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Obwobl so viele und so beriibmte Capacitaten sieh mit der- 
Losung der i" ragę ii ber die Bedeutung der italischen und grie- 
chischen Gótternamen beschaftigt haben, so ist diese dennoeh 
keineswegs eine durcbaus geniigende zu nennen, und der Gegen- 
stand bietet noeh i ni mer ein geraumes Feld zu weitereu For- 
sehungen dar. Darum werden muthmasslich noch yiele Gelehrteu 
ihre Kriifte daran setzen, einiges Licht in das Dunkel dieser 
ausserst schwierigen Frage zu bringen. Auch diese meine Arbeit 
verfolgt dasselbe Ziel; mit welchem Krfolge, dariiber móge die 
gelehrte Welt entseheiden, der ich hiemit die Resultate meiner 
Untersuehungen in Kiirze rorzulegen wagę, ehe es mir móglieh 
sein wini diesen Gegenstand in einer ausfuhrlicheren Schrift 
naher auseiuanderzusetzen und allseitig: zn begriinden.

Den Grund des Misserfolges der betreffenden Bemuhungen 
erkenue ich darin, dass die łlerrn Ktymologen grbsstentheils 
Woss die letzte Phase der Entwickelung dieser mythologiseh- 
religiosen Frage beriicksichtigten und .darauf ihre IJntersucbun- 
gen und Deutungen stutzten, und einen weitereu Grund erblicke 
ich darin, dass sie das Verhaltniss der Gbttin Freya zu den 
iibrigen Gottern zu ergriinden und aufzuklaren unterlassen 
haben.

Beim Uiberblicke der Etymologien der indoeuropaischen 
Gótternamen sehen wir die Ansicht der Gelehrten bedeutend 
uberwiegen, dass die Ileligion dieser Yolker vom Anfange an 
eine Ndturreligion war, wiihrend ihrer nur eine unansehnliche 
Zahl sich den Polytheismus aus eincm urspriinglicheren Mono- 
theismus entstanden denkt. Die ersteren stiitzen ihre Theorie 
darauf, dass die altesten Religiousurkunden des indoeuropaischen 
Stammes, die Yeden, von einer grossen Menge gbttlicher We- 
sen reden und dass auch dem Jehova oder Jave der Hebraer 
mehrere andere Gbtter gegentibergestellt werden und die Yor-



steTlung yon dem Einen wahren Gotte im Gegensatze gegen die 
Falschen erst allmahlich herrschend geworden sei, ferner darauf/ 
dass auch in den amerikaDischen Religionen der grosse Geist 
nicht der einzige Gott sei, sondern dass es neben oder unter 
ihm eine Menge anderer Gotter, Personificationen der Natur- 
gewalten gebe (Schoemann Griechische Alterthumer II. 128).

Allein diese Thatsachen bilden nur den Beweis, dass der 
Polytheismus sehr alt ist, nicht aber den ftir die Ursprilnglichkeit 
desselben, denn lange Zeit vor der Abfassung der Veden kann 
ein Monotheismus gewesen sein, der unter dem Einflusse ahnli- 
cher Verhaltnisse bei allen diesen Vólkern in den Polytheismus 
iibergegangen sein kann. Wenn ferner Schomann die Thatsache, 
dass die griechischen Gotter oft genug ais unvernunftig und un- 
sittlich handelude Wesen erscheinen, auf diese Art erklart, dass 
die Gótter nichts auderes ais die personificierten Naturkrafte 
waren, dereń Wirken vom Standpunkte menschlicher Vernunft 
und Sittlichkeit betrachtet, durcbaus nicht itnmer auch ein ver- 
niinftiges und sittliches sei, so beweist das nicht zugleich, dass 
die polytheistiscbe Naturreligion die urspriinglichere sei, denn die
se Erscheinung, der wir in der Zeit des Polytheismus begegnen, 
kann erst in dieser Zeit selbst ihren Ursprung genommen ha- 
ben; der Polytheismus kann aber schon ein weiteres Stadium 
der Entwickelung der urspriingliehen Religion gewesen sein und 
bereits den Verfall des Monotheismus gebildet haben, welchem 
unsittliche und unyernunftige Yorstellungen von der Gottheit 
fern liegen mussten.

Ob aber dem Monotheismus ein anderer Glaube rorausge- 
gangen war in der Zeit, ais die Mensehheit noch im rohen Zu- 
stand lebte, ist schwer zu ermitteln, dass sie sich aber zum 
Monotheismus erst in einer Zeit emporschwang, ais sie iiber 
die Kinderjahre hinaus war, ist ebenso natiirlieh, wie die An- 
nahme, dass sie von dieser Hohe tief zum Polytheismus hinab- 
sinken konnte, um sich mit der Zeit abermals zu heben.

Ein wichtiges Kriterium dieser Frage, welche Religion die 
urspriingliehere sei, bilden die Ausdriicke fur den Begritf der 
Gottheit iiberhaupt und die speciellen Gótternamen der Indo- 
europaer. Die Namen inehrerer Gotter der Griechen und Italer, 
wie Zeus, Ju-piter, Dione, Demeter, Dis, Juno, Janus, beruhen 
auf derselben Wurzel, wie deus, und werden ais die
Liehten gedeutet. Indem die Herm Mythologen der Mei- 
nung sind, dass die Wirkung der Sonnenstrahlen bei diesem 
Yolksstamme den Begriff der Gottheit hervorgerufen habe, (Wel- 
cker Griech. Gotterlehre I. 135), glauben sie, dass die Religion
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desselben vom Angang an eine połytheistische Naturreligion 
gewcsen sei. Dass diese Ansieht unrichtig ist, dafiir giebt es 
mehrere Beweise. Den einen von ihnen bildet das Appellativum 
deus, iiol. dioc (vgl. Welcker Grieeh. Gotterl. I. 132).

Der Polytheismus bestand in der historischen Zeit in der 
Vergbtterung der Naturkriifte, nach welehen Licht-, Wasser-, 
Wind-, Erd-Gotter untersehieden wurden, ais Gotter von ver- 
schiedenem Wesen. War er bei den klassischen Volkern sehon 
urspriinglicb, so erwartet man, dass das Appellativum, welehes 
alle Reprasentanten der verehrten Naturkrafte umfassen soli, 
mit keinem der Gotternamen eine gemeinsehaftliche Wurzel hat, 
weil das Begriffe sind, welehe einander aussehliessen, so dass 
ein Wassergott kein Lichtgott, kein Erdgott, kein Windgott 
genannt werden kann, und umgekehrt. Indessen steht es fest, 
dass das Appellatmnh deus dieselbe Wurzel, wie Zeus hat und 
so alle Gotter mit Zeus identificiert. Wenu nun Zeus ais der 
Lichte oder ais Liehtspender gedeuted wird, so macht das gleich- 
bedeutende deus ais Appellativum alle Gotter zu Lichtgottern, 
also aueh solehe von ihnen, welehe die Eigensehaft des Lieht- 
seins oder Leuchtens nicht besitzen und ais in solchen Gebie- 
ten der Natur waltend gedaeht werden, wo nur ein kafgliches 
oder gar kein Licht \orhanden ist, wie in den Meerestiefen und 
in der Erde, dem sogenannten Schattenreiche. Wie riiumt sich 
das nun zusammen z. B. den diisteren Hades einen Lichtgott 
zu nennen?! Da nun dem Cultgriinder, dem die Bedeutung des 
deus doch bekannt gewesen sein muss, ein so unlogisches Ver- 
fahren: die Niehtlichtgotter unter die Lichtspender einzureihen, 
nicht zugemuthct werden kann, und es doch eine Thatsache ist, 
dass das mit Zeus identische deus von allen Gottern gebraucht 
wurde, so werden wir zu der Schlussfolgerung gezwungen, dass 
die Annahme, deus und Zeus bedeuten „der Lichte11, falsch ist. 
Und wenn dem so ist, so wird dadurch auch der Behauptung, 
dass die ursprungliche Religion eine Naturreligion war, die 
Hauptgrundlage entzogen, welehe folgegerecht jetzt in eine feste 
Stiitze fur die entgegengesetzte Ansieht van einem urspriingli- 
ehen Monotheismus umschlagt. Da ferner aus der Anwendung 
des deus-Zeus ais Appellaticum fiir alle Gotter folgt, dass sie 
alle das, was Zeus, also alle Zeus-e oder Zeusgotter waren, so 
ist dies auch ein Beweis, dass die Gotter, welehe in der histo
rischen Zeit, wo die Bedeutung des deus bereits unverstandlich 
war, verschiedene Krafte repriisentierten, urspriinglich ais lauter 
Zeuse eine und dieselbe Idee, einen allgemeineren Begrifif, etwa 
wie Baal, ausdriickten.
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Dies folgt sehon ans der Identitat der dem Namea mehre- 
rer Gótter zu Grunde liegenden Wurzel. Vgl. Zeus Jupiter, Dis, 
Diana, Dione, Demeter. Weon aber das historische Wesen des 
Dis und Poscidon dieser Annahme zuwiderlauft, so lost diesen 
Widersprueh die Uiberlieferung selbst, welche den Brudem des 
Zeus erst bei der Theilung der Weltherrschaft die betreffenden 
Gebiete und Rollen zugewiesen sein liisst, woraus folgt, dass 
diese Gotter urspriinglich ais Briider des Zeus dasselbe Wesen 
gehabt haben miissen, was bezuglieh des Namens Dis sehon 
durch die Identitat der Wurzel bewiesen wird. Mag nun die Be- 
deutung des Zeus und der iibrigen Gotter welehe immer sein, 
so viel ist klar, dass so viele gleichbedeutende Gotter bei einer 
und derselben Cultgeraeinde nicht haben entstehen konnen, denn 
es gab weder so viel zu rerehrende Lichtąuellen, da man 
nur die Sonne und den Mond ais Lichtgotter verehrte, noeh 
irgend welche andere gleichartige Naturkrafte, und Doppeltge- 
stalten von derselben Naturkraft zu creiren hatte dieselbe Cult- 
gemeinde keinen Grund, und um so weniger noeh mehr Gestal- 
ten. Es bleibt uns daher nichts • anderes zu thun tibrig, ais 
zu glauben, dass diese gleiehbedeutenden Gotternamen mehreren 
Cultusgemeiuden ihren Ursprung rerdanken, welche in ihnen die
selbe Idee zuin Ausdrueke bringen. Ais mit der Zeit diese verschie- 
denen Cultgemeinden zu einem Ganzen zusammengewachsen 
waren, und inan die rerschiedenen Gotternamen kennen und ais 
ein gemeinsames Eigenthum* betraehten gelernt hatte, trat die 
Nothwendigkeit eines Appellatiyums ein, wozu deus und Msóę 
gewahlt werden konnten, welehe Ausdriicke auf alle diese Gotter 
gut passten. Das ist die einzig mogliche Losung des Widerspru- 
ches zwischen den zwei Thatsachen, dass die Griechen u. Italer 
nur 2 Liehtgottheiten verehrten und es doćh mehrere von 
derselben Wurzel wie Zeus gebildete Gotternamen giebt, und 
das ist ferner die einzig mogliche Erklśirungsweise, wie deuszr 
Zeus von allen diesen Gottern ais Appellativum gebraucht wer
den konnte.

Hat uns eininal die strenge Logik zu der Uiberzeugung 
gebracht, dass die einzelnen Gotter nicht bei Einer Cultgeraeinde 
entstanden sind, sondern bei mehreren, uud dass sie alle. die
selbe Idee ausdriicken, so folgt aus der Existenz vou maunliehen 
und weibliehen Gottheiten weiter der Sehluss, dass der ursprungli- 
che Glaube des grieehiseh-italiseheu Stammes einen Gotteidu- 
alismus zum Gegenstande gehabt hat, der sieh freilieh aus einem 
noeh ursprunglicheren Monotheismus entwickelt haben kann. 
Dass bei dieser Sachlage diese Gotter sieh ais Lichtgotter nicht
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deuten lassen, ist einleuehtend, denn das Volk hatte sich auf die 
Verehrung einer einzigen Naturkraft nieht beschrankt, sondern 
ware zur VerehruDg anch der iibrigen Naturkrafte, zum Polythe- 
ismus geschritten, welchen aber die oben angefiihrten Thatsa- 
chen fiir die erste Pbase der Religion ausschliessen.

Die Tbeorie von der Urspriinglichkeit des Polytheismus 
erscheint auch von einern anderen Gesiehtspunkte aus gar nieht 
stichhaltig. Der BegrifF der Gottheit muss namlieh unter dem 
miichtigen Eindrucke des Donners und der blendenden Blitze 
entstanden sein, welche auf den Himmel ais den Sitz der Gott
heit hinwiesen, ferner unter dem miichtigen Eindrucke der einer- 
seits wohlthiitigen, anderseits versengenden Sonnenstrahlen, unter 
dem Eindrucke der erfrischenden und rerderblichen, den Miss- 
wachs und Uibei’schwemmungen verursachenden Wirkung des 
Regens, was alles auf den Himmel ais den Sitz des Weltherr- 
schers hinwies, und daher mochte man lange, lange Zeit an die 
im Himmel tronende Gottheit allein geglaubt haben, von der 
man sich alles Gute und Scl\lechte kommen dachte, und man hatte 
keinen Grund nach anderen, irdischen Machten zu suchen und 
die Gotterzahl zu vermehren. Eine innere Nothwendigkeit lag 
dazu nieht vor, und es ware zu einer polytheistischen Na- 
turreligion gar nieht gekommen, hatte sich nieht eine iiussere 
Nothwendigkeit eingestelit, von der unten die Rede sein wird. 
Hat nun nieht bloss die Wirkung der Sonnenstrahlen den Be
griff einer Gottheit bei den Menschen hervorgerufen, sondern 
auch noch viele andere Eindrucke zugleich, so kann man sich 
den Cultgriinder ganz und gar nich so naiv denken, dass er 
seinen Gott, in dem er die hóehste Macht sah, den er Blitze 
schleudern liess, dass die Erde erbebte, den er fipwrrj-, tonans, 
fulgurans nannte, dem er ais dem Pluvius die Wohlthat des Re
gens verdankte u. s. w. nach der einzigen, beschriinkten Wir- 
kungsphare des Leuchtens genannt hatte, urn dieselbe durch die 
Beinamen tonans, pluyius u. s. w. zugleich erweitern zu miissen. 
Uibrigens musste Zeus ais Lichtgott ein Sonnengott gewesen 
sein, indessen ist keine Spur von einer Identificierung dieses 
Gottes mit dem Sonnengotte Helios in der Uiberlieferung erhal- 
ten. So stiirzen nun die Pfeiler, auf welchen die Theorie von der 
Ursprunglichkeit der polytheistischen Naturreligion aufgebaut ist, 
einer nach dem anderen zusammen.

Ifiuen weiteren Beweis, dass die Yergotterung der Natur
krafte nieht die ursprunglichere ist, bildet das Vorkommen der 
Gottin Freya d. i. Frau bei den Germanen. Dass sie kein spe- 
ciel germanisches Product sein kann, belehrt uns die gemein-



—  6

same Entwiekelung der Indoeuropaer in Sprache und Cnltur, 
und die Thatsache, dass wir der digsem Namen zu Griinde lie- 
genden Idee aueh auf dem semilischen Boden begegncu. Hiitten 
die Auhiinger der Theorie der Urspriingliehkeit der Naturreli- 
gion diese Gbttin nicht ausser Acht gelassen, so batten sie also 
gefolgert: Da die Namen der die Naturkriifte reprasentierenden 
Gotter sieh aile bis auf unsere. Zeit erhalten haben, von der 
anderen Art der Gotterbezeichnung dagegen die einzige Freya 
auf ans iiberkommen ist, so ist offenbar, dass sie nur eine Spur 
der yerdrangten Religionsanschaunng bildet. somit die iiltere ist, 
und sie batten nicht dem Steinthal (Zeitschr. f. Yoikerphiloso- 
phie und Sprachwissenschaft B. I. 328 ff.) nicht dem Diestel 
(Liebners Jahrbiicher f. deutsebe Theologie B. ó. S. 669 ff.), 
nicht dem Schoemann (Griechische Alterthumer II. 123 ff.)* und 
nicht dem Waitz (Antropologie der Natunolker III. 189) u. a. 
Recht gegeben, sondern eher dem Schelling (Philos. der Mytho- 
logie S. 91), der die Mythologie einen auseinandergegangenen 
Monotheismus nennt, dem Lelewel (Czasy bałwochwalcze Słowian 
i Polski) dem Prokop, Photius, Delmond. J. Grimm (Gesch. d. 
D. Sprache) u. a.

Wie jeder unbefangcne Forscher eine Gotterbezeichnung 
„der Lichte14 oder der Leuehtende fiir unangemessen halten 
muss, so wird anderseits niemand laugnen, dass die Namen 
Freya, Frau, Baal, Herr, se.hr zutreffend sind Der beste Be- 
weis davon ist der, dass selbst heute noch die auf der Hohe 
der Cultur stehenden Volker ihren Gott mit diesem T-itel auru- 
len und verehren, indem sie sagen: slsianv, Herr, erbarme
dich meiner, Domine, exaudi orationem meam, Panie, wysłuchaj 
nas, rocuofln npocTH naaiT. u. s. w., ganz sowie der Hebrśier 
seineu Gott Adonaj nennt, der Zende zum AhuriJ, Herr, betete, 
der Grieche seinen Zeus und Apollo pait a> ava anrief, und der 
Perse den hochsten Gott unter dem Namen Ahura-mazda ver- 
ehrte. Wie wir also sehen, war diese Anscliauung, dass die 
Gottheit der Herr oder Herrscher der Welt sei, schon im Alter- 
thum eine allgemein verbre tete, und sie ist aueh iu den Gótter- 
uamen I'reya, Baal, Ahura-mazda wirklich zum Ausdruck ge- 
kommen. Sie lag aueh einem auf einer niedrigen Culturstufe 
stehendem Volke sehr nahe, sebald das Familienleben sich bei ihm 
ausgebildet hatte, mit dem Hausherrn und der Ilausfran an der 
Spitze; sie lag ihm noch niiher, sobald die ersten politiseheu 
Bandę die Familien umschlungen, und au die Spitze die-es po- 
litischeu Ganzen den Herm oder Herrscher gestellt hatteu. Es 
bedurfte jetzt keiner Spekulatiou, kemer hoheren Philosophie
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auch fur die Gottheit eine zutreffende Bezeichnung zu schaffen; 
man brauchte nur die irdischen Verhaltnisse auf den Hiinmel 
zu iibertragen, und den Gott sieh ais den Herrn der Welt zu 
denken und zu benenuen, wie es der Germane und der Seiuite 
auch wirklieh gethan bat. Dass diesem Herrn dem irdischen Vor- 
bilde analog gleich vom Anfange an eine Herrin an die Seite 
gestellt worden ware, ist schwer zu glauben, jedeufalls aber muss 
dies ziemlieh friih erfolgt sein, und in diesem Gotterpaare, wel- 
ches ais die Eltern der Menschen angesehen wurde, steckte schon 
der erste Keim des Polytheismus, dessen Aufschlagen nur auf 
gunstige Yerhaltnisse wartete. Fur die Lange der Zeit mochte 
jedoch dem Menschen dieses Gotterpaar ausgereicht haben ais 
Spender alles Guten, ais Bestrafer menschlicher Yergehen, ais 
die Allwalter-uberhaupt, denn bei dieser Auflassung der Gott
heit lag kein Bedurfniss mehrerer Gótter vor. War nun die Idee 
der Gottheit bei einer Cultgemeiude vortrefflich erfasst, so musste 
sie unter den Stammen derseiben Familie die weiteste Yerbrei- 
tung gefunden haben, tim von hier aus auch bei den benach- 
barten Vdlkerfamilien raschen Eingang zu finden. Diess geschah 
theils unter derseiben Hiille,. theils unter anderen Formen, wel- 
che den betreffenden Yolkern gelaufig waren, wodurch es ge- 
schfth, dass selbst bei den getrennt lebenden Stiiramen dersel- 
ben Volkerfamilie dieselbe Idee sieh ausserlich ais verschieden 
darstellen musste. Ais nun mit der Zeit mehrere Oultgemeinden 
zu einem politischen Ganzen zusammentraten und die verschie- 
denen Gottheiten, die sie hatten, ais ein gemeinsames Eigen- 
thum betrachten lernten, wurde aus ihnen ein Gottersystem 
geschaffen, in welchem dią gleichbedeutenden Gotter verschie- 
dene Rollen zugetheilt erhielten, entsprechend dem ausgeprag- 
ten Charakter der einzelnen Gottheiten und dem Charakter und 
den Beschaftigungeu ihrer ursprunglichen Culttrager. Man suchte 
fiir sie verschiedene Gebiete der Natur aus, man liess sie ver- 
sehiedene Naturkrafte repraseutieren, schuf Licht-, Wasser- und 
Unterweltsgotter, was zur Folgę hatte, dass die ursprunglich iden- 
tischen Gotter sieh in ihrem Wesen im mer mehr von einander 
entfernten, bis ihre Identitat ganzlich vergessen wurde. So wur
de der Grund zum Polytheismus gelegt, den nieht eine innere, 
sondę,rn eine aussere.Nothwendigkeit geschaffen, indem die aus 
raehreren Cultgemeinden erwachsene Gemeinde die von diesen 
mitgebrachten Gotter, an denen sie so zu sagen mit Leib und 
Seele hiengen und welche sie nieht aufgeben wollten, aufnehmen 
musste, um aus ihnen ein Gottersystem zp bilden.



Die Vertheilung der entsprechenden Machtspharen stiess 
'auf keine Schwierigkeiten, wenn die Gotternamen die Bedeutuug 
„Herr“, „Herrin11 hatten, denn der Umfang dieser Begriffe ist so 
weit, dass er die Verehrung keiner Naturkraft ausscliloss. Hat 
ja doch jeder von diesen Gdttern ais Iierr der Welt bei seiner 
ursprunglichen Cultgeraeinde iiber alle Gebiete der Natur : Ilimmel, 
Luft, Erde, Wasser u s. w. yerfiigt, folgi ich ist ein jeder von 
ihnen ein Sonnen-, Feuer-, Meer-, Erden-Gott zugleich gewesen. 
Es war daher móglich die einzelneu Gdtter in dem Góttersystem 
auf Eine yon diesen Machtspharen, auf Ein vou diesen Gebieten 
zu beschranken, Eine von den yerschiedenen Naturkraften repra- 
sentieren zu lassen. Ais Beleg fur die Richtigkeit dieser Meinung 
dient uns die Gottheit Baal. Er ist gewiss urspriinglich kein 
Sonnengott gewesen, denn hatte der Cultgruuder einen Sonnengett 
schaffen und das Sonnenlicht yergottern wollen, so wiirde er ihn 
nach dieser zu yergotternden Eigensehaft genannt haben, nicht 
aber nach der Kraft und Machf, welehe in diesem Namen zum 
Ausdruck gekommen ist. Wie aber im Laufe der Zeit die Licht- 
kraft ąueh bei den Semiten einen- gottlichen Cult erhielt, sehuf man 
dafiir keine neue Gottergestalt, sondern kniipfte diesen Cult an 
den bereits bestehenden Namen Baal an. Eine iihnliehe Bewandniss 
muss es auch mit den indoeuropaeischen' Gdttern gehabt haben, 
welehe uns die Uberlieferung ais Licht-, Meer-Erdgdtter darstellt. 
Ob man also auf Grund dieser Uiberlieferung, welehe bloss den 
Ausdruck der letzten Phase der indoeuropśiisehen Iteligions- 
entwiekelung enthalt, den nrspriinglichenSachyerhalt eruiren kann, 
hat obige Auseinandersetzung hinreiehend gezeigt, daher kann 
mich auch nicht der Yorwurf treffen, dass ich bei dem Yersuche 
den ursprunglichen Stand der Dinge zu erforschen diese Tradition 
nicht gehdrig wiirdige, welehe yon der ursprunglichen Religions- 
anschauung sich soweit entfernt hat. Urn so weniger kann mir 
ein solcher Vorwurf geraacht weraen yon Seiten derer, welehe 
selbst einen Theil der Uiberlieferung nicht benicksichtigt haben, 
da sie die so wichtige Erscheinung, welehe auf den ursprungli
chen Glauben das rechte Licht wirft, ganzlich ausser Aeht 
gelassen haben.

Ich glaube daher Gruud genug zu haben die Repraesen- 
tanten jener alteren Idee und Bezeichnung der Gottheit, namlich 
den Baal und die Freya zu Leitern bei meiner Untersuchung 
iiber die Bedeutung der klassisehen Gotternamen zu wiihlen und 
zuzusehen, ob sie uns nicht yerhelfen werden unter den iiber- 
lieferten Gotternamen der klassisehen Vólker solche zu finden, 
welchen dieselbe Idee, wie ihnen, zu Grunde liige.
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A p o l l o .

Weil sckou im Alterthume Apollo mit Baal identificiert 
wurde, so beginne ich mit der Untersuchung der Bedeutung die- 
se8 Namens. Man sollte glauben, dass diese Identificieruag die 
Herm Etymologen zu eiuer ahnlichen Deutung de< Naraens 
Apollo veranlus>t bat, indessen ist das nicht der Fali, denn wir 
sehen gauz andere Etymologien dieses Namens von ihnen gege- 
bea nnd zwar: O. Muller Dor. I. 301. will in Apollo 
eiaeu Abwender finden, indem er den Naraen von pellere her- 
leitet, wozu Hartung Religion und Mythologie der Griechen und 
Romer riehtig bemerkt, dass dieses im Griecbischen ndX/.siv lautet, 
mitbin der Gott JuiUwv oder irdMaę beissen musste; Welcker 
Griechisehe Religionslehre I. 460 (1857, denn die Ausgabe vom 
Jabre 1882 babę ich nieht eiusehen kónnen) und mit ibin Preller 
Griech. Mythologie 1860. S. 183 und Sehórnann Opusc I. 338 
fiihren den Namen auf dnei/.ito abwehren zuriiek und maeben, 
Apollo ebenfalis zum Abwehrer des Bdsen und Widrigen, withrend 
er doch im Zorne anch seiue verderblicken Pfeile auf das 
Heer der Danaer entsendet. L. v. Schroeder iu Kukns Zeitsehr. 
XXIX S. 193 glaubt den Sehliissel dieses sehwierigeu Namens 
in dem Yedischen Worte saparyenya „der z u verehreude“ von 
sapary verebren gefuuden zu haben, indem er meint „das a der 
ersten Sylbe vou Apollon gehe auf altes sa zurttck, das r sei 
zu ). gcworden und diesem /. das folgende j assimiliert. Am 
Scblusse des Wortes miisse eine Versttimmelung eingetreten sein, 
durch welehe das io oder jo des urspriingliehen Starames verlo- 
ren gegangen sei“. Also auch diese AMeitung enthalt Schwierig- 
keiten, welcbe aucb d-m Schroeder selb.st uieht entgieugen und 
seiner Deutung den Auspruch auf Wahrsckeinlichkeit benehmen, 
trutz dem die Idee sdb<t die oben angefulirten und die von den 
Alton iu dem Naraen erkuiinte Idee drroł/Aeov bei Weitem iiber- 
frifft. Ausserdem habe ich vou der eiusclililgigen Literatur nur 
noch die Abhandlung von Prellwitz in Bezzeubergers Beitragen
11. IX. „Die Gotternamen Apollo und Poseidou“ eingesehen.

Da keine von den uugefiikrteu Etymologien mich zufrieden- 
stellen kann, bringe ich Eolgendes vor: E< ist bei der Deutung 
des Namens Apollo v m d>m Beiunm. n Odkoę auszugehen Das 
Wort wird von den Alten verschieden gedeutet: Einige erklaren 
es durch verderblich; Andere uehmen es im grad entgegpn- 
gesetzten Siun:' heilend, Heihmd und leiten es demnach von 
oSlof, ooHm stark seiu ab. Sirabo XIV. 635 deutet das Wort 
durch ófiaarucó~ xat iruuovtxó<; tu yap ou).s'.v uyiaiveiv, Die Neueren
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geben (VJ.h/u auf, indem sie 0'>ho~ theils von der W z. sar, (sal) 
schiitzen, htiten, heilen, nithren, theils, wie Corssen Aussprache 
1, 485 vou der Wurzel sar stark spin, ableitem Vgl. Van. 1026. 
u. 1028, wo die einschliigige Literatur yerzeichuot ist. — Dass 
der Begriff von „heil, gesund“ der der Starko ist, zeigt das 
lat. Validus, welches von yalere stark seiu kommt, das deut- 
sehe gesund, welches mit germ. Sunt, Stiirke zusammenliiingt, 
das deutsche heil, welches mit dem hebr. hail, Kraft zu- 
saramenfilllt u. d. gl.,' daher ist das Wort ; sammt. von
ot>},stv, stark sein "(wovon noeh der Imperativ aiiks erhalten ist), 
nieht zu trennen (und mit dem Hebr. ul stark sein gowiss yerwandt), 
uud bedeutet den Starken, Miiehtigen, Gewaltigen (Passow. W.). 
Auf diese Weise ist es der Bedeutung nach mit Baal. der Star
kę, Miichtige identisch und begriindet die Identifu-ieiungr beider 
Gdtter. Bedeutet nun Uuhoę dasselbe wie Baal, so mass um so 
mehr der Name des mit Baal identificierten Apollo dieselbe Be- 
deutung liaben; es handelt sieli nun nur um die Auffindung eiuer 
entspreehenden Wurzel. Da Baal neben IL-rr aurli „Gott“ hedeu- 
tet, und im Arabischen das Wort el(un) dieselbe Bedeutung Le- 
sitzt, ais Nebenform yon al, e*l, alah Gott, so mochte man in 
Apellon, dessen semitischen- Ursprung Ilartung Relig. und Myth. 
dpr Griechen fiir sicher hiilt, dieses Wort elan, Gott, erken- 
nen und den ersten Theil des Namens: ap entwcder fiir eine 
Verstarkungspartikel erklaren, etwa wie das griech. «-t« in 
dn-ua-aipto (Van. 85) und das ap im Arabischen (ygl. Zenker 
Dietionaire turc-arab-persan 1866) oder das semitische a ba 
Vater, unuehmen, so dass Apollo Gott-Vater śihnlich gebildet 
wilre, wie Maspiter oder Jupiter, und nach Einigen aucli 
der Name Abraham Vater der Menge. (ygl. Gesenius Hebr. 
aram. Worterb. 1890).

Beide Deutungen sind gdnz sacbgemass und probabel, 
gleichwohl kann man mit ihnen nicht Vorlieb nehmen, wei 1 sie 
die Form Ilaplun (von Anderen auch Aplun gelesen) nicht erklii- 
ren. Wir mussen daher falls diese' Lesart richtig ist und eine 
im Volksmunde iibliche Form uns aufbewahrt bat, yon dem 
Worte elun, Gott, absehen und auf Grund des anderen Beina- 
mens Balenus au Baal oder Bel denken. Die Anfangssylbe a kann 
man ais aus dem Artikel entstanden auffassen, welcher dem Na- 
men Baal ais Sonnen und Himmelsgotte yorgesetzt wurde (ygl. 
Jiirsfs Hebr. chald. Worterb.) und wie auch Zeus schlechthin 
ó lieóę hiess. Der Artikel dem Nainen fortwiihrend yorgesetzt, 
wuchs mit der Zeit mit demselben zusammen, so dass die Form 
Habelun und daraus Hapelun oder in schiirferer Aussprache Ha-
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pellun wurde. Es ist ubrigens zu yergleichen ^*5?. dick, stark s.
yulg. Hebal Geson. Wiirterb. 621. Im Lanie der Zeit ging 

der spiritus asper im Volksmunde hie und da verloren uud so 
eii taiui die Form Apcilun oder in griachischer Form Apellou, 
ncben welcher es auch eine F'orm Apeillou geben konute, ent- 
spreeliend dem hebrilischen beyl ,  stark seiD.

Dass das e sieli in o verwandeln konute, ist begreittich und 
b.drell des Wandels des b in p ist d..s skr. pala maritus zu 
yergleichen, welehes die Etymnlogen mit dem Baal zusammen- 
stelleu, dem auch die Bedeutung „maritus" zukommt. Das aber 
das p ans b entsiindcn, beweist die uoch erhaltene Form '.IJs/.uk, 
welche ein Beinam- des Somiengottes Helios war, und nur an- 
ders ausliiuft, ais tzź/l<»v oder Ilabel-un, dieser Helios der Ly- 
bi- r, Babylonier, 1’lioenicier u. and. Dass Abelios und Apellou 
zusammengehiiren, liisst sieli freilich mit grosser Sieherheit nicht 
erweisen, ist aber hochst wahrscheinlich auf Grund desseu, dass 
Helios oder Abelios und />•'}/.!»; oder Apellou ais Sonnengótter 
verehrt wurden und dass sio gerade zu 2 Namen haben, welche 
aut gleiche oder ycrwandte Wurzeln zuriick gehen. Habc ich in 
O'j/.u>- die liebr. Wurzel ul stark sein erkannt, so werde ich 
nicht irren, weun ich den Namen II/.'.o; und Vtiho; auf die hebr. 
Wurzeln h a i l  Kraft, und ejl, ajal, ejal kriiftig sein zuriickfuhre, 
wiihrend Abelios und Apellun auf der W. bel — baal  beruhen. 
Aus hai l  wird leichter h a e l  und daraus hel oder h a l  ( ID.) 
ebenso aus ejl ein cel li/., ais ans wjas/.in; von u s, vas  auf- 
leuchten, wie es Curtius entstanden haben will, oder nach Pietet 
K. Z. IV. 347 von nsli u r e r e  oder sogar aus s v a r —s var
aT'a-nT's / .- t t>z ,  i t - j d / . - w - ę ,  d - i / . - t n - ę ,  r j - d / . - i o - C,

rjteti7 , nach Corssens Voraussetzung B. 386 ff., oder nach Tiek’s 
Deutuug (W 197) aus indoeur. sararja. svarja, Sonrie, skr. Surja 
Sonnc, Sonnengott. u. d. g., wozu Y.m. 948 Anm. 2 zu yerglei- 
chen ist. Dass die Namen des Sonngottes nicht nach der Wir- 
kung der Sonne geschafien sind, sonderu die Bedeutung der 
Miichtige, Herr oder Gott. hebr. el. alah, baal, bel enthalten, 
dttrfte nichts Paradoxes haben, und nur den Beweis abgeben, 
dass entweder der Begriff eiuer Gottheit schon bestand, ehe die 
Sonne yerehrt wurde, uud dass er dann beim Auf ommen der 
Lichtyerehrnng auf die Sonne ais G dth it nur angi-weudet uud 
angepasst wurde, oder dass wenn die Sonne den Anlass zur 
Bildung des Begriffes eiuer Gottheit gegeben, inan sieli diesen 
nicht nach einer einzigen Thiitigkcit der Sonne gebildet bat, 
solidem auf Grund der in ihr angcschauten Macht, indem 
mau eingeschen haben muss, dass die Sonne nicht bloss
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leuchtet, wie die Sterne, sondern auch erwiirmt, nicht bloss 
erwarmt, und so die Yegetation hervor spriessen und reifen 
lasst, sondern auch wie Feuer .dieseibe versengt, dass sie sich 
also nach einer einzigen Tbatigkeit nicht wiirdig bezeichnen 
lasst. Sind nun diese męine Ableitungen der Namen Apollo-(Juko: 
und 'Apiknę °Hhnę riehtig, so hatten wir auf dera klassisohen 
Boden zwei neue Vertreter jener Art der Gótterbezeichnung 
entdeckt, welche wir in Baal und Freya gesehen, und welcbe 
uns diese 2 Gottheiten voraussetzen liessen.

