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Geometrisclies Bild
binomisclier Gleichungen mit imaginaren Coefficienten und die 

geometrische Bedeutung ihrer Wurzeln,

J o h a n n  O d s t r c i l .

Die Gleichungen in der Form, wie sie heutzutage gehandhabt werden, erschei- 
nen schon bei Vieta (gestorben 1603). Aber weder vor ihm, noch von ibm selbst wur- 
den die negativen Wurzeln der Gleichungen, noch viel weniger die imaginaren beriick- 
sichtigt, wiewol selion Cardanus die ersteren erfasst hatte. Diess that aber bald nach 
Vieta der niederlandische Geometer Albert G irard; in seinem Werke „Neue Erfindun- 
gen in der Algebra“ gibt er schon verschiedene Anwendungen der negativen Wurzeln 
in der Geometrie; er bezeichnete z. B. das -f- durcb das Vorwiirtsgehcn in einer Ricli- 
tung und durcb das — das Riickwartsgehen; aucli hatte dcrselbe schon eine Vorstel- 
lung von den unmoglicben Wurzeln. Diese Bedeutung der negativen Wurzeln war aber 
noch so ungewohnlich, dass ein spaterer Nachfolger Vieta’s Thomas Iiarriot ihre Na
tur verkannte und dass noch viel spiitcr, nachdem mian die Realitat derselben erkannt 
hatte, sie noch falsche Wurzeln genannt wurden. Bei der Auflbsung schon ąuadratischer 
Gleichungen kam man auf imaginare Żabien, Żabien von der Form a -f- b V — 1, die 
man ais unmoglieh realisierbare yerwarf, obgleieh man sie in der Analysis mit vielem 
Nntzen anwandte*). Seit dem Anfange dieses Jahrhunderts jedoch erkannte man, dass 
sieli alle Żabien durch Linien in einer Ebene darstellen lassen.**)

*) Eulers Abhandlungen: De summo usu calculi imaginariorium in analysi (Nova Acta. Aad. Pe- 
tropol. T. III. p. 25) und De insigni usu calculi imaginariorum in calculo integrali i. T. XII. p. 3. —

**) Argand, Essai sur une manićre de representer les ąuantites imaginaires dans le construction 
gćometriąues (Paris 1806). Insbesondere aber Gauss in den Gottinger gelehrten Anzeigen 1831. Weiter 
aiisgefiilirt, H. Scheffler „Ueber das Verhaltniss der Arithmetik zur Geometrie, insbesondere iiber die geo- 
metrische Bedeutung der imaginaren Zahlen“ ; und Wittstein Lehrbuch der Arithmetik (Hannover 1846).



Nimmt man in der Ebene XOY, O 
ais einen festen Punkt an und die Ent- 
fernungen der Punkte dieser Ebene ais 
Zahlen, so werden die Entfernungen 
aller Punkte der OX durch positive, 
die der OX durch negative, die der 
OY durch positiv imaginare, die der 
OY' durch negativ imaginare Zahlen 
angegehen werden kbnnen. Die Ent- 
fernung irgend eines Punktcs M ausser 
den rechtwinkligen Axen von O kann an
gegehen werden entweder durch die 
Lange der Projektionen auf die Axen, 
so zwar, dass, wenn O P = a , M P = b  

gesetzt wird, die Lange OM durch a-}-bi ausgedriickt wird. Man konnte aber auc-h 
fiir OM die absolute Lange der O M = r setzen, dann miisste man aber noch die Rich- 
tung oder den Winkel, den diese mit der Axe OX einschliesst angeben. Dieses ge- 
schiebt durch den sogenannten Richtungscoefficienten, so zwar, dass wenn jener Win
kel ,? heisst

O M =a-f b i—(cos # + i  sin &) 
indem r — b“ und

c o s s i n  ^ = y ^ = =

und somit tang ist.

Daraus folgt also, dass wenn iiberhaupt ein Punkt der Ebene die rechtwinke- 
ligen Coordinaten a, b, oder die Polarcoordinaten o, ,•>, b a t , die Entfernung OM sieli 
immer ausdriicken liisst durch

a-L bi, oder ę (cos. ^ + i sin &).
Man sielit nun ein, dass negative und complexe Zahlen eine Bedeutung in der 

Geometrie haben.
Die Bedeutung der negativen Wurzeln in der Geometrie bat erst Descartes 

nachgewiesen. Es sei z. B. die Gleichung

xa+ ax  + b  = 0  gegeben 
so setze man x2+ a x +  b =  z.

Y



Ertlieilt man nun dem x yerschiedene positive und negative Werthe, so wird 
man yerschiedene Werthe fiir z erhalten, wenn der links stehende Theil berechnet 
wird; werden nun in den Punkten, dereń x in der GL (1.) substituiert wurden, Yerti- 
kale errichtet und auf diesen die zugehorigen z aufgetragen, und diess gethan fiir alle 
moglichen sich stetig andernden x von — oo bis +  oo, so werden die Endpunkte von 
den z. eine Aufeinanderfolge von Punkten geben, die eine ebene Curve darstellen, und 
die moglicher Weise an melireren Punkten die Axe OX durchschneiden wird. Da also 
fiir diese Durchschnittspunkte z=;0 ist, so sind die Abscissen dieser Punkte die Wur- 
zeln der Gleichung xa-fa x + b = o  und man sieht ein, dass diese Punkte auf der posi- 
tiven ais aucli negativen Seite gelegen sein konnen.

