre : im Sommer aus Ovid . Metam . ed . Siebelis , die vier Weltalter ,

Wasserflut , Deucalion und Pyrrha , Phaethon , Pyramus und Tkisbe , im Winterhalbjahr

Sallust . de cnj . Catil . cap . 1 — 48 . Grammatik : Repetition und Erweiterung der Casus -

und Modus - Lehre , Infinitive , Gerundium und Gerundivum , Ubungsbeispiele und wöchent¬

liche Skripta aus Ostermann für Tertia . Oberl . Dr . Wenck .

Französisch . 3 St . a ) Grammatik im regelmässigen Anschluss an Exercitia und Extem -

poralia . Wiederholung und Erweiterung der Wort - und Satzlehre , namentlich der

Syntax der Nebensätze , b ) Litteraturgeschichte : das sechzehnte und siebzehnte Jahr¬

hundert , c ) Lektüre : Montesquieu , Considerations und Moliere , l ’Avare . — d ) Auf¬

sätze , und ( während des Sommersemesters ) freie Vorträge . Der Direktor .

Englisch . 4 St . Grammatik : Repetition und Erweiterung der Syntax , eingehender die Pro¬

nomina , das Adverb , einige Conjunktionen ; dazu wöchentliche Skripta und Extemporalia .

Mündlich wurde in das Englische übersetzt Lessing , Minna v . Barnhelm ( Ehlermannsclie

Ausgabe ) . Lektüre : Hume , History of England ( I . Weidm . Ausgabe ) , zumteil cur -

sorisch ; Einige Stücke von Fielding , Steele , Addison , Johnson und Swift aus Herrig .

Freie Aufsätze und Vorträge nebst Besprechung derselben . Oberl . Teichmann .

Geographie . 2 St . Amerika und Australien . Kartenzeichnern Geschichte der Entdeckungs¬

reisen . Repetition des Pensums der Untersekunda . Oberl . Wienhold .

Geschichte . 2 St . Geschichte von Christi Geburt bis zum Ende der Kreuzzüge mit beson¬

derer Berücksichtigung der Kultur - und Kunstgeschichte . Oberl . Schmidt .



34

Naturbeschreibung . 1 St . Im Sommer : Ausfüllung der Pflanzenpliysiologie . Geographi¬

sche Verbreitung der Pflanzen . Im Winter : Geologie . Besprechung der wichtigsten

Gesteine , mit besonderer Berücksichtigung der mineralogischen und chemischen Zusam¬

mensetzung und der Lagerungsverhältnisse . Oberl . Klitzsch .

Chemie . 2 St . Besprechung der Metalle und ihrer Verbindungen mit besonderer Berück¬

sichtigung der technischen und chemischen Verwertung . Oberl . Klitzsch .

Physik . 2 St . Beendigung der Wärmelehre . Mechanik der festen Körper , mathematisch be¬
handelt . Oberl . Schöne .

Algebra . 2 St . Übungen im Auflösen von Gleichungen zweiten Grades mit mehreren Unbe¬

kannten . Arithmetische und geometrische Progressionen . Zinseszins - und Itentenrech -

nung . Oberl . Schöne .

Geometrie . 3 St . Repetition und Ergänzung der Planimetrie und Stereometrie , Goniometrie , .

Trigonometrie und Polygonometrie . Wöchentliche Aufgaben . Oberl . Liebe .

Zeichnen . 2 St . Orthogonale Projektion von Punkten , Geraden , Ebenen , Körpern ( repet . ) .

Ebene Schnitte und Netze von Prisma , Cylinder , Pyramide , Kegel , Kugel . Durch¬

dringungen . Oberl . Liebe .

Obersekiincla .

Ordinarius : Oberl . Schöne .

Religion . 2 St . a ) Unterscheidungslehren der hauptsächlichsten christlichen Konfessionen

( 1 St . ) b ) Ausführliche Besprechung des Lebens Pauli ; Lektüre des Galater - und des

1 . Koriutherbriefs . ( 1 St . ) Oberl . Vater .

Deutsch . 3 . St . Lektüre : Verschiedene kleinere Stücke , sowie Proben aus grösseren Werken

der beiden ersten Perioden unserer Litteratur , ferner ausgewählte Abschnitte aus dem

Nibelungenlied und der Gudrun und eine Anzahl von Liedern und Sprüchen Walthers

von der Vogelweide . — Kurze Darstellung der Geschichte unserer Muttersprache und
Geschichte der deutschen Litteratur von den ältesten Zeiten bis ins 13 . Jahrhundert . —

Besprechung der schriftlichen Arbeiten und Vorträge und im Anschluss daran die Lehre

von der Auffindung und Anordnung des Stoffes und von der sprachlichen Darstellung .
Oberl . Schmidt .

Lateinisch . 3 St . Lektüre : Caes . d . bell . gall . IV , VI , 11 — 28 und Ovid Met . I , 1 — 4 ;

I , 89 — 1G2 ; VIII , (111 — 724 . Grammatik : Acc . c . inf . und Nom . c . inf . , ferner die Lehre

von den Conjunktionen . Exercitia , Extemporalia . Oberl . Ploss .

Französisch . 3 St . Grammatik : Regelmässige Construktion , Inversion , Accord des Verbs

und Eigenschaftswortes , Kasuslehre und Präpositionen ; wöchentlich ein Exercitium oder

ein Extemporale . Lektüre : Picard , Les Marionettes ; Thiers , Campagne d ’Italie . Einige
Gedichte memoriert . Oberl . Teichmann .

Englisch . 3 St . Grammatik : Syntax im Anschluss an Teil II der Grammatik von Sonnen¬

burg ( § 1 — 13 ) . Wöchentlich abwechselnd ein Exercitium und Extemporale . Übung

im Sprechen . Gedichte memoriert . Lektüre : Byron , the Prisoner of Chillon ; Swift ,

Gullivers Travels ( Voyage to Lilliput und to Brobdingnag ) . Oberl . Teichmann .
Geographie . 2 St . Asien und Afrika . Kartenzeichnen aus dem Gedächtnis . — Ausserdem

Repetition des Tertiapensums . Oberl . Wienhold .

Geschichte . 2 St Geschichte der orientalischen Völker , der Griechen und der Römer bis -

zum Beginn der Bürgerkriege mit besonderer Rücksicht auf Kultur und Kunst . Oberl .
Schmidt .

Naturbeschreibung . 2 St . Im Sommer Botanik und Zoologie mit Rücksicht auf physika¬

lische , chemische und physiologische Vorgänge .

Im Winter Mineralogie . Repetition und weitere Ausführung der Krystallographie ,

Systematik der Mineralien auf chem . Grundlage . Besprechung der wichtigsten Minera¬

lien . Mit besonderer Berücksichtigung der chemischen und physikalischen Eigenschaf¬
ten . Oberl . Klitzsch .

Chemie . 2 St . Die Metalloide und ihre Verbindungen . Lösung stöchiometrischer Aufgaben .
Kand . Pietsch .
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Physik . 2 St . Akustik und Wärmelehre mit besonderer Rücksicht der auf experimentellem

Wege abgeleiteten Gesetze . Oberl . Schöne .

Algebra . 2 St . Gleichungen zweiten Grades mit einer und mehreren Unbekannten . Loga¬

rithmen und logarithmische Gleichungen . Oberl . Schöne .

Geometrie . 3 St . Algebraische Auflösung geometrischer Aufgaben . Goniometrie , Trigono¬

metrie und Polygonometrie . Wöchentliche Aufgaben . Oberl . Liebe .

Zeichnen . 2 St . Orthogonale Projektion von Punkten , Geraden und ebenen Flächen , von

Prismen , Cylindern , Pyramiden , Kegeln bei verschiedenen Lagen gegen die Projektions¬
ebenen . Ober ! . Liebe .

Unterselomda .

Ordinarius : Oberl . Teichmann .

Religion . 2 St . a ) Glaubenslehre II . Teil nach Hagenbach , Leitfaden § 75 — 88 . ( 1 St . ) —

b ) Einleitung ins A . T . nacli Hag , Leitf . § 7 — lß . Lektüre der wichtigsten Abschnitte

aus dem A . T . ( 1 St . ) Oberl . Vater .

Deutsch . 4 St . Lektüre von Schillers „ Teil“ und Lessings „ Minna v . Barnhelm“ , ausserdem

verschiedener Stücke aus dem eingeführten Lesebuch . Das Wichtigste aus der Metrik .

Aufsätze meist im Anschluss an die Lektüre . Wiederholung und weitere Ausführung
der Satzlehre . Kurze Übersicht der deutschen Litteratur von Luther bis Göthe . Oberl .