K  y b e 1 e.
Ob in dem Namen Kybele auch das semit. bel oder baal 

zu suchen sei, mit einem den Hauptbegriff verstiirkenden Wor- 
te im I. Theile des Namens etwa mit dem arab. kavi stark oder 
der indoeurop. Wz. ku stark sein (Van. 157), lasst sich nur ver- 
muthen.

P a l l a s .

Schreiten wir auf dem betretenen Wege der Analogie wei- 
ter fort, so werden wir noch andere Entdeckungen machen. Zu 
diesen gehórt vor Allem die Bedeutung des Namens Pallas, des- 
sen richtige Deutung fur die Herrn Et-ymologen gleichsam eine 
uneinnehmbare Festung bildete, węil sie den rechten Weg zu 
ihrer Eroberung nicht einzuschlagen wussten. Der Name Baal 
zeigt uns den Weg, auf dem wir uns ihrer bemachtigen d. h. 
den Namen riehtig deuten konnen. Wir brauehen nur dem Baal 
respectire der Baltis, Herrin, analog eine ahnliche Erscheinung 
nuf dem Boden Griechenlands anzunehmen und in dem Namen 
Pallas, Staram Pallad— das phoen. balad Herrin, das arab. ba- 
lat Gattin, auch das semit. Baltis, den Namen der Gemahlin 
des Baal, zu erkennen, um eine neue Walterin oder Herrin zu 
bekommen, welche besonders der Attiker ais eine himmlische 
llerrscherrin anbetete, und die seine Kriegsgottin uud Giittiu der 
Weisheit war, und ihn die 01ive pflanzeu, iiberhaupt den Acker 
bebauen lehrte u. d. gl. Das doppelte X verdankt wohl seine 
Entstehung einer scharferen Aussprache, wie dies Vanu. 450 
vora lat. pollere behanptet. Die Richtigkeit dieser Deutung he- 
stiitigt Ittevsia, die Machtige, der Beinahmc dieser Gottin, wel- 
chen ich fur eine Uibersetzung des Namens Pallas halte, dess-
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gleichen das lat. palatiurn oder pallatium, welehes den Sitz des 
Pallas oder Herrscherrs bedeutet, sei es auf den ganzen Hugel 
bezogen, sei es bloss mit Bezuguahme auf den Pallast, wie das 
gr. tu. ftadllsw. die Residenz des ftacdeuę bedeutet. Bei Van. 450 
wird ein verschollenes substantivum palas= lat. polu-s Ilerrseher 
von palere yorausgesetzt, wahrend der Name Pales zu der Wz. 
pa-1 huten, skr. pal, palaka Wiiehter, Huter unrichtig gestellt 
wird, (Yan 449) ebenso palatiurn, Corssen I. 136 leitet palatiurn 
von Wz. pa-1 schiitzen,geschiltzter Platz. — Welcker I. 316 deutet 
den Namen /7a/./«c ais Sehwingerin der Lanze 7iuUsev).

Aus der bisherigen Untersuehung hat man eine hinlangli- 
che Uiberzeigung gewonnen, dass diese Art der Gotterbenennung, 
welche bei den Babyloniern, Syriern u. a. Volkern Gang und 
Gebe war, d. i. „Herr u. Frau,“ auch bei den klassischen Vol- 
kern ublieh war, - und zwar sogar unter Gebrauch derselben 
Wurzel. Jetzt werden wir erfahren, dass diese Vólker auch an- 
ders lautende Ausdrucke zu diesem Zweeke in Anwendung 
brachten.

A t h e n a.
Um uns von der Gottin Pallas nicht zu trennen, bemerke ich 

dass der Klang ihres Beinamens Athena oder Athenaja uns die 
Ableitung dieses Wortes mit hebr. Adonaj, Herr, fórmlich aufdringt 
und es uns fur das Femininum davon halten lasst. Zwar stimmt 
hier nicht alles, aber die Verschiedenheit der dentalen Consonanten 
und der darauf folgenden Vocale glaubt man auf Rechnung ent- 
weder mundartlicher Verschiedenheit oder ausliindiseher Eut- 
Iehnung bringen zu kónnen. Es schweben einem auch die For- 
men tis<k und deus, Potidan und Poteidon, Z wj und Zfy vor, 
web-he den Unterschied zwischen Adonaj und Athenaja betreff 
des o und e ausgleichen wollen. Aber so sehr eine solche Ablei
tung verlockend ist, so ist sie doch nicht statthaft und adonaj 
kann mit Athena nur ais ein yerwandtes Wort yerglichen w erden, 
wahrend die Form Aithva vom hebr. stark und Form 'Afhqvii 
vom “riK direckt abzuleiten ist. Vgl. auch TĄJ? meine Starkę 
(Gesem W. 37 und 669).

Athene mochte nun auf Grund dieser Ableitung bedeuten: 
die Starkę, Machtige, die Herrin, wic adon und adonaj den 
Herrn, von adu stark sein, bedeutet. Wenn das hebr.
(Stm. "131! ) Herr, Herrscher und "13J Mann, eigentlich den
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Starken bedeutet, (vgl. Gesen. W. 144.) so konnte man anf 
Grund der Analogie aueh in dem ohald. hatana und tleni syr. 
hatno, vir, die Bedeutung stark vorausśetzen, in welehem Falle 
hatan ein aspirirtes atan oder aitan, stark, wiire, wnd die Wor- 
ter sieh zu einander so yerhalten mdehten, wio das gr. "Acdrję 
zu 'Atd^ę oder wie "Ukto- zu 7Iśkioę.

Wiire ein hatanrratan, stark, nachweisbar, so liesse sieh 
Athena damit und mit chald. hatana, vir, unter der Yoraussetzung 
dass Athanaja ans hatanaja entstanden sei. am besten zusammen- 
stellen. Die Verdriingung der Aspirata vom Anfang des Wortes 
hiitte ein Gegpnstiiek in dpiftóc (vgl. Van. 377); Hieher seheint 
aueh das gr. Volk. zu gehóren ais Collectivum zum syr,
hatno, vir, wie das slav. lud, Volk das Collectivum vom ver- 
sehollenen sing. Ind, Mensch, Mann, und vi rn german. Laut vir 
bildet.

Uibrigens braueben wir behuffs der Deutung des Namens 
nieht einmal so weit zu gehen und das Spmitische heranzuziehen, 
denn das Adjeetivum dft-upwi, jungfraulich, welches bei Van. 27. 
mit Athena zusammen behandelt ,wird, verbiirgt gewissermassen 
die Bedeutung Jungfrau und wohl aueh die Bedeutung Frau in 
dem Namen Athena Atirpd oder ’AHevu. Wenn ferner als^Femi- 
ninum von 'Afojuatot, athenisch, meist Arffi-, ’Ar~r/.r] gebraucht 
wird, so fuhrt uns dieses zum syr. atto mulier ursprucglieh 
wohl aueh „Frau“.

Es sind uns somit mehrere Winkę gegeben, dass wir in Athena 
die Bedeutung Frau, Herrin d. i. die Maehtige zu suchen haben, 
nieht aber die Bedeutung „die bliihende =; ’Avtlrjviq (vgl. Benfeyś 
Wurzellcx. I. 77. und Van. E. W. 27. und Curtius in Ii. Z. 5. 
153), aueh nieht die Bedeutung die Stossende, Sturmende von 
der Wz. «'V stossen, steehen vgl. Goebel. Hom 9. — und um so 
weniger die Bedeutung „die brennende von actł breunen, wie 
atffr/p die hóhere, feurige, heitere Luft!“ (vgl. Welcker Gr. 
Gótterl. I. 300.)

Wahrend die Wurzeln des Namens : Athenaja und des 
Semit. adonaj mit einender liloss \erwandt sind, ist die Identitat 
des Namens Adonis mit hebr. adon, Herr adonaj Gott iiber alle

A d o n i s .
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A i d o n e u s ,  H a d e s .
Auch der Name Aidoneus, Hades, gewohnlicb durch „der 

Unsiehtbare", von Anderen durch „der Wissende, Weise“ gedeutet, 
ist me i ner Meinnng naeh vom liebr. adonaj und Adon Herr nicht 
zu trennen, trotzdein diesem das i iu der ersteu Silbe fehlt.

Betreff der Ableitung des Wortes von der Wz. ed, sehen, 
muss zuerst bemerkt werden, dass diese Deutung der Gott- 
heit nicht stielihaltig ist, weil eiue solehe Bezeichnung etwas 
Unmogliches ist. Henn wenu uns uberliefert ist, dass dem 
Aidoneus oder Hades erst bei der Theilung der Weltberrschaft 
d. h. bei der Bildung des Góttersystems das Schattenreich zu- 
liel, so folgt daraus, dass dieser Gott vor jener Theilung der 
Weltherrschaft eine andere Maehtsphare besass, ais das Schat
tenreich, dass somit die Grundlage zur Benennung „der Unsicht- 
bare“ ursprunglich nicht vorhandeu war, und der Gott hat doch 
den urspriinglichen Nomen gegen e.inen neuen nicht umgetauscht. 
Man mochte daher logischer yerfahren. wenn mon in dem Bru- 
der des Zeus dieselbe Bedeutuug suchen mochte, welche dieser 
letztere besitzt, bei der ganz moglichen Voraussetzung, dass 
eine andere Cultgemeinde dieselbe Idee, welche in Zeus liegt, 
nur unter einem anderen Nameu ausgedriickt hat. und erst das 
spiitor aufgekornmene Gottersystem dieser Gottheit eine andere 
Kolie zuwies. Uibrigens passt. eine solehe Bezeichnung selbst 
auf den Gott des Schattenreiches nicht, wenn der Grieche 
glaubte, dass der Schattengott sein Reich verlassen und auf der 
Erdoberflache erschcinen kann, urn den Ilanb der Persephone 
vor Zeugen auszufuhren, und wrenn es einem Orpheus gestattet 
ist sich dem in der Uuterwelt tronendeu Gotte zu niihern und 
ihn zu sehen. Zuletzt konnte er nicht unsichtbar schlechthin 
heissen, da er ja auf jeden Fali wenigstens den Schatten der 
Verstorbenen sichtbur sein musste. Ich weiss nicht, ob gegen 
diese Ableitung nicht auch dieser Umstand hervorzuheben wiire, 
dass das a privativum mit dem spiritus asper nie vorkouimt, wah- 
rend die Form Hades ihn besitzt, was jedenfalls beim a priva- 
tivum auffallender wiire, ais in jedem anderen Falle. Dass auch. 
von Platons Ableitung des Naniens: der Wissende Weise abzu- 
sehen ist, braucht nicht erst bemerkt zu werden. Zur Zusam- 
meustellung des Narnens ’'/ltdrtę oder "Acórjz und d°r davon er- 
woiterten Form Aidoneus mit dem hebr. Adon und Adonaj d. i., 
der Starkę oder Herr, yeranlasst mich der in der Einleituug 
beriihrte Gesichtspunkt in Verbindung mit dem fast vblligen 
Gleichklang dieser Worter. Zwar fehlt dein Adonaj und Adon*
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Herr, ein Jota in der ersten Sylbe, aber dieses besitzt in der 
Ausspraehe auch der Name Hades oder Ades nicht.

Die Formen 'Aćdrję und Aidoneus siud die alteste-n, "Acdtj; 
oder "Ator)~ bildeu die Uibergaugsstnfe zu Adou, Adouaj uud 
Adonis. Die Grieehen besitzen alle drei Formen, wiihrend fiir 
den Begriff stark sein das Hebraische die Form adu, aufweist, 
und das Arabisehe die Formen ejd Starkę, Maebt, ejjid, stark, 
machtig, ajadet Kraftigung besitzt. Dass sowohl die hebraische, 
ais auch die arabischen Formen ais fast gleichlautende und 
gleichbedeutende aus derselben Quelle geflosseu sind, ist offen- 
bar, ebenso wie dies sicher ist, dass die hebraischen Formen 
"IflN und stark, fest, trotz des i nicht auseinaudergehalten
werden kdnuen, dessgleicken siud ' die Formen Adon uud Aido- 
neus fur id ‘Utisch zu betrachten, mag das i in adon erst mit 
der Zeit verloreu gegangeu sein oder mag das Wort sthon vou 
einem verbum gebildet worden sein. welches muudartlich sein 
„i" schou eiugebusst hatte. Urspiiiuglich durfie der Name Ajides 
und Ajidonens gelautet habeu, wie auch die arabischen Formen 
jotirt siud, bis das Jota ausfiel uud einen Hiatus bewirkte, der 
jt doeh bald ais dem Ohre unangeuehm in "Atrirp durch dasVer- 
stummeu und Sinken des i zum i adscriptum beseitigt wurde, 
in adou aber sieli ganzl cli verlor Gcuug ich glaube, dass Aido
neus uud Hades dieselbe Bedeiitung haben, wie ihre Beinamen 
Ilehóptnc und t<płhq/jnę (gewaltig), wclche Bedeiitung dem Be
gritf Herr, Herrscher, zu Gruude liegt. Augesichts desseu, dass 
das deutsche tauglieh, sammt taugen uud Tugend dieselbe Wur- 
zel hat, wie das siar. duli stark, also so viel bedeutet, ais zu 
etwas stark sein uud auch im Semitischen Kraft auf Tugend 
iibertragen wird vgl. Gesen. W. 520 ad jmU s. 262 
Kraft, Starkę, Braykeit, Tugend, kiinnte man auf Grund der 
indoeuropaischen Verwandschaft auch lur das lat. idouens tau- 
glieh die Bedeiitung „stark zu etwas" voraussetzen uud das Wort 
auf das arab. ejd Kraft, Maeht, zuriickfuhren, aus desseu ej ein 
langes „i“ entstehen, uud mit der Zeit (wegen der austossenden 
langeu Sylbe) verkiirzt werden konute. lu diesem Falle kouiite 
auch dieses Wort idoneus zur Deutung des Aidoneus rerwen- 
det werden. Die Deutung des mit Hades—Aidouens identischen 
Dis folgt unten. — Ich gehe zur Betrachtung des Namens

P o s e i d o n
iiber. Es giebt mehrere Etymologien dieses Namens. Pott (Etym. 
Forsch 1. 92 und VIII. 80 f.) deutet ihn durch: der Heranfln- 
tende {-nri=z7rpóę) oder Wogenherr; Fick K. Z. XXI. 465 ff.
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nimmt Letzteres an und vergleicht das skr. idds pati. Vanic. 445 
erkennt dariu ein ■ non herrschend und Id, schwelleu und dónkt 
s i eh fTorcddę ais aus norc-cd-aę entstanden: Schwallbeherrscher. 
Preller Gr. Myth. 2 A. S. 443 sagt: „Sein Ńame drlickt die 
fliissige Natur im weitesten Umfange aus. Die Wurzel ist die- 
selbe, wie in den Wortern nÓToę, 7coriĆa>, nora/iiię. Also die Macht 
des Fliissigen iiberhaupt." Welcker Gr. Gdtterb. I. 622 schreibt: 
Der Name bszeichnet nach grosser Wahrscheinlichkeit, von ndatt, 
Ttótoę, mni)v, das Wasser ais das Trinkbare. 11 — Dieselbe Auf- 
fassung findet sich bei Sehwenck und bei K. O. Miiller Proleg. 
I. 290. Es befolgen diese Ableitung auch Schol. K. 15, 188, 1 89. 
Cramer Anecd. Par. 4. 188 Ciem. Protr. S. 42 d. Grotefend Ar- 
chaol. Ztseh. 1851. S. 388 erklart n<nsiddcov ~  nęnęyuicM. — 
Sonne K. Z. X. 183 bringt vor: miot-, noac, - oti (Locativ) +  — 
Y‘(cov — dau)v (Wz. ga erzeugen) „der im Wasser, aus dem 
Wasser sich erzeugt, der aus dem Wasser hervorgcht“. — Euhn 
K. Z. I. 457 bringt die Ableitung: nnasc, noat-nort davan 
oder davat gebend" vor. - Ahrens Philol. XXIII. 1 ff. 193 ff. 
leitet diesen Namen vom alten nims, niacr (von w> trinken vgl. 
ninauiię skr. pa — tham (Wasser), pa-th is  (See) und von ddv,— 
8aę =  Ze>k ab und deutet ihn : Gott des Wassers. — Lassen 
lud. Alterthiimer 1.807 setzt aus der Ursprache ndacę nimę ais 
potis, mit dem femin. ni>rvca von pa, so dass Poseidon Beschiit- 
zer wiire. — Prellwitz in Bezzenb. Beitr. zur Kunde der iudogerm. 
Sprachen IX Bd. 327 billigt. Potts Ableitung von nori tu>t d. i. 
■Kpiic (== av. paiti) und die Zusaramenstellung des 2. Theiles rnit
otdfia fta/daayj .̂

Die angefiihrten Deutungen sind nicht haltbar, theils, weil 
sie eine unmogliche Idee voraussetzen, wie Z. B. „der Heran- 
fluthende", oder „der im Wasser sich er/.eugt“, theils weil ihnen 
die Stellung der Compositionsglieder widerspricht, wie dies sehon 
Prellwitz a. a. O. riehtig hervorgehoben hat, theils die Lange 
des Yocals c nach r, respective die des Diphthonges sc, was 
sehon Ahreus den betreffenden Deutung vorwirft, (obwohl auch 
seine Deutung diese Schwierigkeit nicht beseitigt, da der von 
ilnn vorausgesetzte Ausfall des j nach d keine Ersatzdehnuug 
zur Folgę haben koiinte).

Da nun keine v m den mir be’.annten Ety mol ogień dieses 
Worles mich zufriedenstellen kann, so mache ich folgenden 
Deutungsversueh.

Wie sehon das lange Jota, beziehungsweise d iv sc zeigt, 
bildet pot oder two den ersten Theil des Nameas, wahrend das 
sc das andere Wort anhebt. Dieses eidon oder eidas konnte vor

3



18

der Zusammensetzung d. i. ais ein einfaches Wort Aidon oder 
Aidas gelautet haben, in welchem Falle wir dasselbe Wort vor 
uns hatten, welches wir ais den Namen des Gottes der Unter
welt kennen gelerńt haben. Zwar finden wir einen Unterschied 
in der Aecentuirung dieser Ausdriicke, gleichwohl kann daranf 
kein grosses Gewicht gelegt werden, weil auch eine Form Ut»asutav 
(aolisch) und floTsiSow (thessaliseh) rorkommt. Wenn wir nua 
auch in diesem Namen einer Form Aidon begegneu, welche 
mit' Aidoneus dieselbe Wurzel hat, und wenn wir ansserdem 
horen, dass Aidoneus und Poseidon Briider sind. so konnen wir 
niełit anders ais an die IdentitSt der in diesen Gotternamen 
ausgedriickten Idee glauben. Ist dies wahr, dass sowohl der Gott 
der Unterwelt ais auch der Meeresgott seinen Namen von der- 
selben Wurzel ableitet, so hatten wir eine neue Bestatigmiu der 
Riehtigkeit meiner Ansicht, dass in den klassisehen Gotternamen 
eine ifńd dieselbe Idee stecke, wenn auch nnter einer anderen 
Form, und dass die Rollen, welche die Gdtter in der historischen 
Zelt hatten, sie erst dem Aufkommen des Gottersystems verdan- 
ken, wahrend sie Wordem ais Gottheiten von unbeschrit ik: r 
Machtsphare von den einzelnen Cultusgrmeinden verehrt w”rd'-n. 
Aber der Sachverhalt andert sich nicht. auch wenn Fi las und 
Eidon die ursprunglichen Gestalten dieser Worter sind, denn 
sie yerhalten sich zu den Formen Aidas und Aidon, wie das 
arab. ejd, Kraft, Macht, und ejjid adj. stark, kriiftig zu ajadet 
Kraftigung. welche, wie dies die von mir in der Einleitung vor- 
gefilhrten Erwagungen verlangen, zur Dentuug dieser Namen 
herangezogen und verglichen werden mussen, so dass wir in. 
Aidas und Eidas und ebenso in Aidoneus und Eidon den Star- 
ken oder Machtigen, den Herru oder Gott d. i. den Baal unter 
einer anderen Hiille, den Adonaj in einer sehr wenig abwei- 
chenden Form wieder finden. Ist die Bedeutung des 2-ten Wort- 
theiles richtig festgestellt, so kónnte man unter Zusanimenstel- 
lung des 1-ten Theiles pot mit skr. pathis See zwar einen an- 
gemessenen Namen Meergott bekommen, aber da ich nicht glau- 
be, dass die Griechen Gotter von beschrankter Machtsphare 
ursprilnglich geschaffen hatten, und da es uns iiberliefert ist, 
dass dem Poseidon erst bei der Theilung der Weltherrschaft die 
Regierung iiber die Unterwelt zufiel, so kbnnte ich eine solche 
Deutung: Wassergott nicht gelten lassen. Das Richtige treffen 
wir, wenn wir in dem 1-ten Bestandtheil des Naraeus das Ad- 
verbium pote (von dem verschollenen adjectir potus), kriiftig, 
stark, gewaltig erkennen, so dass Poteidon den sehr Machtigen, 
Starken oder Grossherrn bedeuten diirfte.
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In dem Namen Poseidons Gemahlin Eldo&4ą bil<|ęt den 
Cistcu Bestandlhell dasselbe Wort, welches in Poseidon den 
Ha ptbegriff ausmacht, und zwar ais Adverbium mit der Be- 
sbnnnung den Hauptbegriff zu verstarken.

N e p t u n u  s.
Uiber die Bedeutung des Namens Neptunus herrscbt schon 

eine grossere Einmuthigkeit, Corssen I. 423 sna:* na-p-ti Fluth- 
macher, Ne-p-t-unus fluthschaffender Gott. — Fick Worterb. 110 
nap (von sna?) nass seiu: Neptunus, nimbus? — Klotz Warterb. 
s. v.: etruskisch Nithuns, Nbf Neptumnus, Grater inscr. wie 
w.zT.i/iswę, jedenfails verwandt mit wrmu, vdo), vsóao/xat. S. Do- 
derlein 6. 234. Preller 503 nimmt die Etymologie von Schoman 
zu Cie. N. D. II. 26 auf: Fur ein Digamma in den Wórtern 
nare, vu(u, via> zeugen die Formen vaóco, das Futur. vs’joofiai oder 
wjamfiai und nad;, navis. Also ware Neritunus, Nectunus, Nep 
tunus nicht unglaublich und der Name gleiehes Stammes mit 
dem grieeh. Xypeóę”. — Grassraann K. Z. XVI. sagt: die Ablei- 
turig aus der Wurzel nabh (Vindischmann Curt. Grundz. 402, 
Spiegel d. Zeitschzift. XIII. 371) scheint nur gesiehert. Die \Vz. 
nabh bedeutet hervortreten, hervorquellen. Aus ihr stammt na- 
bhanas der Quell, nabhas Gewólk, Dunst, Luftraum, vi<paę lat. 
nnbes. Das zend. napta, feucht, zeigt uns den Uibergang... Es 
ist also Neptunus ais der Gott des feuehten Elementes, des 
Wassers, der Quellen, des Gewolkes, benannt."

Was die Deutung „fluthschaffender Gott“ anbelangt, so ist 
zu bemerken, dass man in diesem Namen den Begriff „Gott“ 
vermisst, und dass dese Idee zu allgemein ist, ais dass sie auf 
einen Meeresgott passen konnte. Fluthensehaffend sind doch 
auch die Windę und Stiirme, zu denen die Romer ebenfalls be- 
teten, und denen sie Spenden oder auch blutige Opfer in die 
Fluthen verst*nkten, folgleic-h hatte man nicht wissen konneu, 
welcher Fiuthenmacher damit gemeint sei: der Meeresgott oder 
ein Windgott? (vgl. Preller R. M. 293). Ausser diesen Schwie- 
rigkeiten ist noc.h hervorzuheben, dass dieser Begriff sieh zur 
Bezeichuuno: einer Gottheit auch schnii \vegcn der Beschriiukt- 
heit des der Gottheit zugemutheten und zugetheilten Wirkdu^s- 
kreises gauz und gar nicht eignet Wenu er Fiuthenmacher ist. 
so muss er doch wenigstens auch Fluthendiller sein, wcnn nicht 
auch noch etwas mehr. Ist er ja doch nach Preller R. Myt hol. 
504: babi d-r wilde, gewaltige, trotzige, wie ihn die Dichter
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gerne schildern, bald der beruhigende, wie er in den Hafen an 
der Seite der Tranquilitas, der griechischen Galene, und der 
sanften Windę verehrt wurde“. Somit kann eine solche Unge- 
raumtheit dem Cultgriinder nicht in die Sehuhe gesehoben wer- 
den, dass er den Meergott nur nach einer einzigen Thatigkeit 
genannt hatte und noch dazu nach jener, welehe eine andere 
ihm ebenfalls zugeschriebene, niimlieh das Fluthenstillen, aus- 
schliesst. — Nicht einmal eine Bezeiehnung ais Wassererzeuger 
wiire moglich, weil Neptun in diesem Falle auch ein Flussgott 
sein miisste, was der Uiberlieferung widerstreitet.

Auch die iibrigen Etymologien haben keine Uiberzeugungs- 
kraft; die relativ beste wiire noch die .Deutung: Gott des Was- 
sers oder des Meeres, welehe moglich wiire, wenn man in dem 
Namen ein zusammengesetztes Wort erkenut, dessen einen Be- 
standtheil der Begriff Herr oder Gott bilden mochte, und den 
anderen ein Ausdruck fur Wasser, und zwar das skr. nepa Wasser 
(hebr. nebe hervorsprudeln, quellen) und das semitische adon 
Herr. Aus dieser nrsprtinglichen Gestalt nep -j- adon konnte 
nepedon und nach dein Ausfall des e und der Verwandlung des 
d in f die Form Neptun und Neptun geworden sein. Obwohl aber 
diese Deutung relativ die beste ist, so kann man- doch an der- 
selben nicht festhalten, weil ihr dieselbe Schwierigkeit sieh ent- 
gegenstellt, wie der des Namens Pose:don, wie ich das sehon 
oben hervorgehoben habe. Daher thut man besser, wenn man, 
von der Yoraussetzung ausgehend, dass Neptun bei der betreffen- 
den Cultusgemeinde urspriinglich dieselbe Stellung einnahm, wie 
Zeus bei seiner, den Namen desselben auf diese Art deutet, 
dass man in demselben das Skr. patis, das lat. potis, das arab. 
pet Herr und „ne“ eine Verstarkungspartikel erkennt, etwa das 
griech. vai lat. ne oder vielleicht vś<k  neu, da die Begriffe jung 
und stark sich beruhreu, auf derselben Grundvorstellung beruhen 
vgl. vea\-ł]c jung, kraftig, kraftig (Jakob. W.)

Bis jetzt habe ich m r angelegen sein lassen diese Gótter- 
namen zusaramenzustellen, in welchen der semitische Baal und 
adon, adonaj zu erkeuueu sind. Jetzt soli te an den dritten Bru- 
der, den Zeus die Reihe kominen, da jedoch die Deutung dieses 
Namens die grossten Schwierigkeiten bietet, so will ich ihu vor 
der Haud bei Seite lassen und den Namen

M a r s

zu deuten yersuchen, weil ich keine von den mir bekannten 
Deutungen billigen kann, Sehen wir denselb' n zu.
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Wenn Benfey Wurzellexikon II. 26 den Kamen von man, 
denken, ableitet, so begreift man leicht, dass er uns damit das 
wahre Wesen der Gottheit nieht enthiillt. Es ware das eine 
Eigenschaft, welehe nieht bloss die iibrigen Gótter besitzen, 
sondern auch die Menscheu; und in der Uiberlieferung ist es 
nieht ausgepragt, dass Mars diese Eige.nsehaft ausschliesslich 
oder wenigstens in einem hóheren Grade, ais die. iibrigen Gótter 
besessen hątte. Aueh M. Muller. Vorles. II. 354 hat mit seiner 
Ableitung von mar, zermalmen, tódten, nieht das Riehtige ge- 
troffen, ebenso aueh nieht Heffcer (Relig. d. Gr. und Romer S. 
434), der den Namen Mars, mort, martus, mors, marceo zusam- 
menstellt und die Bedeutung dafiir „der Yernichtende" annimmt. 
Denn einer solchen Deutung widersprechen die Beinamen dieses 
Gottes: Custos, Onservator, Amicus, Consentiens und seine 
Rolle ais Befrucbter uud Beschiitzer des Aecker (vgl. Preller, 
Rom. Myth. 301).

Der Ableitung des Corssen iiber Ausspraehe I. 406, des 
Van. Lat. Gr. Et. W. 716, des Grassmann K. Z. XVI. von mar, 
glanzen „glanzschaffender oder glanzbringender Gott“ stehen 
dieselben Schwierigkeiten im Wege, welehe ich beziiglieh des 
Apollo und Helios hervorgehoben habe. — Lesen wir L. Meyers 
K. Z. Y. 387 yorgebraehte Etymologie: vielleicht zu Skr. marsh 
benetzen, befeuehten, erzeugen; varsh stark sein. Also vielleicht 
urspriinglich ein Gott des Sturmes und identisch mit skr. marut,” 
welehe Vermuthung aueh Kuhn in Haupfs Zeitschrift V. 491 
ausgesproehen hat, so drangt sieh uns die Frage auf, wie ein 
Sturmgott hatte Beschutzer der Aecker werden kónnen?— Har- 
tungs Meinung (Relig. d. Romer II. 158), dass die Formen Mar- 
mar, Mamers und Mavors desselben Stammes seien, wie lat. 
arma, gr. 9jp(oę, skr. warayami (schiitze) und Mars Mavors zu- 
sammeugezogen sei, hat schon Corssen K. Z. II. ff. riehtig ver- 
worfen und ebenso die Ableitung des Pott (1. 12): Mavors: qui 
raares vertit i. d. hostes fugat und spater eine andere Ableitung: 
Mavors der mannsehutzende von der skr. Wurzel „war“ bedecken 
und Ma-mers Menschenmorder entsehieden widerlegt: ebenso be- 
kampt er siegreich Mommsens Ableitung (D Uuterital. Dialecte 
276) von einem unerklarten M und avortere und die vou Schmidt 
(Berliner Jahrbiicher 35. 1834 vom skr. maha (grosa) und war 
(schiitzen) „grosser Schiitzer". — Aber obgleich er es so gut 
verstauden bat zu lehron, dass man sich bei der Ableitung des 
Namen> an lat. mas, maris Mann zu halten hat, welehe Lehre 
Preller R. Myth. 196 auch beherzigt, so ist seine Deutung dieses 
Nameus doch vcrfehlt. Sie lautet folgender massen: Die Bedeu-
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tung von mas: Manii, erzcugendor geht mm also in den Gotter- 
naraeu liber, wird aber dun-h Composition, Bedupluaiiuu uud 
A i I i x \ersthiedenartig ausgepriigt. So giebt das Compositom 
Maspiter den Siun Manu-Vater oder erzeugcnder at• r. Die re- 
dupiicirte Form Marmar, Mamers enthalt den Begriff vou mas 
intensir verstarkt: der sehr erzeugeude. Dureh das Ileraulreteu 
des Suflixes an den Staram mas wird, wie oben gezeigt, die 
Fersdnliehkeit des Gottes ais solehe bestimmter bezeiehnet und 
Mars heisst also der miinnliehe oder der zeugeudc Gett. Die 
Formen Mavors und Mamers liaben sowohl die iutensire Yer- 
starkung des Begriffes von mas dureh die Heduplieation ais die 
Bezeiehnung der bestimmten Persdnlichkeit dureh das i — Suffi\ 
au sieli, bezeichuen also den sehr mannliehen oder sehr zou- 
geuden Gott:‘.

Das Irrthiimliehe dieser Deutung liegt darin, dass Corsseu, 
wie dies sehou Grassraanu K. Z. XVI. richtig henorgehoben 
hat, den Begriff des Wortes mas irrig erfasst hat, denu der 
Begriff des Erzeugens liisst sieh nirgends naehweisen. — So 
besitzt nun keine von den angefiihrten neueren Etyinologien die 
hinlungliebe Uiberzeugungskraft, und iiberhohlt keine die vor 
mehr ais zwei Tausend Jahren gegebenen Deutungen dieses 
Namens vgl. Gic. Nat. Deor. II. 28 qui magna yerteret Mavors. 
Cedrenus (Corp. Byz. Nieb. I. S. 295 21 'On rov Maur z u. ni l ’o>- 
uaine iw/itsu ixu/.ouv nlnuzl tłdvnTnv... Yarro (L. L. Vr. §. 73 ed. 
O. Mueli.) Mars ab eo, qui inaribus in Delio praestet...