Dieselbe Metliode, nur verallgcmeinert, wandte auch Spitzer an urn die imagi- 
naren Wurzeln einer Gleichung geometrisch darzustellen.*)

Es sei die Gleichung
ę  (u )  =  O.

Er gibt nun dcm u nicht bloss wie Descartes reelle Werthe sondern auch ima- 
ginare, etwa x 4- yi, und untersucht, welche Werthe von y bei einem bestimmt gewahlten x

z=<P (x+yi)
reell machem Seien y ,, y2, y3, diese Werthe, so betrachtet man x ais die Abscisse, y , , 
y2, y3... ais die Ordinaten von Punkten im Raume, dereń dritte Coordinate z man fin- 
det, wenn man x + y , , x + y 3 i, x + y 3 i. . . in <p (u) statt u substituiert. Gibt man 
dann dcm x successive andere und andej-e W erthe, sucht stets die dazu gchorigen y 
und z, so erhalt man die Coordinateu von Punkten im Raume, die in einem System 
yon Curven liegen, dereń Gleichung aus

z= ę  (u)
hervorgeht, wenn in dieselbe statt u, x + y i substituiert wird. Wird min der rechstste- 
hende Theil der Gleichung entwickelt, das iroaginare vom reellen getrennt und fiir 
sich gleich 0 gesetzt, so erhalt man eine Gleichung, die den Zusammenhang ausdriiekt, 
der zwischen x und y erfiillt sein muss, danńt z reell ausfalle. Werden nun derartige 
x und y in den reellen Theil der Gleichung substituiert, so erhalt man ein reelles z und 
es geben dann diese x, y, z ais Coordinaten betrachtet einen Punkt im Raume, und 
ein anderes System x, y, z, einen zweiten Punkt, und so fort. Alle diese Punkte nun 
bilden ein System von Curven, welche die Ebene XY in melireren Punkten durch
schneiden konnen.

Sind diese Durchschnittspunkte in der Abscissenachse gelegen, so sind die 
Wurzeln reell, sind sie in der Axe der Y. so sind sie rein imaginar; sind die Coor-

*) Allgemeine Auflosung der Zaldengleichungen mit Unbekannten von Simon Spitzer, Wien 1851.



dinaten eines derartigen Durchsclinittspunktes a, b, so ist a+ b i eine complexe Wur- 
zel der Gleichung <p (a)=o.

In den nachfolgenden Zeilen will ich yersuchen auf diese Art den Yerlauf des 
CurvenSystems zu zeigen und die Lagę seiner Durchschnittspunkte mit der Ebene XY, 
wenn die vorgelegte Gleichung eine binomische ist, ilire Coefficienten aber complex 
sind, wo dann die geometrisclie Bedeutung der imaginaren Wurzeln solclier Gleichun- 
gen von selbst hervorleucliten wird.

§• 1.
Eine binomische Gleichung, dereń Coefficienten imaginar sind, liisst sieli auf 

die Form bringen.

(a-fbi) u — (r-f-ti) =  0
oder durch Division mit a-fbi)

u
r-fti
a-fbi 0

und da sieli das unabhangige Glied leicht in einen reellen und imaginaren Theil zer- 
legen liisst aucli auf die Form

n
U ~  (p+qi) — ==0.

Setzen wir nun fiir u, x -f y i und fiir den nachstehenden Theil z w. so erhalten wir
n

(x+yi) — (p+qi) =  z-
Wird nun (x-fy i) n nach dem binomischen Lehrsatze entwickelt, so erhiilt man

*“+ C > " 'V  « + G > " '2C  0 "+ C O ^ O  0 * +  • • ■ - ( p + «  )-* ■
und das reellc vom imaginaren getrennt

n f n \  n-2 2 . f  11Y n-4 4 . |Y n ~ \ n-1 f nY n-3 3 . f a \  n-5 5 8
x - ( 2>  y + U ) x y -  - - p + i L ( i >  y + C J x y • • - q ] = z .

Soli nun z reell ausfallen, so muss der Coefficient von i gleicli Nuli werden, 
alsdann ist

*n f nY n—2 2 . f  n~\ n—4 4 _
x y + 0 J x y -  • • • - p = z>

wenn die Werthe von x und y die Gleichung
f  n \  n — 1 f  tiA n— 3 3 . Z'nA n—5 5 n
Ci>  ) x y + 0 >)x 7 ~  • • • ~ q=0

befriedigen. Wir haben schon gesehen, dass zwei zugehorige Werthe von x und y 
Coordinaten eines Punktes in der Ebene XY darstellen sollen. Es wird also die Gleichung 

f  nA n— 1 f  nA  n—3 . f  nA n—5 5 A
C l>  y - C s >  y + C s ) x y -  • • • - q = o

im Allgemeinen die Gleichung einer Curve oder eines Curvesystems sein.



Jene zwei Gleichungen lassen sich jedoch noch auf eine andereForm bringen 
wenn man namlich statt x-f-y i den reducierten Ausdruck r (cos #-|-i sin ■&) setzt, wo

r=|/x*+y® und tang &=— , so ist bekanntlicli naeh dem Moivreschen Satze

(x-fyi)n= r n(cos n^-fi sin n#) 

dadurch wird aus der Hauptgleichung

rn(cos n#-|- i sin n,?)—-(p-fqi)=z 

und aus dieser die zwei Gleichungen

rncos n#—p = z  und

rnsin n#—q= 0.