Floss .

Lateinisch . 4 St . Lektüre : Caesar de bell . Gail . Lib . V , VI . Repetition des syntaktischen

Pensums der vorhergehenden Klasse , die Lehre von den Präpositionen , den tempori -

bus und modis , Participien und Infinitiven unter Zugrundelegung der Grammatik v .

Ellendt - Seiffert . Beispiele aus Ostermann für Quarta . Wöchentliche Scripta und

Extemporalia . Oberl . Dr . Wenck .

Französisch . 4 St . Grammatik : Wiederholung der Formenlehre , besonders die unregel¬

mässigen Zeitwörter ; Fortsetzung der Syntax , besonders die Lehren vom Zeit - und Üm -

standswort . Einige synonyme Ausdrücke . — Wöchentliche Scripta oder Extemporalia .

Lektüre : Aus dem Lesebuch von Ivlotzsch : Une Aventure sur la Frontiere Suisse ;

Christophe Colomb ; Gutenberg ; Benjamin Franklin ; ausserdem einige poetische Stücke

gelesen und memoriert . Oberl . Teichmann .

Englisch . 3 St . Grammatik : Formenlehre und Anfang der Syntax im Anschluss an Sonnen¬

burg , Methodische Grammatik , Lektion 23 bis 38 . Wöchentliche Scripta und einige

Extemporalia .

Lektüre : Niebuhr ’s Tales of Greek Heroes ; Miss Yonge , Golden Deeds . Oberl .
Teichmann .

Geographie . 2 St . Die ausserdeutsclren Länder Europas . Repetition und Erweiterung der

mathematischen Geographie . Kartenzeichnen aus dem Gedächtnis . Oberl . Wienhold .

Geschichte . 2 St . Geschichte vom Anfang des 15 . Jahrhunderts bis zum Ende des 18 .

Jahrhunderts und Wiederholung der früheren Jahrhunderte des Mittelalters . Oberl .
Schmidt .

Naturbeschreibung . 1 St . Krystallographie und allgemeine Eigenschaften der Mineralien , Be¬

schreibung ausgewählter Mineralien . Kand . Pietsch .

Physik . 3 St . Die wichtigsten Erscheinungen aus allen Gebieten der Physik . Besonders

Optik , Magnetismus undElektricität . Bis Ende Augut Oberl . Schunack , dann Oberl . Klitzsch .

Algebra . 2 St . Lehre von den Potenzen und Wurzeln . Ausziehen der Quadratwurzel .

Übungen im Auflösen linearer , besonders litteraler Gleichungen mit einer Unbekannten .

Lineare Gleichungen ( besonders litterale ) mit mehreren Unbekannten . Oberl . Schöne .

Geometrie . 2 St . Kreislehre . Elemente der Stereometrie und Ausmessung von Körpern ,
elementar - anschaulich behandelt . Oberl . Schöne .

Zeichnen . 3 St . a ) Freihandzeichnen 2 St . Fortsetzung des Zeichnens nach Gypsmodellen

und später nach ornamentalen Vorlagen . Oberl . Liebe .

b ) Geometrisches Zeichnen 1 St . Gebrauch der Zeicheninstrumente . Geradlinige

und Kreisfiguren . Oberl . Schöne .

5



36

Tertia .

Ordinarius : Ober ! . Dr . Wenck .

Religion . 2 St . a ) Glaubenslehre I . Teil nach Hagenbach , Leitfaden § 69 — 76 . ( 1 St . )

b ) Lektüre der Apostelgeschichte . Ausführliche Besprechung der Reformationsge¬

schichte . ( 1 St . )

Deutsch . 4 St . Repetition und Erweiterung der Satzlehre . Lektüre und Erklärung pro¬

saischer und poetischer Stücke aus Masius II . Das Wichtigste aus der Metrik . Übun¬

gen im Deklamieren , Disponieren und in freien Vorträgen . Diktate und Aufsätze . Oberl .
Vater .

Lateinisch . 4 St . Lektüre : Corn . Nep . Hamilcar , Hannibal , Themistocles , Aristides , Pau -

sanias . Grammatik : Die Konkordanz des Prädikats mit dem Subjekt , die Apposition

und die Kasuslehre ausschliesslich des Ablativ . Exercitia , Extemporalia . Oberl . Ploss .

Französisch . 4 St . a ) Grammatik : Wiederholung und Erweiterung der Formenlehre . Aus der

Syntax : Das Kapitel über das Substantivum und einige Abschnitte über das Verbum ,

b ) Lektüre : Klotzsch Lesebuch No . LVII bis LXII . — Wöchentliche Pensa abwechselnd

mit Extemporalien . Gelernt wurden verschiedene Fabeln mit den zugehörigen Vokabu¬
laren . Der Direktor .

Englisch . 4 St . Grundlehren der Aussprache , Formenlehre nebst den wichtigsten Regeln

der Syntax nach Sonnenburg , Methodisches Übungsbuch Lektion 1 — 22 . Die unregel¬

mässigen Verba gelernt und eingeübt . Lektüre aus Heussi , Englisches Lesebuch : Le¬

gend of the Moor ’s Legacy , A Historical Sketch of the Euglish Language . Einige Ge¬

dichte gelesen und memoriert . Alle 14 Tage ein Skriptum . Oberl . Dr . Wenck .

Geographie . 2 St . Deirtschland in physikalischer und politischer Hinsicht . Speziell Sach¬
sen . Stetes Kartenzeichnen . Oberl . Wienhold .

Geschichte . 2 St . Geschichte des Mittelalters mit besonderer Rücksicht auf Deutschland

nach Webers Weltgeschichte in übersichtlicher Darstellung §§ 172 — 270 . Oberl . Schmidt .

Naturbeschreibung . 1 St . Im Sommer Botanik : Das natürliche Pflanzensystem , Übungen

im Bestimmen von Pflanzen nach demselben ; Repetition des Linneschen Systems . Im

Winter Zoologie : Morphologie , Organisation und Systematik der wirbellosen Tiere .
Cand . Pietsch .

Rechnen . 2 St . Wiederholung der Procentrechnung , Mischungsrechnung , Coursrechnung .

Bis Ende August Oberl . Schunack , dann Oberl . Ivlitzsch .

Algebra . 2 St . Buchstabenrechnung ; Gleichungen 1 . Grades mit 1 Unbekannten . Oberl .
Bitscli .

Geometrie . 3 St . Kongruenz der Vier - und ATelecke , Flächenvergleichung , Ausmessung und

Ähnlichkeit geradliniger Figuren . Oberl . Schöne .

Zeichnen . 2 St . Ornamentales Zeichnen nach Gypsmodellen des Prof . Krumbholz . Zeichnen

von Vollkörpern unter Berücksichtigung perspektivischer Gesetze . Oberl . Liebe .

Quarta .
Ordinarius : Oberl . Ploss .

Religion . 3 St . a ) Erklärung des III . , IV . und V . Hauptstücks . Repetition der beiden ersten

Hauptstücke . ( 2 St . ) b ) Lektüre des Lukasevangelium . Repetition der biblischen Ge¬

schichte A . Ts . ( 1 St . ) Oberl . Vater .

Deutsch . 4 St . Lektüre poetischer und prosaischer Stücke aus dem eingeführten Lesebuche .

Mündliche und schriftliche Wiedergabe der gelesenen Stücke und kurze biographische

Skizzen über die Autoren . Deklamierübungen . Neben den Aufsätzen auch Diktate .

Behandlung der neuen Orthographie . Übersicht über die Satzlehre ; im Anschluss

hieran grammatische Übungen . Oberlehrer Ploss .

Lateinisch . 4 St . Lektüre : Eutrop I und II , 1 — 7 . Grammatik . Wiederholung und ein¬

gehendere Behandlung der gesamten Formenlehre . Exercitia , Extemporalia . Oberl . Ploss .

Französisch . 7 . St . Im Anschluss an Klotzsch , franz . Lesebuch II . Abteil , und desselben Ver¬

fassers methodische Ausführung zu dem Lesebuch ( Progr . 1879 ) . — Die erste Abteilung
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des Lesebuchs mit der zugehörigen Elementargrammatik wurde ausführlich wiederholt .

— Gelernt wurden die sämtlichen in Abt . II vorkommenden Fabeln und alle angefiihr -

Wörterverzeiclmisse . Fortlaufende mündliche und schriftliche Übungen . Der Direktor .

Geographie . 2 St . Die aussereuropäischen Erdteile . Kartenzeichnen . Oberl . Wienhold .

Geschichte . 2 St . Griechische und römische Geschichte unter Zugrundelegung von W .
Müllers Leitfaden für den Unterricht in der Geschichte . Oberl . Schmidt .