Will man die iiusserst schwierige Frage geniigend losen, 
so ist das meiner Meinung uaeh nur mit IIi 1 t'e unseres erprob- 
ten Fiihrers, des Namens Bali, Herr. Ehemann, Gott muglieh, 
zu dem wir aueh in diesem Fali uusere Zuflucht nehmen wol- 
len. Er lehrt uns namlieh, dass die Begriffe Gott, łlerr und 
Ehemann sieh decken und auf Starkę beruhen, wie aueh das 
aram. Ile.r zu stark, fest sein, gehort (Gesen. 490) und 
K ń p m Herr von Kupo; Starkę nicht getrennt werden darł’. Da 
anderseits aueh das hebr. "r.r. (geber) mas, maritus, eigentlieh 
den Starken bedeutet. so eonstatiren wir, dass im semitischeu 
die Begriffe Gott, Herr, Ehemann und Mann auf derselben 
Vorstellung beruhen, weleher Erscheinung wir aueh im Sauseri- 
tisehen begegnen, wo sogar ein uud derselbe Ausdruck namlieh 
burusha die Bedeutungcn: lFir.  Ehemann, iManti und ausserdem 
aueh die Bedeutung Menseh und Diener umfasst. Diese Thal- 
saehe bereehtigt uns dalier aueh im lat. mas Mann uud in dem 
dureń abgeleiteten maritus Ehemann tbenfalls die Bedeutung der 
Starkę, Miichtige yorauszusetzen und auf Grund obiger Ilesultate
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sogar mit dem aram. marea Herr zu identificieren — gegeh 
Benfey Wurzell. II. 36, gegfen C. E. 101, 313, gegen B. Gl. 242 
b, gegen L. Meyer K. Z. V. 387, gegen Weber K. Z. V. 234 
XVI. 238, gegen P. W. V. 589, gegen Van. E. W. 667.

Hat nun mas, Mann die Bedeutung „der Starkę, Machtige11 

und sieht raan daneben den gleichlantenden Namen Mas, so 
werden wir dadurch unwillkiirlich darauf aufmerksam gemacht, 
dass hier eiu analoger Fali statlfindet, wie auf dem semitisehen 
Boden, wo es nebon dem Worte baal Mann auch eińen Baal in 
der Bedeutung Gott d. i. Herr der Welt giebt, und auf Grund 
dieser analogen Erscheinung fiihlt raan sieh yeranlasst auch 
eine analoge Deutung des Namens Mas yorzunehmen, d. i. in 
Mas niiht die einzig tiberlieferte Bedeutuug Mann zu erkennen, 
sonderu die schon im Alterlhume vergessene Bedeutung „Herr, 
Herr der Welt oder Gott“, welche in dem Namen Baal sich 
noeh erhalten hat, ins Leben zu rufeu und das wahre Wesen des 
Gottes Mas oder Mars aufzubellen. Er igt nun fiir seine Cult-* 
gemeinde bis auf die anderś laufeude Halle urspriinglich ganz 
dasselbe, was Baal fur die seinige: er ist der Weltherr, bis er 
sich mit dem aufgekommenen Gottersystem eine beschriinktere 
Rolle gefallen lassen musste. , ,;i‘

Was nun die Formen dieses Namens anbelangt, so habe 
ich die Form mas, maris schon oben mit hebr. NltJ sfark sein 
zusammensestellt; die Form Mars dagegen congruirt ganzlich 
mit hebr. mars oder marz kraftig, stark und der Stamm 
Mart erinnert a'n das. arab. marth posse. Die Formen Marmar 
und Mamers statt Marmers, ebenso Mayors fiir Marmors driicken 
den Begriff der Starkę intensiyer aus: der sehr Starkę, der sebr 
Machtige. — Da, wie schon oben heryorgehoben und festgestellt 
wurde, die Begriffe Herr, Mann und Mensch auf derselben 
Grundyorstellung der Starkę, Machtige Gewaltige basieren, 
wozu ich noch das gr. atty.o- ais Adjectirum kriiftig und 
ais Substantiyum mit der Bedeutung der Mensch ais Beleg an- 
fiihre, so wird man nicht irren, wenn man ausser dem chald. 
marę, mara. Herr, dem syr. morę, moro, dcm arab. murun Herr 
noch folgende Worter mit dem Namen Mars yergleicht: mehr. 
mard mas, zig. maru homo, altpers. martya (skr. martya), zend. 
maret, phlv. merd homo, pers. merd, murd vir, kur. mar homo, 
maritus, skr. marja Mann, und ausserdem noch pers. merdi 
virtus.

Wer an der Richtigkeit der yorgebrachten Deutung noch 
zweifeln sollte, der mogę auch noch die Beinamen des Mars, 
welche denselben nur deuten und so das Yerstandniss seiner
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Bedeutuftg zu bewahren die Bestimmung haben, vergleichen und 
untersuchem Der eine von ihnen Cerfus, gewohulch mit lat. 
eerus zusammengestellt, und falschlieh ais scbHff>mder Gott ge- 
deutet, wird von Corssen seharfsinnig auf skr. ęardtia stark, 
subst. Held, Wz. ęardh stark sein zuriickgefuhrt, dessen d h in 
der Mitte des Wortes Cerfus zu f  geworden ist. Auch der Bei- 
ftame Krapurio oder Grabuvio deutet Corssen uicht minder 
seharfsinnig ais stark, indem er es mit gr. Kpurtvóę, Kapmttcpóę 
schnell und altsl. Krepuku (Kptuujrt) stark und kreposti Starkę, 
krepiti starken, yergleicht und dafiir die Bedeutung stark yindi- 
ciert, vgl. skr. krpa Herrscher. — Also wareu diese Beinamen 
wirkiieh nur Dentungen des Namens Mars Herr, wie dies aueh 
der dritte Beiname Hurio zu bestatigen seheint, indem er dem 
Worte uru, Herr entsprechen diirfte. Der Beiname Gradiyus, 
welehes fruher ais der schreiteude uuriehtig gedeutet wurde, 
hat schon von Weissenborn ad Liy. 1, 20, 4 eine riehtige Be- 
handlung erfahren, dessgleichen von Klotz W. s. y., welehe da- 
rin den gravis deus vermuthen. Vgl, Yan. E. W. B58 gravidivus 
X grav-divus, gra divus der gewaltige, furchtbare Gott. -  ieh 
móchte jedoeh den ersten Bestaudih il des Namens ais Adver- 
bium aufl'assen.

Noeh mehr bestarkt mich in dieser Auffassung der Bedeu
tung des Namens Mars der Name der Gattin dieses Gottes: 
Nerie. Dieses Wort wird von Mommsen von vsi)pu abgeleitet, 
wabrend Lyd. de mens. 4. 42 schreibt: uypwy yao rj uudpstu. 
itJTi xai vip(ovar robę dudpeiouę ol l'uftevoi x(j/.i)bacv.

Ebel K. Z. 307 nennt das eine Ahnung der einzig riehti- 
gen Deutuug, denn nerio und nero sind, wie er ganz' riehtig 
hemerkt, niebts ais Ableitungen von skr. nar (nr) r r  griei h. «V//,o, 
welche Meinung sehon Pott Etym. Forschungen I. 106 ausge- 
sproehen hat. Aueh Preller. R. Myth. 302 theilt diese Meinung, 
dessgleichen Bopp. Gl. 210, Curtius E. 807 ff. Diiutzer K. Z. 
XV. 62 ff. Windisch. K. Z. XXI 123. Van. Et. W. 52. Aufrecht 
und Kirchhoff Umbr. Sprachdenkraaler 2, 157, Corssen I. 471 
und II. 25. — Wenn aber Corssen 471 sagt „Wie die Eigen- 
schaften der Gottheiten uberall zu Nebengottheiten ausgepriigt 
werden, die dann ais Diener, Dienerinnen, Kinder oder Gattinen 
der Hauptgottheiten auftreten, so geschah es mit Herie Junonis 
und Neria Martis“, so ist dem gegenuber hervorzuheben, dass 
es logisch richtiger erscheint anzunehmen, dass die Gattin eines 
Gottes dasselbe Wesen ausdrucke, ais ihr Gemahl, und diese 
Theorie findet auch ihre Bestatigung gerade in dem Namen 
Nerie denn wie der Name Mars nach obiger Auseinandersetzung
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nicbts anderes bedeuten kann. ais der Maehtige, in dem Sinne 
von Mann Herr, so stimmt damit Corssens Ableitung des Na- 
mens Nerie von ner—o „stark“ vortrefflieh uberein, nurdassdie- 
ses ^die Starkę' schon eine speeiellere Anwendung erfahren bat, 
und ebenso wie Mars den Henn, so Nerie die Frau bedeutet. 
Vgl. das skr. nara a king, man.

A r e s .

Ist nun die Etymologie des Namens Mars und seiner Ge- 
mahlin Nerie festgestellt, so kommt sie aueh seinem Kriegs- 
collegen Ares zu gute, da man im Alterthume nieht ohne Grund 
den Mars mit Ares identifieiert hat. Die Voraussetzung, dass 
ihre Namen identisch sind, bewiihrt sich aufs beste durch das 
im Hebniischen vorkommende Wort areiz: ais Adjeetivum nacb 
Gesenius Wórterb. mit der Bedeutung eigentlich schreckend, 
daher gewaltig 2) im ublen Sinne gewaltthatig und ais Substan- 
tiv: Tyrann, Alleinherrscher, also mit einer Bedeutung, welche 
mit „Herr“ eins ist, wie dies durch die deutschen Ausdriicke 
Herr und Herrscher, durch das skr. nara Kónig und Mann und 
durch das hebraische baal Herr und Kónig bewiesen wird. Folg- 
lich haben wir in dem Namen "Apyę, aol. 'Apeóę (o =  i) das 
hebr. areiz mit Leib und Seele vor uns und zugleich abermals 
ein Gegenstiick zum Gotte Baal Herr, Herrscher der Welt, oder 
Gott, wie auch das skr. devi regina und dea bedeutet.

Das rj und im Aeolischen das eo entsprieht. dem hebr. areiz 
yollkommen, der Endconsonant wird sowohl ais „z“ ais auch ais „s“ 
ausgesprochen, und der Vocativ zeigt den Stamm. Aus dem Grie- 
chischen sind hier zu vergleichen dpi sehr, d. i. stark, (vgl. valde, 
adverbium von validus) und der Comparativ dpsicov besser d. i. 
stłirker, Superl. dpiarnę und uprc valde, upsrfj Tugend, weil die 
Bedeutung dieses Wortes, wie schon oben heiworgehoben wurde, 
die der Starkę ist, dprjntę sehrecklich d. i. gewaltig, dparjv mann- 
lich, welches von "Apsę abgeleitet ist und das zend, arshan 
Mann.

Naehdem wir eine solche Deutung des Namens erzielt 
haben, diirfte jetzt niemand an den bisher iiblichen Ableitungen 
liinger festbalten. Diese sind: Hartung, Religion und Myth. d. 
Gr. und Romer 172 "Apr^ =  "Aprjz von uipsiv: Erbeuter, Riiu- 
ber des Lebens. (Nur weiss man nicht, wo diese Bedeutung 
„des Lebens“ stecke'?) Grimm, Gesch. d. d. Spr. 508, 612 und 
Myth. 184, wo Ares an den deutsch. angels. Kriegsgott Eor, Er,

4
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Kar angekńiipft wird. Yan. Et. W. 45 unter der Wurzel ar, errei- 
chen, treffen — auch im feindlichen Sinne. skr. ar auf Jemand 
oder Etwas stossen, rerletzen: Gott des Krieges und des wilden 
Schlachtgetiimmels, das Symbol der ungestiimea, rohen Tapfer- 
keit, nur Krieg und Blutvergiessen liebend. — Leo Meyer, Be- 
merkungen S. 45 kniipft *Apiję, spi? an skr. ar—is Feind und 
die feindliche Bedeutung der Wz. ar treffen, an, Curt. Et. 318. 
(Wodureh also von einem gemeinen irdisehen Riiuber oder Sol- 
daten untersehieden ?) Preller, Gr. Myth. I. 251. „Eiue besondere 
Persónlichkeit fur die Eigenschaften, welche bei Zeus, bei der 
Hera und Athena durch die Praedieate apseoę, dpsia ausgedruckt 
werden. Ares... ais Bild des dureh Sturm und Ungewitter auf- 
geregten Himmels". — Welcker, Gr. Gotterl. I. 415. Der thraki- 
sche Ares war so wie der sabinische Mars (Schwenck Myth. 4, 
2i6) und der von den Arwalen in Rom yerebrte (Marini XLI. 
S. 600 ff.) ...Armenisch Arew, Arem, Arek, Aiekak oder Arusiak, 
Sonne, Bodenstedt, die Volker des Kaukasus. S. 154. Ares und 
Baal =  Tholad Sonne, Hamaker Diatr. in mon. Pun. — Butt- 
mann zu Ideler Urspr. der Sternnamen S. 33: Fapr^.

Q u i r  i n u s

wird von Pott, Etym. Forsch. 2. Aufl. II. i, 5, 379 ff. und von 
Preller, Rom. Myth. 2. Aufl. S. 326 vom sabinischen Worte 
ąuiris oder euris, die Lanze deriviert, was jedoeh Lange Rom. 
Alterth. 1, 70, und Curtius Gr. Etym. anfechten, dessgleichen 
Corssen. Auspr. II. 357, der mit Schwegler Rom. Gesch. I. 494 f. 
Anm. sowohl den Quirinus ais aiu-h die Quirites mit dem Namen 
der Stadt Cures in Yerbindung setzt und ais „der (die) von 
Cures“ deutet, wobei er das Wort deus bei dem Namen Quirinus 
erganzt wissen will. Da jedoeh ein solcher Name, allein ge- 
braucht, zu allgemein wśire, da man darunter ohne den Zti- 
satz: deus auch einen Menschen von Cures oder auch noeh 
manches andere verstehen konnte, so empfiehlt sich diese Deu- 
tung weniger, und man ist auf Grund der Thatsache, dass Qui- 
rinus im Alterthume mit Mars identificiert wurde, vielmehr ge- 
neigt bei der Deutung des Namens an griech. xolpavoę, xóptoę, 
tupot; Macht, Gewalt, skr. guras Held, gurata fortitudo, zend. 
gura, stark, zu denken und auch das hebr. gwir Herr zu beriick- 
sichtigen, welches sich zu Quirinus iihnlieh wie lat. divus zu 
diyinus verhalten diirfte.
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An die sogeuannten Kriegsgotter reiht sich am besten 
die Gottin

M i n e r  v a
an, welche ebenfalls ais Kriegsgottin rerehrt wurde. Mit der 
Deutung ihres Namens haben sich raeines Wissens folgende 
Gelehrten beschiiftigt. Curtius Gr. Etym. 291. Wz. /tsv, /mv, 
lat mau-eo, me-mini. Corssen. Auspr. II. 190 Wz. man-—denken, 
glauben, meinen, und S. 268 „die geistbegabte Gottin". Grass- 
mann K. Z. XVI. 97, 12. Pott. K. Z. VI. 112 „Minerva rergleicht 
sieh mit skr. manasrin.. Im Femin. manasvini a virtuose wife. 
Eigentlich bedeutet es geistbegabt". Max Muller Vor!es. II. 536 f. 
„im Namen Minerra wohl eine Erinnernng an die in Matuta aus- 
gedriiekte Idee und selbst in promenervare liisst sich ein Uber- 
rest der ursprunglichen Bedeutung des Erweckens vermuthen“. 
Vgl. auch Schómann ad Cic. n. d. von men (mens, memini, 
/j£voc) =  die Verstandige, Denkende, (auch Klotz W. s. v. mens, 
memini). — Anders Cicero n. d. 1. e. „Minerra quae vel minueret 
vel minaretur" ; Arnob. 3, 122: Minerra quasi Meminerra; Paul. 
D. p. 123: Minerra, quod bene moneat. — Fick W. S. 166 ma- 
nas n. Muth, Sinn ron man... lat. in Minerra rgl. skr. manas — 
rant Sinnbegabt, Gótterbeiwort. Preller. Myth. 25S: auf den 
Stamm man zuruckzufuhren, zu welchem auch die Worter mens, 
memini, //Junę, skr. manas gehoren, so dass die Grundbedeutung 
auf eine gottliche Macht des Verstand>-s, des sinnigen Denkens 
und Erfindens hinweist. — Van. Et. W. 668 Minerra, die geist
begabte Gottin der Weisheit.

Ich will mich aus okonomischen Riicksichten auf eine ein- 
gehende Kritik des oben Vorgebrachten nicht einlassen, sondern 
bemerke nur im allgemeinen, dass ich daran nicht glaube, die 
Griinder dieses Cultes hatten eine Gottin der Weisheit speciell 
geschaffen, um sie dann Blitze schleudern und Kriege fuhren zu 
lassen. Die Herrn Etyraologen haben nur darin Reeht, dass der 
Name mit griech. /iivoę Kraft, Starkę, Macht, zusammenhangt, 
aber es diirfte das Wort allein zur Deutung des Namens nicht 
ausreiehen, denn wir mochten ron /jśvoę eher eine Form Meneia 
aus Menesia, Meneria erwartcn, analog gebildet wie ZłHv£ia.

Sollte jedoch auch eine solche Bildung von p£voę moglich 
sein, so vrare wahrscheiulicher die Bedeutung „die Machtige 
oder Herrin“, ais die Deutung „die Sinnbegabte oder Geistbe
gabte", weil diese Eigenschaft auch den iibrigen Góttern zu- 
gemuthet werden musste, ja auch die Menschcn dieselbe be- 
sitzen. Folglich kann diese Eigenschaft nicht ihr urspruugliches
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Wesen gebildet haben, sondern verdankt ihr Entsteheu gewisa 
erst der kliigelndea Speculation der spateren Zeit. Da aber der 
Name Minerva eine Zusammensetzung verrath, so raoehte ich 
im ersten Worttheile ein psv in der Bedeutung stark, — dem 
germ. mein, stark, voraussetzeu, und den zweilen Theil mit dem 
skr. arva === aurva, Herr, vergleichen und es in diesem Namen 
ais Feminiuum gebraucht erkennen. So raoehte dieses arva Frau 
dem vini, Frau, in manasyini, entsprechen, wiihrend der erste 
Theil der Zusammensetzung Men dem skr. manas gleichkame, 
so dass diese Wórter diesel be Bedeutung hatten: die sehr Miieh- 
tige, die Grossherrin.

Die Richtigkeit dieser Deutung sebeint der andere Name 
Romaban zu bestiltigen, der sich auf gleiehe Weise mittelst des 
griech. putprj Kraft, und des bóot. ,9avu und gdh. bean — ben 
femina, Frau, deuten liisst. Die Identificierung Minervas mit 
der Nerie P’rau (vgl. skr uara Herrsther und Mann) will au c 
etwas sagen.

A r t e m i s .

Jetzt will ith der Artemis ineine Aufmerksainkeit widmen, 
welcher Name bei einer anderen Anordnung des Stoffes hatte 
mit dem Namen Apollo zusammenbehaudelt werden sollen. 
Denn Apollo ist ihr Bruder, womit schon auf die Identitat mit 
ihm hingewiesen wird, und dann fśillt es unwillkurlieh auf, dass 
der Name Artemis ebenso an griech. dprsprję gesund eriunert, 
wie der Name (Johnę an ouloę, d?.nę, oio/>?, salvus heil und an 
ouJ.e — salve.

Dieses Adjectiv wird bei der Deutung des Namens mehr- 
fach verwertet. Weleker Gr. Gdtterl. I. (503 sagt: Bei Homer 
heisst dpre/iyc unverletzt, und es scheint, dass er bei dieser 
Góttin die unverletzte Jungfraulichke't bedeutet. So auch Platon 
Cratyl. S. 406 b. Etym. M. v. "'Apre/u;. Bizet, ad Aristoph. Th. 
125 ”ApT£p.!7 a7rstpn/.s^rj, dprsiiYję, ditprjrnę, TtaptJbjno -sptippaacę. 
Hingegen Strabon 14, 635, welehem Enstathius folgt und Kor- 
nutos 32 <J~h toi5 upTspiuę 7ioisiv, d i<j~cv uytsię und so Miiller 
Der 1, 370. Aber das Heilen, sagt Weleker weiter, ist gerade 
der Letoide fremd und das noesev ist nieht ausgedruckt. — Die 
Ableitung von dprufisw, zerschneiden, yerwirft Weleker ebenfalls,' 
Voss deutet diesen Namen durch fehllose, integra (Mythoi. Bri 
3, 54). „Buttmaun Mythoi. 1, 14, sucht den Grund dieses Zuges
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in der Kiihle der Mondnaeht, wie auch Moritz (Gotterlehre) das 
Urbild der Diaua in dem kalten, keuschen Mond sah. Doeh 
mochte, bemerkt Welcker weiter, „einem rohen Yolke diese 
Awffassung des Mondes nicht so nahe sein ais uns“. — Dem 
Gurt. E. 488 ist die Herkunft des Namens dunkel. Preller Gr. 
Myth. 2. Aufl. S. 229 glaubt auch das Wort hangę mit dprepyt; 
zusaminen und bedeute die Unverletzte, die Jungfrauliche. Auch 
Liibker Reallex. stellt den Namen Artemis mit dpre/ii/ję zusam- 
meu, oime sich zu iiussem, wie er ihn gedeutet wissen will. 
Wenn diese Ausdriieke wirklich von einander nicht geschieden 
werden konnen, so mochte ich auf Grund der Thatsache, dass 
der Begriff „Gesund", wie schon oben gezeigt wurde, mit dera 
Begriff „Stark" eius ist, auch fur dors/r/j- die Bedeutting kriiftig, 
machtig voraussetzen und den Namen der Gbttin ais die Miich- 
tige deuten. — Jedoch ware auch eine andere Erklarung dieses 
Namens mbglich, namlich die, dass man diesen Namen fur eiu 
zusammengesetztes Wort betrachtet, dessen erster Worttheil gr. 
dfjrt sehr ware, mit der Bestimmung zur Verstarkung des Haupt- 
begriffes zu dienen, wie in dprdppm^ sehr yerstandig, wahreńd 
der andere Worttheil zu pidio herrsche gehoren mochte. Die 
Bedeutung dieses Namens ware damach: dpnpśdouaa, wie ihr 
Bruder Apollo oder Baal Iierrscher heisst, und sie entspriiche 
dem Beinamen dieser Gbttin Kaadyjap der die thrakischcn und 
phouikischen Weiber opferten, (Welcker I. 564) und ebenso hele 
sie mit dem anderen Beinamen derselben, namlich 'Hyepwr] zu- 
sammcrt. Das engl. mis Fraulein, welches von Skeat (An etymol. 
dictionary) fur eine Contraction (?) der Form mistress gehalten 
wird, konute auch mit dem 2-ten Bestandtheile des Namens 
Artemis eins sein, weil man annehmen kann, dass es einmal 
ebeDso wie engl. lady sowohl ais Titel fur Frauen ais auch fur 
Madchen gebraucht wurde. Vgl. Skeat Et. W.: The term Lady 
was often used in a speeial seuse, to siguify the blessod Virgin 
Mary. Mit der Zeit konnte die Einschrankung des Gebrauches 
des Wortes mis ais Titel fur Madchen erfolgt sein. Der Beiname 
Britomartis nach Hes. Kpyre; ais siisse Frau gedeutet, geluirt wohl 
mit seinem ersten Theile eher zu ftpttio, welches eutsprechend 
dem gravis in Gradivus zur Verstarkung des Hauptbegnfies Frau 
dienen konnte. Vgl. Van. E. W. 217. (Oder steht die Schreibung 
’AprśfttTot: der 2-ten Ableitung im Wcge?)

V e n u s
galt bei den Italern in der historischen Zeit fur eine Gbttin der 
Liebe und Schouheit, und weil die Herm Ktymologen Corssen
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U. Ausspr. I. 471, Dief. W. 14S. Fick W. 709 Skeat. Et. D., 
Kluge, D. E. W , Preller Rom. Myth. 383 und andere eine Wurzel 
„van“ mit der Bedeutung gern haben, lieben, verlangen, gefunden 
hatten, so liessen sie sich von der Sirenenstimme derselben be* 
zaubern und vermochten daher nicht den angestrebten Hafen 
der Wahrheit zu erreichen. Ich ergotzte mich zwar auch an 
diesem Zauberklange, aber an den Mastbaum meines Schiffes 
mit den Fesseln der Uiberlegung gcbunden, dass jene Volker 
sich eine specielle Góttin der Liebe und Schónheit ebenso we- 
nig schaffen konnten, wie eine Góttin der Weisheit, da es ihnen 
naher lag diese E.igenschaften an ihren Hauptgottheiten hervor- 
treten zu lassen, und dass erst im Laufe der Zeit und zwar auf 
Grund des Anklanges dort an die Wurzel „van“ lieben, vanas 
yerlangen und an das lat. venustus lieblich, liebreizend, schbn, 
hier an das lat. mens, memini, solche Góttergestalten ausge- 
kliigelt und ausspeculiert werden konnten. Daher glaube ich 
mich uber diese Uibcrlieferung, welche das letzte Stadium der 
Entwickelung des Cultus dieser Gottin darstellt, leichten Her- 
zens hinwegsetzen zu kónnen, um so mehr, ais dieses nicht aus 
den Augen gelassen werden kann, dass Venus—Aphrodite 
auch fur eine Meeresgotin gegolten, und ais es eher gefolgert 
werden kann, dass eine Meeresgottin eher zur Góttin der Liebe 
und Schónheit werden konnte, ais umgekehrt. — Aber was fangt 
man mit dem Namen an, nachdem die Uiberlieferung bei Seite 
geschoben, und nirgends ein Anhalt zu finden ist? Man stunde 
rathlos da, und wtirde an der Lósung dieser Frage fórmlich 
verzweifeln, wenn uns Baal und Mars nicht zu Hilfe kamen, und 
aus der Verlegenheit retten móchten. Besonders kann Mars ein 
Licht auf das Wesen der Venus werfen, weil er zu ihr in einer 
miheren Beziehung steht. Bedeutet nun Mars den Herrn oder 
Herrscher, so setzt man voraus, dass auch die andere Stamm 
gottheit der Juber dieselbe Bedeutung hat.

Auf diese Weise werden wir zu einem Worte gefiihrt, an 
welehes wir sonst nicht gedacht hatten, namlich zu rjv«)p, rjvopoę, 
dessen Bedeutung &pywv uns Hesych. iiberliefert hat, und 
dessen Bedeutung auch das adjectirum dffjwop maunhaft, muthig, 
tapfer, fortis, also ursprunglich stark, uns erklart. Zu verglei- 
chen ist auch unspr^wp, rj</>rjvojp, welche nach Grassmann K. Z., 
XV. 63 nur ais gewaltig, hoch, stark, stark, gefasst sein kónnen. 
Wie nun in Baal die Bedeutung Herrscher und Mann liegt, so 
kann auch rjvcop Herrscher von <lvrjp Mann nicht getrennt wer
den, folglich liisst es sich auch bei der Deutung des Namens 
Yeuus berucksichtigen und rerwenden. Zwar haben uns das
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lange a in <brjp nur die Dichter aufbewahrt, aber schon das mit 
dvij;> zusammenhangende rjwop ais auch vs-aviaę, welches wohl 
nichts anderes ais den jungen Mann bedeutet, beweisen, dass 
die Lange des Voeals urspriinglich ist. Das lange « und rj denke 
ich mir auf diese Weise entstanden, dass sieli ein urspriingliches ae 
in as und dieses in a oder yj wandelte. Die Urform dieser Wer
ter ist somit absp, welches, wie es die Analog:e von Mars an- 
zunehmen erheischt, von abdę gewaltig, stark abgeleitet ist. Es 
ist dasselbe Wort, welches in ab-apirr^ sehr tapfer den Haupt- 
begriff steigert und vielleicht auch in absp oder avrjp Mann 
dieselbe Bestimmung bat, wenn „ar“ etwa dem germ. Er Mann 
entspricht Es gehbrt zum skr. van Stiirke und dem hebr.
(oin) Kraft, Maeht, nicht aber zu „ar“ benetzen, besprengen, 
auch nicht zu „an“ athmen und um so weniger zu „an® 
yollenden.

Dass aus diesem absp der Name Vener—is, Venus, ent
standen ist. ist mehr ais wahrscheinlich. Der Begriff der Veuus 
ist somit: die Machtige oder die Frau, und der Name ist ais 
Femininum zu ijvo>p Herrseher Mars und Baal anzusehen. 
Es trifft somit vollkommen zu, wenn bei den Deutschen der 
„dies Veneris“ Freytag d. i. der Tag derFreya oder Frau, gdh. 
dia beino heisst. Vgl. Grimras. D. Myth. V. 87. — Ist nun Freya 
mit Venus identisch, so muss auch ihr derselbe Begriff zu grun- 
de iiegen wie der Veuus d. i. nicht der der Liebe, wie es noch 
Kluge I). Et. W. mernt, sondern der der Kraft und Macht, wel- 
cher in dem Worte brav fortis d. i. eigeutlich stark liegt, wie 
dies schon anderswo hervorgehobeu worden.

A p h r o d i t e .
Obgleich uns die Deutung des Namens Venus klar ist, so 

erscheint die Deutung der mit ihr identificierten Aphrodite doch 
nicht so leieht, zumal die Herrn Gelehrten noch nicht einig 
sind, ob diese Gottin einen semitischen oder einen indoeuropa- 
ischen Ursprung habe. Welcker, Gr. Gótterl. 666  nimmt das 
erstere an, dessgleichen Preller Gr. Myth. 260. — Robert in der 
4. Aufl. der Gr. Myth. Prellers S. 345 betont stark nnzweifel- 
hafte orientalische Herkunft; auch Roscher (Nektar und Ambro- 
sia S. 92) „kehrt mehr den orientalischen Einfliss hervor“). — 
M. Mili ler in den V irlesuugeu ii ber die Wissenschaft der Spra- 
che 1871 II. 405 nimmt spiitere Beimischung syrischer Mytho- 
bgie an, Eninanu halt sie fur reingricchisch; Sehroder
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(Griechische Gotter und Heroen 1837) macht die Bekiimpfung der 
Ansieht yom rein orientalischen Ursprunge der Aphroditengestalt 
ziira Hauptzweck seiner Arbeit. Zingerie Zeitschrift fur d. óst. 
Gymn. 1888 S. 327 ist auch der Meinung, dass an die indo- 
europaische Grundlage der griech. Aphroditengestalt sich friihe 
orientalische Einfliisse ansehlossen."

Was nun die Etymologien dieses Namens anbelangt, so 
erkliirt ihn die Theogonie offenbar unrichtig Svsx’ iv thppto tipkfłhj. 
Grimm D. Myth. 283 yergleicht die Aphrodite mit der germ. 
Ereya. — Hartung, welcher mit Herodot den assyrischen Ur- 
sprnng annimmt, fiihrt den Naraen auf das deutsehe „freien" 
und Ereya oder Braut zuriick. — Dass dies nicht stichhaitig ist, 
beweist der Anfangsbuchstabe „A“ und „ite“,das Ende des Na
mens Aphrodite, welcher offenbar ein zusammengesetztes Wort 
ist. Ebenso kann Hommel kein Reeht haben, wenn er in: Neue 
Jahrb. f. Phil. Heft 3 S. 176, den Naraen ans dem Namen 
Asthareth d. i. Astarte sich entstanden denkt, denn eine solche 
Uragestaltung ist wohl unglaublich. — Leo Meyer trifft auch 
nicht das Ilichtige, wenn er den 2 ten Theil des Namens von 
W z. di leuchten ableitet und ais die im Sehaume glanzende 
deutet, denn so beschrankt auch schon die Wirkungssphare einer 
Gottheit ware, welche schlechthin: die Glanzende hiesse, so 
wurde die Bezeichnung „die im Schaume Glanzende" die Thatig- 
keit der Gottin schon ganz und gar besehranken, und da raan 
im Alterthume nichts davon hort, dass sie nur auf das Meer 
oder auf das Gewolk beschrankt gewesen wiire, und auch anders- 
wo erscheinen kann, so entstiinde die Erage, ob sie ausserhalb 
des Schaumes diese Eigenschaft des Glśinzens nicht besass? 
Ebenso unwahrscheinlich ist die Deutung Sehioders die im Ge
wolk dahineilende, von der Wz. di sich bewegen. Denn was 
sollte eine solche Bezeichnung besagen? etwa, dass diese Tha- 
tigkeit des Dahineilens von der Gottin mit Ausschluss aller tibri- 
gen ausgeiibt wurde, so dass sie z. B. weder stehen, noeh sitzen, 
noch liegen konnte? oder aber dass die Gottin sich ais Wolken- 
lauferin vor anderen Góttern besonders auszeichnete? oder (mit 
besonderer Betonung des Wortes „Gewolk"), dass die Gottin 
auf das Gewolk beschrankt war. also nirgends sonst dahinlief, 
nirgends sonst erschien? oder dass sie allein im Gewólke dahin 
eilte ?

Schon der Umstand, dass Aphrodite mit der Venus im 
Alterthume idcntificiert wurde, erlaubt es mir nicht ihreh Na
men anders zu deuten, ais den der Venus. Steht es namlicb fest, 
dass Yenus die Herrin der Welt d. i. die Gottin ist, so irre ieh
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nieht, wenn ich in dem zweiten Theile des Namens das engl. 
deita, deite Gottheit erkenne, das Feminmum zu dem Namen 
■lec, weleher ais Bruder des Zeus wohl niehts anderes bedeuten 
<ann al.s dieser Gott selbst, mit dem er die Wurzel gemeinsam 
hat, und der mit deus zusammenfallt. So sehr aueh das Wort 
d<pp'k Schaum und noch mehr das orient, abhar Wasser oder 
ebliar See und das skr. abhra Gewólk, Wolke rerlockend ist, 
dass man sie zur Deutung des orsten Bestandtheiles heranziehe, 
so glaube ich doch davon absehen zu miissen und vermuthe in 
dem ersten Theile dfpn ein Wort wie das hebr. * stark sein, 
welches in abro umgewandelt, den sehwaehen Consonant vor f> 
aspirirte. F.s ware also die Bedeutung des Namens: CdMsa, oder 
eifiufidmoou, was ihrtm Epitheton dpsta (Femin. zu areis) Herr- 
seherin oder Herrin der Welt glei.h kommt.

Bevor ich den Namen des Hephaistos, des Gemahles der 
Aplirodite, zu drut n versuehe, will ich dieses zuerst mit dem 
Namen der Maja. der Gemahlin des Yolcanus, thun.