Diese zwei Gleichungen konnen die zwei friiheren durchaus ersetzen und wir 
werden uns bald der einen bald der andern Form bedienen, je  nachdem die eine oder 
die andere lei eh ter zu handhaben ist.

§. 2.

Betrachtung dieses Curvensystems.

Die erste Frage bei der Eruierung der Eigenschaften dieser Curve wird die 
sein, ob dieselbe continuierlich verlauft oder in mehrere Curvcnzweige sieli theilt, wel- 
che durch Assymptoten von eiuander geschieden sind; wir werden also untersuchen, 
ob die durch die Gleichung

*n^ - G > n~ 2y2+ G > ”~ 5 y -  • • ■ - i = 0
dargestellte Curve Assymptoten habe oder nicht.

Die Form der Gleichung jener Assymptoten, die nicht parallel zur Abscissen- 
axe sind, wird sein

y = k x + l
in welcher man k und 1 noch zu bestimmen hat.

Die Ordinate der Curve, die zu derselben Abscisse gehort, wird sein
y = k x + l± «

» muss die Beschaffenheit haben, dass es mit ^  gleichzeitig verscliwindet, indem fur 
unendlicli grosse Werthe von x Curve und Assymptote zusammentreffen soli en. Daraus 
folgt

und wenn man zur Limite iibergeht



Hm. ( 0 = k + l i m . i ± ! = k

VEs ist also k der Wertli gegen den — ■ fiir unendlich wachsende x convergiert. 
Diridiert man die Gleichung der Cnrve

( i ' ) ^ n- ‘y - o ^ - y + ę , ) 1 ”—'V 5-  • ■ • - < i = o

durch x", so erliiilt man

C D  ( O - C O  C0’+(0 C O -  -k-°
q y

Lasst man x unendlich wachsen so fallt — weg, sehreibt man nun fur — =  s 
so erhiilt man dic Gleichung:

C > - G > 3+ G > -  =° •••(■)
Dicjenigen Werthe von s, welehe diese Gleichung hefriedigen, sind die Werthe 

von k ; man sieht ein, dass derer mehrere sein konnen. Es handelt sieli nur noch um 
die Bestimmung von 1.

Setzt man y— k x = t
so ist lim. t=d, fiir unendlich wachsende x, daraus folgt aber:

1 =  k + 1
X X

Sehreibt man fiir den links stehenden Theil der Gleichung (a) F  (s), so ist
ii

x F  (s) =  q und

x"i’ ( k + 0 = i
und nach dem Taylorschen Lehrsatze

xn[ F ( k ) + i F ' ( k + 4 ) ] - 1 .

wo p einen echten Bruch bedeutet und da F(k) = 0 , fiir x = ° o ;

80 ist x n _ 1 tF

und wenn man zur Limite iibergeht

lF (k )= 0 , da -  = 0  ist.

somit 1 =  — =0,  wenn nicht etwa auch F'(k) gleich Nuli wird, wo dann 1 unbe-
** W

etimmt ware.



Suclien wir die Werthe von k zu bestimmen; es gehort dazu die Auflosung der 
Gleichung

F  (s) =  o
Multipliciert man beiderseitig mit x» so wird man erhalten:

(I) 1'""1 y - ( 0 *“*V + 0 > *_5)r5- ........ -®
Man braucht alsonur in der Curvengleicliung das unabhangige Glied q wegzu- 

lassen und den Quozienten y/x zu bestimmen um die Tangente des Neigungswinkels 
der Assymptoten gegen die Abscissenaxe zu finden. Offenbar wiirde man zu demselben 
Resultate kommen, wenn man nacli den zu der Axe der X niclit parallelen Assymp
toten gefragt liaben wiirde, so dass es nur so viel Assymptoten geben kann, ais y/x 
Wertlie aus der letzten Gleichung annelimen kann.*)

Um nun k oder y/x zu bestimmen wird es am einfachsten sein, die Gleichung

C O x" - ‘y— ( 0  *"“ ¥ + .............= o
zu ersetzen durcli

rrisin (n#)=0

da beide linksstehende Theile die um q yerminderten Coefficienten von i in der ent- 
wickelten Gleichung

un— (p + q i)= z
somit durchaus identisch sind.

Da nun rn fiir unendlich grosse Werthe von X niclit Nuli wird, so muss
sin (n#)=0 werden.

Dieser Bedingung wird entsproclien werden, wenn 11,7= 111.7, wo 111 eine ganze 
Zalil bedeutet, gesetzt wird, dann ist

<7= - und

y , , mni = t g ^ =  tang—x 0  n
Von der Richtigkeit dieses Werthes von y/x iiberzeugt man sich, wenn mail 

ihn oder den sich daraus ergebenden Werth von y = x tg  ~  in die Gleichung

f  11N  n— 1 f  n \  n— 3 3 , n
y ~ C 3 >  y +  • * • - = °

substituiert, welche sich leiclit nach einigen Reduktionen ais eine identische darstellt.

*) Vorstehenden Satz beweist allgemein fiir liomogene Functionen Cauchy in seinen Vorlesungen 
Iiber die Anwendung der Infinitesimalrecbming auf die Geometrie.