Naturbeschreibung . 2 St . _ Im Sommer Botanik . Wiederholung der Morphologie und des

Linneschen Systems , Übungen im Bestimmen nach demselben und Einreihen der be¬

stimmten Pflanzen in die Gruppen des natürlichen Systems . — Im Winter Zoologie .

Kurze Wiederholung der früheren Pensa ; Insekten , Spinnen und Krustentiere . Oberl . Bitsch .

Rechnen . 4 St . Repetition der Deoimalbriiche , abgekürzte Multiplikation und Division . Ein¬

fache und zusammengesetzte Regel de tri . Prozentrechnung . Bis Ende August Oberl .
Schunack , dann Oberl . Klitzscb .

Geometrie . 2 St . Entwicklung der elementaren planimetrischen und stereometrischen An¬

schauungen . Lehre von den Winkeln und Parallelen ; Einteilung und Haupteigenschaf¬

ten der Drei - und Vierecke . Kongruenz der Dreiecke und Eigenschaften der Paral¬

lelogramme . Oberl . Schöne .

Zeichnen . 2 St . Kopieren der Vorlagen von Herdtle . Einführung in die Beleirchtungsge -

setze . Zeichnen nach leichten Gypsmodellen . Oberl . Liebe .

Schreiben . 1 St . Abwechselnde Übungen in deutscher und lateinischer Schrift . Buchstaben ,
Wörter und Sätze in Rundschrift nach Sönnecken , Heft I und II . Realschull . Bullmer .

Quinta .Ordinarius : Oberl . Vater .
Religion . 3 St . a ) Erklärung des 1 . und 2 . Artikels des II . Hauptstücks . ( 1 St . ) b ) Bib¬

lische Geschichte des N . Ts . ( 2 St . )

Deutsch . 4 - St . Repetition und Erweiterung des in VI Behandelten . Lehre vom einfachen ,

einfach erweiterten , mehrfachen , sowie das Hauptsächlichste vom zusammengesetzten

Satz . Lesen , Erzählen , Memorieren und Deklamieren im Anschluss an das eingeführte
Lesebuch . Diktate und Aufsätze . Oberl . Vater .

Lateinisch . 5 St . Behandlung der Formenlehre nach Spiess für Sexta . Exercitia , Extem -

poralia . Oberl . Ploss

Französisch , fi St . Klotzsch , franz . Lesebuch Abteilung I unter gleichzeitiger Benutzung

der methodischen Ausführung zum Lesebuch . ( Progr . 1879 .) Der Direktor .

Geographie . 2 St . Europa ( ausgenommen Deutschland ) . Stetes Kartenzeichnen ; bei der

Repetition wurden alle Karten aus dem Gedächtnis gezeichnet . Oberl . Wienhold .

Geschichte . 2 St . Geschichtsbilder und Biographien aus der mittleren und neuen Geschichte ,
insbesondere Deutschlands und Sachsens . Oberl . Schmidt .

Naturbeschreibung . 2 St . Im Sommer Botanik . Morphologie . Einfühnmg in das Linne -

sche System . Im Winter Zoologie . Besprechung der wichtigsten Organe des Menschen .

Kurze Übersicht über das gesamte Tierreich . Ausführliche Behandlung des Systems
der Wirbeltiere . Oberl . Klitzscb .

Rechnen . 4 St . Bruchrechnung , die Lehre von den Decimalbriichen . Bis Ende August Oberl .
Schunack , dann Oberl . Klitzscb .

Zeichnen . 2 St . Einübung des Kreises und der Kreisbögen mittelst analoger ornamentaler

Figuren . Kopieren der Vorlagen von Herdtle . Oberl . Liebe .

Schreiben . 2 . St . Übungen in deutscher und lateinischer Schrift , Wörter und Sätze . Real¬
schull . Bullmer .

Sexta .
Ordinarius : Oberl . Wienhold .

Religion . 3 St . a ) Biblische Geschichte des Alten Testaments bis zur Teilung des Reiches

unter Rehabeam . Zuletzt : Elias , Wegführung in die Gefangenschaft , Daniel , Rückkehr .

Rücksichtnahme auf die Geographie von Palästina . ( 2 St . ) b ) Erklärung des ersten
5 *
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Hauptstückes . Memorieren des zweiten Hauptstückes und ausgewählter Sprüche . ( 1

St . ) Oherl . Wienhold .

Deutsch . 6 St . Substantiv , Verbum , Adjektiv , Artikel , Pronomen , Numerale , Präposition .

Übungen im Lesen , Wiedererzählen und Memorieren . Fleissiges Deklamieren . Diktate

und Aufsätze . Spezielle Behandlung der wichtigsten Abschnitte aus der Orthographie .
Oberl . Wienhold .

Lateinisch . 8 St . Regelmässige Deklination der Substantiva und Adjektiva , die Haupt¬
genussregeln , Comparation , Cardinalia und Ordinalia , einige Pronomina , esse und seine

Composita , die I Conjugation im Anschluss an Ostermann für Sexta . Wöchentliche
Exercitien . Oberl . Dr . Wenck .

Geographie . 2 St . Grundbegriffe der mathematischen und physikalischen Geographie . All¬

gemeines über die Erdteile und Meere . Deutschland , speziell Sachsen . Kartenzeichnen ;

bei der Repetition Kartenzeichnen aus dem Gedächtnis . Oberl . Wienhold .

Geschichte . 2 St . Alte Geschichte mit - besonderer Berücksichtigung der griechischen Sagen¬

geschichte nach Spiess und Beriet . Weltgeschichte in Biographien I Cursus . Oberl .
Dr . Wenck .

Naturbeschreibung . 2 St . Im Sommer Botanik : Die Hauptteile der Pflanze , eingehendere

Beschreibung einzelner Pflanzen . Im Winter Zoologie : Die Organe des Menschen ;

Systematik der Säugetiere und Beschreibung einzelner Arten derselben . Cand . Pietsch .

Rechnen . 4 St . Die vier Species in unbenannten und benannten Zahlen . Münzen , Masse

und Gewichte . Bis Ende August Oberl . Schunack , dann Oberl . Klitzsch .

Zeichnen . 2 St . Erklärungen und Vorbegriffe zum Zeichnen . Die gerade Linie , Teilungen

derselben , regelmässige Vielecke , Übergang zur Kreislinie . Massenunterricht . Oberl .
Liebe .

Schreiben . 2 St . Das kleine und grosse Alphabet in deutscher und lateinischer Schrift in

genetischer Folge , Wörter und Ziffern . Taktiermethode . Realschull . Bullmer .



3 L _
Künste .

Turnen . 12 Std . wöchentlich in 6 Abteilungen , Kl . I“ u . I b comb . 2 Std . , II a 2 Std . , II b 2 Std . , III

u . IV comb . 2 Std . , V 2 Std . , VI 2 Std . Realsckull . Bullmer .

Die Durchschnittsleistungen im Turnen sind nach den im Laufe des Schuljahres

gemachten genauen Aufzeichnungen folgende :

Klasse .
Turn -

scliüler .

Hang¬

wippen .

Stlitz -

wippen .

Spri

Weit -

igen

Hoch -

Reck -

liöhe .

Felg¬
auf¬

schwung .

Scliwung -

Kippe .

Riesen¬

sprung .

(Pferd .)

Tau¬

klettern .

I a 7 7 , 7 mal 6 , 33 X 3 m . l , i m . 2 , 2 m . 100 % 43 % 43 %
—

I b 14 6 , 14 X 6 X 3 , i m . Eis m . 2 , 2 m . 85 % 21 % 50 0 o
—

II a 15 9 X 9 X 3 , 2 m . 1 , 2 m . 2 m . 93 % 47 % 66 %
—

II b 14 5 X 3 , 14 X 3 „ m . l , i m . 2 m . 71 %
7 % 50 %

—

III 21 4 , 6 X 3 X 2 , o m - 0 , 9 m . 1 , 8 m . 71 % 4 , 2 % 24 % 94 %

IV 14 3 , 2 X
—

2 , 9 m . l , o m . 1 , 6 m - 57 ° / 0
— —

71 %

V 22 3 , 4 X
—

2 , 6 m . 0 , 9 5 m - 1 , 4 m . 82 % ,
— —

100 %

VI . 19 2 , 4 X
—

2 , 2 m . 0 , 8 ä m .
— — — —

85 %

Stenographie . 2 St . In 2 Abteilungen . 1 . Abteilung : Wortbildungslehre . Übungen im

Schön - und Schnellschreiben und Lesen . In der 2 . Abteilung wurde die Satzkürzungs¬

lehre behandelt ; Vorträge und Reden wurden stenographiert und wiedergelesen . Bis

Ende August Oberl . Sckunack , dann Realsckull . Bullmer .