M  a  j

Grassmann hat vollkommen Recht, wenn er K. Z. XVI. 
168 bemerkt, dass die Ableitung dieses Namens aus der skr. 
Wurzel: mah gross, reieh, herriich, milchtig sein, fest steht. 
Vgl. Preller R. Myth. 351. Corssen U. Ausspr. I. 90, Aufreeht. 
K. Z. I. 160, 231, Van. Gr. lat Et W. 683. Aseoli K. Z. XVII. 
274 f.— Ragegen Welcker Gr. Gotterl. I. 344. leitet ihn nach dem 
Vorgange anderer Etymologen von der Wz. paco, pusto strebe11 ab. 
So riehtig die Ableitung von mah i£t, so moclite ich mich doch 
mit der Deutung „die Mehrende" nieht fur einverstanden erklii- 
ren, weil ein solcher Name zu allgemein wiire, so dass man 
nieht wiisste, was diese Gottheit vennehrt? Gutes oder Bdses? 
oder beides zugleieh? — Was die Bedeutung „die Grosse“ an- 
belangt, so kann das nur in dem Sinne von „die Machtige“ 
yerstanden werden, ebenm wie z. B. das arabische kibar die 
Grossen und Miichtigen bedeutet, und das slav. duży gross und 
duli stark ist. In der Bedeutung „die Miiehtige“ karne Maja dem 
Baal Herr und den iibrigen oben bertihrten Gottern gleich und 
diirfte auch von dem bei Vanicek 648 besonders behandelten 
Worte pata, welches ais freundliche Anrede an altere Frauen 
gebraucht wurde, nieht zu trennen sein. Zwar bedeutet es nur 
Grossinutter und Hebamme, aber auf Grund der Thatsache, dass

5
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auch das slav. baba Grossmutter und Hebamme bedeutet, aber 
auch das Weib (oder die Frau) iiberbaupt bezeiehnet, kann man 
yyobl Voraussetzen, dass auch /tuta die allgemeine Bedeutung 
Weib, Frau, gehabt hat. Das franz. madamme ist mit seiner 
Bedeutung: Frau und Hebamme vermittelnd. — Diese Deutung, 
wenn sie richtig ist, wirft auch ein rechtes Licht auf die Frage, 
was vou der Auffassung der Maia ais Erdgottin (Welcker Gr. 
Gotterl. 1. 343 und Robert in Prellers Gr. Myth. 4. Aufl. S. 390) 
und ais Wolkenfrau (Zingerle Ztsehr. f. Gymn. 1883 S. 508) 
zu halten sei ?

V o l c a n u s .
Au die Gottin Maja schliesst sich ihr Gemahl Yolcanus an. 

dessen Name rerschieden gedeutet wird. Bugge K. Z. XX. 3. 
Corssen II. 150 f. Grassmanrr Ii. Z. XVI. 104 ff. Max. Muller 
K. Z. XVIII. 215. Van. 918 setzen das Wort zu „vark“ glanzen 
goth. Yul-au, brennen, heiss sein, sieden, aufwallen, in Beziehung. 
Fick. W. 142. zu „var“ warm sein, wallen (skr. ul-ka, ul-muka) 
Yolcanus. Ahnlich 1’. W. I. 1006: ulka f. feurige Erscheinung, 
Meteor, Feuerbrand; vg!. ulkushi, ulinuke, Vulcanus. Windisch 
verbindet es mit „var“ fliessen und sagt: rielleicht ist Vulcanus 
eine Bildung wie Diana, ein Derirat dieser Wurzel und bedeutet 
urspruuglieh „Schmelzer“ (vgl. liąuare schmelzen). Brambach 
Hilfsb.: Yolcanus, nic-ht Vulcanus. — Seeehi und nach seinem 
Yorgange auch andere haben das Wort Velchanus, den Beina- 
men des Zeus yerglieheu, wiederum andere das phoniciseh- 
pelasgische Wort TsXyJv v. Gerhard Gottb. d. Etr. S. 6 , 29. 
Ross Zeitseh. f. A. W. 1851 n. 50 Husehke die osk. und sab. 
Sprachdenkm. S. 11, 198.

Die Deutung „der gliinzende oder brennende" ist hoehst 
unwahrscheinlich. Wenn namlich dieser Gott auch ais eine 
wohlthatige, beseelende, befruchtende und zeugende Kraft 
(Preller 527) rerehrt wurde, so kann er urspriinglich kein 
Feuergott speciell gewesen sein. Denn aus der Vorstellung vom 
irdischpn Feuer kann sich diese Eigenschaft des Gottes ais 
Befruchter und Zeuger nicht entwiekelt haben, da der Mensch 
nur eine yernichtende Wirkung des irdischen Feuers auf die Vege- 
tation um sich herum sehen konnte, nicht aber eine befruchtende 
und beseelende. Diese letztere Wirkung kann nur das hinimli- 
sche Feuer, die Sonne, und zwar nur unter Mitwirkung giinstiger 
Yerhaltnisse hervorbringen. Es ist daher anzunehraen, dass Yol-



35

eanus urspriinglich eia Gott von unumschrankter Maehtśphare 
bei dor betreffenden Cultgemeinde gewesen, ais solcher uber 
nile Elemente, also auch iiber das Feuer hcrrschend gedaeht 
wnrde, and dass bei ihm erst mit der Zeit die Feuermacht 
besonders hervortrat und angebetet wurde. Dies konnte in 
Folgę dessen geschehen sein, dass die Cultgemeinde sich vor- 
wiegend mit Metalarbeiten beschaftigend, ihr Gliiek und ihren 
Wohlstand dieser Beschiiftigung, beziehungsweise dem Feuer 
yerdankte und daher ihren Gott ais Feuergott, ais Patron des 
ausgeubten Handwerkes und zuletzt ais den Kiinstler dieses Be- 
rufes selbst verehrte,

Obwohl Volcanus im aufgekommenen Gdttersysteme zum 
Feuergott und Sehmied herabsank, so erhielt sich innerhalb der 
betreffenden Cultgemeinde dennocli der Glaube an seine ur- 
spriingliehe Allmacht, und daher wurde er von ihr in allen 
Verhaltnissen und Wechselfiillen des Lebens, also auch ais be- 
fruehtender Naturgott, angerufen.

Da forner auch die Ableitung von „var“ warm sein, slav. 
wariti kochen und ebenso auch die Ableitung von var fliessen 
(=  Mulciber) aus dem oben angefiihrten Grunde uicht gebilligt 
werden kann, so bleibt uns nichts ais zu dem yerstandliehen 
Namen der Gemahlin dieses Gottes Zuflucht zu nehmen, und 
dieselbe Bedeutung auch in dem Namen Volcanus rorauszu- 
sctzen. Steht nun die Ableitung des Namens Maja von „mahi, 
gross, machtig“, fest, so diirfte die Zusammenstellung des Na
mens Volcanus mit dem germ. Worte wehlig, gross, und dem 
slav. welik und welki gross und welikan der Riese“ nicht zu 
verwerfen sein. Darnaeh wiirde der Name bedeuten: der Grosse, 
der Milchtige, wie Maja die Mśirhtige heisst, und ebenso ihr 
Beiname Kabeire auf Grund des hebr. kabirim gross und des 
arab. kebir gross, milchtig, auf gleiche Weise gedeutet werden 
muss. — Hier mag auch der Kabiren gedaeht werden, welche 
ebenfalls die Grossen, die Macbtigen heissen (Vgl. Treller Gr. 
M. 661) und die yorgebrachte I^tyrnologie des Vulcanus und 
der Maja — Kabeire unterstiitzen.

Ich glaube, dass das von Secchi mit dem Namen Volcanus 
yerglichene Wort FW^awc, der Beiname des Zeus, mit dem von 
mir bei der Deutung yerwertheten germ. wehlig und slav. welki 
gross, identisch ist. Es geht, wenu ich nicht irre. auf das hebr. 
ul stark sein, eine Nebenfonn zu In br. al stark sein. zuriick. 
Wie nun „al“ sich rm orientalischen zu alah Gott, eigentliche 
der Maehtige entwickelt und im griechischen zu dhrij, ebenso 
konnte sich die Nebenform „ul“ (gr. uo),scv stark sein lat. vale<>)
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zu ulah ulk oder velah, velk entwiekelt haben, woyon Fe).yavoz 
herkiime. Dieses Fe'/.yb.w>~ ais Heinami1 des Zeus hatte also mit 
dem anderen Beinamen Majus dieselbe Bedeutung, wie 1'bhcoę 
und ific<T̂ sv/ję, nsyaobsv!ję, Tz<rfxf>aTrj; ZsF  (Welcker II. 182).

Auch in anderen indoeurop Spraehen wiederholt sieh die
selbe Erscheinung, dass man die Gótter naeh dem Begriffe gross, 
machtig nannte, so im slay. die Gottheit Weles. welet, gross 
und ebenso bedeutet Odins Beiuame, drudr „stark,“ ygl. K. Z. 
XXV. 7.

H e p h a i s t o s .
Voleans grieehisehcs Gegenstiiek Hephaistos, fur einen 

Feuergott, Wolkensehmied, Feuerkiinstler, Gandharen gehalten, 
wird yerschieden abgeleitet. Welker I. 665 ist der Meinung, 
dass der Narae nieht unwahrscheinlich von Cornutos 19 dnit mu 
fj<pt)ai erklart werde, von ko wy dem piirum von (Imsabat. Diese 
Meinung theilt auch Preller Gr. M. 137. — Kuhn Z. VII. 193 
"Htpacaror — Sabeyas und K. Z. V. 2 Ił. Sabhesta, „der im Hau-, 
se und Familie stehende". — Max. Milllcr K. Z. XVIII. 212 1T. 
widerlegt diese letztere Etymologie und stellt den Namen gauz 
richtig mit skr. javishtha der jungste d. i. vo 11 Jugend, voll von 
Lebenskraft, zusammen, welche Ableitung auch \om Vau. Gr. 
lat. Et. W. 356 aufgenommen wird. (Pott W. VI. 89). Da es sieli 
bei der Bezeichuig der Gottheit nieht um die Lebenskraft, son- 
dern eher um die Maeht handelt, so ist "Uwatomę (— ^fiatom- 
ygl. r$rj) ais der Starkste d. i. mśichtigste zu yerstehen, wie 
auch seine Gemahlin Aphrodite ais die Cdbsa gedeutet wurde, 
wahrend Maja und Vulcanus denselben Begriff „miichtig" im 
Positiy aussagen, dessgleicheu des Hephaistos Gemahlin Kabeire, 
die Grosse, Maehtige.

V e s t a.
Auch diese Gottin wird mit der 'Ectw . zusammen zu den 

Gottern des feurigen Elements gerechnet. — Was die Etymolo
gie dieser Worter anbelangt, so herrsehte (naeh Cic. de nat. 
deor. 2, 27, 67) spilter in Bom der Glaube, dass das Wort Ve- 
sta aus dem gr. 'En-iu entsanden sei. Die Etymologen dagegen 
lubren beide Worter a uf einen gemeinsehaftlichen Stamm zu- 
riick, welcher jedoeli yuschieden angenommeu wird. Von der
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Wz. „vas“ glanzon, brennen, leiten diese Wórter ab: Corssen I. 
580 f. II 151. Iv. Z. XX. 91. -  C. E. 400, 675, 703. -  .Lott- 
ner K. Z. VII. 178, 20 — Schweizer-Sidler K. Z. XVI. 130 
V«n. E. W. 945. -- Zn der Wz „ras woliuen“ stellen sie Bopp 
Gl. 553 b. Ebel K. Z. VIII. 241. Fick. W. 185 f 492. Grass- 
manu K. Z. XVI. 171 li'. Hartung Rei. und Myth. d. Gr. und 
Roni. III. S 128 L. Meyer K. Z. XXII. 537. Preller gr. Myth.
I. 327 Anm. 1. Roth K. Z. XIX. 218, 221. -  S. W. s. v. uud 
Seh. W. Z u śardvac: Welcker Gótterl. II. 691 Anm. I. — Un- 
bestinimt Meister St. IV. 39S, 5.

Von den angefiihrten Etymologien komnat mir keine ais 
stichhaltig vor, obwoh’ die erstere auf den ersten Bliek 
eine grosse Wahrscheinlichkeit zu haben scheint. — Bevor ich 
aber eine Deutung zu geben versuche, muss ich mir die Mtihe 
geben nechzuweisen, dass die Vesta von der Earia dem Wesen 
uach verschieden ist. ' ,

Schon der rerschiedene Auslauf dieser Namen liisst bezug- 
lich der Identitiit dieser Gottinen in uns einen Zweifel auf- 
kommen. Ansserdem gibt es aber auch nocli andere erhebliche 
Griinde, wclehe die Trennung beider Gottinen dringend erhei- 
schen. Beror ich diese anfuhre, will ich die Motire angeben, 
welche die Alten bewogen haben mochten in der pbrygischen 
Gottin Vesta die griechische T.aria zu erkennen. Es sind ihrer 
drei.

a) die Ahnlichkeit ihrer Namen;
b) das'beiden geweihte Feuer;
c) die beiden zukommende Jungfraulichkeit.

Was den ersten Punkt anbelangt, so bin ich der Ansicht 
dass die Verschiedenhcit des Ausganges der ahnlich klingenden 
Nanien gerade ein Beweis der Versehiedenheit ihres Wesens ist.

Bezuglich des zweiten Punktes bemerke ich Folgendes: 
Beiden Gottinen ist das Feuer heilig, wenn wir jedoch 
beide Culte mit einander vergleichen, nehmen wir darin eine 
grosse Differenz wahr. Wahrend namlich die Hestia durch jedes 
Herdfeuer rerehrt wrnrde, ohne dass die Ausiibung dieses Dien- 
stes der Bereitung und Unterhaltung ihres Feuers an irgend 
welche Bedingungen bezuglich Geschlecht, Alter oder Lebens- 
wandel gekniipft gewesen ware, sehen wir die Vesta iu ihrem 
Tempel ein Feuer nur von jungfrauliehen, keuschen Vestalinen 
unterhalten, welche schon im zarten Kindesalter in den Vesta- 
dienst eintraten und sich demselben wenigstens 30 Jahre lang 
mit strenger Enthaltung von allein Umgange mit Miiunern und 
aHem Familienleben widmen mussten".
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Dass das Feuer auf dem Haushcrde nur fur den mensehliehen
Gebrauch brannte, und dass der Italcr durcb ein solches Heerd- 
feuer nicht auch die Vesta yerehrt wisseu wollte, belehrt uns 
die Logik. Denn der Cultgriiuder, weleher die Beriihrung des 
Vestafeuers dureh unkeusche llande fiir einen so grosscn Frevel 
hielt, dass die Sehuldige dafiir lebendig eingemauert werden 
musste und ausserdem noch 4 andere Personen dem Tode preis- 
gegeben wurden, bat die Unterhaltung des Hausherdfeuers dureh 
unkeusehe Hiinde im Privatkult nicht fiir statthaft halten konnen. 
Denn das wfire ebenso widersinnig, wie wenn die katholisehe 
Kirehe das Messelesen in der Kirche nur den Geistlichen ge- 
statten und auf die ungehorige, nachlassige Beobachtung der 
Ceremonien gransame Strafen verhangen, die Ausiibung dersel- 
ben Tbiitigkeit aber dureh Laie iu Privati'uiusern an gar keine 
Vorschriften und Bedingungen kniipfen nióchte. Da sieli also mit 
einem solchen Culte, weleher verlangt, dass Yesta nur dureh 
ein reines, der Natur entloektes, dureh keineu mensehliehen 
Gebrauch beflecktes Feuer, welchem natiirlieh kein Hausherd- 
feuer gleiehkommt, \erehrt wurde, nieht vcreinigen liisst, dass 
sie gieichzeitig an einem gewóhnliehen Hausherdfeuer hatte 
Gefallen finden konnen, so muss ieh die Ausioht, dass Yesta 
eine Hausherdfeuergottin gewesen sei, auf jeden Fali weuigstens 
fiir die erste Zeit des Bestehens dieses Cultes fiir irrig erklaren, 
zurnal aus der Thatsache, dass neben einem jeden Hausherd
feuer ein Vestabild gestanden, noeh nieht gefolgert werden 
muss, dass dies gerade ein Vestafeuer war, denn es miisste 
ebenso auch gefolgert werden, dass es auch ein Feuer der Pe- 
naten war, welehe, trotztdem ihre Bilduisse neben dem der 
Vesta standen, dennoeh nie fiir Hausherdfeuergótter speciel 
gegolten haben. Es ist somit riehtiger der Sehluss, dass das
Heerdfeuer keinem von ihnen urspriinglieh geweiht war, und
es ist mehr ais wahrseheinlich, dass die Herdfeuergottin spe
ciel eine grieehische Creation ist, und dass die Italer, ais sie 
die T.aria kennen lernten, dieselbe des Gleiehklanges wegen mit 
ihrer Vesta identificierteu und die Vesta zn einer Góttin des 
Ilerdfeuers machten. Hiemit erklart es sieli auch, warum min 
nur die Vesta und nieht auch die Penaten zu Gottheiten des
Ilerdfeuers maehte, und warum man nieht den Namen Harta
aufnahm. Dass Yesta, urspriinglieh keine Gottiu des Ilerd- 
feuers gewesen, bestiitigt auch der Umstand, dass sie nicht 
immor mit einem brennendein Altar, sondern mitunter auch 
mit einer brennendeu Lampe oder Fakel, oder auch nur mit 
einem Palladium dargestellt vorkomint, denn erne Fackel, wie
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solchc audi die jungfraulidie Diana fiilirt, konnie nicht dieselbe 
Bedeutung geliabt liaben. wie ein Ilerd, ebenso wenig bat eine 
Lampe oder gar ein Palladium der Gottin des Ilerdfeuers ais 
Symbol beigegeben werden konnen. Piese Saclien kdnnen nur 
Symbole tlieils der Keusdiheit gewesen sein, wie wir die Fackel 
bei der Diana selien, tlieils Symbole des Lidites iiberhaupt, tlieils 
des Sdiutzes, wie das Palladium.

Was endlidi die in beiden Gottinen erkannte Kigensdiaft 
der Jungfraultchkeit anbelangt, so ist diese kein weseiitlidies, 
speciel diesen Gottheiten zukommendes Merkmal. urn darauf 
bin die Identitiit beider Gottinen aussprechen nnd dainit be- 
griinden zu kbnnen, weil es audi anderen Gottinen wie der Diana 
und Minerva zukommt. Im Gegentlieil eine niihere Betrachtung 
dessen, wie im Gulte der einen Gottin sclion gewisse Ceremo- 
nicu auf diese Kigensdiaft der Gottlieit liiu\\ie.>eu und sie stets 
in Erinnerung brachten. im Gulte der anderen Gottin liingegen 
es nichts der Art gub, was diese Kigensdiaft rergegeuwartigen 
mbehte, bestimmt uns eher zu einem anderen Sebluss, ais zu 
dem der Identitiit. Urn uns dawni zu iiberzeugen, fassen wir die 
firundziige des Yestacultes zusammen:

„Die jungfriitilidien Yestalinen im Dienste der Yesta. wel- 
che den Yerlust ihrer Keusehlieit dainit biissteu, dass sie leben- 
dig eingeraauert wurdeu, die tiiglichen Wasebungen der heiligon 
Gefiisse mit frisdiem taglicb von der Quelle gesdioplten Wasseiy 
das nidit auf die Krde gestellt werden durfte, und ausserdem 
die vielen bei besonderen Gclegeulieiteu stattgefundenen ausser- 
ordentlidien Reinignngen und Siiliuungen, das der Natur ent- 
loekte, durdi keine Rediirfnisse des Lebens besudelte Keuer. 
alles das siud Grundzuge des Yestadienstes, aus welehen, wie 
es Preller benorhebt, die grbsste Reinhcit sprielit, diese im 
priiguanteu Siune des Aitertlinms, w o sie zugleicb iiussere Rein- 
liclikeit und innere Ileinheit fcastitas) bedeutet. Audi das Fest 
der Yesta wird mit Gebrauclieii gefeiert, in denen der Grumldia-- 
rakter die Reinbeil benortritt. Am 7. Jani wird der penus der 
Yesta gebllnet, um an den foigeuden Tagen auf sorgfaltigste 
gesiiubert und ausgekehrt zu werden; endlicli ani 1-5. Juli wurde 
die Reiniguug des Tempels beendigt. indem man an diesem 
Tage allen Unratli entweder iu den Tiber warf oder am capito- 
linisdien Steige in einem cigeiis dazu bestiininten, dureli die 
sogeuannte Mistpforte verselilosseiien Hole unterbraclite. Niclit 
minuer diarakteristiseb ist audi, dass man an diesen Tagen 
Hoelizeiteii termied, und die Geinahliu des Flamen Dialis ihren 
Mann niebt beriihren durfte. Dies alles, worin wir die grbsste
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Reinheit zum Ausdruck koinmen sehen, sprieht ilberzeugend 
genug, dass der ganze Vestacult nicht den Zweek gehabt bat 
das von dem Yestafener yerschiedene Herdfeuer, beziehungswei.se 
die Herdfeuergbttin, zn yerehren, sondern eine jungfriiuliche Got- 
tin, wek-he vou den Menschen iu yerschiedenen Lebensyerhait- 
nissen um Sehutz angerufen wurde. (Was hatte da die Haus- 
herdfeuergbttin mit Wasser zu thim?) Nieht ohne Bedeutung fur 
unsere Untersuehung wird die Thatsaohe sein, wenu wir von allen 
diesen Ceremonien bei der 'Earia ais Guttiu niehs sehen undr dadureh 
der Unterschied des Cultes heider Gottinen so deutlich herrortritt.

Sollten die erhobenen Bedenken nicht wichtig genug sein, 
die Auseinanderhaltung beider Gottinen ais nothwendig erschei- 
nen zu lassen, sn wird es fulgender IJmstand bewirken. Da 
namlich in gottesdienstlichen Urkunden namentlich in denen 
der Aryalbruder neben der iminer jungfraulich gedachten Yesta, 
eine Vesta mater genannt wird, so meint Preller, dass es sich 
aus der doppelten Bedeutung der Yesta ais der Ilerd- und der 
allgemeinen Cultusgottin so erkkiren lasse, dass man unter der 
Vesta mater jene aligemeine Cultusgottin yerstehen moćhte, wie 
sie den Abschluss des romischen Gottersystems bildete, nieht 
ais ob sie im Gegensatze zu der jungfrśiuliehen Vesta ais eine 
mutterliche genannt worden wiire, sondern in demselben Sinne, 
wie der Zusatz pater und mater nneh unyordenklichem Ilerkom- 
men auch sonst im rómisehen Cultus gebrauchlieh wiire. Zur 
Widerlegung dieser Ansieht reieht, glaube ich, die Bemerkung 
hin, dass Vesta in diesem Kalle nur einmai genannt sein miisste, 
ihr doppeltes Vorkommen dagegen moehte ich fiir einen unum- 
stóssliehen Beweis halten, da^s die Romer neben der jungfrśiu- 
lichen auch eine Yesta ais mutterliche Gottin verehrten. Ubri- 
gens bedarf es keines anderen Beweises, sobald wir ausdriicklich 
yon einer Vesta horen, die ais Miitter des Saturnus genannt 
wird. Die keusche Herdfeuergottin konnte man zur Mutter des 
Saturnus nicht gemacht haben, ohne die strengen Bestimtnungen 
des Vestacultes ais mit dem miilterlichen Charakter der Gotti 
nicht yereinbar aufzugeben.

Es war wohl urspriinglich nur Eine Vesta, welche bei 
zwei yerschiedenen Cultgemeinden mit der Zeit yerschieden 
aufgefasst wurde und yerschiedene Cultweisen erhielt.

Die eine dachte man sich ais jungfraulich, die andere ais 
miitterlich, die eine und die andere aber ais eine Gottheit yon 
recht weiter Machtsphiire, so dass die, Cultgemeinde wohl in 
allen Fili len und Verhaltnissen des menschlicheu Lebens sich 
um Hilfe und Sehutz an sie wenden konnte.
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Diese Deutung erkliirt auch, wic tlić Sagę aucli ciDen irdi- 
si-licu llerrscher Saturnus nennen kounte.

O p s — R  h e a.
Uass in dem Nanien Saturnus der Regriff der Maeht liegt, 

da 1 iir spriclit auch der Name der Gemahlin dieses Gottes. Denn wer 
kounte angesichts der von mis gewonnenen Resultate nur einen 
Augenblick zweifeln dass der Name Ops dem lat. Subst. opis, 
opem, ope, opes Maeht, Yermiigen uielit lenie liegt und auch 
zum lat. opimus (vgl. spolia op(t)ima) der h e s t e  d. i. der stiirk- 
ste. /.fidnaro;, u/kuto;. skr. \aristlia gehort. Der Name Ops bedeu- 
tet somit unzweilelhaft: die Macditige, die Jlerrin. Ilerrscherin, 
also dasselbe was der Name Saturnus, mit dem Unterschiede, 
dass in Saturnus dieser RcgritT durch, sav’ ver.stii.rkt ist. I)as be
stii! igt auch das gr. n-'jiw heirathen, welches auch hier ein- 
zureihen ist, denn wie das deutsche heirathen oder heurathen 
den Sinn h a t: sich einc lleure (eu ~  u) (in der urspr. liedcu- 
tung Frau) nehmen und das siar. żeniti sia: sich e ne żena 
d. i. Frau wiihlcn oder sich beweibcn, ebenso das gr. ,-uiisb 
sich eine yu;,rf\ Frau nehmen, das fnuiz. epouscr sich eine 
epousc (und se marier, sieli einen mari) nehmen, so muss auch 
i>7nio diesel be Redeutung haben, sich eine Ops frz. epouse, Frau 
nehmen. Also schon auf diese Weise kbunen wir die Redeutung 
des Namens Ops eruiren. Sie ist die Ilerrin oder Frau und 
bedeutete be i ihrer Cultgeineindc dasselbe, was ihre Mutter 
Yesta bei der ihrigen. — Der Name der Gemahlin des Kro- 
nos l'śa ist nur eine Ubersetzuug der Ops und entspricht 
dem cyg. rej i Frau, rej Herr, vgl. skr. raja — raj Herrscher, 
welches auf raga Kenig zuriickgefuhrt wird. Oder gehort es zu 
derselben Wurzcl, wie <>ela, auch óśa, Genesung, vgl. convalesco 
genesen d. i. erstarken?

Das alles ist wahrscheinlicher, ais jenes, was Welcker gr. 
Gdtterl. II. 210 sagt: Der Bedeutung nach ist l'ia hochstwahr- 
scheinlich mit Lautverschiebung sou, Erde“. — Auch Kuhu 
nimmt diese Metathese an bei Weber, Ind. Studien I. 302. — 
Yielo denken an óśto, was auch zweifelhaft ist.

X  r o n o s.
Nicht iniuder schwierig ist auch die Deutuug des Namens 

Kr unos, dalie r kem Wunder, dass iu dieser Hinsicht keine
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lein, und im Polnischen aueh von biirgerlichen, da der Begriff ron 
Frau weder das Alter der Person berucksichtigt, noch den vm- 
tieeS eB S ^an d  von dem ledigen unterscheidet, sondern ganz 
sicnCT" nur das bedeutet, was andere Ausdrucke fiir Frau nam- 
lich „die Starkę, Miichtige". Ob dieses Vesta mit germ. Yeste, 
und Feste oder mit skr. usta, hoch, gross, (also auch stark), 
oder mit eiuem anderen Worte zusammenzustellen sei, versuche 
ich nicht zu entscheiden.

S a t u r n u s .
Nachdem uns die Bedeutung der Yesta klar ist, kann man 

die Bedeutung des Namens ibres Schnps Saturnus leiohter er- 
griinden. — Wenn er P. W. VII. 844 zu : Antreiber, Beweger, 
Beleber, gemaeht wird, so hat diese Deutung wenig Wahrschein- 
lichkeit. — Der Deutung von Fick Spr. 148 - Iturr/p, Żuarryp
von (saveo. save-re) =  aamu (oaFo-jio) fut. aatóow. stelit minde- 
stens das „n“ im Wege. - Gegen die Ableitung (vgl. Gurt. Gr. 
d. gr. Etym. 854 und L. Meyer Vgl. gr. lat. Spr., ferner Corssen 
Cber Ausspr. I. 417 und Yan. gr. lat. Et. W. 277) von Wz. sa 
saen“ hat schon Sohweizer Sidler K. Z. III. 385, IY. 65,ff. 
XVI. 139, XVIII. 305 das Niithige rorgebracht, wozu ich noch 
hinznfugen mdcbte, dass es einc za allgemeine Benennung wiire, 
so dass man nicht wiisste, welchcr Siier damit gemeint sei, und 
dass dies anderseits ein zu beschrankter. mit dem Begriffe einpr 
Gottheit unyereinbarer Wirkungskreis wiire. Kann man doch 
einem Gotte nicht die einzige Thiitigkeit des Siiens zumuthen. 
Saturnus kann nur mit der Zeit ein Saatengott geworden sein, 
nicht aber kann das sein urspriingliches Wesen ausschliesslieh 
ausgemacht haben. Dasselbe liisst sich auch gegen die Idee 
„der Zeugende" einwenden, welche O. Meyer Quest. Homer. 
(Wz. zu erzeugen) yertritt, dessgleichen Sehweizer-Sidler, der 
a o. O. den Saturnus mit dem alteurop. Sayitar identiticiert. 
trotzdem sich diese Ausdriicke lautlich nicht deeken.

Dem gegeniiber mochte ich das Wort ais ein zusammen- 
gesetztes auffassen, in dessen erstem Tlieile ich das griech. aw> 
erkenue, welches wir in oauxpctTsioę selien: sava heil, stark oaFo, 
nmbr. seyo omnis, vcahrend ich den 2 -ten Theil turnus mit dem 
Namen des Rutuler Konigs: Turnus identificiere und auf das 
griechische ńpwjwś (gegen F. Spr. und Ynnic. ;92) und damit 
ani das skt. dharani, Kónig. rurtickfuhre. Saturnus entsprache 
auf diese Weise dem aslav. Wsewołod, Allwalter.
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Diese Deutung erklart aueh, wie die Sagę a uch einen irdi- 
sdieu llerrsdier Saturnus neunen kouute.

O p s — R  h e a.
Dass in dcm Namen Saturnus der Hegriff der Maeht liegt, 

da l'ii r spricht ii uch der Name der Gemahlin dieses Gottes. Denn wer 
kouute angesichts der von mis gewonnenen Resultate nur einen 
Augenbliek zweifdn. dass der Name Ops dem lat. Subst. opis, 
opem, ope, opes Maelit. Yermogen nidit td-ne liegt und aueli 
zum lat. opimus ivgl. spolia op(t)iina) der beste d. i. der sturk- 
ste. /iiuntrro;, «Wr»r. skr. \aristha geliort. Der Name Ops bedeu- 
tet somit unzweilelhalt: die Miichtige, die, Jlerrin, Herrscherin, 
also dasselbe was der Name SaUirnus, mit dem Unturschiede, 
dass in Saturnus die.ser Begritt dureh, sitv' verstiirkt ist. Das be- 
stiitigt audi das er. lieiratlien, weldies audi hier ein-
zureilien i.~t, denn wie das deutsdie lieiratlien oder lieurathen 
den Sion bat: sódi eiue lleure (eu ~  u) (in der urspr. Bedeu- 
tung Frau) nelimen und das slav. żeniti sia: sieli eine żena 
d. i. Frau walilen oder sieli beweiben, ebenso das gr. yaasb 
sich eine yó-yr*, Frau nelimen, das franz. epouser sieli eine 
epouse (und su marier, sieli einen mari) nelimen, so muss aueh 
t)r.'juo diesdbe Bedeutuug liaben, sieli eine Ops frz. epouse, Frau 
nelimen. Also sdion aut diese VVei.se kiiiiuen wir die Hedeutung 
des Namens Ops eruiren. Sie ist die llerrin oder Frau und 
bedeutete be i ihrer Cultgemeinde dasselbe, was ilire Mutter 
Yesta bei der ihrigcn. — Der Name der Gemahlin des Kro- 
nos l ‘sa ist nur eine Ubersetzuug der Ops und entspricht 
dem eyg. rej i Frau, rej Herr, vgl. skr. raja — raj Hurrseher, 
welches aut raga Kdnig zuruckgefuhrt wird. Oder geliort es zu 
dersclben Wurzel, wie ysia, aueh yśa, Genesung, vgl. convalesco 
genesen d. i. erstarken?

Das alles ist wahrscheiulicher, ais jenes, was Welckcr gr. 
Gdtterl. II. 210 sagt: Der Bedeutung nacli ist l’£a hodistwahr- 
scheinlieh mit Lautverseliiebuug i/>«, Frde“. — Audi Kulin 
uinimt diese Metatlie.se an bei Weber, Ind. Studieu I. 302. —- 
Yitde deukeu au yś.o, was aueh zweifelhaft ist.

K  r o n o s.
Nielit ni i nder sdiwierig ist audi die Deutung des Namens 

Kronos, dalier kein Wunder, dass in dieser Hinsidit keine
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Einmiithigkeit unter den Etymologen herrscht. — Buttmann 
Mythologus 2, 40—51., Welcker gr. Gotterl. I. 140, und Hartung 
Rei. u. Myth. d. Gr. u. Rom. S. 76 deuten den Namen xp/iuoę ■— 
Zf)bvoę, die Zeit, wie es sehon die Orphiker tbaten. Lobeck Agi. 
470. Die neueren Etymologen geben diese Deutung mit Recht 
auf, G. Herm. de theol. Graec. antiq. 176 und nach ihm Scbó- 
mann (Opusc. II. 112) deutet den Namen ais Perficus, desglei- 
cben Curtius Gr. d. gr. Etym, -146: Wz. xna, xpav, xpam» y o I -  

lende; ferner Preller Gr. Myth. I. 44, von xpalva» in der Bedeu- 
tung reifen, vollenden. Vanie. 118 leitet ihn von skr. kar-ana 
maehend, bewirkend ab, und deutet ihn auch ais Perficus. — 
Aber da fragt es sieli, was Kronos bewirkt und vollendet? Etwas 
Gutes oder Scblechtes und was das sei? Die Saaten? Aber das 
musste ja hinzugefiigt werden, weil es sehr weit liegt. Sollte 
sich iibrigens die ganze Tbatigkeit des Saatengottes auf das 
Zeitigen beschranken? Dass diese Etymologie ungliicklich ist, 
bat sehon Welcker Gr. Gotterl. I. 145 Anm. hervorgehoben.