Es soli namlich

Nun ist aber

xnF p tg ^  m ^ J j= 0  sein.

*  w  = ( 0G H 9( ! ) I C ) ( O 6-
and

*’[% « ) ]= 0 ) ‘̂ - ( a ) ( ^ ) 3+ G ) ( '^ ) 5- ' '
bekanntlich ist aber

sin(nx) —^ “^cos xn—1 sinx— ^'Q eos X"- 3  sin3x-f-0 ^cos xn—5sinS

dividiert man auf beiden Sciten mit cosxn
sin(nx 
cos x

x) f  n"\sin x f  s'n C s'n
t n v l y c 0 8 X V n y  VC08  x J  V C 08  ~&S

oder

-c > g * )3+ ( 9 ( * s x ) 5- .

Substituiert man fur ni 77 
n so wird

(
„mTr^

CO
cos

somit wird auch
n—3 3y +• • xnF b ' «  )]=»■ ■

Wiirde 1 sein, so bat es den Anschein, ais ob der erste Theil der Glei-n 2
chung (c) sieli niebt auf Nuli reduzieren wiirde, weil in der Gleichung (b) der Nenner 
des ersten Theils c ° s Q ^ = 0  wird. Da aber fur diesen Fali n gerade sein muss, so
mit alle Glieder des linksstebenden Theils von (c) x enthalten so wird jedes, so
mit auch ilire Summę durcli Substitution des ans y = x  tg7* sieli ergebenden Werthes

y
fur x= , 57 — 0 verschwinden, somit auch die Gleichung (c) richtig bleiben.° 2

Es liandelt sich noch darnin nachzuweisen, dass 1, wirklich 0 sei, diess wird 
dann der Fali sein, wenn, F'(k) von Nuli verschieden ist. Nun ist aber

und man bat nun zu untersuchen, ob der rechtsstehende Theil dieser Gleichung sich 

nicht auf Nuli reduciert, wenn man fur s, tg—  substituiert.n



D erm ert man die beiden Theile der identisclien Gleichung

^ = C ) tgx- ( 0 tgx3+C0 tgx5-  • • •
sin nx
cos x r

so erhalt man

nlj cos xn cos nx4-sin nx cos xn 1sin x ]
COS X2n

G f e  < b) ^ 2 + 5(O tgx4Coh2
und die ganze Gleichung mit cos x2 multipliciert

n[cos xncos nx-)-sin nx cos xn 1 sin

cos x2n— 2 i n x ] = ( D - 3 ( 0 tgx2+ 5  C 0 tgx4~ '

Setzt man nun x = ‘ somit nx=m^ sin nx=0, cos n x = ± l ,  so istn 7 7

^ K 0 - < 0 < ”!) 2+6G > C ? ) 4-- • • •cos

daher F (k )= ___ ± n

\ n )COS

Man siebt daraus, dass F'(k) nicht Nuli werden kann.
Es gehen also alle Assymptoten durch den Anfangspunkt des Coordinatensy- 

stems; und es entsteht nun die Frage, wie viel solclier Assymptoten die Curve liabe, 
derW inkel, unter dem siegegen die Abscissenachse geneigt sind, ist ",?r ilire Gleichung

y = x  tang _
An dem m liaftet nur die Bedingung, dass es eine ganze positive oder nega- 

tive Zabl sei. Es ist jedocli hinlanglich nur positire m, und zwar solche, die kleiner 
sind ais n, zu berucksiclitigen. Man braucht also fur m zu substituieren 0, 1, 2. 3 . . .  
. . .  n— 1; die Curve hat n Assymptoten. Eine derselben ist die Abscissenachse, die 
andere, die nachste bildet mit ihr den Winkel Tl

n die folgendeA- u. s. f.

§. 3.

Den Yerlauf der einzelnen Curvenzweige kann man am leiclitesten ans ilirer
Polargleicliung

r" sin n# =  q,
n _____

woraus sieli r — ergibt, yerfolgen.



Wir wissen bcreits, (lass die Abscissenaclise eine Assymptote an die Curve bil- 
det und wollen mm untersuchen, ob die Curve von oben oder von unten der positiven 
oder negativen Halbachse sieli nahert. Es wird dics offenbar abhangen von dem Zei- 
chen von q.

Gewohnlich wird bei Behandlungen von Polargleichungen der Curven nur der 
positive Werth von r beriicksichtigt, indem der Polarwinkel von o bis 2 n und 
dariiber wachsend gedacbt wird. Fiir den vorliegenden Fali erscheint es aber zweck- 
massiger, o nur von 0 bis n wachsend sich zu denken und dafiir auch die negativen 
Wertlie von r  zu beriicksichtigen.*)

Setzen wir also q zuerst positiv voraus; und n ware ungerade etwa gleich 
2m 1 .

Ist mm o—n, so ist sin n,?=o und somit r  =  oo. Indem ferner o wachst,
n _  jf

wird auch sin no waclisen, daher r fortwarend abnehmen, bis r = | / q  fiir i? ==—  somit 

sin (no) =  sin^ — 1 wird.