Gesang . 4 St . wöchentlich in 4 Abteilungen und 1 Chorgesangsstunde . Neben Treffübungen

wurden fstimmige Choräle , die liturgische Gottesdienstordnung , Motetten , Psalmen von

Mendelssohn , R . Müller und Klein , geistliche und weltliche Lieder für gemischten Chor

geübt . Die oberste Abteilung sang auch geistliche und weltliche Lieder für Männer¬

chor . Bis Ende August Oberl . Sckunack , dann Realsckull . Bullmer .

IV .

Nachrichten und Bestimmungen
über Aufnahme , Abgang * etc .

1 . , Die regelmässige Aufnahme neuer Schüler erfolgt zu Ostern . Die Aufzunehmenden

sind bei der Anmeldung dem Direktor in der Regel persönlich vorzustellen .

Bei der Anmeldung sind beizubringen

das Taufzeugnis ,

der Impfschein ( bez . Schein der Wiederimpfung ) ,

ein Zeugnis über die bisher genossene Bildung ,

und bei Konfirmierten das Konfirmationszeugnis .



Der Aufnahme geht eine Prüfung durch das Lehrerkollegium voraus . Zur Aufnahme

in die unterste Klasse wird im Allgemeinen diejenige Elementarbildung vorausgesetzt , wie

sie nach vierjährigem Besuch einer guten Volksschule erreicht sein wird . Die Vorkenntnisse ,

welche zur Aufnahme in höhere Klassen erfordert werden , sind aus der Lehrverfassung des
letzten Jahres erkenntlich .

2 . , Auswärtige Schüler müssen unter Aufsicht und Leitung gewissenhafter Personen

stehen , deren Wahl der Direktor zu genehmigen hat . Wenn ein Schüler seine Pension bez .

Wohnung zu wechseln beabsichtigt , so hat er es rechtzeitig dem Direktor zu melden und

dessen Genehmigung einzuholen .

3 . , Dispensationen vom Schulbesuche sollen ausser in wirklichen Krankheitsfällen oder

aus Gesundheitsrücksichten nur in besonderen Fällen , namentlich bei besonderen Ereignissen

in der Familie des Schülers , auf Wunsch der Eltern oder Angehörigen und unter Beschränkung
auf die kürzeste Frist von dem Direktor erteilt werden . Schulversäumnisse zum Zwecke der

Teilnahme an alltäglichen Vergnügungen und Lustbarkeiten sind durchaus unzulässig . — Alle
durch Krankheit eines Schülers verursachten Schulversäumnisse sind durch die Eltern bez .

deren Stellvertreter dem Direktor unverweilt zur Anzeige zu bringen . Kein Schüler darf die

Genehmigung zu einer Dispensation vom Schulbesuch nachträglich einholen wollen .

4 . , Der Abgang eines Schülers wird in der Regel nur nach Beendigung

des vollständigen Kursus in der Realschule erwartet .

Der Unterrichtskursus schliesst mit der Reifeprüfung ab .

Soll ein Schüler früher die Schule verlassen , so darf dies gewöhnlich doch nur zu

Ostern geschehen ; zu anderer Zeit ist der Abgang eines Schülers nur gestattet , wenn dringende

Gründe vorliegen . Die Abmeldung eines Schülers ist vom Vater desselben bez . von dessen

Stellvertreter schriftlich bei dein Direktor zu bewirken . Erfolgt sie nach Beginn des Quartals ,

so ist für dasselbe das Schulgeld voll zu entrichten . Diejenigen Schüler , welche den Kursus

der Oberprima absolviert haben , werden zur Reifeprüfung zugelassen . —

Wer nach bestandener Reifeprüfung die Anstalt verlässt , erhält durch das in dieser

Prüfung erworbene Zeugnis

Berechtigung

a . , zu Studien in allen höheren Fachschulen des Landes ( Polytechnikum , Forstakademie ,

Bergakademie , höhere Gewerbschule ) ;

b . , zum Besuche der Universität , um daselbst Mathematik , Naturwissenschaften , Pä¬

dagogik in Verbindung mit den modernen Sprachen zu studieren ;

c . , zum Besuche der Königl . Tierarzneischule ;

d . , zur Aufnahme als Posteleve ( nach Massgabe des dienstlichen Bedürfnisses ) ' mit Aus¬

sicht auf Beförderung in die höheren Dienststellen ;

e . , zum einjährig freiwilligen Militärdienst ;

( den Nachweis der wissenschaftlichen Qualifikation zum einjährigen Freiwilligendienst

können auch diejenigen Schüler der Realschule I . 0 . führen , die der Sekunda min¬

destens ein Jahr angehört , an allen Unterrichtsgegenständen ' teilgenommen , sich das

Pensum der Sekunda gut angeeignet und sich gut betragen haben .)

f . , das Maturitätszeugnis befreit von der Porteepee - Fälinrichs - Prüfung .

5 . , Das Schulgeld , welches vierteljährlich vorauszubezahlen ist , beträgt jährlich

a . , für Schüler deren Eltern Bornasche Einwohner sind , 90 Mark ,

b . , für Schüler , deren Eltern oder sonst erziehungspflichtige Ernährer ausserhalb des

Bornaschen Stadtbezirks ihren wesentlichen Wohnsitz haben , 120 Mark .

Die Aufnahmegebühr beträgt 6 Mark und ist sofort nach erfolgter Aufnahme zu ent¬
richten .
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Der vierteljährliche Beitrag für die Schülerbibliothek — 75Pfg . — ist mit dem Schul¬

geld zusammen vorauszubezahlen .

Die Abgangsgebühr ist auf 9 Mark festgesetzt . Dieselbe ist nur von denjenigen Schü -

1 ern zu entrichten , welche die Schule verlassen , nachdem sie das Qualitikationszeugnis für den

einjährigen Militärdienst oder das Maturitätszeugnis erlangt haben .

Alle Zahlungen für die Schule sind an die städtische Hauptkasse abzuführen .



Y . Übersicht über die Verteilung der I wöchentlichen Unterrichtsstunden
auf B das

Schuljahr i 1882 |83 .

Ober -Prima . Unter -Prima . Ober -Sekunda . Unter - Sekunda . Tertia . Quarta . Quinta . Sexta . Sa .

DirektorProfessor
Dr . Klotzsch . Französisch 4

-
Französisch 4 Französisch 7 Französisch 6 21 .

I . Oberlehrer
Schmidt .

Deutsch 3
Geschichte 2

Deutsch 3
Geschichte 2

Deutsch 3
Geschichte 2 Geschichte 2 Geschichte 2 Geschichte 2 Geschichte 2 23 .

11. OberlehrerBitsch . Chemie 2 Naturbeschreibung 2
Chemie 2 Naturbeschreibung 1

Naturbeschreibung 1
Algebra 2

Naturbeschreibung 2 Naturbeschreibung 2 14 .

111. Oberlehrer
WienhoM .

Geographie
(allgemeine ! 1

1
1

Geographie 2 Geographie 2 Geographie 2 Geographie 2 Geographie 2 Geographie 2
Religion 3
Deutsch 6

Geographie 2

24 .

IV . OberlehrerVater . Religion 2 Religion 2 Religion 2 Religion 2
Religion 2
Deutsch 4 Religion 3

Religion 3
Deutsch 4

24 .

V . OberlehrerPloss . Lateinisch 3 Deutsch 4
Lateinisch 4

Deutsch 4
Lateinisch 4

Lateinisch 5 24 .

VI . OberlehrerSchöne .
Geographie
(mathemat .) 1

Physik 2
Algebra 2

Physik 2
Algebra 2

Physik 2
Algebra 2

Algebra 2
Geometrie 2

Geom . Zeichnen 1
Geometrie 3 Geometrie 2 23 .

VII . Oberlehrer
T eichmann . Englisch 4

Französisch 3
Englisch 4

Französisch 3
Englisch 3

Französisch 4
Englisch 3

24 .

VIII . Oberlehrer
Dr . Wenck . Lateinisch 3 Lateinisch 3 Lateinisch 4

Englisch 4

Lateinisch 8
Geschichte 2

24 .

IX . OberlehrerLiebe . Geometrie 2
Zeichnen 2

Geometrie 3
Zeichnen 2

Geometrie 3
Zeichnen 2 Zeichnen 2 Zeichnen 2 Zeichnen 2 Zeichnen 2 Zeichnen 2 24 .

X . Oberlehrer (prov .)Klitzsch . Naturbeschreibung 1
Chemie 2 Naturbeschreibung 1 Physik 3 Rechnen 2 Naturbeschreibung 2

Rechnen 4
Rechnen 4 Rechnen 4 23 .