Wenn wir erfahren, dass in Beriihrung mit Phoniciern in 
Kreta, Rhodus, Karthago, Sicilien die Grieehen den phonieischen 
Baal, Herrscher oder Moloch ( meileh. Konig) Kronos nannten, 
und wenn wir den mit Kronos identifieierten Saturnus ais Ko
nig deuten mussteu, so sollte das uns zu einer richtigen Lósung 
der Erage iiber die Bedeutung des Kronos fiibren. Wenn die 
Ansicht der Gelebrten, dass sich Kp<mz von xpaivo) ableiten 
lasse, richtig ist, so braucht man nur die Bedeutung: walten, 
herrschen desselben Verbums xpatwo zu berueksichtigeu, um den 
Namen Kpóuoę entsprechend zu deuten Damach ware er mit 
xpuv—T(op und xpicou, Herrscher gleicbbedeutend. Zwar finden 
wir im Griechischen nur die Form xpdvTcop, aber auf Grund der 
Tbatsache, dass neben dvuxrojp, Herrscher, sich auch ein «vaf 
findet, kónnen wir auch neben xpuvr(op ein xpdvnę oder xpwo; vor- 
aussetzen. (Die Wurzel x.pav, welche an das arab. und hebr. krn 
„stark sein“ erinnert, geht wohl auf ein „xpj.u zuriick, welches 
auch in xpuroę Starkę liegt). Allein es diirfte das „o“ in Kpóvoę 
auf ein hinweisen. In diesem Falle ware Kpóvoę mit dem 
vediseheu kranas „kraftig“ identisch. Und wenn wir horen, dass 
Kronos bei den Judea „Israel“ d. i. der Starkę geuannt wurde, 
so trifft das ganz zu. Wir hatten also in Kronos den Starken 
oder Miichtigen, deu Herm oder Herrscher. Es liesse sich noch 
eine Sache zur Begriindung heranziehen. Das Englische besitzt 
namlich ein Wort croue, altes Weil), welches; wie das slav. baba 
altes Woib, aber auch Weib iiberhaupt bedeutet, ursprtinglich 
die Bedeutung „Weib, 1 iiupt geliabt liabcu muss.
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I)iescs Wort setzt eiu cron, kronos iu der Bedeutuug Manii odor 
llerr roraus, (vgl. \ ir. Mann ncben vira, Frau, Weib), welelien 
Ausdruek ich iu wiederliiulen mbchte.

/u  den sugcuannleii Ackergotthoiten gelibrt aueli Ceres 
mit Liber tuid Libera, ferner Demeter, Persephone oder Proser- 
piua, Korę.

Proserpina, Persephone.
Ich fangę mit der Deutung des Namens Proserpina an. 

Diese gelnirt unstreitig zu den scliwierigsten Deutuugeu, dalier 
kein Wunder, dii-s die v i u 1 en Aersuehe diesen Namen zu deuten, 
wie ich denke, mis.slungeu sind. Mir sind folgende bekannt. — 
Corsseu I. 244 B. 395 \ertheidigt die Ableitung des Namens 
vou pro -  serpere ; Proserpina also : altrbmische Getreidegbttin... 
Naineusiihuliehkeit ceraulftsste die Yerinengiing der altrbmi- 
schen Getreidegbttin Proserpina mit der griech. Todesgbttin 
Hsp(Tsif’ivr/.u Gurt. gr. Pitym. 249: io-s:v. Proserpina (?). Preller 
Gr. Myth. 023: der Name Persephone, „welcher... Tod uud Ver- 
derben aussagt.® — Welcker Gr. Gbtterl. II. 510 leitet das Wort 
audi urn -on~io^s>.v ab, bekampft aber I. 394 die Deutung 
„zerstbrende (zśpfito) Tdderin11 ('ęr-K̂ '). — 1’sener Rh. Mus XXII. 
430 f. behauptet, dass die Wortform Proserpina lautlieh aus der 
gr. Form IhriattpWt, entstanden sei. ebenso Klotz Worterb. Cor- 
sseu U. Ausspr. I. 245 lialt die Annahmc fur nicht haltbar. 
Dariiber haben nocji gehandelt: Grassmann Ztsch. XVI. 106, 
Zeyse XVII. 436, oline dass Curtius irgend wo ein entseheiden- 
des Motiv Linde.“ Vau. 5S5 deutot den Namen: die yerheerend 
Mordende -f- <ps>). Was mm die Deutung „Todesgbttin®
anbelangt, so theile ich die Ansicht des Welcker, aber auch die 
Ableitung „die Herauskriechende® konnte ich niciit billigen, denn 
die Gottin konnte eher das Herauskrieeheu bewirken ; allein in 
diesem Falle miisste dabei ein Object steheu. Auch liesse sich 
die Saatengottheit durch diese einzige Thiitigkeit nicht gehorig 
clnirakterisieren. Zu i lir ais Getreidegbttin gelnirt duch wenig- 
steus auch nocli das Zeitigen. — Sonne K. Z. X. 133: zspaifar- 
t«, zsoos-ipów] — parsa-phati — phana „die Lichtglanzendu® 
(Selcne). — Also die finstere Gemahliu des Gottes des Schatten- 
reiches „die Lichtgliinzendc?®

Wollen wir die Wahrheit finden, so miissen wir, eingeclenk 
des in der Linleitung Vorgehrachteu, auch in diesem Namen 
dieseibe Idee suchen, welclie wir in den bereits betrachteten 
gefunden zu haben glaubeu. Den Schliiśsel zu diesem Geheim-
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niss finden wir im Morgenlaude, dfer Wiege aller Oulte. Es ist 
das arab. Wort serif hoch, erbaben, edel 2. subst. Adeliger, 
Fiirst, serife, femme noble. Dieses Wort, mit lat. Feminalendung 
'na gebildet, und zur Verstiirkung des Haupbegriffes mit pro 
zusammengesetzt, ahnlich wie in ńpimac (Van. 483) oder im 
poln. prastary sehr alt, pradziad Grossvater, hat den Namen 
Proserifina gegeben, woraus naeh Ausfall des jota und Ver- 
wandlung des f  in p die Form Proserpina entstanden. — Auf 
dem afrikanischen Boden erhielt dieses Wort serif die Gestalt 
serap, welche in dem Namen der Gottheit Serapis, dem Beina- 
men des Osiris oder Hesiri (vom hebr. ezar stark?) zum Vor- 
schein kommt, dessen Gattin 7<Ttc auf das skr. ais Macht haben, 
vermogen, zuruckgehen diirfte. — Die Zusammengehórigkeit des 
Serapis mit Proserpine wird nieht nur dureh den Gleichklang 
der Namen, sondern auch dndurch bewiesen, dass beide Gott- 
heiten mit der Uuterwelt in Verbinduug gebracht werden (Prel- 
ler 724).

Der Name fkpogtpwy, auch flopostpwi] muss aus Persepone 
entstanden sein (vgl. Van. 585), wie das die Form Proserpnais 
zeigt. — Dieses pone erinnert an gr. ,tiirvta synkop. mma, wel- 
ches ihr und ihrer Mutter oft ais Titel beigelegt wurde, desglei- 
chen an das poln. pani, vulgar poni Frau. — Deę erste Theil 
des Namens, namlich perse oder porse ist nichts anderes ais 
das sloven. berzo sehr, poi. barzo, oder bardzo, sehr, so dass 
der Name Persepone „die sehr Machtige, die Grossherrin" be- 
deutet. Dieses Persepone verhalt sich zu Tróma und zu poi. pani, 
poni Frau, wie ihr Epitheton tiahjmmui zu tziituiu (Welcker li- 
533). — Diese Deutung bewiihrt sich vollkommen auch in der 
Form des Namens 7rspai-<purra oder tpumr«, welche mit den 
germ. faths Herr, wozu <paaaa das Femininum ist, zusammen- 
gehdrt. Vgl. brud fats Brautherr, und das skr. pati, Herr, und 
patni Frau, d. i. die Machtige.

K o r ę .

Auch den Namen der Góttiu Korę, welcher von den Alten 
ais „Madcheu" gedeutet wurde, glaube ich dureh „Frau" deuteu 
zu miissen. Moglich ist das, weil das Wort Kiiprj oder K<mprj 
beide Bedeutungen in sich vereinigt, und nothwendig insofern, 
ais die Gottin mit der flspasifóvrj d. i. Grossherrin identificiert* 
wurde und ais Mutter des Zagreus auftritt. Die Bedeutung „Mad- 
chen“ mochte erst aufgekommen sein, ais Korę zu der Demetej
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in das Verhaltniss eines Kindes (dieser Gottheit) gebracht wurde. 
Die Thatsache, dass das Wort xoóprj sowohl Madchen ais auch 
Frau bedeutet, beweist, dass es ursprunglich ais Titel verwendet 
wurde, ebenso wie das deutsehe Frau, welches man ehemals 
auch von Madchen gebrauchte, und dass es (xoópy) erst spater 
auf die Bedeutuug „Madchen*1 beschrankt wurde. Die Etymolo
gie „Goschorene** ist entschieden aufzugeben, und der Name 
mit xoijpo{ Starkę xt!>pmę Herr, skr. kura stark“ zu verbinden. Kóprj 
entspracbe nun der Bedeutung nach der Baltis, der Pallas, der 
Nerie u. dgl.

Ceres — Demeter.
Von derselben Wurzel scheint auch der Name der Mutter 

der mit Korę identificierten Libera, namlich Ceres trotz folgen- 
der Ableitungen abzustammen: Śerv. ad Verg. G. 1, 7, wird der 
Name a ereando abgeleitet; von M. Miiiler K. Z. XVIII. 211 
wird er fur eine Nebenform zu skr. sarad Herbst d. i. die rei- 
Lndo oder kochende Jabreszeit" gehalten; von Corssen K. Z.
111. 271, U. Ausspr. II. 473 und II. 350, von Diintzer XIII. 15. 
Preller R. Myth. 70. Yau. W. 120 auf die Wurzel kar „die Schaf- 
fende,“ von L. Meyer K. Z. V. 382 auf die Wz. ęri, und von 
Grassmann K Z XVI. auf die Wz. krsi pfliigen** zuruckgefiihrt.

Die Deutung „die Schaffende** oder Schopferin ware ver 
haltnissmassig die beste, jedoeh auch minder wahrscheinlich. — 
Dean das Schdpfen und Zeugen wird sonst gewohnlieh einer 
mannlichen Gottheit zugemuthet, ohne dass diese Idee jedoeh 
in irgend eineiii Gotternamen yerkorpert worden ware. — Wenn 
so viele Namen von Gottinen die Idee: die Herrscherin,- reprii- 
sentieren, und Korę und ihre Mutter ausdrucklieh ais Jsoizoiuuc 
angerufen werden, so ist die Wahrscheinliehkeit gross, dass 
auch Ceres, osk. Kerri (aus Kereri) dasselbe bedeutet. Der Na
me dieser Gottin diiifte ursprunglich die Form Caeres gehabt 
haben, entstanden aus x<ups-, xocosę, was uns zu dem Stamme 
xnt>f)Si von xo5poę Starkę, Macht, und zu dem damit verwandten 
toipwjtK Herrscher’ fiihrt (Van. W. 158). Dass eine solche Ab- 
schwiinkung des „ae“ zu „e“ moglieh ist, zeigt das damit zu- 
sammenhangende Wort caerimonia, welches auch in der Gostalt 
cerimonia yorkommt, und uns zu dem Schlusse berechtigt, dass 
auch das lat. kerus, c-erus ursprunglich ,kaerus, caerus gelautet 
bat. Ich deute es durch „IIerr“ wie die lat. Ceres durch „Frau". 
Die sabell. Cerie scheint dem mpin- nilher zu stehen.
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weiss ich niehts Bestimmtes zu sagen. Eine solahe Dentung der 
Ceres rerlnngt die Znriickfiihrnng des Namens der mit dieserGóttin 
identificiertcn Demeter auf skr. dcvi Gottin, Kdnigin,“ wozu i<-h 
jedoch auf dem grieehisehen Boden eine Form deva, d e a ~  devi 
roraussetzen móehte. Dumach hatte Demeter die Bedeutung: 
Frau-Mutter oder Kónigjn-Mutter.

So wiederholt sich, wie wir sehen, iu einemfort dieselbe 
Erseheinung, dass die Gotternamen denselben Begntf ausdriicken, 
aber grósstentheils unter rersehiedenen Formen, was sich auf 
diese Art erklurt, dass bei der Yerbreitung dieser Idee die indo- 
europaische Vdlkerfumilie in viele kleine Ganzen oder Gemein- 
den gelheilt war, welche diese Idee jede nach ihrer Art in der 
ihr gelftufigen Form ausdriiokte. Es ist derselbe Begriff, der auch 
den Ausdriicken fur heilig zn Grunde liegt. So bedeutet ćepiię 
ep. ipóę, aol. laptię rege, riistig, stark; gottlich, heilig (urspr. 
Bedeutung stark). Vgl. Van. W. 88  C. E. 403, 562. C. K. Z. 
III. 154 f. F. W. 22. Kuhn K. Z. II. 273 f. — Die slav. Aus- 
driicke fur diesen Begriff: swant, święty, światyj, das lit. szwen- 
tas hangen mit deutsch. geschwind zusammen, welcher Begr ff 
sich aus dem der Starkę entwickelt hat, wie das durch slav. 
borzo schncll und barzo, bardzo sehr, stark bewiesen wTird. — 
Diese Ausdriicke gehoren wolil zu skr. savas Starkę und sava heil. 
Vgl. Miklosich Palaol. L. Das lat. sanctus, und sacer wird auf 
Wz. sak festmacheu, festsetzen zi ruckgefiihrt Van. 987 f. Daraus 
sieht man, dass die Alten vor der Siiirke ihre Haupter beugend, 
der Meinung waren, ihren Gótteru die grósste Ehre zu zollen, 
wenn sie dieselben ais machtig oder sehr miiehtig benannten. 
Es bleibt nocli zu erforschen, was fur ein Begriff in den Aus- 
driicken deus, Gott, bóg, boh liegt. Ich habe schon in der Ein- 
leitilng betreff der Bedeutung des lat. deus Einiges heryorgeho- 
ben, und will zu demselben noch einmal zuriickkehren, nachdem 
ich zuerst die Bedeutung der slav. Wórter bóg, boh Gott und 
des deutsch. Wortes Gott deus einer Priifung unterzogen haben 
werde.

Die slav. Ausdriicke fiir den Begriff Gott, werden von eini- 
gen Etymologen mit zend. bagha, altpers. baga Reicbtum richtig 
zusammengestellt. Wenn wir die poi. Wórter bogaty, altsl. bo- 
hatu mit ubogi, ubogu arm“, worin nu“ dem Ma“ privativum 
entspricht, mit einander vergleichen, so iiberzeugen wir uns, 
dass bogaty eine aus bogu „reieh“ erweiterte Form ist, welche 
mit dem zend. bhaga parallel lauft. Anderseits belehrt uns die 
Form bohato viel“, dass auch das boh oder bog diese Bedeutung
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»viel« gehabt bat, welcher Begriff mit dem der Starkę zusam- 
menfallt, wie wir das aus; dem Ausdriicken dużo viel, duży 
gross und duh »stark« ersehen, desgleichen aus dem germ. reich, 
welches einst auch die Bedeutung »stark« gehabt hat (vgl. 
Adelung D.W.) ferner aus slay. siła mit der Bedeutung K raft und 
Menge, dann aus lat. vis, welches beide Bedeutungen in sich 
yereinigt und aus lat. ops Macht und opes Yermógen, zuletzt 
aus griech. /tiyaę gross und stark und aus jtożuc viel, gross, 
stark.

Ist nun in dem W orte bog* »reich« auch die Bedeutung 
»stark« festgestellt, so kann ich angesichts obiger Ergebnisse 
nicht umhin dieselbe auch im W orte bóg, boh, Gott, yorauszu- 
setzen. Da wir ferner wissen, dass wie das sem. Baal und 
adon H,err, ebenso auch nńatę Herr, skr. pati Herr, u. a. auf 
dem Begriffe »stark« fussen, so diirfen wir auch im skr. bhug 
Herr (ygl. Grassmann K. Z. XVI. Die italischen Gótternamen 
Nr. 5 . mahibhug. Landesherr; yielleicht eher Grossherr) die 
Bedeutung stark annehmen (vgl. skr. bulli vieł, ■— also auch 
gross, stark) und es mit dem gleichbedeutenden poln. bóg Gott 
»der Starkę, Machtige,« identificiren — oder mit andereń W orten 
gesagt, das poln. bóg altslay. bogu durch das skr. (mahi) bhug, 
Herr’ deuten. —

Mit dem W orte bogat wird das W ort bóg, Gott, von 
Bandtkie Gr. und von Schleicher K. Btr. IV. 3 5 9  und Mi- 
klosich Lex. yerbunden, jedoch anders ais yon mir gedeutet. 
Pott. W. gibt die Deutung »Vertheiler,« desgleichen Welcker, 
Gr. Gótterl. I. 1 3 9 .,der die Wurzel bhaj theilen« annimmt.— Mron- 
govius Poln. W. schreibt: »Furchtbar« yon boję sic, ich 
furchte mich, ahnlich wie deus von Ssoę Furcht.

Gott.
Das W ort Gott wird auch yerschieden abgeleitet; so z. B. 

von skr. guth abscondere (Pott), yon skr. guddha, purus (Kirch- 
holf), von zend. khadhata »selbsterschaffen« (Gr. Myth. 1 1 9 9 ) 
vom Adjectiy. »gut« (Luther u. a.), so dass das W ort Gott die 
Grundbedeutung des Guten hatte« yon skr. jyut-dyuh (glanzen) 

in K. Z. VII. 1 6 ., yon skr. Wz. hu »Gótter anrufen« also« das 
angerufene Wesen« (Kluge D. W.). Adelung meint, es sei yon 
Zeus, Deus, Theos, Dis, Theut, Seit u. a. nicht so yerschieden, 
ais es dem ersten Anblicke nach diinken sollte.

Ich gebe der Ableitung dieses W ortes yon gut bonus den 
Yorzug, nicht um es nach der gegenwartig iiblichen Bedeutung
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ais den Guten 211 deuten, sondern nach jener urspriinglichen, 
aus der sich die Bedeutung gut entwickelt hat.

Es ist namlich der Begriff »stark.« Zwar lesen wir selbst 
.noch in Kluges Worterbuche, dass dem W orte »gut« schwer bei- 
zukommen sei, jedoch stellt er das W ort schon riclitig mit 
einem W orte zusammen, welches tuchtig d. i. stark bedeutet. 
Allein es bedarf einer solchen Zusammenstellung mit bhadras 
nicht, denn die Bedeutung, >der Starkę« ist durch folgende 
W orter yerbiirgt. Zunachst mag hier der Wortform godei mit 
der Bedeutung Giite und Tugend Erwahnung gethan wer- 
den. Dass der Begriff Tugend (vgl. taugen, slav. duh stark'sein) 
sowohl auf dem indoeuropaischen ais aucli auf dem semitischen 
Boden der der Starkę ist, ist schon oben heryorgehoben wor- 
den. Das engl. good hat auch die Bedeutung yirtuous. — Fer- 
ner beweist das zu gut, »bonus« gehorende goth. godo mit 
der Bedeutung reich, dass dasdeutsche W ort »gut« ursprunglich 

ebenso die Bedeutung »stark® gehabt hat, wie das german. 
»reich« auch beide Bedeutungen besitzt. Auf die Bedeutung 
»stark« im germ. g u t lasst uns auch das W ort gydia »Ober- 
priester« schliessen, da es dem slay. władyka entspricht, dessen 
Bedeutung »W alter (yalidus) der Maclitige« sprechend ist, eben
so wie auch poln. ksiądz — knenz, kniaź Fiirst, welches mit 
deutsch. W ort Konig zusammen zu »konnen posse valere« ge- 
hort und ais der »Kónnende, Miichtige« zu deuten ist. — 
Dann folgt die Bedeutung stark auch aus altn. geta »posse, 
valere«. (Im Slayischen heisst gidya magnus, ein Reise.) Der 
Comperatiy besser —• beter und der Superlatiy best weisen 
auf lat, potis stark gr. -óotz skr. pati Herr d. i. »Machtiger« 
hin,wie auch im Lateinischen und Griechischen der Compar. und 
Superl. von bonus, und dyuftóę durch Ausdriicke yertreten wer- 
den, welclie den Begriff der Starkę enthalten. Zuletzt yerlangt 
auch die Analogie, dass man zwischen »gut« und dem W orte 
»Gatte« (urspr. wohl Gote) einen Zusammenhang suclit und 
dieses W ort ais den Starken, Machtigen ebenso deutet, wie 
Ttiiaiś skr. pati, wie Freya respect. Ero.,wie eben das lat. ma- 
ritus gedeutet wurde, und wie im Hebraischen baal, gebirah 
und andere Ausdriicke mit der Bedeutung »Gatte, Mann.*

Wenn wir auf die Analogie das gehorige Gewicht legen, 
und sie respectiven, so reicht fiir uns das deutsche W ort »Gatte« 
(mundartl. Gote?) aus, um die Bedeutung von Gott zu erforschen. 
Auf Grund der Thatsache, dass baal »maritus, dominus, deus« 
bedeutet und ebenso das germ. Ereya sowol Frau bedeutet. ais auch
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ein Name ist, ferner dag lat.mas Mann(maritus Gatte) auch ais Got- 
tesbezeichung sich vorfindet, miissen wir erklaren, dass auch das 
Wort Gatte maritus, mit dem Worte »Gott deus« (alter gen. 
Gades) identisch ist d. i. dass Gott fur die W elt dasselbe ist, 
was der Gatte fiir das Haus d. i. der Herr.

Der Eigenname Wodan gehórt wohl zu Gott deus, engl. 
god deus., ebenso wie Zeus zu deus.

Das lat. deus Gott (altlat. deivo, volsc. deve, umbr. dio 
skr. devas, zend. aaeva Gott. altn tivar Gotter, ahd. Zio) wird 
auf die Wz. div—gliinzen, skr. div leuchten zuriickgefiihrt. Vgl. 
Corssen I. 3 8 1 . II. 3 3 9 , 6 7 0 , 6 7 8 , 6 8 0 . Van. W. 3 5 8 . Curt. Gr. 
d. Et. 2 2 2 . Preller R. Myth. 1 6 5 . u. A. Soallgemein diese Ab- 
leitung ist, so scheint sie doch nicht stichhaltig zu sein. Einige 
Bedenken betrelf dieser Deutung liabe ich schon in der Ein- 
leitung heryorgehoben; hier muss ich noch bemerken, dass es 
nicht im mindesten wahrscheinlich ist, dass deus etwas anderes 
bedeuten konnte, ais das slav. bóg, boh, Gott und das deutsche 
Gott engl. gode, deus. Hatten doch diese Volkerstamme ais 
Theile desselben Uryolkes eine gemeinschaftliche Sprache, die- 
selben religiósen Yorstellungen, haben sie. mitunter auch die- 
selben Gótternamen, wie wiire es nun moglich gewesen, dass die 
Griechen und Italer einen anderen Begriff fiir die Gottheit gehabt 
hatten, ais die Slaven und Germanen. So wie sie denselben Be- 
griff fiir »heilig« haben, so miissen sie auch betreff der Gottheit 
dieselbe Anschauung gehabt haben. Wenn nun Gott und bóg 
boh, deus den Starken, den Herrn (skr. mahi—bhug, Landesherr) 
bedeutet, so kann auch lat. deus keine andere Bedeutung ha
ben, zumal da die Existenz des Begriffes deus so alt ist, ais 
der Name Zeus, welcher unter der Gestalt Thiuth, auch den 
Gothen und in anderen Formen anderen indo-europaischen Vol- 
kern eigen war.— Man konnte yielleicht auch aus dem Yorkommen 
des Begriffes ćsp/ię, sacer, schliessen, dass deus die Bedeutung 
»der Lichte* nicht haben kann. Denn war einmal der Begriff 
»heilig« eigentlich »stark, machtig« zur Bezeichnung eines hó- 
heren, góttlichen Wesens iiblich, und wurde damit die Macht 
yergóttert, so lag keine Nothwendigkeit yor einen anderen 
Begriff zu bilden und noch dazu einen solchen Begriff, worin 
die Eigenschaft des Leuchtens yergóttert ware. Denn wer sich 
zur Vergótterung der Macht emporgeschwungen hat, wrorin 
auch die W irkung und Macht der Sonnenlichtes inbegriffen 
sein muss, der wird doch nicht zur Vergótterung des Lichtes 
herabsteigen, und einen Begriff der Gottheit ais der leuchten-
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den bilden, der nicht einmal auf alle Gotter passt, da die unter- 
irdischen Gotter mit Licht und Leuchten nichts zu thun haben. 
Nimmt man die Idee »der Leuchtende* ais die ursprfinglichere 
an, so muss die Idee »heilig d. i der Starkę, Machtige* da- 
gegen ais ein Fortschritt erscheinen, und man wiirde einen 
solchen Begriff nur zu dem Zweck geschaffen haben, um 
den entsprechenden neuen Begriff an die Stelle des alten zu 
setzen, um ihn zu yerdrangen. — Dieser Annahme widerspricht 
jedoch die Wirklichkeit. Daher ware ich der Ansicht, dass der 
Begriff deus derselbe ist, wie der von sacer, sanctus, und dass 
die W orter sacer und sanctus nur dazu geschaffen wurden, um 
deus zu vertreten, ais dieses zum Substantiy geworden war.

Dass bóg, Gott, deus und daimon dasselbe dedeuten, folg't 
auch daraus, dass alle diese W orter mit dem Begriffe » reich « 
zusammenhiingen, wie das beziiglich der ersten 2 W orter schon 
oben hervorgehoben wurde, und hinsichtlich des deus und 3aijxu)v 
ist das dives reich, machtig und sudaificov reich, gliicklich, zu 
vergleichen. Zufallig kann das nicht sein, daher bildet es einen 
Beweis von der Gleichheit der Bedeutung dieser Ausdriicke. 
Dabei mag wieder erinnert werden, dass der Begriff reich sich aus 
dem der Macht entwikelt hat, wie denn Macht und Reichthum 
gewohnlich gepaart sind. Folglich kann schon aus dieser einzi- 
gen Thatsache die Uberzeugung gewonnen werden, dass auch 
der Begriff »Gottheit« der der Macht ist, dass also in deus 
»Gott« keine andere Idee enthalten ist, ais in sacer »heilig«. 
Eine Anomalie beziiglich des W ortes deus anzunehmen braucht 
man um so weniger, ais wir ein W ort besitzen, in welchem 
diese unsere Idee yerkorpert ist. Es ist das skr. deva Herr 
und devi dea, regina, welche im Lateinischen die Gestalt de- 
vus und deva annehmen und dann zu deus, dea werden konnte .* 
Dass dieses deva Herr sich zu der Bedeutung »Gott« entwi- 
ckeln konnte, zeigt die Feminalform devi, welche sowohl regi
na ais auch dea bedeutet. Dass die Bedeutung dea die abge- 
leitete, entwickelte ist, dariiber lasst sich kaum zweifeln. Somit 
kann man daraus auch wohl ersehen, was fur einen Begriff von 
der Gottheit dieses Volk gehabt hat. Es war namlich kein an- 
derer, ais der imBaal Herr, Gott, eigentl. »Machtiger« enthaltene.«

*) Vgl. Griechisch-deutsches Schulworterbuch von Dr. Karl Schenkl Vierter 
Abdruck, W ien. Gerold. 1870. Hier wird skr, deva mit lat. deus und griech 
Zeus zusammengestellt.
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Hieher ziehe ich auch das slav. deva, welches gegenwiir- 
tig die Bedeutung Fraulein hat, aber urspriinglich wohl ein 
Titel fur erwachsene Personen weiblichen Geschlechtes iiber- 
haupt gewesen sein wird, -= die Frau, bis er mit der Zeit auf 
die Bedeutung Fraulein, und zuletzt auf die Bedeutung »Mad- 
chen« eingeschrankt wurde. Das Masculinum dazu ist das 
skr. devas (lott, eigentlich wohl »Flerr« und deva Herr.

Wie das skr. deva Herr zur Erklarung des lat. deus dient, 
so diirfte dominus zur Erklarung des Saipajv beitragen, neben 
dem sieli auch eine Form daimen voraussetzen lasst, gebildet 
wie <toi/r/jv, — welche durch die Endung us latinisirt, das lat. 
dominus giibe, — Anders Curt, E. 2 1 8 .

Zeus, Juve.

Da Zeus und Juve, Jupiter, auf dieselbe Wurzel wie deus 
Gott zuriickgefiihrt werden, so ware mit obiger Auseinander- 
setzung auch die Frage iiber die Bedeutung dieser Namen er- 
ledigt. — Die ' Richtigkeit meiner Deutung beweist auch 
die kret. Form Arjv und die boot Juv, welche mit engl. dan 
»Herr« wohl eins ist. (Ware es nicht moglich die Form Zant — 
mit lat. sancus zusammenzustellen?) Auch das mit Zeus zusam- 
mengestellte aiCr/cnę kraftig, riistig, bestiitigt, dass ich mich auf 
dem richtigen W ege bewege. Sein erster Theil al wird ais eine 
Verstarkungssilbe aufgefasst (Van. 3 5 6 . Savelsberg Quaest. lex. 
p. 5 . upt- di- at- Seiler W. stellt«j :- rAtjwahrend Ojcoędem *rtv, von 
anderen dagegen, wie von Christ Lautl. 1 5 1 . Benfey (II. 2 1 0 ). 
C. E. 5 7 7  und Van. 3 5 5 . dem skr. java Jugend, jugendliche Man- 
neskraft, gleichgesetzt wird. Auf die Bedeutung der Starkę weist 
in Juve, Jovis das Verbum iuvo »helfe«hin, weil der Begriff »heł- 
fen« auf Starkę beruht« wie dies das poln. pomagać, worin das 
Verbum mogę posse, valere, liegt, deutlich zeigt. Eine weitere 
Stiitze findet meine Deutung dieser Namen ais Herrn ist auch 
die Thatsache, dass die Jnder ihre Gottheit Jndra nannten, wel
ches W ort die Bedeutung.,Kónig Fiirst hatte, Bedeutungen, welche 
Siich nicht erst aus dem Namen entwickelt haben, sondern schon 
in demselben liegen miissen. Auch die Geten nannten ihren 
(iott Gebeleisis nicht nach dem Leuchten, sondern nach der 
Grosse oder Macht. —
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Dass auch Zeus nicht den Lichten oder Leuchtenden be- 
deuten kann, beweist die Form Dis (Genit. Dit-is) »besonders 
vom Jupiter, dann Gott der Unterwelt« (Van. 3 5 8% denn ein 
Name, der einen Sonnengott bezeichnet hatte, hatte nicht, zur 
Bezeichnung eines Schattengottes verwendet werden kónnen. 
Die verschiedene Verwendung des Namens Dis kann fur uns 
auch beziiglich des Hades belehrend sein. — Merkwurdig, dass 
so wie die Namensform Dis mit der Nebenform von dives voll- 
kommen zusammenfallt, auch der Name Pluton mit dem Worte 
irłnuTnę Reichthum, verflochten ist und an den orientalischen 
Namen Belitan erinnert.

Wie sich der Name Dis aus der Form deiva erklart, so 
lasst sich dies auch von dem Namen der Gottin

Diana

sagen, welcher aus Deiv-ana, Dei-ana entstanden ist (vgl. Van. 
W. 3 5 8 , Corssen 2 1 2 , 3 8 2 . II. 3 4 0  Curt. Gr. 2 2 2 , KZ. VII. 3 0 9 . 
XI. 9 ., Preller 2 7 7 .) und der aslav. Gottin Diewa(n)na poln. Dzie
wanna (nach Długosz: Fraulein und Frau, wozu Creutz. Symb. 
II. 1 1 7 zu vgl.) in einigen Gegenden auch Dewa, Dziewa, d. i. 
Fraulein, genannt, vollkommen entspricht. Es kommt mir das 
sonderbar vor, dass Diana, welche Vanic 3 5 8 . fur eine rein ita- 
lische Gottin der Jungfraulichkeit halt, von ihm auf die Wur- 
zel div-leuchten« zuriickgefuhrt wird, ais ob die Jungfraulich
keit etwas Gemeinsames mit dem Leuchten hatte. Es lag doch 
naher den Namen Diana mit dem slav. dewa, dziewa Madchen 
zu vergleichen, und mit der slav. Diewa(n)na, Dziewanna zu 
identificieren. Wenn irgend welcher Gottername sprechend ist, 
so ist es angesichts der. slav. Diewanna oder Dziewan
na, auch Diewa, Dziewa, gewiss dieser und bildet ein wichti- 
ges Kriterium dafur, das Diana und die ganze Reihe von 
Gotternamen, welche man auf die Wurzel div-glanzen, leuchten 
zuriick zu fiihren pflegt, zu dieser Wurzel gar nicht gehort. 
Vielmehr fiihle ich mich bestimmt zu glauben dass wir an den 
damit zusammenhangenden Gotternamen Zeus, Jupiter, Juno, Di- 
one, Diana u. s. w. dieselbe Erscheinung, wie an den semit. 
Baal und Baaltis, und den germ. Fro und Freya, vor uns ha- 
ben.— Hier mag auch hervorgehoben werden, dass Diana, ais 
mit der slav. Diewanna oder diewa identisch, durch ihre Be- 
deutung Frau oder Herrin auch die Bedeutung ihres Bruders
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Apollo aufklart und meine obige Deutung dieser Namens ais 
Habal(un) (d. i. Artikel und baal Herr) aufsglanzendste be- 
stiitigt.

Was endlich die Stamme djav, djov in Zeus, Jovis und Juno 
anbelangt, so sind sie durch Metathesis aus daiv entstanden.

Dass dies moglich ist, davon iiberzeugt uns der Ver- 
gleich der slayischen L)ie\van(n)a mit der mit ihr identischen Deiva- 
na, Diana, \vo das deiv dem slav. diew. entspricht. Dieselbe Meta
thesis ist nun auch bei demselben Yolksstamm nicht unmoglich.