Dieser Werth von r wird ein Minimum sein; denn sobald o >  i! wird, nimmt 
sin (no) ais der Sinus eines stumpfen Winkcls fortwahrend ab somit wachst r bis fiir 
o =  — sin fn,'A — o wird; fur diesen Fali muss also r unendlich werden. Der Cur- 
venzweig entfernt sich immer mehr von der positiven Abscissenaclise, nahert sich

dabei immer mehr dem Anfangspunkte bis r =  y r q von da an entfernt er sieli von 
demselbcn und schmiegt sich dabei immer mehr an die unter dem Winkel f7- gezogene 
Gerade an, oline sie je  zu erreichen. Es bleibt also der ganze Curvenzweig zwischen 
den Schenkeln des Winkels, den die Abscissenachse und die unter dem Winkel —n
gezogene Gerade mit einander bilden, eingeschlossen.

Wird ,7 >  ^ so wird no >  n, somit sin (no) negativ, daher auch r negativ 
da q positiv vorausgesetzt worden ist. Es durchlauft aber sin (no) indem es von n bis 
2 7t wachst dieselbe Reihe von Werthen wie friiher,, welcher nur dem Zeichen nach 
von den friiliereii verscliieden sind, ais namlich o von 0 bis — wuchs. Es werden alson
auch die Wertlie von r ganz dieselben, nur dem Zeichen nach, von den fruhern ver- 
schieden sein.

Der dadurch bestimmte Curvenzweig wird also mit dem fruhern ganz congruent 
sein, nur in dem Scheitelwinkel der ersten und zweiten Assymptote liegen.

Wachst nun o iiber — liinaus, wird n o >  2 n und sin (no) positiv, wiederum 
aber so wie r dieselbe Reihe von Werthen durchlaufen, die sammtlich positiv verbleiben

*) Die positiven Wertlie von r sind in der Rielitung des Schenkels, die negativen in seiner Ver- 
langerung iiber den Scheitel hin zu nehmen.



und es wircl also zwischen der zweiten und dritten Assymptote ein Curvenzweig, der 
den fruhern congruent ist gelegen sein.

B

Es wird nim ein Leiehtes sein sieli dic 
Lagę und den Verlauf der einzelnen Cur- 
venzweige vorzustellen. Tlieilt man sieli 
den geraden Winkel X ’ O X in n gleiclic 
Theiledurch die Linien OA, OB, OC . . . .  
verlangert sie nach rtiekwarts in OA’, OB’,
OC’.......soliegt fiir den angenomrnen Fali
ein Curvenzweig zwisclien den geraden XO 
und AO ais Assymptoten, der folgende in 
dem Scheitelwinkel A’OB’ des Winkcls, den 
dic folgenden zwei Geraden AO und BO 
einscliliessen, der dritte zwisclien BCO und 
so fort. Die Anzalil dieser Winkel ist 2n, so- 
mitdie Anzalil dereinzelnenCurvenzweige n. 

Wenn aber n =  2m gerade ist, so entsprechen jedem Wertlie von o zwei Wertbe
I I ______

von r, da r =  ^  V :  Tn no- wenn n îr s n̂ positiv verbleibt, sonst verbleibt alles

wie in dem friiłier betrachteten Falle. Es wird also der erste Cuiwenzweig zwisclien 
AOX, der zweite in seinem Scheitelwinkel A’OX’ gelegen sein. Zwischen AOB und 
und A'OB' kbnnen keine Punkte des Curvensystems gelegen sein, weil hier o ;> 5.

277und ;> <  — oder n# ;> n und n,? <  2n somit sin no und auclin negativ verbleibt,
dalier r imaginar ausfallt. Das folgende Paar von Curvenzweigen fallt erst zwischen 
BOC und B’OC’, und so wechselt aucli die Lagę der iibrigen Curvenzweige zwischen 
den einzelnen Winkeln ab. m Curvenzweige sind oberhalb m unterhalb der Abscisscn- 
aclise gelegen, ihre Anzalil ist 2 m =n.

Wenn q negativ ist, so wird -r—: negativ sein, wenn o von o bis — von —1 °  ’ sinni> o i  n n

bis iiberhaupt von ~ ~  bis wachsen w ird; positiv dagegen verblciben, wenn

und — im Allgemeinen zwischen 2k— t und# Werthe annimmt, die zwischen 
2k— gelegen sind. Zwischen AOX wird also kein Curvenzweig gelegen sein, wohl 
aber in seinem Scheitelwinkel, wenn n ungerade ist. Ist n gerade, so liegt zwischen 
den Schenkeln des Winkels AOB sowie zwischen denen seines Scheitelwinkels A OB’ 
ein Curvenzweig.



Die Anordnung der iibrigen Curyenzweige und dereń Yerlauf ist analog der 
Anordnnng und dem Yerlaufe derselben in den friiher betrachteten Fallen.

Immer ist die Anzahl der einzelnen Curven gleich dem Grade der Gleicliung.

§• 4.

Betrachtung der Werthe von Z und des Verlaufs der Curven im Raume.

Die Wertbe von r und a, die die Gleichung r sin (na) =  q befriedigen, und den 
Punkten der einzelnen Curven entsprecben werden in die Gleichung

rn (cosna -f  i sin na) -—■ (p -f qi) =  z
substituiert, ein reelles Resultat oder z liefern; denkt mail sich in diesen Punkten 
Vertikale errichtet und auf diesen die zugehorigen z aufgetragen, so wird man Punkte 
im Raume bestimmen, die in einem System von Curven liegen. Der Punkt in wel- 
cliem einc solclie doppelt gekrummte Curve die Ebene XY durchschneidet, cntspricht 
einer Wurzel der Gleichung

— (P +  qO =  o.
Die Gleichung reduciert sich auf

rn cos na — p =  z
wobei noch die Gleichung

r11 sin na — q =  o erfiillt scin muss.