Stand . RealschullehrerBullmer .
Chorgesang 1

Gesang 1
Turnen 2

Ihorgesang (o. m . Ia ) 1
Gesang (c . m . Ia ) 1

Turnen 2

Chorgesang (c . m . Ia ) 1
Gesang (c . m . Ia ) 1

Turnen (c . m . Ib ) 2

Chorgesang (c . m . ia ) 1
Gesang 1
Turnen 2

Stenographie 1

Chorgesang (c . m . Ia ) 1
Gesang (c . m . Ilb ) 1

Turnen 2
Stenographie 1

Schreiben 1
Chorgesang (c . m . Ia ) 1

Gesang 1
Turnen (c . m . III ) 2

Schreiben 2

Chorgesang (c . m . Ia ) 1
Gesang (c . m . IV ) 1

Turnen 2

Schreiben 2
Chorgesang (c . m . Ia ) 1

Gesang 1
Turnen 2

24 .

Sunmia
cinschl . Gesang , Turnen

und Stenographie

31
35

31
35

31
35

33
36
37

33
36
37

33
37

33
36

31
35
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VI .

Frequenz .
Der Bestand der Schüler am Schlüsse des vorigen Jahres war 143 .

Im Laufe des gegenwärtigen Schuljahres wurden aufgenomm en 44 .

Zusammen 187 Schüler .

Davon gingen ab

zu Ostern 1881 . . . 37 ,

im Laufe dieses Jahres 8 ,

im Ganzen 45 Schüler .

Gegenwärtiger Schülerbestand 142 .

Die Gesamtzahl der unterrichteten Schüler betrug in diesem Jahre 150 .

Verzeichnis der abgegangnen Schüler .
A . Zu Ostern 1881 .

Aus Oberprima mit dem Zeugnis der Reife : Emil Theodor Granz , Max Eduard

Krätzschmar , Bruno Gustav Hermann Sachse , Louis Taubert , Ämilius William Zetsche ,

Johannes Erdmann Kaiser , Johannes Willibald Welcher , Georg Paul Steinbach , William

Clemens Pfau , Heinrich Magnus Beer , Karl Richard Langer . ( Von den Genannten widmen

sich dem Studium a . , der neueren Sprachen : Granz , Zetsche , Welcher und Steinbach ; b . , der

Mathematik : und Naturwissenschaften : Kaiser , Beer , Langer ; c . , der Geschichte und Geographie :

Pfau ; zum Postfach gingen über : Sachse und Taubert ; zum Steuerfach : Krätzschmar .) Ohne

Reifezeugnis : Eduard Louis Bruchner .

Aus Unterprima : Karl Philipp Siegel .

Aus Untersekunda : Albin Emil Voigt , Heinrich Arthur Wirthgen , Kurt Robert

Zieger , Paul Herold , Heinrich Otto Reuter , Oswin Bruno Max Köhler , Hans Erich Stein¬

bach , Franz Julius Martin Arthur Conrad , Karl August Emil Meissner . ( Sämtlichen ge¬

nannten Untersehundanern honnte das Qualilihationszeugnis für den einjährig freiwilligen Militär¬

dienst erteilt werden .)
Aus Tertia : Friedrich Hermann Hoffmann .

Aus Quarta : AlfredMöchel , Karl Paul Aurich , Franz Otto Müller , EmilKratzsch ,
Hermann Max Richard Liebe .

Aus Quinta : Friedrich Max Härtig , Alfred Müller , Albin Theodor Kr et zschmar ,

Oshar Albin Berger , Alphons Moritz Kind , Paul Kampe .

Aus Sexta : Gustav Robert Fiedler , Ernst Otto Kipping .

Removiert wurde zu Ostern der Untersekundaner Rudolph Otto Beyer .

B . Im Laufe des Jahres .

Aus Oberprima mit dem Zeugnis der Reife : Karl August Martin Ludwig ;

aus Unterprima : Johannes ' Kreutzer ; aus Untersekunda : Friedrich Clemens Römer ;

aus Quarta : Otto William Reichard ; aus Quinta : Erich Wilhelm Weinschenk , Fried¬
rich Hermann Robert Hüttenrauch .

Removiert wurden 2 Schüler : der Oberprimaner Ernst Hugo Rüdiger und der Unter¬
sekundaner Richard Lüder .

VII . Personalbestand der Schule
im Schuljahr 1881 | 82 .

A . Die Realschul - Kommission .
Bürgermeister , Ritter etc . Heinrich , Vorsitzender .
Dr . med . Xe um an n .

Rechtsanwalt und Notar Flemming ' .
Der Realscluildirektor .
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B . Das Lehrer - Kollegium .
Professor Dr . Theodor Bernhard Albert Klotzsch , Direktor .
Günther Friedrich Karl Schmidt , I . Oberlehrer .
Johann Philipp Bitsch , II . Oberlehrer .
Friedrich Albert Wienhold , III . Oberlehrer .
Friedrich Gustav Scltiuiack , Oberlehrer .
Gustav Albin Vater , IV . Oberlehrer .
Friedrich Ploss , V . Oberlehrer .
Franz Balduin Schöne , VI . Oberlehrer .
Ernst Gustav Teichmann , VII . Oberlehrer .
Dr . Wilhelm Julius Adolph Wenck , VIII . Oberlehrer .
Hermann Alexander Uiebe , IX . Oberlehrer .
Heinrich Gustav Adolph Klitzsch , provis . Oberlehrer .
Johann Heinrich Bullmer , ständiger Realschullehrer .
Friedrich Max Pietsch , Probelehrer .

C . Kassierer .

Stadthauptkassierer Freyberg ’.

D . Schüler - Verzeichnis .

Die mit * Bezeichneten haben die Schule im Laufe des Jahres verlassen .

§ ^
w

Namen der Schüler . Geburtsort . Stand ( und Wohnort ) des Vaters .

1
Ober - Prima .

Theoder Paul Harzendorf . Langenleuba - Oberh . Gutsbesitzer .
2 Balduin Kr ober Regis . Gutsbesitzer .
3 Karl Arthur Müller . Borna . Schneidermeister .
4 Otto Friedrich Brauer . Altenburg . Briefträger .
5 August Hugo Naue . Oranienbaum . Arzt , y
6 Maximilian Pro hl . Podelwitz . Schneidermeister .
7 Johann Max Lungwitz . Rochlitz . Schlachtviehhändler , f
8 Karl Erich Berthold Kötz . Borna . Registrator , f
9 Friedrich Otto Rein . Mittweida . Landgerichtsdirektor ( Leipzig ) .

10 Hermann Oswald Förster . Beyersdorf . Fabrikant .
11 Friedrich Arno Hofmann . Plauen i . V . Zimmermeister .
12 Friedrich Emil Schöbel . Grosshennersdorf . Schullehrer ( Niederfriedersdorf ) .
13 Max Robert Rose . Borna . Schmiedemeister .
14 * Karl August Martin Ludwig . Leipzig . Fabrikant .
15 * Ernst Hugo Rüdiger . St . Gangloff . Kaufmann .

1
Unter - Prima .

Friedrich Albin Fischer . Blumroda . Gutsbesitzer .
2 Karl Albert Max Klotz sch . Dresden . Realschuldirektor ( Borna ) .
3 Robert Albin Kresse . Regis . Gutsbesitzer .
4 Karl Reinhold Zeliiert . Hohendorf . Gutsbesitzer .
5 Karl Hermann Richard Nönnig . Lützen . Kaufmann , y
6 Otto Hermann Wolf . Riga . Architekt ( Borna ) .
7 Karl Max Weitzmann . Dresden . Fabrikbesitzer ( Plauen b . Dresd . ) .
8 Julius Karl Henschel . Zwenkau . Bäckermeister .
9 Guido Alfred Schröter . Borna . Fabrikbesitzer und Stadtrat .

10 Christian Johannes Müller . Langenau . Pfarrer .
11 Ernst Walter Wald schlage ! . Zwenkau . |Zimmermeister . f
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1Klassen-IIISitz.I

Namen der Schüler . Geburtsort . Stand ( und Wohnort ) des Vaters .

12 Gustav Eobert Burckkardt . Wenigborn . Gutsbesitzer .
13 Louis Bruno Arthur Döring . Knau . Gutsbesitzer ( Oberfrankenhain ) .
14 Wilhelm Gottfried Johannes Höse . St . Goar . Koklenwei ’ksbesitzer ( Borna ) .
15 Felix Butter . Wurzen . Dr . med . u . Medizinalrat ( Zwickau ) .
16 Hans Heino Thiel . Löbau . Barbier .
17 Gustav Paul Linsel . Artern . Rentier .
18 * Johannes Kreutzer .