Latona
Die Feststellung der Bedeutung des Namens Diana, gibt 

zugleich auch iiber die Bedeutung ihrer Mutter LatonaToefriedi- 
genden Aufschluss, in dem sie in dem Namen Latona das eng. 
ledy Frau, Herrin (urspr. laudy, mit engl. lauth stark und 
germ. lauter stark zu yergleichen) erkennen lasst, wie das schon 
Buttmann Schr. der Berlin. Akad. 1 8 3 0  S. 2 4 4 ., ehemals Schwenck. 
1 . q8. 6 . 1 1 5 . und A. richtig angenommen haben. Mit dieser 
Ableitung halten die nachstehend angefuhrten den Vergleich 
nicht aus.

So konnte ich nicht billigen die Ableitung des Namens 
Lato, Latona von hi-n ław wollen, begchren, (Van W. 7 6 9 ) 
auch nicht die yon Schweizer K. Z. II. 6 8 ; skr. rati yoluptas, 
amor: Leto m ati: fifjTtę., denn man wiisste nicht, wessen 
Geliebte und welche gerade von den yielen Auserkorenen des 
Zeus es ware. Ebenso yerwerfen muss man auch Ddderleins 
Deutung n. 9 7 : d/.uoltai d/J^r/ję »die Irrende«. Denn sie konnte 
doch diesen Namen yor der naheren Bakanntschaft mit Zeus 
noch nicht gehabt haben, und den Namen gibt man nicht so 
leicht auf. Noch weniger kann iiberzeugen Pott’s. Deutung 
K. Z. IX. 2 1 0 : Ar/rtó, Latona wahrsch. »Nacht«, welche aus 
ihrem Schoosse die beiden grossen Hauptlichter des Himmel 
gebiert. Das liesse fast auf Herleitung yon einer Parallele zu 
lat. lata (die weite) rathen, etc.« Doch warum stlata?

Also lebten Latono und ihre Eltern Keos und Phdbe vor 
der Geburt des Apollo und der Diana — Artemis in Finsterniss 
Aber was sagt der Name ihrer Mut Phoebe, nach Vanic R. 
5)s »die Strahlende, Reine« dazu?

Hiemit schliesse ich den ersten Theil meiner Forschung 
mit dem Ersuchen, dass die Arbeit eines Dilettanten yorurtheils- 
freien und um so nachsichtigeren Beurtheilung unterzogen
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werde^f, ais in einer Landstadt nicht einmal eine rollstandige 
Einsicht in die einschlagige Literatur moglich ist, und ais die- 
ser Gegenstand zu den schwierigsten zahlt, so dass selbst 
Celebritaten dariiber nicht einig werden konnen. — Sollte 
mir die Lósung dieser Frage dennoch gelungen sein, so hatte 
ich dies nichts anderem, ais nur einer glucklichen Eingebung 
zu yerdanken.

Abkiirzungen:
B. Gl. Glossarium comparathum lingnae Sanscritae 

a Fr. Bopp.
Corssen ii. Ausspr. IJ ber Aussprache, \'ocalismus und 

Betonung der lat. Sprache. Von W. Corssen.
C. E. ~  Grundziige der griech. Etymologio von (t. Curtius. 
F. W. Yergleich. Wórterbuch der Indogermanen Euro-

pas von A. Fick.
K. Z. Zeitschrilt fiir yergleichende Sprachforschung 

von Dr. Kuhn.
P. W. Sanskrit-W órterbuch Bearb. von Otto Bohtlingk 

und Rudolf Roth.
Van. W. Griechisch-latein. etymol. Wórterbuch von 

A. Vanicek.
Die Druckfehler habe ich wegen Mangel an Z(*it nicht 

berichtigen konnen.
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K R O N I K A  i S T A T Y S T Y K A  Z A K ł A D U
I. Grono nauczycielskie.

a) Dla nauki obowiązkowej.

L. p Imię. nazwisko i tytuł P r z e d m i o t Li. god 
tygod.

1
Emanuei Wolff dyr., członek 

rady okręg. matematyka w llb. 3

2 X Mikołaj Martini, profesor roi. ob. ł. wo wszystkich kl.
it>

t  2 ex 
bort.

OO X. Mikołaj Lepki, profesor rei. ob. gr. we wszyskich kl.
16

f  2 ex 
hort.

4
Emeryk Turczyński, prof. 

w 8  randze, zaw. g. przyr.
matematyka w kl. Illb . —  
naturalna w kl. lab. Ilab 
Illab . V. VI

19

5 Brajer Józef, profesor
łacina w kl. I llb . — poi. 
I llb . IVb. —  log. V II —  
niem. I llb .

18

6 Perfecki Romuald, profesor łacina w IVb. —  niem. w 
llb . —  poi. V II. VIII. 17

7 Polański Kornel, profesor
hist. w la. Ila. I l ia .  V. 
V II —  rus. w II. —  kraj. 
U la  V II

2 1

8 Czerkawski Jan, profesor greka w V. —  rus. IV. V 
VI. VII. VIII. 17

9 Brandt Jan, profesor łacina w kla-ie VI. VII. 
—  greka w VIII. 16

1 0 Dr. Kubisztal Stanisław, prof.
historya w kl. Ib. Illb . IV**. 
VI. V III. —  psych w VIII 
—  kraj. IVa. Illb . VI.

2 2

1 1 Kryciński Waleryan, profesor rysunki w l lb  Illab. IVab. 2 0

12
Kusionowicz Michał, profesor 
zaw. bibl. uczniów.

łacina w kl. V. VIII. — 
greka w VII. 15

13
Wasilkowski Jozef, profesor 
zawiadowca bibl. naucz.

greka w kl. VI. Illb . —
polski w V. V I. 16

14 Szajdzicki Euzebiusz profesor niem. w kl. IVab. VI. VIII 16

15 Mikuła Ludwik, nauczyciel 
zaw. gab. fiz.

mat. w V, VI. VII. VIII -  
fiz. VII. VIII. 18

16 Grabowicz Cyryl, egz zast.
rysunki w kl. lab. H a. — 
matematyka w kl. Ila, —  
fiz, w IVb,

18
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L  p. Im ię , nazw isko  i ty tu ł P r z e d m i o t L. «od| 
tygod

17 Zarzycki Seweryn egz. zast.
hist. w Ilb . IVb. — uiem . 
Tb. —. puls. Ib. — rus. w 
III . — hist. k ra j. w IVb

19

18 Stangenberg Wilhelm niem- I l ia .  V. V II. — gr.
w I l ia . 17

19 Małecki Arkadyusz niem. w la . Ilu. — pols. 
w la . — rusk i w I 17

2 0 Rychlik Aiexander lać. w IVa. — gr. w IVb. 
polski w Ila . IVa. — 16

1621 Myślewicz Władysław lać. w I l ia .  — gr. IVa. —  
polski w I lb . I l ia .

22 Gabryelski M aryan lać. w la . Ha. 16

16

18

23 Rembacz Stanisław lać. w Ib. I lb .

24 Niemców Jan m at. w lab . I l ia .  IVab. — 
fiz. IV  b.

b) Ola nauki nadobowiązkowej.

1 Dr Kubisztal Stanisław j w. Jla nauki historyi kraju 
rodzinnego w IHb. IVa. VI 3

■ 22 Polański Kornel j. w. dla nauki historyi kraju 
rodzinnego Ilia , VII.

3 Silberbusch Dawid
dla reiigii mojżeszowej we 
wszystkich klasach, a 4 
oddziałach.

8

4 Grabowicz Cyryl j. w. dla kaligrafii w 2 oddz. 2

5 Zarzycki Seweryn j. w. dla hist. kr. r. w IVb. 1

6 Rryciński W aleryan, j. w. dla rysunków odr. i geom. 
dla klas wyższych. 4

7 M iku ła  Ludwik, j. w. dla śpiewu 4

8 Haczewski Kaźmierz dla gimnastyki 6

c) Zmiany w ciągu roku.
Profesor Brajer Józef zam. def. 1890. 1. 574. Prof. Czerkaw- 

ski Jan przeniesiony ze Stanisławowa dekr. z 26/6 1890. 1 10851 > —
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w miejsce Teofila Gruszkiewicza przeniesionego do Lwowa. Mikuła Lu
dwik zam. dekr. z a6/s 1890. I. 10601. — w miejsce Dziurzyńskiego 
Jana przeniesion. do Krakowa.

Przeniesieni: Stangenberg Wilhelm ze Lwowa, Rembacz Stanisław 
ze Lwowa i Gabryelski Maryan z Sanoka dekr. IS/ 8 1890. 1. 13142. 
w miejsce prof. Erbena, zamianowanego nauczycielem w Wadowicach, 
Rabińskiego Stanisława przenieś, do Przemyśla i Konstantynowicza Mi
chała przenieś, do Jasła. — Niemców Jan przydziel, dekr. 27. stycznia 
1891. 1 45. w miejsce Kordasiewicza Emila przenieś, do Lwowa.

II. Kronika zakładu.
Rok szkolny 1891 rozpoczął się po ukończeniu wpisów, egzam. 

wstępn. i poprawczych nabożeństwem 3 września — nauka regularna 4-tego.
Egzamina wstępne do 1. klasy odbyły się częścią 15. i 16. lipea, 

częścią 1 . i 2 . września.
W ciągu roku odbyła młodzież katolicka trzykrotnie spowiedź 

świętą i przed świętami Wielkanocnymi zwyczajne rekolekeye. W? dniach 
4. października i 19. listopada t. j. w dniach Imienin Najjaśniejszych 
Państwa odbyły się uroczyste nabożeństwa z odśpiewaniem hymnu lu
dowego, poczem młodzież była wolną dzień cały od lekcyj szkolnych.

W dniu 29. listopada odbył się w zabudowaniu gimnazyalnem 
wieczorek ku uczczeniu pamięci Adama Mickiewicza z odczytem prof. 
Wasilkowskiego, produkcyami na skrzypcach i cytrze uczniów klasy VIII. 
Rybczyńskiego, Bosakowskiego i Kwiecińskiego, dekiamacyami wygłoszo
nymi przez uczniów z klasy VII. Okołowicza i z VIII. Zawadzkiego, 
wreszcie śpiewami cboralpymi, prowadzonymi przez prof Mikułę, w któ
rych udział wzięła młodzież narodowości ruskiej i polskiej.

W dniach od 8 . do 23. marca 1891. hospitował zakład c. k. In
spektor krajowy Jan Lewicki.

Pisemna część egzaminu dojrzałości rozpoczęła się 25. maja, 
a ustna 16. czerwca pod przewodnictwem Dr. Czernego de Schwarzen- 
berg. prof. wszech. Jagiell.

Egzamin dojrzałości i cały zakład zwidził J. W. Wiceprezydent R. 
s. kraj. Dr. Michał Bobrzyński w dniach 17. i 18. czerwca.

Rok szkolny zakończono 15. lipca 1891. dziękczynnem nabożeń
stwem i rozdaniem świadectw.

III. Plan nauki.
I. klasa (dwa oddziały).

Religia' 2 godziny tygodniowo. — Zasady katolickiej wiary i obycza
jów podług książki Schustera w tłómacz. X. Zielińskiego. Ucznio
wie obrz. gr. kat. uczyli się z książki X Torońskiego.



IV.

Jeżyli łaciński: 8 godz. tyg, — Nauka o prawidłowych formach imie
nia i słowa w połączeniu z praktyczn. ćwiczeniami przy użyciu 
gramatyki i ćwiczeń Samolewicza. —- Począwszy od listopada co 
tydzień zadanie szkolne, a w 2 . półroczu oprócz tego co miesiąc 
zadanie domowe.

Język polski-. 3 godz. tyg. — Podług gramatyki Małeckiego wzięto nau
kę o zdaniu — pojedyńczem, rozwiniętem, złożonem. Znaki pisar
skie, części mowy i najważniejsze reguły o składni. Czytanie wyp.
I. t. opowiadanie i deklamacya. Co tydzień ćwiczenie ortograficzne, 
w 2 giem półr. nadto jeszcze ćwiczenia szkolne naprzemian.

Język ruski-. 3 godz. — Według gramatyki Ogonowskiego przystępniej
sze prawidła z pisowni, części mowy, elementarne wiadomości 
z nauki o składni, o zdaniu pojedyńczem i złożonem. Z czytanki 
Romańczuka t. I. czytanie, opowiadanie i deklamacya. Zadania 
jak w polskiem.

Język niemiecki-. 6  godz. tyg. — Z gramatyki odmiana imion i słów 
w połączeniu z najpotrzebniejszymi regułami pisowni i składni szyku. 
Czytanie i tłómaczenie odpowiednich przykładów z języka polskie
go na niemiecki i odwrotnie według wypisów Germana Petelenza 
i memorowanie niektórych tłómaczonych ustępów. Co tygoduia 
dyktaty — wypracowania szkolne.

Geografia: 3 godz. tyg. — Według książki Benoniego wydanie IV. po
jęcia wstępne z geografii matematycznej i fizycznej, orografia. hy
drografia, topografia i główme pojęcia z geografii politycz. z u- 
względ. kartografii.

Matematyka: 3 godz. tyg. — W 1. i 2. półroczu arytmetyka i geome- 
trya na przemian. Z arytmetyki Zajączkowskiego pisanie i czyta
nie liczb w układzie dziesiętnym, cztery działania liczbami całko
witymi niemianowanymi i mianowanymi, ułamkami dziesiętnymi, 
wyszukanie najmniejszej wspólnej wielokrotnej i największego wspól
nego dzielnika; rzecz o ułamkach zwyczajnych i cztery działania 
nimi jakoteż i liczbami mieszanymi, zamiana ułamków zwyczaj
nych na dziesiętne i odwrotnie. — Z geometryi według książki 
Maryniaka wstępne pojęcia, koło i związek jego z liniami, kąty, 
ich rodzaje, sposób kreślenia ich od ręki, pary kątów, trójkąty aż 
do konstrukeyi trójkątów wyłącznie. Liczne ćwiczenia domowe, co 
miesiąc zadanie szkolne.

Historya naturalna: 2 godz. tyg. -  Według zoologii Dra Nowickiego 
w 1 . półroczu zwierzęta ssące i mięczaki, w 2 . półroczu zwierzę
ta zestawne.

Iiysunki: 4 godz. tyg. — Rysowanie z wolnej ręki podług wzoru po
dawanego przez naucz, na tablicy: linij prostych, kątów, trójką
tów, czworoboków, wieloboków i linij krzywych w rozmaitych 
położeniach i wielkościach, ornament geometryczny płaski, obja
śnienie o rytmie linij i symetryi.

II. klasa, (dwa oddziały).
Religia: 2 godz. tyg. — Historya starego zakonu według książki X. 

Dąbrowskiego, dla uczniów obrz. gr. według ks. Tyca, tłómaczo- 
nej przez B I.

Język łaciński: 8 godz. tyg. — Powtórzenie i uzupełnienie form pra
widłowych: formy nieprawidłowe imion i czasowników, przyimki,



V.

ważniejsze spójniki, prawidła dotyczące imion własnych miast na 
pytania : dokąd ? skąd ? gdzie ? zwrot accus. c. inf, abl. absol, uży
wanie coniug. periphr. czynnej i biernej, gerundium, gerundivum 
i supinum na -um, przy odpowiednich ćwiczeniach według grama
tyki i ćwiczeń Samolewicza Co miesiąc 4 zadania. 8 szkolne, 1 
domowe.

Język polski: 3 godz. tyg. — Uzupełnienie nauki o zdaniu złożonem 
i nauki o formach podobnie jak w klasie I.; pisownia, czytanie, 
opowiadanie, deklamacya. Co miesiąc 3 zadama i ćwiczenia orto
graficzne.

Język ruski■ 3 godz. tyg. — Z gramatyki Ogonowskiego uzupełnienie 
nauki o zdaniu złożonem i formach. Czylanie wypisów Romań
czuka t. II. opowiadanie, deklamacye. Co miesiąc 3 zadania.

Język niemiecki'. 4 godz. tyg. — Z gramatyki: uzupełnienie nauki o cza
sach złożonych, o formie biernej i omownej, o użyciu słów posił
kowych haben i sein, o szyku wyrazów w zdaniach pojedynczych, 
złożonych głównych i zależnych. -Z wypisów Germana tłómaczenie 
oraz opowiadanie z części II. z języka niemieckiego na polski i od
wrotnie. Co miesiąc 4 zadania przeważnie szkolne.

Geografia- i historia; 4 godz. tyg. — Z geografii według książki Bara
nowskiego i Dziedzickiego crografia, hydrografia Azyi, Afryki i Eu
ropy z uwzględnieniem kartografii, szczegółowy opis Azyi, Afry
ki, jakoteż południowej i zachodniej Europy. — Historya staro
żytna w sposób biograficzny według Weltera-Sawczyńskiego w po
łączeniu z geografią starożytną!

Matematyka: 3 godz. tyg. — Z arytmetyki powtórzenie materyału 
z klasy I. rachunek wnioskowy, stosunki, proporoye, reguła trzech, 
praktyka włoska, rachunek procentu, dyskont, miary, wagi i mo
nety. — Z geometryi konstrukcya i przystawanie trójkątów, wła
sności trójkątów równobocznych, czworoboki i wieloboki; nauka
0 kole oprócz wymiaru koła. Arytmetyka Zajączkowskiego, geo- 
metrya Jamrógiewicza Częste ćwiczenia domowe, co miesiąc za
danie szkolne.

Historya naturalna'. 2 godz. tyg — W 1 . półr. według zoologii Nowic
kiego ptaki, gady, płazy i ryby. W 2. półr. według botaniki Hiickla 
opis najważniejszych roślin przeważnie na żywych okazach, w bra
ku tych uprzytomniony wizerunkami, modelami lub zielnikiem.

Rysunki’. 4 godz. tyg. — Ornament plaski w> konturze, poprzedzony ry
sowaniem stylizowanych liści i kwjecia. Rysunek geometrycznych 
brył według zasad perspektywy z modeli drutowych i drewnianych. 
Przy rysowaniu z modeli drewnianych objaśniania o oświetleniu.

III klasa, (dwa oddziały).
Religia: 2 godz. tyg. — Historya biblijna nowego zakonu według książ

ki X. Dąbrowskiego, dla młodzieży obrz. gr. kat. według książki 
Tyca, tłómaczonej pr?ez B. I.

Język łaciński: 6 godz. tyg. — Z gramatyki: nauka o przyimkach, skła
dnia zgody i przypadków, oparta na gramatyce Samolewicza i 
ćwiczeniach Próehnickiego. Z Korneliusza Neposa czytano żywo
ty: Milcyadesa, Temistoklesa, Arystydesa, Cymona, Epaminondasa
1 Pelopidasa. Zadania dwa szkolne i jedno domowe co miesiąc.

Język grecki: 5 godz, tyg. — Najważniejsze zasady głosowni, odmiany



VI.

imion, a z odmiany słowa: cała konjugacya t. ■/. verba pura, ver- 
ba contracta, nareszcie verba mota i liąuida do § 104. podług 
gramatyki: Curtius Hartel- Ćwikliński Tłómaczenie z greckiego na 
polskie i odwrotnie podług książki Sehenkla — Lewickiego. — Co 
miesiąc 2  zadania — domowe i szkolne naprzemian 

Język polski: 3 godz. tyg — Z gramatyki Małeckiego nauka deklinacyi, 
składnia zgody i rządu, powtórzenie nieodmiennych części mowy, 
pisowni i interpunkcyi. Czytanie III. tomu wypisów, opowiadanie, 
deklamacya. Co 14 dni zadanie domowe lub szkolne 

Język ruski; 2 godz. tyg. — Z gramatyki Ogonowskiego nauka o de
klinacyi imienia, partykuły, składnia zgody i rządu. Czytanie wy
pisów Partyckiego Ca. L, opowiadanie, deklamacya Co 14 dni 
zadanie domowe lub szkolne.

Język niemiecki-. 4 godz. tyg. — Z gramatyki Sc-hobera aż do szyku 
w zdaniu pojedyńczem rozwiniętem. — Czytanie wypisów Hamer
skiego, tłómaczenie z języka polskiego na niemiecki, a trudniejszych 
ustępów także z niemieckiego na polski, opowiadanie, uczenie się 
na pamięć. Co 14 dni zadanie domowe lub szkolne'

Geografia i historya: 2 godz. tyg. — Według książki Dziedzickiego i 
Baranowskiego geografia Niemiec, północno-wschodniej Europy. 
Ameryki i Australii. — Według Weltera-Sawczyńskiego dzieje śre
dniowieczne sposobem biograficznym 

Matematyka-. 3 godz. tyg — Z arytmetyki cztery działania ilościami 
algebraicznymi, potęgowanie i pierwiastkowanie. — Z geometryi 
obliczanie powierzchni, równość, podobieństwo i zamiana figur 
prostokreślnych, obwód i powierzchnia koła, powierzchnia pierście
nia, wycinka i odcinka. Własności elipsy i paraboli. - -  Arytme
tyka Bączalskiego. geometrya. .famrógiewicza. Częste ćwiczenia do
mowe, co miesiąc zadanie szkolne,

Nauki przyrodnicze-. 2 godz. tyg — W 1 półroczu mineralogia według 
książki Łomnickiego, w 2 półroczu z fizyki Soleskiego ogólne wła
sności ciał, o cieple i o pierwiastkach wraz z najważniejszymi che
micznymi związkami tychże, tak nieorganicznymi, jak i organicznymi. 

By simki; 4 godz. tyg. — Rysowanie brył geometrycznych złożonych 
i pojedynczych członków architektonicznych z modeli drewnianych 
i gipsowych Ornament płaski przeważnie z epok stylów klasycz
nych. Objaśnienie różnicy stylów na ornamentach, głowicach i t. 
d., o harmonii barw. Ćwiczenia pamięciowe. Papier tonowy, kre
da czarna i biała, pióra i farby przy rysowaniu polichromowych 
ornamentów.

IV. klasa, (dwa oddziały).

Religia. 2 godz. tyg. —■ Nauka o obrzędach kościelnych według książ
ki Jachimowskiego, dla uczniów obrz. gr. kat. według książki Po
piela.

Język łaciński-. 6 godz. tyg. •— Z gramatyki Samolewicza składnia sło
wa na podstawie stosownych ćwiczeń według książki Próchnickie- 
go dla kl. IV., a z metryki hexameter i pentameter. Lektura Caes. 
com. de bello gali. lib. I- rozdziałów 30. IV. 1 — 38. VII. 1 -65 . 
Z Owidego Przemian: O Arachnie przemienionej w pająka. — Co 
miesiąc dwa zadania szkolne i 1 domowe.
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JęZylc gńecki: 4 godz. tyg. — Z gramatyki Knrcyiisza-Samolewicza p(P 
wtórzono materyał z III. kl. i wzięto od słów na „jut,u całą re
sztę nauki o formach słowa i najgłówniejsze rzeczy ze składni. — 
Naukę tę oparto na tłómaezeniu stosownych ćwiczeń z greckiego 
na polskie i odwrotnie, nadto ustępy ciągle z książki Schenkla-Sa- 
molewicza. — Miesięcznie dwa zadania.

Język polski'., 3 godz. tyg. — Systematyczna nauka konjugacyi i skła
dni w obrębie czasownika, tudzież nauka o zdaniach złożonych 
i okresach. Wierszowanie i główniejsze zasady stylu. Czytanie IV. 
tomu wypisów, opowiadanie, deklamacya. — Miesięcznie dwa za
dania, naprzemian domowe i szkolne.

Język ruski-. 2 godz. tyg — Z gramatyki Ogonowskiego nauka o kon
jugacyi, składnia słowa i o wierszowaniu. Czytanie wypisów Par
tyckiego, cz. II,, opowiadanie, deklamacya. Miesięcznie dwa zada
nia domowe i szkolne naprzemian.

Język niemiecki-. 4 godz. tyg. -  Z gramatyki Schobera wzięto od nau
ki o szyku słów w zdaniu pojedyńczem rozwiniętem do nauki o 
zdaniu wielokrotnie złożonem włącznie. Nadto wzięto naukę o 
ściąganiu i skracaniu zdań. Nauka pisowni według ,Regeln fur die 
deutsche Rechtśchreibung. * — Czytanie wypisów Hamerskiego, o- 
powiadanie, deklamacya. Co 14 dni zadanie domowe lub szkolne.

Historya i statystyka: 4 godz. tyg — W 1 półroczu dzieje nowożytne 
według Weltera-Sawczyńskiego, w 2* półroczu statystyka monar
chii austryacko-węgierskiej według książki Szaraniewicza.

Matematyka: 3 godz. tyg..-- Z arytmetyki: zrównania pierwszego sto
pnia o jednej i więcej niewiadomych, stosunki, proporeye, reguła 
trzech, procenta proste i składane, reguła łańcuchowa, spółki, mie
szaniny. — Z geometryi stereometrya. Książki i zadania jak 
w III klasie ;

Fizyka: 3 godz. tyg. — Według fizyki Soleskiego mechanika, statyka 
i dynamika ciał stałych, hydrostatyka, hydrodynamika, aerostaty- 
ka, aerodynamika, magnetyzm, elektryczność, akustyka i optyka.

Rysunki: 4 godz. tyg. — Studya łatwiejszych ornamentów greckich, 
rzymskich i epoki odrodzenia z modeli gipsowych. Ornament pła
ski polichromowany różnych stylów. Trudniejsze ornamenta z wzo
rów. Ćwiczenia pamięciowe. Uwzględniano także głowę ludzką i 
zwierzęcą, w zakres ornamentu wchodzącą.

V. klasa.
Religia: 2 godz. tyg. — Dogmatyka ogólna według książki X. Jacbi- 

mowskiego dla uczniów obrz. łać. dla uczniów obrz. gr. według 
X. Pełesza.

Język łaciński: 6  godz. tyg. — Lektura: Liv. lib. I. 1—48, z XXI. 
rozdz. 15. Ovid. Meta.' T, 262—415, V. 385—571, VIII. 183—235, 
X. 1—77, XIV. 805-851. Fasti II. 533-566, III. 713-790, 
a z Trist. I. 3. Z gramatyki Samolewicza powtórzono i uzupeł
niono naukę o składni zgody, przypadków i wzięto prozodyą i me
trykę. Ćwiczenia Trzaskowskiego. Miesięcznie 2 zadania, 1 domo
we i 1 szkolne.

Język grecki: 5 godz. tyg. — Lektura z Chrestomatyi Fiderera Anab. 
Przygotowania wojenne i przygotowania do bitwy, bitwa pod Ku- 
naxą, charakter wodzów, Cyrus i Krezus. Memorab. O wartości



ptzyjaciół. Z Homera Iliady I. i III księga. Z gramatyki Kureyu* 
sza Samolewicza składnia zgody i rządu; z ćwiczeń Schenlda od- 
powiedne ustępy. Go miesiąc zadanie szkolne lub domowe.

język polski; 3 godz. tyg. — Czytanie, objaśnianie i opowiadanie ustę
pów z wypisów Próchnickiego dla ki. V. z uwzględnieniem styli
styki i nauki poezyi i prozy. W całości przeczytali uczniowie 
w domu: Syrokomli Starostę. Kopanickiego i Kęs chleba, Sło
wackiego Jana Bieleckiego. Niektórych ustępów uczono się na pa
mięć. Z gramatyki Dr. Małeckiego uzupełniono wiadomości z za
kresu giosowni i etymologii. Co 3 tyg. zadanie domowe lub szkolne.

jeżyk ruski'. 3 god/.. tyg. — Deklinaeya i konjugacya języka starosło
wiańskiego i staroruskiego w połączeniu z ważniejszymi prawidła
mi głosowni i składni. Najdawniejsze pomniki języka staroruskie
go zawarte w' Chrestomatyi Ogonowskiego wiek X.—XIII. Dekla- 
macye celniejszych utworów nowszych poetów. — Co 3 tygodnie 
zadanie domowe lub szkolne.

język niemiecki• 4 godz. tyg — Przeczytano z wypisów Jandaurka-Ha- 
merskiego t. I. 40 ustępów ze stosownem objaśnieniem gramalycz- 
nem i rzeczowem. Ćwiczenia w opowiadaniu na podstawie ustę
pów czytanych i uczenie się na pamięć celniejszych ustępów. Co 
trzy tygodnie zadanie domowe lub szkolne na przemian.

Historyu i Geografia ■ 3 godz. tyg. — Dzieje starożytne według Ginde- 
lego-Markiewicza aż go zajęcia Italii przez Rzymian; odpowiedne 
działy z geografii starożytnej.

Matematyka: 4 godz. tyg. — Według arytmetyki Mocnika-Bodyńskiego 
działania główne liczbami algebraicznymi, układy liczb, podzielność 
liczb, największa wspólna miara i najmniejsza wspólna wielokrot
na; ułamki zwyczajne i dziesiętne, stosunki, proporcye, pojedyn
cze i złożone, reguła trzech złożona, rachunek procentowy, regu
ła terminu i spółki i zrównania stopnia pierwszego o jednej i o 
dwóch niewiadomych. Z geometryi Mocnika Staneckiego planime- 
trya. Częste zadania domowe, co miesiąc zadanie szkolne.

Historya naturalna: 2 godz. tyg. — W 1. półroczu mineralogia według 
książki Łomnickiego, w 2. półroczu b tanika według książki Bil- 
la-Łomnickiego.

VI. klasa.

Metigia: 2 godz. tyg. — Dogmatyka szczegółowa według X, Jachimow- 
skiego dla obrz. lać., dla obrz. gr. według X, Połesza. 

język łaciński: 6 godz. tyg. — Lektura: Sali: de bel. Jug., Ciceronis 
Orat. I. in Catdinam, Vergil. Aen I. z Georg, wybrane ustępy, Eelog. 
V Caesar de bel. civ. II Z gramatyki Samolewicza wzięto naukę
0 użyciu i następstwie czasów, i o trybach aż do infinitivu. Ćwi
czenia Trzaskowskiego oddz. li. Miesięcznie dwa zadania, szkolne
1 domowe naprzemian.

język grecki: 5 godz. tyg. — Lektura/ z Hom. Iliady ks. IV. VIII. IX. 
XVI., prywatnie ks. X V III; Herodot ks VII. — Xenoph. Comm. 
z Chrestomatyi Borzemskiego; „O istocie bogów “. — Z gramaty
ki Kurcyusza składnia słowa do invmitivu, stosowne ćwiczenia 
z Schenkla. Zadanie co miesiąc szkolne lub domowe.
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Język polski■ 3 godz. tyg. — Czytanie, objaśnianie i opowiadanie cel
niejszych ustępów z pisarzów wieku XVI. i XVII. podług Wypi
sów polskich St. Tarnowskiego część I ,  z uwzględnieniem żywo
tów czytanych autorów i stanowiska tychże w literaturze. Nadto 
przeczytali uczniowie w domu: Wł. Syrokomli Margiera, Jana 
Dęboroga i Zgon Acerna. Niektórych ustępów uczono się na pa
mięć. Zadania jak w klasie V.

Język ruski: 8 godz. tyg. — Z gramatyki powtórzono naukę o formach 
i składni języka starosłowiańskiego i staroruskiego. Z ChrestomaT 
tyi Ogonowskiego czytano ważniejsze pomniki liter, z XII. — XVIII.; 
przerobiono materyał z ustnej literatury, zebranej w dotyczącej 
książce przez Barwińskiego tom I. Zadania jak w 5. klasie.

Jczyk niemiecki: 5 godz. tyg. — Przeczytano z wypisów Harwota t. I. 
ustępów 40 z objaśnieniem gramatycznem i rzeczowem. Przy le
kturze zaznaczono stanowisko każdego pisarza w literaturze. Za
dania jak w V. klasie.

Ilisłorya i geografia: 3 godz tyg. — Według książki Gindelego Mar
kiewicza dzieje państwa rzymskiego od drugiej wojny puniekiej 
do końca historyi starożytnej; dzieje średniowieczne w całości 
z uwzględnieniem dotyczącej geografa.

Matematyka; 3 godz. tyg. — Wzięto iPamki ciągłe, potęgowanie, pier
wiastkowanie, logarytmowanie i rozwiązanie zrównań oznaczonych 
pierwszego stopnia o jednej i więcej niewiadomych i zrównania 
stopnia drugiego o jednej niewiadomej. Z geometryi: stereometrya 
i trygonometrya aż do rozwiązania trójkątów ukośnokątnych włącz
nie. Książki i zadania jak w V. klasie.

llistorya naturalna: 2 godz. tyg — Z zoologii Nowickiego anatomia, 
fizyologia i biologia człowieka i zwierząt. Przegląd systematyczny 
całego państwa zwierzęcego.

Klasa VII.

Religia: 2 godz. tyg. — Etyka katolicka podług książki X. Soleckiego 
dla obrz. łać., dla obrz gr. podług książki Bohdana Piórki.

Język łaciński: 5 godz. tyg. — Lektura z Vergilego Eneidy ks IV. VI. 
Z Cycerona pro Murena IV. in Cat. Laelius. — Z gramatyki po
wtórzono naukę o trybach, wzięto imiona słowne i tłómaczono 
stosowne ćwiczenia z zadań Próchnickiego. Co 14 dni zadanie do
mowe lub szkolne naprzemian.

Język grecki: 4 godz. tyg. — Lektura : Demost. mowy Olynt. I , o po
koju i w sprawach Cherzonezu, z Horn. Odys. ks. V. VI. VII. VIII. 
Z gramatyki wzięto infinitivus i participium. Miesięcznie jedno za
danie domowe lub szkolne.

Język polski: 3 godz. tyg. — O życiu i pismach K. Brodzińskiego, Mic
kiewicza (z dodatkiem całej szkoły tegoż), A. Malczewskiego, S. 
Goszczyńskiego, W. Pola, W. Syrokomli, T. Lenartowicza, Stefana 
Witwickiego, F. Morawskiego. W całości przeczytano Maryą A. 
Malczewskiego, Mickiewicza Grażynę, Konrada Wallenroda, Pana 
Tadeusza, domową zaś lekturę stanowiły Ballady Mickiewicza, tu
dzież Nocleg hetmański Syrokomli. Oprócz tego czytano z Wypi
sów Mecherzyńskiego t. II. ustępy z wymienionych pisarzów, za
poznając przy sposobności uczniów z istotą epopei, powieści epicz-



X .

tiej, ballady, romancy, dumy i legendy. Celniejszych ustępów uczo
no się na pamięć. Miesięcznie jedno zadanie.