Substituiert man den Wert von T.n — . - - in die erstere, so wird man erhaltenI sinna ’
<1 co tg na — p =  Z, in weleher Gleichung a  die einzige unabhangige Veranderliche 
ist. W ir wollen bei dieser Betrachtung mehrere Falle unterscheiden

1) p positiy, dabei kann q positiv oder negatiy sein,
2) ]) negatiy und q positiy oder negatiy.
'p positiy, q positiy, n gerade und =  2m, a  wachsend von o bis — na yon o bis n.

Ist a  =  ist cotg (ma) =  oo, somit auch z =  oo, wenn aber 0 waehst nimmt
cotg na somit auch z stetig ab. Wird q cotg na =  p so ist z =  0, daraus folgt
tang a  =  —wobei noch zu merken ist, dass na <  — ist. Nennen wir nun den spitzigen

\) 7 2
Winkel, dessen Tangcntc =  — etwa r, so ist fur den Punkt, in welchem die CurveO p 7

die Ebene XY durchschneidet somit z = 0  wird, a  =  —.7 II
lim  das dazu gehorige r zu finden, substituiere man diesen Wertli in die 

Gleichung



n
r sin n«9 =  q» somit

n
r sin r == q; zugleich

n
r cos r == q; quadrier1; und addiert

2n
r

2
“  P +  <i‘". daraus? ergibt sieli

2n
r =ii

9
+ f '2 setzt man

Vv2 , 2 
P  <1 =  Q so ist r i

=  e Y
Die Wurzel der Gleichung ist somit

1 n  . . • t— cos — 4- i sin —(' n n n
Wird a grosser ais P  so wird q cotg n/> <c p somit z negativ sein. Fiir o =  

~  somit n,9 -P ist cotg n,9 =  O und z =  — p, von da an wird auch cotg nega-

tiv verbleiben bis fiir & =  — cotg n,9 =  — oo und z =  — co wird.n °
Ein Curvenzweig also des Curvensystems, den die Gleichung

un —  (p-fqi) =  darstellt,
bleibt eingeschlossen zwichen den durch OX und OA vertikal gelegten Ebenen seine 
Projektion auf die Ebene XY ist die zwischen OX und OA gelegene Curvc. Dieser 
Curvenzweig senkt sicb von oben, indem er sieli von der durch OX gelegten 
Yertikalebene entfernt, dem Durchsclmittspuukte abcr fortwarend nahert, bis er die

Ebene XY in dem Punkte — | cos — +  i sin P l  durchsehneidet, wornach er sieli

bei dem Punkte, dessen Horizontalprojektion die Coordinaten q -i P bat, der durch 
OB gelegten Yerticalebene ohne Ende nahert und dabei von XY unendlich entfernt.

Ist n gerade, etwa =  2m, so liegt auch in dem Scheitelwinkel von XOA ein 
Curvenzweig, indem r auch negativ genommen werden kann. Da abcr n gerade ist 
hat r11 denselben positiven Werth wie friiher und der zwischen den durch OX' und 
OA’ gelegene Curvenzweig verlauft ebenso wie der zwischen XOA; er durchsehneidet 
die Ebene XY in einem Punkte, dessen Coordinaten — und n -f- P  sind, somit ist’ (f n n

Y [ cos k  +  Ó  +  i sin k  +  O l  welchen Ausdruck man auch

cos -  +  i sm —n n] [
2 m . • • 2 mCOS — n +  1 Sin — n n n ]

schreiben kann, eine zweite Wurzel der Gleiclmng u — (p+qi) =  o.



3 ti
Fiir die andern Proiektionscurven durchlauft o die Werte von — bis — vonJ n n i

— bis — von bis 7?r u. s. f. Setzeu wir daher fiir einen derselben —^ +  a> wo <*n n ) n n n

voii o bis n wachsend gedacht wird, sorait im =  2kn -f  n«, so wird cotg n,v=cotg n« 
und da a dieselben Werte wie o iu dera Winkel AOX durchlauft, só wird aucli x 
gcnau dieselben Werte annehmen, sorait dieser Curvenzweig mit dera friiher betrach- 
teten congruent sein.

E r wird durchschneiden die Ebcne XY in dem Punkte dessen Coordinaten
1 2k n , X 

Q u, n n 1 Ł"'_ i ‘ i+  — oder

sind; sein correspondierender Zweig im Punkte, dessen Coordinaten
1 2kn i

Q n ■> n n
1 2krr  , ti+ 0 n i +  n sind.