Ober - Sekunda .
Schneeberg . Bezirkssteueriuspektor ( Pirna ) . ■

1
Friedrich August Max Schweingel . Reichenbach i . Schl . Wirtschaftsdirektor ( Peilau ) . f

2 Johannes Karl Stichel . Altenburg . Waffenschmied .
3 Kurt Allwill Volkmann . Lampertswalde . Pfarrer ( Witznitz ) .
4 Joachim Theodor Baumann . Steinbach . Rittergutspachter .
5 Otto Emil Seifert . Chursdorf . Gutsbesitzer .
6 Albin Theodor Scheibe . Göhren . Gasthofsbesitzer ( Altenburg ) .
7 Hermann Kichard Schröter . Borna . Rentier .
8

Ferdinand Louis Rüdiger . St . Gangloff . Kaufmann .
9 Adolph Louis Höse . Gross - Wertker . Koklenwerksbesitzer ( Borna ) .

10 Friedrich Bruno Hertel . Hohendorf . Gutsbesitzer .
11 Friedrich Alfred Altner . Borna . Ökonom , f
12 Karl Gotthelf Albert Klotzsch .

Leipzig . Kaufmann , f
13 Robert Otto Rabe . Borna . Schuhmachermeister .
14 Otto Bernk . Albert von Gör sehen . Auligk . Rittergutsbesitzer .
15 Otto Hermann Lötzscli . Frohburg . Amtsgerichtsaktuar ( Borna ) .
16 Kurt Heinrich Hertel . Grimma . Zollinspektor ( Dresden ) .
17 Franz Karl Kunze .

Unter - Sekunda .
Brachwitz . Lehrer ( Halle a . S ) .

1 Heinrich Otto Teichmann . Seifersdorf . Gutsbesitzer .
2 Friedrich Emil Taubert . Grosszössen . Gutsbesitzer .
3 Max Kampe . Burg . Werkmeister ( Borna ) .
4 Arthur Oswald Wolf . Riga . Architekt ( Borna ) .
5 Friedr . Arno Herrn . Giebelhausen . Borna . Kaufmann .
6

Hans Armin Lippmann . Nenkersdorf . Kantor ( Frökburg ) .
7 Karl Otto Krätzsckmar . Borna . Klempnermeister .
8

Oskar Hugo Liebert . Dresden Lieutenant a . D . und Bezirks¬

steuerinspektor ( Borna ) .

Fleischermeister , j
9 Ernst Gustav Joseph . Borna .

10 Karl Paul Zeutschei . Altenburg . Kaufmann , f
11 Moritz Joachim Baumann . Steinbach . Rittergutspachter .
12

Christian Arthur Hayn . Borna . Fleischermeister .
13 Theodor Bruno Moosdorf . Terpitz . Gutsbesitzer .
14 Friedrich Wilhelm Hetzer . Borna . Tischlermeister .
15

Arthur Karl Wiegand . Borna . mündig .
16 v Friedrich Clemens Römer . Spernsdorf . Gutsbesitzer .
17 * Richard Lüder .

Tertia .
Pegau . Spezialkommissar ( Leipzig ) .

1 Armin Johannes Bode . Geithain .
Buchdruckereibesitzer ( Borna ) .

2 Karl Julius Sachse . Borna . Kanzleisekretär .
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Namen der Schüler . Geburtsort . Stand ( und Wohnort ) des Vaters .

3 Friedrich Georg Eichhorn . Borna . Kurschmied b . II . Reiter - Reg . f
4 Robert Linus Schulze Meusdorf . Gutsbesitzer .
5 Gustav Adolph Zieger . Leipzig . Buchhändler .
6 Albin Hugo Böhlig . Leuben . Kantor ( Borna ) .
7 Friedrich Max Kretzschmar . Spernsdorf . Gutsbesitzer .
8 Moritz Anton Mauke . Langenstrigis . Kgl . Förster ( Ebersbach ) .
9 Albin Reinhold Ottomar Köhler . Starkenberg . Kaufmann ( Altenburg ) .

10 Kurt Hermann Steiger . Kesselshain . Rittergutspachter .
11 Adolph Arno Steiger . Kesselshain . Rittergutspachter .
12 Karl Robert Krause . Frohburg . Schlossermeister .
13 Erdmann Achim Kamprad . Neupoderschau . Rittergutsbesitzer ( Wildenhain ) .
14 lulius Erich Schröter . Borna Fabrikbesitzer und Stadtrat .
15 Ernst Otto Jähnert . Markranstädt . Kaufmann .
16 Friedrich Wilhelm Rössner . Wickerskain . Gutsbesitzer .
17 Ernst Otto Fischer . Zwenkau . Mühlenbesitzer .
18 Karl Richard Remmler . Lausen . Gutsbesitzer .
19

Karl Bruno Steinbach . Döbitzschen . Gutsbesitzer .
20 Albert Louis Arthur Liebe . Borna . Fabrikant .
21 Wilhelm Bruno Bothung . Mölbis . Gutsbesitzer ( Gaulis ) .
22 Oskar Emil Henschel . Zwenkau . Bäckermeister .
23

Emil Richard Claus . Priessnitz . Förster .

Quarta .

1 Karl Heinrich Schilling . Ivleinbardau . Gutsbesitzer .
2 Vlax Otto Gehrt . Schleenhain . Gutsbesitzer .
3 Johann Georg Steiger . Kesselshain . Rittergutspachter .
4 Hugo Hermann Reiche . Borna . Kaufmann .
5 Max Richard Schurig . Borna . Vice - Wachtmeister im Carab . - Reg .
6 Georg Richard Friedrich Heilmann . Höhnstedt . Rentier ( Borna ) , f
7 Friedrich Wilhelm Karl Unger . Zeitz . Fabrikant .
8 Heinrich Oskar Hofmann . Leipzig . Gutsbesitzer ( Pulgar ) .
9 Albert Rudolph Thierfelder . Leipzig . Kaufmann .

10 Karl Hugo Haussmann . Frohburg . Webermeister .
11 Gustav Bruno Hainich . Wennigossa . Gutsbesitzer .
12 Karl Rudolph S chrom . Borna . Kürschnermeister .
13 Friedr . Wilhelm Rudolph Heppner . Gröbzig . Kohlenwerksbesitzer ( Borna ) .
14 Hermann Max Richard Liebe . Borna . Fabrikant .
15 * Otto William Reichard . Zittau . Regim . Zahlmeister ( Metz ) .

Quinta .

1 Karl Emil Hoff mann . Borna . Kaufmann .
2 Ernst Friedrich Arndt Bauer . Lobstädt . Mühlenbesitzer .
3 Moritz Max Rinck . Etzoldshain . Fabrikbesitzer ( Borna ) .
4 Walter Henzenberger . Leipzig . Kaufmann , f
5 Arno Richard Leberecht Reichel . Borna . Rentier .
6 Friedrich Reinhold Kr ober . Brossen . Gutsbesitzer ( Gnandorf ) .
7 Karl Oskar Schmidt . Altstadt - Borna . Stiefv . Gutsbesitzer ( Gnandorf )
8 Friedrich Georg Karl von Broke . Gössnitz . Kaufmann .
9 Richard Bernhard Pilz . Bergisdorf . Gutsbesitzer .

10 Otto Max Wangemann . Borna . Maurermeister .
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Namen der Schüler . Geburtsort . Stand ( und Wohnort ) des Vaters .

11 Heinrich Richard Bissing . Borna . Dekorationsmaler .
12 Willy Handwerk . Borna . Kaufmann ( Dippoldiswalde ) .
13 Emil Felix Schenmann . Leipzig . Kaufmann .
14 Johannes Hugo Schützhold . Rüben . Gutsbesitzer .
15 Richard Stäudte . Hartmannsdorf . Gutsbesitzer .
16 Gustav Richard Voigt . Borna . Stadtgutsbesitzer .
17

Emil Robert Klingner . Lohstädt . Handelsmann .
18 Hermann Theodor Welker . Bruchheim . Gutsbesitzer
19 Gustav Otto Däumich . Leipzig . Ziegeleibesitzer ( Wahren ) .
20 Paul Karl Julius Enke . Wenig - Auma . Rittergutsbes . ( Probstdeuben ) .
21 Karl Richard Kilian . Cröbern . Handelsmann .
22 Ernst Richard Welker . Bruchheim . Gutsbesitzer .
23 Wilhelm Ilöse . Weidenhausen . Kohlenwerksbesitzer ( Borna ) .
24 * Friedr . Herrn . Roh . Hüttenrauch . Rudersdorf . Rentier . ( Borna ) , f
25 * Erich Wilhelm Weinschenk . Wachau . Rittergutsbesitzer .