Język niski: 3 godz. tyg. —- Z wypisów Barwińskiego t. II. celniejsze 
ustępy autorów Kotlarewskicgo, Artemowskiego, Kwitki, Szaszkie- 
wicza, Głowackiego, Wagilewicza, Hrebinki, Kucharenki, Kostoma- 
rowa, Metlińskiego, Ustyanowicza, Mogilriickiego i Szewczenki i ob
jaśnienie takowych pod względem historyczno-literackim i estetycz
nym. Miesięcznie jedno zadanie.

Język niemiecki: 4 godz. tyg. — Z wypisów Harwota t. II. przeczyta
no, objaśniono i opowiedziano ustępów 20 Oprócz tego przeczy
tano w całości Góthego ^Hermann u. Dorothea* i dramat Schille
ra „Jungfrau v. Orleans. 5 zadań w' półroczu.

Historya i geografia 3 godz. tyg. — Według książki Gindelego Mar
kiewicza dąieje nowożytne.

Matematyka: 8 godz tyg — Powtórzono teoryą zrównań, rozwiązanie 
zrównań oznaczonych pierwszego stopnia o jednej i kilku nie
wiadomych, lozwiązanie zrównań nieoznaczonych pierwszego sto
pnia w liczbach całkowitych, zrównania oznaczone drugiego sto
pnia o jednej, dwóch i więcej niewiadomych, szeregi arytmetyczne 
i geometryczne i zastosowanie tychże do rachunku procentu skła
danego, pennutacye, kombinacye i waryacye, oraz twierdzenie 
Newtona o dwumianie. Z geometryi trygonometrya i geometrya 
analityczna. Książki i zadania jak w kl. V.

Fizyka : 3 godz. tyg. — Wstęp, ogólne własności ciał, statyka i dy
namika ciał stałych, ciekłych i lotnych, ciepło i początek chemii 
według książki Soleskiego.

Logika:, 2 godz. tyg. — Logika elementarna według książki Kremera.

Klasa VIII

Religia: 2 godz- tyg. — Historya kościelna według X. Jachimowskiego 
dla obrz łać., dia obrz. gr. według książki Aleksandra Stefanowicza.

Język łaciński: 5 godz. tyg. — Lektura: Tacyta Germania i Annales
IV. ks. 35, Horacego 20 ód, 1 epoda, 3 satyry i 1 list. ćwi
czenia według książki Próchnickiego. Zadania jak w VII. klasie.

Język grecki: 5 godz, tyg. — Lektura Sophocl. Antygonę, Piat. Apólogia, 
Krilon i 4 ost. rozd. Fedona. Zadania jak w kl, VII.

Język polski:- 3 godz. tyg. — W całości przeczytano z rozbiorem este
tycznym; Słowackiego Balladynę, Lille Wenedę, Księcia niezłomne
go (Lektura domovya) Fredry Zemstę, Mohorta W. Pola i Nieboską 
komedyą Krasińskiego, a z Wzorów Dra Mecherzyńskiego t. II. 
ustępy z pism K. Ujejskiego, K. Gaszyńskiego, Fr. Morawskiego, 
L. Siemieńskiego, I. Kraszewskiego, J. Korzeniowskiego, H. Rzer 
wuskiego, Z. Kaczkowskiego, J. Chodźki, K. Szajnochy, T. Moraw
skiego, J. Kremera. Z historyi literatury powtórzono materyał 
z lat poprzednich i wzięto o życiu i pismach wymienionych pisa- 
rzów, tudzież historya powieści polskiej i dramatu, i rozwój histo- 
ryografii i filozofii wieku XIX. Nadto zapoznano uczniów przy le
kturze utworów dramatycznych z ogólnymi znamionami tychże, 
w szczególności zaś z charakterystycznymi cechami komedyi, tra- 
gedyi i dramatu właściwego. Deklamacya. Zadania jak w VII Jdasie.
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Język ruski: 2 godz. tyg. — Czytano celniejsze ustępy z wypisów Bar- 
wińskiego tom III. autorów; Hlibowa, Storoźenki, Marka Wówcz- 
ka Kulisza, Koniskiego, Fed’kowicza. Zadania jak w VII. klasie

Język niemiecki: 4 godz. tyg — Przeczytano z rozbiorem rzeczowym 
ustępów poetycznych w wypisach Harwota zawartych 20. W ca
łości przeczytano tragedyą Szekspira „Julius Caesar" i Goethego 
„Egmont" Z historyi literatury wzięto od najdawniejszych pomni
ków aż do szkoły romantycznej i o najwybitniejszych poetach 
austryackiCh. Zadań 7. w półroczu.

Hisłorya i statystyka; 3 godz. tyg. — W 1. półr. historya państwa au- 
stryackiego według Tomka-Markiewicza, w 2, półr. statystyka mo
narchii austryackowęgierskiej według Szaraniewicza. Oprócz tego 
powtórzenie poglądowe historyi starożytnej.

Matematyka : 2 godz. tyg. — Powtórzono cały materyał.
Fizyka : 3 godz. tyg. — Chemia, magnetyzm, elektryczność, nauka o ru

chu drgającym, akustyka, optyka. Podręcznik jak w klasie VII.
Fsychologia: 2 godz. tyg. — -Psychologia empiryczna według książki 

Krugera- Sawczyńskiego.

IV. Tematy do wypracowań piśmiennych.

a) W języku polskim.
K l a s a  V.

1. Tok myśli poematu W. Pola p. t. „Leśne jezioro", (dom).
2. Opis bitwy Litwinów z Krzyżakami — na podstawie Grażyny Mic

kiewicza. (szkol.).
3. Pożytek drzewa, (dom).
4. Jakie trudności miał Romulus do pokonania, nim połączył gminę 

sabińską z Rzymem? na podstawie nauki szkolnej (szkol.).
o. Dwór szlachecki — Opis na podstawie Pana Tadeusza, (dom ).
6. Dzieje zamku Horeszków. Opowiadanie na podstawie Pana Tadeu

sza. (szkol.).
7. Treść gawędy Syrokomli p. t. s Starosta Kopanieki*. Na podstawie 

lektury domowej, (szkol.).
8. Zima — Opis malowniczy, (dom,).
9. Losy Haliny z Wiesława Brodzińskiego, (szkol.).

10. Pożegnanie syna, opuszczającego na długo dom rodzicielski. Opis 
obrazowy, (dom.).

11. Potop. Opis według Owidego. (szkol.)
12. Opis kościółka wiejskiego, (dom ).
13. Orfeusz i Eurydyka Opowiadanie na podstawie Owidego (dom).
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14. Treść gawędy Syrokomli p. t. ,Kęs chleba*. Na podstawie lektury 
domowej, (szkol).

Klasa VI.
1. Porównanie życia ludzkiego z podróżą (dom.).
2. Skromność ozdobą młodzieńca, (dom.).
3. Skąpiec a marnotrawca, (szkol.)
4. W jaki sposób przyszedł Jugurta do panowania w Numidyi ? na 

podstawie lektury szkolnej, (dom.).
5. Pobyt Ransdorfa w niewoli litewskiej. Na podstawie lektury pry

watnej Margiera Syrokomli (dom ).
6 . Jakie błędy wytyka Kochanowski szlachcie w swym Satyrze, (sz.).
7. Podać powody, dla których Achilles mimo próśb Greków nie chciał 

wziąć udziału w walce z Trojanami. Na podstawie Horn. II. IX.
8 W jaki sposób przyszedł Kochanowski do upamiętania i uspokoje

nia się po stracie swej Urszulki? (dcm,).
9. Jakimi dowodami popierał Xerxes swoje twierdzenie, że powinien 

koniecznie wyprawić się przeciwko Grecyi? Na podstawie lektury 
szkolnej, (dom.).

1 0  Zle towarzystwa psują dobre obyczaje, (szkol.).
11. Człowiek a drzewo. Porównanie, (dom).
12. Bolesław Chrobry i Karol Wielki. Zestawienie, (dom.).
18. Jaką rolę odgrywają owady w świecie przyrody? Na podstawie 

nauki szkolnej, (szkol.).
14. Co było powodem długoletniego sporu Brochwiczów z Dęborogam. 

i jak go ostatecznie załagodzono? Na podstawie lektury domowej, (sz.)1

Klasa VII.
1. O skutkach odkrycia Ameryki.
2. Charakter Grażyny.
3 O wpływie Halbana na Konrada Wallenroda (na podstawie lektury).
4. Człowiek bywa najczęściej sam największym swoim wrogiem.
5. Nihil agendo homines małe agere discunt.
6 . Charakter Miecznika.
7. Zycie walką-
8 . Co nam przynosi w cierpieniach i troskach otuchę.
9. Charakterystyka szlachty zaściankowej (na podstawie epopei p. n. 

»Pan Tadeusz*.
10. Jakie okoliczności spowodowały upadek obyczajów u Rzymian.
11. Religijny charakter epopei „Pan Tadeusz“ (szkolne).

Klasa VIII.
1. Jakie błędy czynią nieraz ujmę wielkim zaletom.
2. Charakter Balladyny.
3. Tylko wytrwałość prowadzi de celu. (szkolne.)
4. O przyczynach duchowego rozwoju Aten.
5. Fortes fortuna adiuvat.
6 . Chrakter Rejenta w komedyi p. t. „Zemsta*, (szkolne).
7. Wykazać znaczenie i prawdziwość zdania Fredry: Zła fortuna to 

ma przynajmniej dobrego, że rozumu nauczy i przyjaciela pokaże.
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8 . O stosunku Sejana do domu Tyberyusa (na podstawie lektury) 
(szkolne).

9. Jak to się dzieje, że zwycięzcę obala często jego własne szczęście.
1 0 . O ile poezya jest czynnikiem kształcącym ludzkość (egz. dojrzał).

b) W języku ruskim,
Klasa V.

1. Onuca™ KHHBa.
2. HepeK-idAi, 3. 4oroiiopa ck FpeKaMH (37, khhhckh uik )
3. OmicaTii ra340BCTBo n oóóWcTe cejainiHa xjt>6opo4a.
4 KoTpń 6yjH tojobhh tomkii nepuroro 4oroBopa Pycu ck 

FpeKaMH.
5. IlpiHMiiocTH ii nenpiaMiiocTH 3HMOboh nopu
6 . O MiuaiiK). Kiitiri, (na HÓ4CTaBt> jieKTypu).
7. Ilpa3H0Bane CBHToro Beiepa.
8 . BopÓa 3HMbI CK BeCHOIO.
9. Hkk ni'BcxaBT> MonacTbipb KieBoneMepcKifi (Ha no4C. jeKiypbi)

10. CnopK Axiua ck AóaMeMiioHOMK o Xpn3en4y-
11. FoJOBHH TOMKU „lIoyieHH MoiIOMaxa 4’bTHMK
12. OnwcaTH nrpii napo4HH no4>iacK BejiiK04iia.
13. Onucaiie óypt> n54T> Beiłspb.
14 Uiimk B043Ha'iae ca „Cjobo o AbhuuI) 3aT04Himfc.

Klasa VI.
1. By pa a Bófina (nopÓBiiane).
2. XpemeHe Pycu (nócjia HecTopa).
3. Hac.rłi4KH He4Óa.iocTii — BbiKa3aT» na npiKiitpf,.
4. flbifi xi,ceiiK npimocHTb iiomk mnaHe HecTopoBon jt>Tonncn?
5. flKiii nowiiTOKK npimocHTb cejo MtcTy — a iiitcTo cejy?
6 . Xó4K Mbicjefł bk nepiinixK naiexK tacTHXK „Cj  o Ba o no.iKy 

HropeBOMKa.
7. Y4*4K npiipo4bi bk coóbiTaxK npe4CTaB.ieiibixK bk „C.iob1» 

o n. H“.
8. Bk hhmk ropbi ii niope 40 ceóe no40óidł?
9. IIor.aa4K hb jHTepaiypy pycKy bk XIV. Błsui.

10. BnjbiBK óorÓBK na cy4bóy 0Hea (noc.ia I. KHiim BepriuieBoit 
9 neii4bi).

11. nOHfHTOKK .iliCÓBK.
12. 3acjyni IleTpa Morimi okojo npocBtteiia Ha Pycu.
13. BaacHócK ycTHOii cjoBecHocm.
14. P03ÓópK 4yMbI „njaib HeBÓ.lbHHKa“.
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5. Welche Lebensgrundsilłzesucht Horaz in dem II. Briefe des I, Bu- 
ches seinem Freunde beizubringen ? (Auf Grund der Schulłektiire).

6. Inhalt der II. Leichenrede des’ Anlonius nach Schake3peare’s „Ju- 
lius Cessar“).

7. Inhalt der Anfangscene des I. Aufzuges aus Goethe’s „Egmont“.
8. Inhalt des III. Aufzuges aus Goethe’s „Egmont“ (Schulaufgabe).
9 Die Lebensweisheit nach Hor. Od II. 16. (Auf Grund der (Schul- 

lekliire).

Zagadnienia do pisemnego egz. dojrzałości.
1. Zadanie polskie: O ile poezya jest czynnikiem kształcącym 

ludzkość ?
2. Zadanie niemieckie : Worin besteht die welfgesehichtliche Be- 

deutung des griechisehen Volkes?
3. Zadanie ruskie: 0 cko.ii.ko ciaiiyin. Tapac/i. Illeirienifo iiuciiio 

ad,u. itdiM . imcaTejiliBi. pycKH-M ii p a n o ro ?
4. Zadanie polsko-łać. — Solon z wyp. II.
5. Zadanie łacińsko polskie. — G. Plini Caecili secundi Ep. VI. 16.
6. Zadanie greckie, — z Platona Pytagorasa 16.

7. Zadania matematyczne.
1. 3x +  2y == 17 

3x . 2y =  72;
2. Obwód trójkąta wynosi 27m, suma trzech iloczynów możliwych 

7. boków trójkąt. 242 a kwadrat z podstawy jest tylko o 45 mniejszy 
od sumy kwadr, dwóch innych boków. Obliczyć kąty przylegle podstawie.

3. Jak wielki jest kapitał początkowy, który dany na 41 2 3 4/4°;0 skła
danego po 12 latach będzie miał wartość o 1000 złr. większą, niż gdy
by był dany na 5'/8u/0 po 9 latach.

V. Zbiory naukowe.

1. Biblioteka profesorów liczy tomów 4489
zeszytów i broszur 3820

2. Biblioteka uczniów ma książek do czytania:
a.) polskich tomów 478
b) niemiec. „ 378
c) ruskich „ 116

3. Biblioteka ubogich uczniów ma książek szkolnych 769
dokupiono 16

4. Do nauki geografii i historyi a) globusów 3
bj atlasów 5
c) map ściennych 86
d) teluryum 1
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Klasa VII.
1. XapaKfept Terepeakt BCKoro bb ouepei t  KoT.iapeflcKoro ,H a -

TaJKa Ho.iTaBKaft.
2. Hkx kto aóae, Tani n aiae (onpaB4aTH Tyio nocioBimio).
3. IIoaCHHTH np»III0Bt>4Ky „KoiieUb 4f>J0 XBaJHTb“.
4 XapaKTepi łlayaia bb noBtcm Ochob : „Mapyca".
5. Ile to fi yóorifi, mo Ma jo Mae; nó Toii, mo óoraio óa>KHe,
(i. Ukt. po3ymtTii iiocjobhuio: He 3 aMtTaii ayuKon xaxbi — tjh-  

4H, aa tboh saiwereiia.
7. iHshiictbo pjfiaye, a npaua óyaye — onpaB4a:rn iiomobbuk),
8 . IlpiareJii nó3iiani bb nemacTio (po3 iipaBa).
9 BÓ4H0CHHU Me*n Hapo40MB a ero nhciifiMH —  na nÓ4CTaBt 

„Ban4ypBCTa“ Mapa. UlauiKeBiim.
10. llopóBiiaue iioe3in Huk YcTbiaHOBłma „3eMci;ifi puft“[i„Pei<pyTHau.

Klasa VIII.
1. Kto npauioe, ope, ct>e — toiI h iuo4óbb ca H34t>e (noaciiii- 

tii n onpaB4 aTn).
2. EcTeTHHHbifi po3óópx noeiMbi .leomua I’it>6oiia „Beatpb“.
3, IIoKasaTM upaB4y c.it4yiomixB cjobb UicB>ieiu;a:

„EcTb na cBlnii jioae, m,o cptójoMB 3jotomb cbaiorb 
„34aerb ca nanyioib — a 40 jb ne 3iiaioTb.

4, Akii xapaKiepbi BbiB04HTb Mapico Bobiokb bt> noBtcTM „Ko3a,iKa<'.
5 BbiKa3axH Mep3KÓcrb n uiK04JHBÓCTb 3aBnc™, ano 04Horo im

66jbUIHXB nopOKOBŁ J104CK0CTH.
6. Cjobo na4T> MorwioK) TOBapmua.
7. 3acjyra Ilam : Ky.itiin na no.in pych"OH .hitoparypu.
8. Po3ÓopB noe3ni <J>e4bK0BH4a „Cohhh napbi“.
9. Bacjyru Ocmia OeAbKOBima na no.m .liireparypbi pycuon

c) W języku niemieckim.
K l a s a  V.

1. Wie der Schiller die Ferien zugebraeht hat.
2. Eine Ubersetzung ąus dem Polnischen. (Schularbeit).
3. Schilderung einer Ubersehwemmung.
4. Eine Ubersetzung. (Schularbeit).
5. Das Gedicht ,Der Mohr und der Weisse* prosaisch nacherzahlt. 
tj. Eine Ubersetzung. (Schularbeit).
7. Bestrafuńg der Morder Arions. Nach Arion von Schlegel.
8 . Das Gedicht ,Ring des Polykrateś* prosaisch nacherzahlt,
9. Eine Ubersetzung. (Schularbeit).

10. Freuden des Landlebens.
11. Eine Ubersetzung. (Schularbeit).
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12. Das Gedicht „Das schonste Wanderbild“ prosaisch nacherzahlt.
13. Das Gedicht .Belsazar* prosaisch nacherzahlt.
14. Eine Ubersetzung. (Schularbeit).

Klasa VI.
1. Nutzen des Wassers.
2. Eine Ubersetzungausdem Trzaskowskischen Ubungsbuche (Schularbeit).
3. Inhaltsangabe des Gedichtes „Das Lied vom brąven Mann“.
4. Eine Ubersetzung aus dem Trzaskowskischen Ubungsbuche (Schul- 

aufgabe).
5. Inhalt der Rede des C. Memmius nach Sallust. Jug. c. 31. (Auf 

Grund der Schullekture).
6 . Eine Ubersetzungausdem Trzaskowskischen Ubungsbuche (Schularbeit).
7. Das Gedicht .Damokles* von Gellert prosaisch nacherzahlt.
8 . Eine Ubersetzung aus dem Trzaskowskischen Ubungsbuche (Schul- 

aufgabe).
9. Inhalt des Lesestiickes , Menalkes und Alexis* von Gessner.

10. Eine Ubersetzungausdem TrzaskowskischenUbungsbu jhe(Schularbeit).
11. - Nutzen des Pferdes.
12. Eine Ubersetzung aus den Trzaskowskischen Ubungsbuche (Schularbeit).
13. Inhalt des Gedichtes „Der Kaiser und der Abt“ von Burger.
14. Eine Ubersetzung aus dem Trzaskowskischen Ubungsbuche. (Schul- 

aufgabe).
15. Inhalt des Uesestuckes „Geschichte des allen Wolfes* (Auf Grund 

der Schullekture).
16. Eine Ubersetzung aus dem Tizaskowskischen Ubungsbuche (Schul- 

aufgabe).

Klasa VII.
1. Ort der Handlung im ersten Gesange von „Hermann und Dorothea“.
2. Entwurf eines Charakterbildes von Hermann’s Vater in Goethe’s 

.Hermann und Dorothea*. (Schularbeit)
3 Der Geiz und die Yerschwendung.
4. Wie stellt Goethe seinen Vater in der „Wahrheit und Dichtung“ 

dar ? (Schularbeit)
5. Das nfttzlichste und zugleich das verderbliehste Ding ist die Zunge.
6 . Charakteristik Richelieu’s.
7. Wie wird der Stufengang der mensehlichen Cultur im „eleusischen 

Peste“ von Schiller geschildert? (Schularbeit)
8 . Charakter des Konigs in .Jungfrau von Orleans* von Schiller.
9. Einfluss des Menschen auf die Natur.

10. Inhalt des Prologs in .Jungfrau von Orleans*. (Schularbeit).

Klasa VIII.
1. Des Lebens ungemischte Freude wird keinem Sterblichen zu theil.
2. Inhaltsangabe des I. Aktes aus Schakespeares .lulius Cessar*.
8 . Warum sind die Menschen mit ihrem Schicksale unzufrieden (Nach 

Hor. Sat. I.).
4. Inhalt der ersten Scene des II. Aktes aus Schakespeare’s .J.ulius 

Caesar*.
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e) obrazów 
fj atlas obrazowy
g) karta plastyczna

Do nauki matematyki: modeli i figur geometrycznych skład. 
Gabinet fizykalny posiada prócz chemikaliów i utensyliów, 
prz. ogół.

7. Gabinet naturalny posiada

8. Do nauki śpiewu:

9 Gabinet rysunkowy :

1 ) dla zoologii:
a) okazów
b) obrazów
c) modeli

2 ) dla botaniki: 
a) zielnik Wagnera i zasuszonych

b)

28
1
1
8

318

1241
138

31

ro-

dl
e)
0

ślin fasc. 5
obrazów 35
modeli 78

3. dla mineralogii:
okazów 465
obrazów 75
modeli krystalograf. 258
imitacyi kam. szlach. 24
utensyliów 57
skala twardości 1
atlasów 4
sprzętów 19
harmonium . 1
śpiewnik 1
zbiór modeli z drutu 14
zbiór modeli z drzewa 43
zbiór modeli z gipsu biustów 9
medalionów 24
zbiór modeli głów zwierzęc. 9
zbiór modeli form architekt. 7
zbiór modeli ornamentów w róż-

d)
e)

nych stylach
h) zbiór modeli form geornetr.
i) aparat, do nauk perspekt.
k) tablic ściennych (wzorów)
l) Andela wzorów
m) Grandauera wzorów
n) Herdtlego wzorów

Nadto Taubingera, Juliena, Boglera i Caiota wzorów 387.
10. Do ćwiczeń gimnastycznych służy sala należycie urządzona 
trzebnymi przyborami.

104
18
9

23
144
120
132

z po-
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Przybyto do zbiorów naukowych w r. 1891.
1) Do biblioteki profesorów:

a) Zakupiono:
Friedrich Blass: Die attische Beredsamkeil, Leipeig 1887 t. 2. — 

Wilhelm Engelmann: Bibliotheca soriptorum elass. Graeeorum et Roma- 
norum, Leipeig l. 1. — I. Lukes; Militarischer Maria Theresien Orden, 
mit 44 Bildnisseo, Wien 1890 t  1. — Pamiętnik towarzystwa literac
kiego imienia Adama Mickiewicza, Lwów 1889 t. 1. — Przewodnik bi
bliograficzny, wydawany przez Wisłockiego rok 1886—1891, Kraków 
t. 6 . — Biblioteka warszawska rok 1889 i 1890 Warszawa t. 8 . — 
F. Handke: Wandkarte der osterreichisch-ungarischen Monarchie — 
Glogau. — Tegoż: Schulwandkarte von Africa, Glogau. — Dr. Karl Sohr: 
Wandkarte des deutsehen Reiches, Glogau. — UcTopia .iiiT<‘parvpi>! py- 
citofi, naiiiicaB'b Omojiiii, Oronoiteitiii. .Ibbóbi. 1887—I.Sili t. 4. — Hcto- 
puMim Monorpa<i>in illiiiio.iM KocmiapoBa tomi. II Bor.iain> \ 5ie.ii>iuii|Kiii 
t. 2 — UcTopia citiiTy MaiiiiBt’Koi'0 nauncaiii. Jp I(e.ieBiiMi>, J i.bóbi. 1887 t. I.

b) H darze otrzymała bibMoteka od Wys. Ministerstwa: Areheo- 
logisch-Epigraphische Mittheilungen aus Ósterreich, Wien 1890. — OJ 
Wys. Bady szkolnej: Sprawozdanie c. k. Bady szk. kr. o stanie szkół 
średnich galicyjskich w latach 1888—1890. — Od Akademii Umiejętno
ści w Krakowie 170 tomów swoich wydawnictw. — Od W. pana Dy
rektora Wolffa 11 dziełek autorów łacińskich i greckich, — Od prof. 
Jana Brandta Przewodnik naukowy i literacki z r. 1890. — Od prof. 
Józefa Wasilkowskiego Muzeum, czasopismo Towarzystwa nauczycieli 
szkół wyższych, Lwów 1890. — Od W. p. Juliusza Tarczyńskiego, .dy
rektora seminaryum nauczyciel, w Stanisławowie 5 dzieł.

Zakład prenumeruje następujące czasopisma :
1) Zeitschrift fur die ósterreiehischen Gymnasien.
2) Verordnungsb!att des Ministeriums tur Cultus und Unterricht.
3) Die ósterreichisch ungarische Monarchie in Wort und Bild.
41 Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien.
5) Praktische Zeitschrift fur Physik.
6 ) Ateneum, pismo naukowe i literackie.
7) Przewodnik bibliograficzny Wisłockiego.

2) Do biblioteki uczniów.
Swiderskiej: Opowiadania historyczne, Majewskiego: Doktór Mu- 

chołapski, M. I. Zaleskiej: Młody wygnaniec, Wyprawa po skarby, Nie
zgodni Królewicze i Snopek, I. Wójcickiej: Mój dobroczyńca, Zorjana! 
Popiel i Piast, Chrzest Mieczysława, Dwaj bracia. Bohaterowie i nie
wolnicy, W. Czermaka: Przeprawa Czarnieckiego, Jadwiga i o St. Czar
nieckim, Mantegazza: Głowa- Bykowski: Syn Znajdj, Amicis: Serce, 
Pamiętnik chłopca, (Na oceanie).

Falkenborst: Sturmhaken i Der Zauberer v. K. Ndj. Barack; Ri
chard Lowenherz, Grimm: Kinder u, Hausmilrchen, Hóeker: Leder- 
atrumpf, Heller: Bibliothek 9 tomów.
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Bhi/łane .,P ycK oii E ect>4 bi“ bt> l I e p u ó B u e x i: BiójioTewa 4.M
M0J04t)JKH, --- 5 pO'lHHKÓBT>. Oj. Bi)jlBtllbCKOTO : 4 3BÓHOKl, p 0 4 -
iinin> I., CraBpoiumincKe OpauTBo; KnnacotKn „IIpocBtru*: 4. 78, 
110. 111, 113, 67 ; Bbi/i. „PycKoro Tob. ne4aror.“ y .IbBOBti : 
Majbiii Po6nr 30iiT>; Jeunca 3"B HoKyra: Bt>CTH npo seiuw n 4t>ii 
PycHHOBTi, Mope ir ero 'lyjoca, .rt, pó,Kiui\T. i;pat.Bb ii napojoBb; 
Mereja, CbIsti Boadfi ; Posiani. 3 iK.imibCKiń: Peorpa^ia PycH, 
Hj. Ppa6oBH4b, Mipra Bopeuna; Ebi\  PopminKiii: OpjeaHbKa 41>b*, 
Boj IllyxeBHHb, Xejiia, Hb. BepxparcKiH, Pp. Kb̂ tku OciioBinieH- 
ko, 4eH«nna; Bp rpuropieBim, IU.ia\ra xo4a'iKOBa, Om. OronoB- 
chifl, Pajbinua Ocrpoaccna, IIcTopia jirneparypu pycKoa, Baciub 
JyKHib FropcKa Pycb, nncbM a Aut. MonubwiiiKoro, BH4 . 3opł>, 
Biój. aafi3uaM noB. Knaai CepeópHiibifi

Nadto otrzymała biblioteka w darze od redakcyi: Missye katolic
kie i od W. P. J. Turezyńskiego: Moj mir, Nowelle huculskie, Niepo
prawni i Gzarnobrewiec w przekładzie Werchratskiego.

3) Do gabinetu fizykalnego.
1. Cwiercian kołowy z noniuszem postępowym i wstecznym
2. Słoik szklany, przecięty w linii śrubowej.
3 Prasa Reala
4. Model kurka Babineta.
5. Przyrząd do okazania prądu ogrzanej wody.
6 . Kryofor podług Weinholda.
7. Przyrząd do zamrożenia wody.
8 . Przyrząd do okazania prądu ogrzanego powietrza.
9. Elektrofor ebonitowy z lisim ogonem.
10. Przyrząd indukcyjny z samodzielnym młotkiem Netta.
1 1 . pół kilogr. tynktury lakmusowej.
12. Korki i rurki kauczukowe.

4) Do gabinetu przyrodniczego.
W tym roku zakupiono od Zenoira i Forstera z Wiednia: 11 mo

deli roślin kwitnących w naturalnej wielkości, 2  okazy minerałów, 5 
słojów z preparatami w spirytusie, przedstawiającymi fazy przeobraże
nia żaby, pszczoły, pływaka, szarańczy i muchy domowej, 1  słój z pre
paratem anatamicznym ryby rozprutej, 3 pudełka z przeobrażeniem ka- 
pustnika, mola i pawicy nocnej, zbiorek z 25 gatunków owadów, sza- 
rańczaków, i siatko-skrzydłych

W darze otrzymano papużkę zieloną australską od prof. Em. Tur- 
czyńskiego, kanarka od ucznia Jerzego Jasińskiego, 3 wielkie muszle 
z adryatyckiego morza od prof. Em. Turezyńskiego a okazów lawy i 
tufu pumeksowego z angitami z Wezuwiusza od dyr. Jul. Turczyńskie- 
go z podróży jego do południowych Włoch



5) Do gabinetu rysunkowego.
Do rysunków odręcznych:

1. Ornament w stylu odrodzenia z komina w pałacu Dożów 
w Wenecyi, 26—28 ctm.

2. Część pilastru z drzwi Babtisteryum w Floreneyi, 110—20 ctm.
3. Część sarkofagu w Santa Croce w Floreneyi, przez Desiderio 

de Setignano, 17—50 ctm.
4. Ornament z festonem, z kościoła Santa Maria novella w Flo- 

rencyi — 16 wiek. 68 -4 0  ctm.
5. Z sarkofagu w Santa Croce, 20 — 75 ctm.
6. Cztery głowy w medalionach przez Hiłhnela, z lodżji opery 

wiedeńskiej, średnica 37 ctm.
7. Maska Meduzy Randonini, 40 - 48 ctm
8. Maska Mojżesza przez Michała Anioła, 55 ctm.
9. Biust męski przez Lucca della Robbia, 45 ctm

10. Maska niewolnika z pomnika Medyceuszów w Floreneyi przez 
Michała Anioła.

11. Głowa dziecka, ruchoma, przez prof. Macholda.
12. Plato, biust z Herkulanum 62 ctm.
13. 40 ornamentów 23—26 ctm. z ma-y papierowej, 18 głów 

w medalionach 23—26 ctm. z masy papierowej.

Do rysunków geometrycznych:
Linia z podziałką i rą. zką, 2 metry długa, kierownica z ruchomą 

głową, trójkąt i cyrkiel.
Szata na przechowywanie desek i rekwizytów rysunkowych dła 

uczniów, 3 metry długa, z miękkiego drzewa

VI. Ważniejsze rozporządzenia władz.
Rozporządzenia z dnia 8. lipca 1890 1 10572. — Uczniowie szkół 

realnych mogą uczęszczać na kursa farmaceutyczne, jeżeli się wykażą 
świadectwem z ukończonej VI klasy realnej i poddadzą egzaminowi 
z języka łacińskiego w zakresie 6 klas gimnazyalnyc-h. — Podanie 
w tym celu należy wnieść do Rady krajowej z wyrażeniem czasu, 
w którym petent egzaminowi poddać się pragnie.

Taksa egz 5 zlr. aw.
2) Rozp. z dnia 14. czerwca 1891. 1. 1091L. Uczniowie mający 

zamiar zapisać się jako słuchacze publiczni na Uniwersytet wiedeński, 
mają oprócz zwyczajnych dokumentów dołączyć fotografyą formatu wi
zytowego. — To samo dotyczy i słuchaczów farmacyi.

Religia. W klasie I. Katechizm Schustera-Zielińskiego wyd. 3, a 
dla uczniów obrz. gr. kat X Torońskiego wyd. 2-gie, w klasie II. Hi-
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slorya biblijna starego zakonu X Dąbrowskiego, wyd. 2 gie, a dla ucz
niów obrz. gr. Tyca tłóm. przez B. J., w III. Historya biblijna nowego 
zakonu X. Dąbrowskiego wyd. 1-sze, a dla obrz. gr. kat. Tyea tłóm. 
przez B. J. wyd. 1 sze.. w IV. ki. Liturgika X. Jachimowskiego wyd. 
2-gie, a dla uczniów obrz. gr, kat. Aloxego Torońskiego z r. 1887., 
w V. ki. Dogmatyka ogólna X Jachimowskiego wyd. l-sza. a dla ucz
niów obrz. gr. kat. Pełesza wyd. z r. 1878.. w YrI. kl. Dogmatyka 
szczegółowa X. Jachimowskiego wyd. 1 -sze. a dla uczniów obrz. gr. 
Pełesza z r. 1878, w VII kl. Etyka X Soleckiego wyd 2 gie, a dla 
uczniów obrz. gr. kat. B. Piórki z r. 1886., w VIII. kl. Historya ko
ścielna X. Jachimowskiego wyd. 1-sze, a dla uczniów obrz. gr. kat.
A. Stefanowicza z r. 1886.