Die zwei Wurzeln die daraus hervorgehen sind also :
i

(' n cos — +  i smn i i
„ t  Looa t  +1 s i" H  L cos c - r  +  o

diese letztcre kann aber aucli gesclirieben werden:
2k»4-2iB?r

2kn . • • 2k 7icos —  4- i sm —  n n
Ulld

— rcos X +  i sin A l  TcosQ n L n n J s
da aber cos 2M . L>

i sm

i sm

'2kn
n(

2kir-(-2mw

’) l

1

und sin 2(m-pk )tt.

cos

-  sin

2(m—\i)n 
n

2(m—k}7i

so konnte mail aucli die zweite Wurzel schreiben 
1

Q n [cos i  +  i sin l  j  [r cos i sm 2(m—k)ir
1

Alle Paare der Wurzeln der Gleichung liessen sieli darstellen unter der Form

— fcos a  -f  i Sin A l  fcos —
(Mi L n n J  L n

~  fcos A +  i sin A l  f ,
1 n L n ii J  L

i sin 2kn
3

2(m—kW 
COS 4 ------- 1 Sili 2(m—k)j 3

wenn man nur fiir k Wertlie substituiert von 0, 1, 2,.... m,
da aber die Żabien k und m-k dieselben sind nur in umgekelirter Ordnung, so wird 
bci der Substitution dieser Zalilen in die zweite Wurzel ein cos -  selion in dern
ersten Wurzel mit demselben Zeicben, und ein sin niit dem entgegengesetzten
vorgekoramcn sind; daber kann man aucli die n Wurzeln der Gleichung schreiben 
unter der Form

— fcos A  -f- i sin A l  fcos —* ^  i sin C n L n n J L  n —  n J •



Wenn n ungerade ist, so verlaufen die Curven im Raume ganz auf dieselbe Weisc, 
nur liegen sie zwisclien andern Assymptotenebenen. Die erste liegt wohl zwischen XOA. 

Der Punkt in welchem sie die Ebene durchschueidet bat die Polarcoordinaten 
i  -  somit ist eine Wurzel wie friilier

P n ,  n ,

-  (cos -  -j- i sin - )

Die zweite Curve liegt zwischen B’ O A’, der Durchschnittspunkt bat die Ooor-
dinaten

1 n  . * ,
+  -  +  *

somit die Wurzel
p n j n

-  f  cos A 4- i sin-"l f i  cos l i i  n +  i sin l i l » ~ |
? n L  n n _l L  u n n J  •

Die Durchschnittspunkte der iibrigen Curvenzweige werden den Radius vektor
haben — und die Winkel

P n
2n , t 4n , * 6n , t— +  — undn n , n n ? n n >

3 n  , , x 5  7i , , x I n  , , t—  -4— 7i -4— —  4 -  7t -f- —  —  +  n  4- —  . . .
n 11 j n n j n ' n

Die Form eines derartigen Wurzelpaares

i  f  cos — +  i sin A l  f  
(> 11 L  11 n J L

iVn  , • ■ 2kn~\
COS ----- +  1 Sili -----

n n J

A i cos A -j- i sin A"] f
n L  n n J  Lcos n" + (2k+ i A  +  i Sin A A i i i i i l A ]

oder das letztere kann liocli gescbrieben werden

1 r T | . • T "I r --2k—t— 1 • • 117T— 2k—ł— 17T "I— COS — 4 - 1 Sin — COS ( ---- ---—— ) — 1 sin —----2-— n
(' n L n 1 11J L V n /  u J

und da n =  2m -f- 1

i  [c o s  A -]- i sin A l  [cos 
p n L n n J L

2(m—k )n i sin 2(m—k)n-'
]n n J L n n

Somit werden wie friilier alle Wurzeln entbalteii sein unter der Form
l r  t  . . . 1 1 r 2k» -J- • • 2kn"]— cos— 4- i sin— cos ----  ~  i sm -----P n L ii n J L n — n J

Ware q negativ, so wird in dem Winkel AOX keine Projektionscurve gelegen
71 • ^TTsein, wolil aber in dem Winkel BOA. In diesem wachst ,9- von — bis — somit n,9von

n bis 2n- setzen wir =  I  |  « so wird beim geraden n n,9 =  n +  n « und 
z =  q cotg n,9 — p.

Ist a unendlich kleili etwa gleicli e, so ist n# =  n 4- nf, cotg n,9 =  oo und da 
q negativ ist, so ist z =  — oo; z liimmt mm ab, bleibt aber negativ bis n# =  n +  n«

3



=  „ _|_ — d. h. na =  w o dic cotg n& =  o ivird und das Zeichen andert; es wird
2 2

nun cotg (n -f n«) negativ und wachsend bis
q cotg (n +  n«) =  p w ird ; da ist z == o.

Diese Bedingungsgleichung kann ersetzt werden durcli die foigende
4- q COtg (2n—na) — p.

q cotg (—n«) =  p.

Bezeichnet man wiedermn den kleinsten Bogen arctang — mit r so ist
nfi —  27t —  na

fi = 2 TT
11

fi —  —  —  — 
n n

1 2 n
2 n ? nund die Polarcoordinaten dieses Durchschnittspunktes sind

Indem fi nocli weiter waclist, wird cotg n.9 fortwalirend negativ, somit q cotg n# 
und z selbst fortwalirend positiv verbleiben bis es fur u ,9 =  2n gleich 4- 00 wird.

Die Curve erhebt sieli also von — oo kommend langs der dureh AO gelegten 
Ebene; sclineidet die Ebene XY und steigt darni fortwalirend, indem sie sieli der dureb 
BO gelegten Ebene fortwalirend nahert.