Sexta .
1 Friedrich Theodor Linke . Nenkersdorf . Gutsbesitzer .

2 Wilhelm Max Krause . Leipzig . Stadt - Wachtmeister ( Borna ) .
5 Friedrich Max Naumann . Borna . Baumeister .

4 Bruno Richard Schmidt . Schlunzig . Rittergutspachter ( Lobstädt ) .
5 Albin Jahr . Lohstädt . Gutsbesitzer .

6 Friedrich Albert Zechendorf . Riickmarsdorf . Gutsbesitzer .

7 Georg Arthur Asmus . Gaulis . Vlühlenbesitzer .
8 Karl Hugo Estler . Waldenburg . Maurer .

9 Gustav Hermann Alfred Russ . Zeitz .
Brauereidirektor ( Borna ) .

10 Friedrich Moritz Reumann . Borna . Dr . med . und Arzt .
11 Georg Kurt Hayn . Borna . Eieischermeister .

12 Wilhelm Georg Oskar Schade . Borna . Kaufmann .

13 Arthur Möckel . Borna . Dr . med . und Arzt , f
14 Friedrich BernhardSR o st . Borna . Kaufmann .

15 Friedrich Arno Sältze . Kahnsdorf . Gutsbesitzer .
16 Eugen William Grüner . Kohren . Kaufmann .

17 Ernst Johlige . Borna . Kürschnermeister .

18 Emil Hugo Glaus . Priessnitz . Förster .
19 Achilles Walter Kamprad . Neupoderschau . Rittergutsbesitzer . ( Wildenhain .)

20 | Karl Heinrich Ludwig Hose .

Nordheim . Kohlenwerksbesitzer ( Borna ) .



49

YIII .

Verzeichnis
der an der Realschule zu Borna eingefuhrten Lehrbücher

für das Schuljahr 1882 / 83 .

Oberprima .

Bibel ; Dresdner Gesangbuch ; Hagenbach , Leitfaden z . christl . Religionsunter¬

richt ; Kluge , Leitf . z . Gesch . deut . d . Litteratur ; Buschmann , deutsches Lesebuch für die Ober¬

klassen . Ellendt - Seyffert , lat . Grammatik ; Ostermann , Übungsbuch für Tertia ; Cicero ,

Cato major , ed . Sommerbrod . Vergil , Aeneis ; lat . Wörterbuch ; Racine , Iphigenie , Weidm .

Ausgabe ; Mirabeau , ausgew . Reden von Fritsche , I . Teil . Weidm . Ausgabe . Breitinger ,

Grundzüge d . franz . Litteraturgeschichte ; französisches Wörterbuch ; Herrig , British

Classical Authors ; Shakespeare , Jul . Caesar , Ed . Tauchnitz ; Macaulay , Biographical Essays ,

Ed . Tauchintz . Laing , English Litterature . Collins School Series . Übersetzungstück : Göthes

Egmont ; Ehlerm . Ausg . ; Gesenius , Englisch Syntax , Halle . Gesenius ; englisches Wörter¬

buch ; Seydlitz , Schulgeographie ; A n d r e e - P u t z g e r , Gymnasial - und Realschulatlas ; Mü 11 er ,

Leitfaden für den Unterricht in der Geschichte ; Putzger , hist . Schulatlas ; Leunis , Schul¬

naturgeschichte ( 3 TL ) ; Lorscheid , Lehrbuch d . organischen Chemie ; Jochmann , Experimen¬

talphysik ; Mink , Leitf . d . analytischen Geometrie ; Schlömilch , fünfst . Logarithmen . ( Ausser¬

dem 2 vorschriftsmässige Reissbretter und ein gutes Reisszeug .)

Unterprima .

Bibel ; Dresdner Gesangbuch ; Hagenbach , Leitfaden z . christl . Religionsunter¬

richt ; Kluge , Leitfaden z . Gesch . d . deut . Litterat . ; Luther , Sendschreiben an die Rats¬

herren etc . ( Zschopau , b . Raschke .) ; Herder , Cid ; Buschmann , deutsches Lesebuch für die

Oberklassen ; Ellendt - Seyffert , lat . Grammatik ; Ostermann , Übungsbuch für Tertia ; Sal -

lustius , bell . Jugurth . ( ed . Jacobs und Wirz ) ; Gvidius , Metamorphosen , ed . Sibellis u . Polle ;

lateinisches Wörterbuch ; Corneille , Cinna . Ed . Weidmann ; Michaud , Histoire des Croi -

sades , I , Ed . Velhagen u . Klasing ; Herrig u . Burguy , La France Litteraire . Übersetzungs¬

stück : LessingsMinna v . Barnhelm , Ehlerm . Ausg . ; französisches Wörterbuch ; Lamb ’s Tales

from Shakespeare . Ed . Tauchnitz , Herrig , the British Classical Authors . Zum Übersetzen

aus dem Deutschen : Schillers Teil ; Ehlerm . Ausg . ; Gesenius , English Syntax ; englisches

Wörterbuch ; Seydlitz , Schulgeographie ; Andree - Putzger , Gymnasial - u . Realschulatlas ;

Müller , Leitfaden für den Unterricht in der Geschichte ; Putzger , hist . Schulatlas ( oder ein

anderer hist . Atlas ) ; Leunis , Schulnaturgeschichte ( 3 Teile ) ; Lorscheid , Lehrbuch der anor¬

ganischen Chemie ; Jochmann , Experimentalphysik ; Heis , Sammlung von Aufgaben ; Focke

u . Krass , Lehrbuch der Geometrie , 1 . u . 2 . Teil ; Schlömilch , fünfst . Logarithmen . ( Ausser¬

dem 2 vorschriftsmässige Reissbretter und 1 gutes Reisszeug .)

Obersekimda .

Bibel ; Dresdn . Gesangbuch ; Hagenbach , Leitfaden zum christl . Religionsunter¬

richt ; Kluge , Leitfaden z . Gesch . d . deut . Litterat . ; Buschmann , deutsches Lesebuch für die

Oberklassen ; Ellendt - Seyffert , lat . Grammatik ; Ostermann , Übungsbuch f . Quarta ; Caesar

de bell . gall . ed . Kraner - Dittenberger ; Ovid , Metamorphosen , ed . Sibellis u . Polle ; latei¬

nisches Wörterbuch ; Scribe , Le Verre d ’Eau . Weidm . Schulausg . ; Souvestre , fünf Er¬

zählungen aus Au Coin du Feu . Ed . Yelhagen & Klasing ; Klotzsch , Grundzüge der franz .

Grammatik ; französisches Wörterbuch ; Swift , Gullivers Travels , Weidm . Ausg . ; Scott ,

Tales of a Grandfather . Ed . Tauchnite ; Lamb , Essays of Elia & Eliana . Ed . Tauchnitz . Sonnen¬

burg , Englisches Übungsbuch II . Abteil . ; englisches Wörterbuch ; Seydlitz , Schul -
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geograpliie ; Liechtensteinn . und Lange , Schulatlas ( 45 Karten ) ; Müller , Leitfaden f . d .

Unterricht in der Geschichte ; Putzger , hist . Schulatlas ( oder ein anderer hist . Atlas ) ; Leunis ,

Schulnaturgeschichte ( 3 Teile ) ; Lorscheid , Lehrbuch der anorganischen Chemie ; Jochmann ,

Experimentalphysik ; Heis , Sammlung von Aufgaben ; Focke u . Krass , Lehrbuch der Geometrie ,

1 . u . 2 . Teil ; Focke u . Krass , Lehrbuch der Trigonometrie ; Schlömilch , flinfst . Logarithmen .

( Ausserdem 2 vorschriftsmässige Reissbretter und 1 gutes Reisszeug . )

Untersekunda .

Bibel ; Dresdn . Gesangbuch ; Hageubach , Leitfaden zum christl . Religionsunter¬

richt ; Kluge , Leitfaden zur Geschichte der deut . Litteratur ; Buschmann , deutsches Lese¬

buch für die Oberklassen ; Ellendt - Seyffert , lat . Grammatik ; Ostermann , Übungsbuch z .

Übersetzen f . Quarta ; Caesar de bell , gall . , ed . Kraner - Dittenberger ; lateinisches Wör¬

terbuch ( z . B . Georges , Iü -eussler , Heimchen ) ; Klotzsch , franz . Lesebuch ; Klotzsch , Grund¬

züge d . franz . Grammatik ; franz . Wörterbuch ( z . B . Sachs , kl . Ausg . , Kaltschmidt od . Schmidt ) ;

Yonge , Book of Golden Deeds . Ed . Pierer ; Ed ge worth , Populär Tales . Ed . Tauchnitz .