Język łaciński: A. Gramatyka w kl. I. Samolewicz Sołtysik! w kl.
II. Samolewicz; w III. Samolewicz-SoltysilG we wszystkich innych kla
sach tegoż, dotychczas używana wydanie 4 , B. Ćwiczenia w I. klasie 
Samolewicz Sołtysik, w II. klasie Samolewicz, w ITT. i IV. klasie Próch- 
nickiego część 1. wyd. 1-sze, w V. i VI- klasie ćwiczenia Trzaskowskie
go wyd. 2, a w klasie VII. i VIII. ćwiczenia Próchnickizgo część II. 
wyd. 1-sze. C. Autorowię: w III. klasie Kornelius Nepos Klaka wyd. 1-sze, 
w IV. Cae.sar Commentarii de bello gallico ed. Prammer i Ovidius Be
dnarski, wyd. 1-sze, w V. klasie Livius ed. Zingerle wyd. 2 -gie i Ovi- 
dius ed. Seldmayer wyd. 1 sze, w VI. klasie Sallustius de eonjur. Cat. 
ed. Linker-Sołtysik, Vergilius ed. Eichler wyd. I -sze, Cic. in Gaf. ed. Nohl 
wyd. 1-sze, Caesar helium civile; w VII kl. Vergilins ed. Eichler wyd. 
1-sze, Cicero pro Archia, de imperio Cn. i Cato major wyd. Tempskie- 
go, w VIII. klasie Horatius ed. Petschenig. wyd. 1-sze, Tocitus Germa
nia i Annales ed. Muller wyd. 1-sze.

Język grecki: A. Gramatyka w kl. III. i IV. Ilarlel-Ćwikliński. 
w innych klasach Gurtius w opracowaniu polskiem Sternala i Samole- 
wicza wyd. 4-te. B. Ćwiczenia w kl. III. i IV. Schenkl-Lewicki. w in
nych klasach Schenkla, tłumaczone przez Samolewicza wyd. 6-te. C. 
Autorowię: w V. kl. Schenkla Chrestomatya z pism Xenofonta przez 
Fiderera wyd. 1-sze. Homera Iliada część pierwsza Scheindler-Sołtysik, 
w VI. Homera Iliada Hochegera część I. i II.. Herodot ed. Wilhelm 
wyd. 1-sze, w VII. Demosth. Philip. Wotke Schmidt wyd. 1-sze, Home
ra Odyssea ed. F. Panly — Wotke wyd. 1-sze, w VIII. Platon Apologia 
et Crito ed .1. Lewicki, wyd. 1-sze, i Eulyfron Christa, Soph. Oedypus 
rex ed Schubert-Majchrowicz, wyd. 1.

lęzyk polski . A. Gramatyka w klasie. I—V. Małeckiego wyd. 8 me
B. Wypisy w I. klasie tom pierwszy wyd. 6 -te, w II. klasie tom dru
gi wydanie 5 te, w Iii. klasie tom trzeci wyd. 5-te, w IV. klasie tom 
czwarty wydanie 2-gie. W gimnazyum wyższem : W V. klasie Wypisy 
Polskie Pruchnickiego tom piąty, w kl, VI i VII. Tarnowskiego, w VIII. 
Mecherzyńskiego tom drugi wyd. 2-gie. Nadto w całości czytać będą 
uczniowie podług taniego wydania Mrówki w klasie VI. Syrokomli: 
Margiera, Jana Dęboroga, Stare Wrota i Zgon Acernp, w VII. Mickie
wicza Konrada Wallenroda i Pana Tadeusza, Malczewskiego Maryą, Zie
lińskiego Kirgiza i Słowackiego Jana Bieleckiego, w VIII, Słowackiego 
Balladynę i Lille Wenedę Fredry: Zemstę, Krasińskiego Irydiona

Język ru s k i: A . PpaiuainKa OroiioBCKoro 18 8 9  p. w I, I I ,
III. i IV. kl. W y p i s y  w  I. k l a s i e :  Pycna 'iinatiKa uacrb 1. y . io -  
5Khbt IGiinin. PoManuyKŁ, Bbi4. r p e x e ; JbB O B i 1 8 8 6 .  w  k l a s i e  II.
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PycKa miraiiKu 'iacTb I. t. II yj. IO.i. PoMaiuiy/a Bbi4 . 4pyre. 
.IbBOBi) 1879., w klasie III Pycxa imamta 4Jfi III kj. Om. Ilap- 
TbiuKiH IhBOBŁ 1886. bm4. TpeTe, w klasie IV. Pycna tiiTaHita 
4-ia IV. kj. yj. Om. IlapTbiuKiH J bbóbt. 1886, w V. klasie: Xpe- 
CTOMaria CTapopycna Bbi4 . 4pyre. Owe-łam OronoBCKitft, J bbóbi
1881., w VI. klasie: XpecTOMaria OronoBCKoro, a w 2 kursie: 
PycKa linraiiKa 4.1H Bbiciuon rnMiia3iu yjoacuBb Aj . EapnitubCKiB, 
aacTb nepma —  ycTHa caoBeciióCTb. .IbBóBT. 1870., w VII. klasie: 
Pycna 'iiiTOHKa 4.ia Bbiciir. himh. ya. A a. BapBimcKiii, aacTb Bropa, 
•IbBOBT> 1871., w VIII. klasie: Pycna mnaiiKa aah bmciii. tumb. 
yj. Aj . BapnnHbcKiil aacrb TpeTa, .li.BÓin 1871.

Język niem iecki: A. Gramatyka. W I. do IV. Petelenza, B. Wy
pisy w I. II. i III. Germana i Petelenza, w IV. Hamerskiego wyd. 3-cie 
z r. 1889., w V. klasie Jandaurka wyd. 2-gie z r. 1880, w VI. klasie 
Harwota tom I. z r. 1887, w VII. i VIII. Harwota tom II z r. 1880.
C. Czytać się będzie: w VII. klasie Goethego; Iphigenie auf Tauris, 
Schillera Wilhelm Tell i ballady, w VIII. Goethego : Wahrheit u. Dich- 
tung. Szekspira; Julius Caesar w wyd. Graesera.

Geografia: W I klasie Benoniego Tatomira wyd. 4 te z r. 1889., 
w II. i III Baranowskiego-Dzicdzickiego wyd. 4-te, w IV. i VIII. klasie 
Statystyka Szaraniewicza wyd 3-cie.

Historya powszechna: W II III. i IV. klasie Welter-Sawczyński 
część pierwsza wyd. 5 te, część druga wyd. 4-te. część trzecia wyd. 5-te, 
w V. VI. i VII. Gindeli-Markiewicz, wyd. 2-gie, w VIII. klasie Dzieje 
austryackie Tomka-Markiewicza wyd. 1-sze.

Arytm etyka ; W I. II. i III. klasie Arytmetyka Zajączkowskiego 
wyd. 1-sze, w IV. Bączalski wyd. 3 cie, w V. VI. VII. i VIII. Mocnik 
Bodyński.

Geometrya; W I II. i III. Maryniaka wyd. 1-sze, w IV. klasie 
Jamrógiewicza z r. 1884, w klasach wyższych Mocnik Stanecki 
wyd. 2 -gie.

Historya naturalna; W I. i II Zoologia Nowickiego wyd. 6  ste, 
w II, Botanika Hiickla wyd. 3 cie, w III. Mineralogia Łomnickiego wyd. 
.1-sze, w V. Mineralogia i Botanika Łomnickiego wyd. 2 gie, w VI. Zo
ologia Nowickiego wyd 1 sze.

Fizyka. W III. IV. VII. i VIII. klasie Soleskiego wyd. 1-sze.
Propedeutyka filozofii: W VII kl. Początki logiki Kremera z r.

1876., w VIII. Zarys psychologii Krugera przez Sawczyńskiego z r. 1875.

* —
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Klasyfikacya uczniów
za drugie półrocze r. 1891.

Stopień celujący:

Czerski Michał 
Kubisztal Adam 
Sokołowski Jan

Stopień pierwszy;

Agopsowicz Józef 
Agopsowicz Mikołaj 
Błażek Rudolf 
Bohdanowicz Tadeusz 
Bojalski (Bańkowski) Kazimierz 
Chodzicki Ferdynand 
Ciuciura Wiktor 
Danyluk Mikołaj 
Dziędzielewicz Witold

Klasa I. a
Funkenstein Leon 
Horbowy Adolf 
Iwaniszyn Teodor 
Karg Józef 
Kieski Emil 
Krwawicz Włodzimierz 
Kuszlik Włodzimierz 
Lindauer Leib 
Łyssy Eugeniusz 
Mardarowicz Bohdan 
Piskozub Michał 
Priesel Franciszek 
Sokołowski Maksymilian 
Szmigielski Jan 
Wagner Romuald 
Wieselberg Wolf

3 ucznió v otrzymało stopień drugi, 5 stopień trzeci, 7 uczniom 
łono przystąpić po wakacyach do powtórnego egzaminu z

przedmiotu.

Klasa I. b.
Stopień pierwszy :

Andryiszyn Aleksander 
Baumann Jan 
Charzewski Mikołaj 
Cybiak Leon 
Czerkawski Kazimierz 
Czołhan Eugeniusz 
Dobek Wiktor 
Dutczak Stefiin 
Dżogołyk Grzegorz 
Genik Mikołaj 
Hennig Stanisław 
Hołub Józef

Kisielewski Mikołaj 
Kossakiewicz Aleksander 
Krzyżanowski Franciszek 
Kubranowicz Atanazy 
Liebhart Mikołaj 
Łyssy Romuald 
Mereńczuk Onufry 
Negrycz Jan 
Piller Eugeniusz 
Pstrak Jarosław 
Rosner Stanisław7 
Sandek Mojżesz 
Schapira Marceli 
Starzyński Czasław

pozwo-
jednego
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Stasyszyn Józef 
Stetkiewicz Ignacy 
Uchacz Jan

Walter Zygmunt 
Wasyikowski Hazyli 
Zając Roman

4 uczniów otrzymało stopień drugi, 2 stopień trzeci, 6 uczniom pozwo
lono przystąpić po wakacyach do powtórnego egzaminu z jednego

przedmiotu.

Klasa II. a.
Stopień celujący. 

Huculak Włodzimierz

Stopień pierwszy

Benesz Mikołaj 
Berezowski Józef 
Bubełla Tadeusz 
Budź Jan 
Czajkowski Wiktor 
Czaykowski Zygmunt 
Dronowicz Mieczysław 
Fedorczuk Jarosław 
Feldmann Dawid 
Frenkel Mendel 
Haber Dawid 
Hibner Samuel 
Hlibowicki Teodozy 
1  uczeń otrzymał stopień 
przystąpić po wakacyach

Karchut Teodor 
Kobrzyński Kornel 
Kostecki Mieczysław 
Krotochwil Wiktor 
Krzysztofowicz Henryk 
Landesberg Leib 
Lewicki Włodzimierz 
Łukawiecki Kornel 
Pokorski Leopold 
Mykietiuk Józef 
Ryniewicz Wacław 
Siczyński Jarosław 
Stoniowski Henryk 
Sochacki Ignacy 
Sroczyński Michał 
Staniecki Jan 
Uhrmann Hersz 
Wołoszczuk Mikołaj

drugi, 2 stopień trzeci, 8 uczniom pozwolono 
do powtórnego egzaminu z jednego przedmiotu.

Klasa II. b
Stopień celujący.

Jasiński Jerzy 
Posacki Leo 
Schefer Maryan 
Waehsman Mordko Leib

Stopień pierwszy.

Bauer Alfred 
Dąbrowski Micbał 
Dobek Roman 
Faktor Leib 
Fedorczuk Michał 
Filipowicz Kornel

Freund Mojżesz 
Gottdenker Nachmann 
Herrmann Simon 
Horoszowski Abraham 
Hryhorców Melety 
Kohler Alfred 
Krembuszewski Leopold 
Lewicki Mieczysław 
Ludwig Leopold 
Marusiak Jan 
łlesch Rubin 
Rosenbaum Schulim 
Rusin Mikołaj 
Wollenstein Meschel

4 uczniów otrzymało stopień drugi, 3 stopień trzeci. 10 pozwolono 
przystąpić po wakacyach do powtórnego egzaminu z jednego przedmiotu.
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Klasa III a-
Stopień celujący:

Babiuk Michał 
Juris Dawid 
Semaniuk Jan

Stopień pierwszy'.

Bartl Kazimierz 
Dorożyński Stanisław 
Hammer Klemens 
Ilorodyski Michał 
IIrehorcznk Stefan 
Hubner Efraim 
Kołychanowski Franciszek 
Krzysztofowicz Maryan

Krzysztofowicz Witold 
Kwaśniuk Aleksander 
Lewicki Erazm 
Lewicki Jarosław 
Lindenbaum Leisor 
Łotocki Jan 
Łyssy Eugeniusz 
Ostrowski Zdzisław 
Petryszak Michał 
Procajłowicz Antoni 
Schmidt Edmund 
Senensieb Mordko 
Strumiński Józef 
Wallin Wilhelm 
Wołosienka Paweł 
WGnniczuk Emanuel

1 uczeń otrzymał stopień drugi, 1 stopień trzeci, 5 uczniom pozwolono 
przystąpić po wakacyach do powtórnego egzaminu z jednego przedmiotu

Klasa III. b.
Stopień celujący:

Kobylański Michał

Stopień pierwszy:

Baraniuk Franciszek 
llernfeld Samuel 
Chodorowski Kazimierz 
Chomiński Stefan 
Funkenstein Maksymilian 
Gruszczyński Jan Piotr 
Halpern Lipa 
Hankiewicz Leon 
Hlawaty Mieczysław'
5 uczniów otrzymało stopień dr 

po wakacyach do powtórnego

Jasiński Józef 
Jolles Lippa 
Iwaniszyn Marcin 
Kisielewski Aleksander 
Klugmann Osias 
Lachs Markus 
Lewicki Klemens 
Martyniuk Michał 
Migocki Wiktor 
Mikulski Antoni 
Piskozub Michał 
Płochocki Mieczysław 
Tchorzewski Albin 
W7inowski Tadeusz

ugi, 3 uczniom pozwolono przystąpić
egzaminu z jednego przedmiotu.

Stopień celujący:

Goruk Szymon 
Macewicz Bolesław

Stopień pierwszy: 

Aleksandrowicz. Adam

Klasa IV. a.
Andryiszyn Michał 
Gronziewicz Zygmunt 
Hubaczek Ryszard 
Jolles Juliusz 
Jurkiewicz Michał 
Kossin Edmund 
Kruszelnicki Antoni 
Kuczurak Karol
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Łucki Władysław 
Majkowski Michał 
Marmorosch Jakób 
Maya Robert 
Michalewiez Dyonizy 
Ostrowski Bronisław 
Fawluk Włodzimierz

Pernarowski Eugeniusz 
Raynoch Wincenty 
Singer Salomon 
Sokołowski Antoni 
Slojowski Teofil 
Wołoszyn Jan 
Zrażewski Jarosław

1  uczeń otrzymał stopień drugi, 2  stopień trzeci, jednemu pozwolono 
przystąpić po wakacyach do poprawczego egzaminu z jednego przedmiotu

Klasa IV. b.
Stopień pierwszy:

Agopsowicz Antoni 
Athenstadt Władysław 
Chodorowski Longin 
Czerkawski Mirosław 
Czirniatowicz Karol 
Dębski Henryk 
Goldenberg Dawid 
Grabowicz Władysław'
Hessel Afner 
Jakubowski Karol 
Laufer Izaak 
Lutwak Anzelm

4 ucznów otrzymało

Łuhowy Waleryan 
Makarewicz Henryk 
Maruriczak Aleksander 
Mazurkiewicz Antoni 
Mięsowicz Władysław 
Piskozub Władysław 
Poluszyński Eugeniusz 
Schftchter Chaim 
Skowroński Marcin 
Stupnicki Aital 
Uhrmann Rubin 
Wieselberg Bernard 
Wojnarowski Konstanty

stopień drugi, l stopień trzeci.

Stopień celujący:

Szajdzicki Ignacy 
Weissglas Selig.

Stopień pierwszy:

Abosch Aron 
Adler Dawid 
Bosakowski Adam 
Burger Eugeniusz 
Czubatj Józef 
Filipowicz Mąryan 
Flechner Karol 
Frankiewicz Jan 
Funkenstein Klemens 
Gadziński Antoni 
Heller Stefan 
Hhbowicki Mikołaj 
Hrycyna Eugeniusz 
Humeniuk Antoni

Klasa V.
Jurkiewicz Ambroży 
Kłosowski Władysław 
Kolankowski Euzebiusz 
Koszak Mikołaj 
Kutschera Alfred 
Litwinowicz Mikołaj 
Lepki Anatol 
Mastyński Józef 
Mikuła Kazimierz 
Mosiądz Jędrzej 
Ogonowski Eugeniusz 
Perfecki Włodzimieiz 
Rozwadowski Włodzimierz 
Rudkowski Roman 
Rudnicki Henryk 
Salz Leib 
Senensieb Jakób 
Steiner Abraham 
Werner Stanisław 
Wojciechowski Gwido
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Zaleszczuk Jan Segenreich Mojżesz,
liosner Jan
3 uczniów otrzymało stopień drugi, 2 trzeci, 5 uczniom pozwolono przy 
siąpić po wakacyach do powtórnego egzaminu z jednego przedmiotu.

Stopień celujący ■

Kordowski Antoni 
Mięsowicz Erwin

Stopień pierwszy :

Baumgartner Karol 
Beill Mieczysław 
Bernfeld Eisig 
Blij Mieczysław 
Błoński Teodor 
Czarnik Jan 
Czerniatowicz Michał 
Czużak Raweł 
Drozdowski Michał 
Isajów Jan

Klasa VI.
Jabłoński Kazimierz 
Jakubowski Henryk 
Kaiaczewski Emil 
Korczyński Mikołaj 
Łasijczuk Konstanty 
Nowodworski Włodzimierz 
Schulbaum Srul 
Sęk Witold 
Szajhar Ludwik 
Telichowski Ryszard 
Teuchman Franciszek 
Theodorowie/ Leon 
Turczyński Jan 
Tymiaków Antoni 
Ujejski Juliusz 
Wysoczański Władysław

3 otrzymało stopień drugi, 2 stopień trzeci, 7 uczniom pozwmlono przy
stąpić po wakacyach do powtórnego egzaminu z jednego przedmiotu.

Klasa VII.
Stopień celujący:

Schulbaum Leibisz

Stopień pierwszy

Alimurka Stefan 
Blaszkę Ignacy 
Borten Abraham 
Donigiewicz Jan 
Hlawaty Witold 
Kessler Herman 
Kleineder Józef 
Kraśnicki Stanisław 
Krzyżanowski Józef
2 uczniów otrzymało stopień drugi, 1  
siąpić powakacyaeh do powtórnego

Kubisztal Stanisław 
Lewicki Michał 
Lesser Stanisław 
Ławruk Michał 
Maryński Józef 
Ogonowski Włodzimierz 
Okołowicz Stanisław 
Riotrowicz Leon 
Easch Zygfryd 
Rothfeld Mordko 
Sokol Bronisław 
Sternhell Schloma 
Wechsler Aron 
Wisłocki Jan 
Zoffall Ludwik
stopień trzeci, 5 pozwolono przy- 

egzaminu z jednego przedmiotu,
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Stopem celujący".

Rybczyński Mieczysław 
Zajączkowski Józef

Stopień pierwszy

Baczyński Leon 
Baściak Michał 
Bohosiewicz Jakób 
Bong Dawid 
Bosakowski Tadeusz 
Dąbczewski Rodion 
Grabowicz Karol

Klasa VIII.
Hermann Mendel 
Hlibowicki Auxenty 
Htad'j Emil 
Hulles Salomon 
Kohn Majer 
Koppelman Schulim 
Kowalczuk Jan 
Kwieciński Kazimierz 
Michalewicz Atanazy 
Nawrocki Anatol 
Prodan Michał 
Sokołowski Mateusz 
Zawadzki Marcin 
Żurawski Zygmunt.

-------- v=- -♦«<**•---------------------------------------

Wynik egzaminu dojrzałości.
*

Świadectwo dojrzałości otrzymali;
Baczyński Leon 
Baściak Michał 
Bong Dawid 
Bosakowski Tadeusz 
Grabowicz Karol 
Hermann Mendel 
Hlibowicki Auxenty 
Kohn Majer 
Kowalczuk Jan

Kwieciński Kazimierz 
Michalewicz Atanazy 
Nawrocki Anatol 
Rybczyński Mieczysław (z odzn.) 
Prodan Michał 
Sokołowski Mateusz 
Zajączkowski Józef (z odznacz.) 
Żurawski Zygmunt 
Weitz Nuchim (Kriegsmann) exter.

dwóch reprobowano na 1 rok, 2 pozwolono uzupełnić egzamin z je
dnego przedmiotu po wakacyach.
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Do rodziców i opiekunów.

Rok szkolny rozpocznie się 3. września nabożeństwem 
wsfępnem.

Wpisy uczniów do gimnazyum będą się odbywały 29. 
30. i 31. sierpnia Późniejsze zgłoszenia uwzględni się tylko 
w wyjątkowych wypadkach.

Uczniowie mają się zgłaszać osobiście w towarzystwie 
rodziców lub opiekunów i przedłożyć świadectwo szkolne 
z ostatniego półrocza i wypełnić w 1 egzemp. rodowód.

Uczniowie nowo do zakładu wstępujący mają przedłożyć: 
a) metrykę urodzenia, b) świadectwo szkolne tego zakładu, 
gdzie przedtem pobierali naukę z potwierdzeniem dyrekcyi, że 
nie ma przeszkody w przyjęciu do innego zakładu. Każdy 
uczeń zgłaszający się do I. gimnazyalnej, który uczęszczał do 
publicznej szkoły ludowej, winien wykazać się świadectwem 
szkolnem tejże szkoły.

Każdy uczeń nowo wstępujący, ma zapłacić taksę wstę
pną w kwocie 2 złr. 10 ct.

Każdy uczeń bez wyjątku ma złożyć 1 złr jako datek 
na zbiory naukowe.

Uczniowie płacący opłatę szkolną, mają ją złożyć najda* 
lej do 15. października.

Ponieważ n ewolno uczniom mieszkać gdzieindziej, jak 
tylko tam, gdzie Dyrekcya pozwoli, przeto umieszczenie uczniów 
z początkiem roku powinno być warunkowo zastrzeżone ze 
strony rodziców i opiekunów.

Egzamina wstępne do 1. klasy odbywają się 15. i 16, 
lipca, jako w terminie pierwszym, a następnie dnia 1. i 2, 
września, jako w terminie drugim. W każdym z tych terminów 
rozstrzyga się o przyjęciu lub nieprzyjęciu ucznia, a powtórze
nie egzaminu wstępnego czy to w tym samytn, czy też w innym zakła
dzie jest hezwurunkowo wzbronione pod karą wykluczenia ze wszystkich 
gimnazyów.

Egzamina wstępne do klas wyższych niż I. tudzież egza
mina poprawcze będą się odbywały 1. i 2. września.

Na mocy rozp Min. O. i W. z 6. maja 1890. I. 8836 
mogą uczniowie I. klasy wnosić - podania o uwolnienie od 
opłaty szkolnej w I półroczu. Ci z nich, którzy z obyczajów, 
pilności i postępu otrzymają według skali cenzurę przynaj
mniej »dobry* do końca paźdz., a wykażą się świadectwem 
ubóstwa należycie opisanem, zyskają o d r o c z e n i e  terminu 
do końca półrocza I., a następnie w razie odpowiednych wa
runków, przy klasyfikacyi półrocznej, uwolnienie od opłaty
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szkolnej. — Każdy uczeń klasy; 1-szej może zatem wnieść 8 
dni po wpisach podanie, zaopatrzone w świadectwo ubóstwa, 
o ewentualne uzyskanie uwolnienia.
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P r z e p i s y  d y s c y p l i n a r n e .

§ i.
Każdy uczeń, który uzyskał przyjęcie do gimnazyum, obowiązany 

jest słuchać bezwarunkowo rozkazów swych przełożonych i nauczycieli; 
zachowywać się w obec nich zawsze i wszędzie z uszanowaniem i przy
zwoitością! nauce przedmiotów szkolnych oddawać się z cala ścisłością, 
usifnością i moralnem poczuciem swych obowiązków — jako też w o- 
gólności w szkole i po za szkołą wieść życie bogobojne, uczciwe i przyzwoite.

Gimnazyum ma prawo i obowiązek przeciwnie postępujących ka
rać lub wydalać

§ •  2.

Nie wolno jest uczniowi ani jednej godziny opuścić przez lenistwo. 
W obec przewidzianej przeszkody w uczęszczaniu do szkoły, winien 
uczeń wystarać się u gospodarza klasy lub, jeżeli przerwa dłużej niż 
dzień jeden ma potrwać, u dyrektora o pozwolenie pozostania w domu. 
W razie przeszkody nieprzewidzianej, n p. choroby, winien uczeń za
raz o niej zaw iadomić gospodarza klasy, a po powrocie do szkoły udo
wodnić ją wiarogodnem świadectwem, albowiem nieusprawiedliwione 
opuszczanie szkoły sprowadza surowe kary i wpływa na notę z oby
czajów. Uczeń, któryby przez kilka dni po sobie następujących do szko
ły nie chodził i powodów tego nie przedłożył zakładowi, może być wy
kreślony z katalogów jako taki, który ze szkoły wystąpił, i nie może 
być przyjęty napowrót do zakładu bez szczególnego zezwolenia Wła
dzy krajowej.

§ 3.
Uczeń przyjęty z początkiem roku na naukę przedmiotów nadobo

wiązkowych, obowiązany jest na nią uczęszczać z równą ścisłością, jak 
na lekcye przedmiotów obowiązkowych.

§• 4.
Izby szkolno otwiera się kwadrans przed rozpoczęciem lekcyj. 

Wcześniejsze gromadzenie się przed gmachem szkolnym jest zakazane.

§. 5.
Do klasy winni wchodzić uczniowie z odkrytą głową i oczekiwać 

spokojnie, zajęci przygotowaniem się do lekcyj, — znaku do rozpoczę
cia godziny. Za wejściem i odejściem nauczyciela winni mu okazać 
uszanowanie przez powstanie ze swoich miejsc. To samo dzieje się za
wsze, skoro się w klasie pojawiają przełożeni i nauczyciele gimnazyal- 
ni lub inne osoby, którym się ze względu ich stanowiska taka sama 
cześć należy.

§■ 6
Na wszystkie godziny przed i popołudniowe winien uczeń przyno

sić ze sobą jedynie tylko potrzebne książki i przedmioty szkolne.
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Na schludne ubranie i przyzwoite zachowanie się, jako zewnę
trznie oznaki dobrego wychowania, powinni uczniowie szczególny zwró
cić* uwagę. Z równy starannością czuwać powinni nad całością i czy
stością wszelkich rzeczy szkolnych.

§ 8.
Nie wolno żadnemu uczniowi miejsca wyznaczonego przez gospo

darza klasy zmieniać lub opuszczać bez poprzedniego pozwolenia, choć
by nawet inny nauczyciel wyznaczył mu takowe wyjątkowo na swojej 
godzinie.

§  9 .

Podczas lekcyi wystrzegać się ma uczeń wszelkiego przeszkadza
nia i wypełniać z największą uwagą i dokładnością wszystko to, co nau
czyciel na swej godzinie uzna za potrzebne do polecenia.

§• 1 0 .

Nie wolno jest uczniowi wywoływać z klasy podczas lekcyi dru
gich uczniów, ani wychodzić pojedynczo podczas godziny, wyjąwszy 
w szczególnym wypadku za zezwoleniem profesora.

§• 11.

Ani zabudowania szkolnego, ani też żadnego znajdującego się 
w niem przedmiotu, nie wolno uczniowi walać ani uszkadzać Uszkodze
nia z nieostrożności pochodzące winien nagrodzić, rozmyślne zaś nadto 
pociągają za sobe napomnienie lub karę.

§  1 2 .
Po skończonej nauce winni wszyscy uczniowie ze swymi szkolny

mi przedmiotami przyzwoicie iść do domu. Skupianie się i hałasy przed 
budynkiem są zakazane.

§. 13.
Pierwszym z pomiędzy obowiązków ucznia gimnazyalnego jest su

mienny udział w nąbożeństwie szkolnem i we wszystkich przepisanych 
mu religijnych ćwiczeniach. Zachowanie się w obec nabożeństwa i prze
pisanych kościelnych obrzędów: lekceważące, niedbałe lub niegodne, ka
rane będzie złą klasą w obyczajach lub wykluczeniem ze szkoły.

§. 14.
Uczniowie katolicy obowiązani są brać udział we wszystkich prze

pisanych ćwiczeniach religijnych. W wypadkach wyjątkowych uwalnia 
od stałego udziału w' nabożeństwie ks. katecheta w porozumieniu z dy
rektorem.

§. 15.
Do kościoła winni uczniowie iść parami w największym porządku 

i tak samo stamtąd do sali na eihortę przeznaczonej. W czasie nabo
żeństwa winni mieć ze sobą książki do modlitwy lub śpiewniki.

§• 1 6 .

Młodzież gimnazyalna katolicka obowiązana jest w wyznaczonym
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moralności, niereligijności lub nieprzychylności ku rządowi. Obcujący 
z takimi ludźmi uczeń, musiałby bezzwłocznie z zakładu być wydalony.

.§ 25.
Pomiędzy sobą powinni uczniowie żyć zgodnie i po przyjacielsku. 

Dlatego też karane będzie naśmiewąnie się z kolegów — przezywanie — 
bicie — pomaganie przy zaniedbaniu obowiązków — wprowadzanie 
w błąd itp Najsurowiej zabronione są niesnaski i żarty na podstawie 
wyznania religijnego, narodowości, albo ułomności cielesnej.

§ 26.
Zakładanie stowarzyszeń między sobą lub branie udziału w zało

żonych przez inne osoby, zakazanem jest uczniom gimnazyalnym równie, 
jak noszenie odznak s;owarzyszeń lub partyj.

§:• 27.
Na miejscach publicznych mają uczniowie jak najskrupulatniej 

przestrzegać przyzwoitego zachowania się Uczęszczanie do domów go
ścinnych, kawiarń, szynków, cukierń i kręgielń jest wzbronione, również 
granie w billard, karty, kręgle i inne gry, połączone ze stratą i mar
notrawieniem czasu i p eniędzy.

§ 28.
Uczęszczanie na publiczne bale i zabawy jest bezwarunkowo za

kazane. Równie nie pozwolone jest uczniom gimnazyalnym wyprawia
nie zabaw z tańcami samym między sobą, jak i branie udziału w ze
braniach z tańcami, urządzanych przez tancmistrzów.

§ 29.
Uczęszczanie do teatru czyni się zawisłe od specyalnego zarządze

nia dyrektora.
§ 30.

Pozwolone są zabawy nawet więcej uczniów razem dla ruchu 
i ćwiczenia sił cielesnych na wolnem powietrzu, jednak z zachowaniem 
umiarkowania i przyzwoitości

§. 31.
Niepotrzebne przechadzki po ulicach późnym wieczorem (z wyją

tkiem nagłych potrzeb) — próżniacze chodzenie w ogóle, zmowy i scha
dzki na zabawy, niepozwolone lub marnotrawiące drogi czas, — cho
dzenie z laskami, palenie tytoniu i cygar, uczęszczanie na rozprawy są
dowe, drukowanie prac literackich — jest surowo zakazane.

§■ 32.
Bez pozwolenia rodziców lub ich prawnych zastępców — nie wol

no uczniom darowywać lub pożyczać innym pieniędzy lub rzeczy, ma
jących wartość — -a tern bardziej mieniąc lub sprzedawać rzeczy, po
wierzonych im przez rodziców i zastępców tychże.

§ 33.
Żadnemu uczniowi nie wolno mieszkać bez nadzoru starszej osoby.

§• 34.
B od zice  u czn iów  zam iejscow ych  p ow inn i zak 'ad ow i podać do w ia-
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domości JlażWisko osoby, której poruczają nadzór nad synem. 0  każdej 
zmianie mieszkania powinni bezzwłocznie uwiadomić gospodarza klasy.

Grono nauczycielskie ma prawo z ważnych powodów' żądać od 
rodziców zmiany mieszkania i domowego nadzoru, a jeśli temu nie sta
nie się zadość, powziąć uchwałę wykluczenia ucznia z zakładu.

Każde przekroczenie niniejszych pizepisów karności pociągnie za 
sobą karę, która w miarę przewinienia może się stopniować od naga
ny aż do wykluczenia ucznia ze wszystkich zakładów raukowych państwa.

w sprawie zapobieżenia szerzeniu się chorób zaraźliwych w szkołach.
§. 1. Żadnemu uczniowi, dotkniętemu choroba zaraźliwą, nie wol

no uczęszczać do szkoły tak długo, dopóki nie wykaże świadectwem 
lekarskiem, że powiót jego. do szkoły nie zaszkodzi innym uczniom.

Do chorób zaraźliwych należą przedewszystkiem:
1. Ospa, 2. dyfterya (błonica), 3. tyfus plamisty i powrotny, 4. ty

fus jelitowy (brzuszny) 5 czerwonka (dysenlerya), 6. szkarlatyna (pło
nica), 7. odra i różyczka, 8. róża i choroby przyranne, 9. wąglik, 10. 
zapalenie oczu 11. koklusz, 12, świerzb, 13. zapalenie gruczołów przy- 
usznych (parotitis).

§. 2. Jeżeliby świadectwo lekarskie nie mogło być przedłożone, 
wolno uczniom, którzy byli dotknięci chorobą zaraźliwą, przyjść do szko
ły dopiero po zupełnem wyzdrowieniu, a mianowicie przy ospie, szkar
latynie i dytleryi po upływie sześciu, a przy odrze po upływie czterech 
tygodni, licząc od dnia zachorowania!

§. 3. Uczniom, którzy są wprawdzie zdrowi, jednakże zostają 
w bezpośredniej styczności z osobą, dotkniętą chorobą zaraźliwą, nie 
wolno wchodzić do szkoły tak długo, dopóki niebezpieczeństwo zakaże
nia nie będzie usunięte, co powinno być stwierdzone, o ile to tylko mo
żliwe, świadectwem lekarskiem, lub dopóki nie upłynie przepisany w §. 
2im termin, sześciu, wzgłędnie czterech tygodni, licząc od dnia zasła
bnięcia owej trzeciej osoby.

$. 4. Uczniom zabrania się najostrzej wchodzenia do pomie
szkać, gdzie panują choroby zakaźne.

§- 35.

§. 36.

PRZEPISY