Sonnenburg , Englische Grammatik ; englisches Wörterbuch ( z . B . James , Köhler , Thieme ) ;

Seydlitz , Schulgeographie ; Liechtenstern u . Lange , Schulatlas ( 45 Karten ) ; Müller , Leit¬

faden für den Unterricht in der Geschichte . Putzger , hist . Schidatlas ( oder ein anderer hist .

Atlas ) ; Jochmann , Experimentalphysik ; Leunis , Schulnaturgeschichte ( Mineralogie ) ; Schellen ,

Rechenaufgaben , I . Teil ; Heis , Sammlung von Aufgaben ; Focke u . Krass , Lehrbuch der

Geometrie , 1 . u . 2 . Teil ; Schlömilch , fünfstellige Logarithmen . ( Ausserdem 2 vorschrifts¬

mässige Reissbretter und 1 gutes Reisszeug , und für diejenigen Schüler , welche am Unterricht

in der Stenographie Teil nelnnen wollen : Zuckertort , prakt . Lehrgang z . deut . Stenographie ,

II . Teil . )

Tertia .

Bibel ; Dresdn . Gesangbuch ; Hagenbach , Leitfaden z . christl . Religionsunterricht ;

Kohts , Meyer u . Schuster , Deut . Lesebuch , IY . Teil ; Kluge , Leitfaden , z . Gesch . der deut¬

schen Litteratur ; Ellendt - Seyffert , lat . Grammatik ; Ostermann , Übungsbuch z . Übersetzen

für Quarta ; Cornelius Nepos mit Lexikon ; Klotzsch , franz . Lesebuch ; Klotzch , Grund -

ziige der franz . Grammatik ; franz . Wörterbuch ( z . B . Sachs , kl . Ausg . , Schmidt , Kaltschmidt ) ;

Sonnenburg , engl . Grammat . neueste AufL ; Heussi , neues engl . Lesebuch ; Seydlitz , Schulgeo¬

graphie ; Liechtenstern u . Lange , Schulatlas ( 45 K . ) ; Wilh . Müller , kurzer Abriss d . Ge¬

schichte ; Putzger , histor . Schulatlas ( oder ein anderer liistor . Atlas ) ; Leunis , Schulnatur¬

geschichte ( Botanik und Zoologie ) ; Schellen , Aufgaben f . d . theor . u . prakt . Rechnen , I . Teil ;

Heis , Sammlung von Aufgaben ; Focke u . Krass , Lehrbuch der Geometrie , 1 . u . 2 . Teil .

( Ausserdem 2 vorschriftsm . Reissbretter und 1 gutes Reisszeug , und für diejenigen Schüler , welche

am Unterricht der Stenographie Teil nehmen wollen : Zuckertort , praktischer Lehrgang der

deutschen Stenographie , I . Teil . )

Quarta .

Bibel ; Dresdn . Gesangbuch ; Kurtz , christl . Religionslehre ; Kohts Meyer und

Schuster , deut . Lesebuch , III . Teil ( 2 . Aull . ) ; Weller , lat . Lesebuch aus Herodot ; Oster¬

mann , Übungsbuch für Quinta ; Ostermann , Wörterbuch zum Übungsbuch für Quinta ; Ellendt ;

Seyffert , lat . Grammatik ; Klotzsch , franz . Lesebuch ; Klotzsch , Grundzüge der franz .

Grammatik ; Seydlitz , Schulgeographie ; Liechtenstern und Lange , Schulatlas , 45 Karten ,

( oder ein anderer guter Schulatlas ) ; Müller , kurzer Abriss der Geschichte ; Putzger , hi¬

stor . Schulatlas ( oder ein anderer histor . Atlas ) ; Leunis , Schulnaturgeschichte ( Botanik und

Zoologie ) ; Schellen , Aufgaben f . d . theor . u . prakt . Rechnen , I . Teil . ( Ausserdem 1 vor¬

schriftsm . Reissbrett und 1 gutes Reisszeug .)
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Quinta .

Bibel ; Dresdner Gesangbuch ; Kurtz , christl . Religionslekre ; Kokts , Meyer und

Schuster , deutsches Lesebuch , II . Teil J2 Aufl . ) ; Ostermann , Übungsbuch zum Übersetzen für

Sexta ; Ostermann , Wörterbuch zum Übungsbuch für Sexta ; Ellendt - Seyffert , lat . Schul¬

grammatik ; Klotzsck , franz . Lesebuch ; Klotzsch , Grundzüge der franz . Grammatik ; Seyd -

iitz , Schulgeograpkie ; Lieclitenstern und Lange , Schulatlas , 45 Karten , ( oder ein anderer

guter Schulatlas ) : Müller , kurzer Abriss der Geschichte ; Leunis , Schulnaturgeschichte

( Botanik und Zoologie ) ; Schellen , Aufgaben f . d . theoret . und praktische Rechnen , I . Teil .

( Ausserdem ein vorschriftsm . Reissbrett . )

Sexta .

Bibel : Dresdn . Gesangbuch ; Kurtz , christl . Religionslehre ; Kokts , Meyer und

Schuster , deutsches Lesebuch , I . Teil ( 2 . Aufl . ) ; Spiess , Übungsbuch zum Übersetzen für

Sexta ; Seydlitz , Schulgeographie ; Liechtenstern und Lange , Schulatlas , 45 Karten ,

( oder ein anderer guter Schulatlas ) ; Spiess und Beriet , Weltgeschichte in Biographien ,

I . Kursus ; Schellen , Aufgaben f . d . theoret . u . prakt . Rechnen , I . Teil ; Leunis , Schulnatur¬

geschichte ( Botanik und Zoologie ) . ( Ausserdem ein vorschriftmässiges Reissbrett . )

Für den tiesamguntericht

wird in allen Klassen benutzt : Ballien , Vierstimmige Chorlieder . 2 . Auflage .

IX .

Ordnung der Scliufeierlichkeiten .
1 . Entlassungsaktus .

Sonnabend , den 25 . März , vormittags 11 Uhr .

Programm .

Choral : Lasst unserm Vater , lasst uns singen , Vers 1 , 4 , 7 .

Valediktionsrede des Abiturienten Schobel im Namen der übrigen Abiturienten .

Abschiedsgruss an die Abiturienten von dem Unterprimaner Fischer .

Chor aus Elias von Mendelssohn : Wirf dein Anliegen auf den Herrn .

Entlassung der Abiturienten durch den Direktor .

Schlussgesang : Ob auch des Lebens Stürme etc . Lied von R . Müller .

2 . Ordnung der öffentlichen Prüfungen .
Donnerstag , den 30 . März ,

von 9 — 10 Uhi -Sexta .
Deutsch — Wienhold .

Lateinisch — Dr . Wenck .

vormittags

von 10 — 11 Uhi -
Quinta .

Rechnen — Klitzscli .

Geschichte ■— Schmidt .

von 11 — 12 Uhi -
Quarta .

Lateinisch — Ploss .

Naturbeschreibung — Bitsch .
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nach mittags

von 2 — \ /2 4 Uhr
Intei ' sekiinda .

Religion — Vater .

Englisch ■— ' reichmann .

Mineralogie — Pietsch .

von ‘ /2 4 — 5 Uhr
Tertia .

Deutsch — Vater .

Geometrie — Schöne

Geographie — Wienhold .

Freitag , den 31 . März ,

von 8 — V ., 10 Uhr

Oherfteknmla .

Hiysik — Schöne .
Geometrie — Liehe .

Lateinisch — Ploss .

vormittags

von 1 ., 10 — 11 Uhr

Unterprima .
Französisch — der Direktor .

Litteratiu ’geschichte — Schmidt .
Chemie ■— Klitzseh .

Während der Prüfungstage liegen die Examenarbeiten und die Zeichnungen im Zeichen¬

saal ( I . Etage ) aus .

Zur Teilnahme au diesen Schuh,feierüchkeiten 'werden die Mitglied ,er der liealschnl -
Kommission , die Königlichen und Städtischen Behörden , die Angehörigen der Schüler und alle
Freunde unserer Schule im Kamen des Lehrerkollegiums ehrerhietigst nnd ergebenst eingeladen
durch Prof . Dr . Klotz sch ,

Direktor .

Der Lhiterricht im neuen Schuljahr beginnt Mittwoch , den 19 . April , früh 7 Uhr .

An den beiden vorhergehenden Tagen linden die Aufnahmeprüfungen der neu eintretenden
Schüler statt .

i
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