Ebenso werden sieli die iibrigen Curvenzweige verlialten.
Da 11 geradc angenommen wurde, so wird in dem Sclieitelwinkel von BOA aucłi 

eine Projektionscuree gelegen sein und die Coordinaten der entspreclienden Durcli- 
schnittspunkte

1 2ir t ,_  _  — — 4- n
f m  n n

und somit das Wurzelpaar

t ¥  [cos O  t )  +  1 8i" ( ~  ł ) l  [cos T  +  1 8inv l  ,,nd

[coa (~ ł )  + 1 si" ( Ol [ - ( ?  + ”) + 1 si" ( I  + ”)1
Die iibrigen Durclischnittspunkte werden den Radius o-i- und die Winkel

. . und4 77 
~n~m

t  G n 
11, 11

4 Tl T
11 n

T 8 7T
n , n

T

11

die correspondierenden — — — 4- a, — — — - \ - n ,  — — — 4 - n .1 11 11 n n n n
ein solches Wurzelpaar lasst sieli nun wieder zusammenfassen unter der Form:

ST l cos ( ~  t )  +  1 8i“ ( “  f ) l  [cos T 7 +  ‘ si" T 7]

,T  H  ( -  i )  + 1 ™ ( -  D] [~  C2- ^ - )  + 1



oder

[e03 ( -  ł )  + 1 3i" ( -  r)] [oos nr + 1 si'1 nr]
,T [“  (- ł)  + 1 3"> (-  t )] [“  -  1 3i» “ ]

oder im allgemeinen alle Wurzeln

(.¥ H  (- f) + 1 si” (“  |) ]  [«“> ?  '  Ż 3“ ¥”]
indem man fur k Zalilen setzt, die zwischen den Grenzen o und m eingeschlossen 
Bind.

Ist n ungerade, so liegen die Curvenzweige zwischen den durch BOA, DOC 
und C’OB’.... gelegten Yerticalebenen, und verlaufen auf dieselbe Art.

Die Coordinaten der Durchschnittspunkte sind: i- und die Winkel
2 Tl
n

3 n 
n

r 4 7i
n j n

r , bn— 4- « —u , n

und

4- * ■
die Wurzeln

¥  [ TOS (  “  0  +  1 3in ( - ¥ ■ ) ]  [ cos n r  +  1 3i" 2k"]

oder

Q
oder

4  ( -  D + «3i- (- o ]  [ -  +* -  &,±™ ]

‘ ! >  ( -  f )  +  1 3" ' ( -  ł ) ]  [ « . * = ± ! ^ S ± ! >  .  -  i * i = ± ! z S i ! L  , ]  

¥ f «>3 (- i )  + 1 s>« (- O ] [cos '" T '0 * - * sin 2!"-,r- *]Q
somit alle

»¥ [«* (- i )  + 1 3i" (~ i ) ]  ( cos t  i  13i" n r)
2. p neg. q positiv.
Die durch die Gleichung q cotg n,? — p =  z dargestellte Cuwe wird aus dem 

positiven Unendlichen kommen, und sich herabsenken. Bis cotg m? negativ geworden und 
q cotg n& =  p sein wird, wird ein Durchschnittspunkt stattfinden; die Werthe von 
z werden hernach negativ bis — oo.

Die Coordinaten der Durchschnittspunkte werden sein
1 n   t

Q n j u n ,

3*



Die Coordinaten der iibrigen Durchscluiittspunkte — und
a) wenn n gerade =  2m

n  r ?>7i x 5 tt r 2k + l
n n ) n n > n n n n ------und

n
n  t  , Art % . 5 n r ,  2k4-l— — — Ą- n, —. — — n, —  — — 4 - 7t . . .  . ----------!— n
n n , n n n n n

b) wenn ungerade =  2m +  1
n  z ‘A n  z b n 3 t t3  n — — und
n n , ii n , n ii n n

2 n r ,  4 n r ,  6« r . 2k-|-2
n n n n n n n

* i

a.

Die Form eines Wurzelpaares

I cns ( -  ł )  4 1 8in ( -  f ) ]  ( cos 2k+l 
I.™8 (-  t) + 1 sil1 (- DJ [c08 (

letzteres kann aueh nocli geschrieben werden 
1

tt -f- i sini 2k + l und

2m-|-2k-|~l

±1 An J

*) +  1 si“ *)]

A  I> 8 ( -  tt) + 1 si" (-  f)] [
2(m— k)— 1 

COS -i--------------- n
2(m—k)— 11 Sili 4 ------1 ------ n I

und da 2k-fl und 2(m k)—1 dieselben ungeraden Zahlen geben, wenn fur k die Zahlen 
0, 1 , 2, . . . . m— 1 substituiert werden, so sind alle Wurzeln enthalten in der Form

i  [cos ( -  D  +  i Sin ( -  i )  j  [cos

b. Die Form zweier Wurzeln
1L [cos ( -  +  i Sin ( -  - [ ) ]  [cos

2k + l

2k—(— 1

• • 2k—(— 1 T1 Stll -----—  n |
n J

tt -f- i sin 2k+-l |  und

T  Lco s ( -  t )  +  * si" ( -  ł ) ]  [ cos * +  i sin
2 m + l+ 2 k + 2

oder

n— £cos ( — — )  -f- i sin ( — £cos ^ m- ^ —3 n — i sin A)—I

somit sind alle Wurzeln enthalten unter der Form

A  [cos ( -  t ) + 1 siu (~ t )1 [cos wr1 77 ± 1 siu w]
. 2k-ł-L

Ware nim aucli q negativ, und n gerade =  2 m, so wird der erste Curven- 
zweig liegen zwisclien AOB. Setzt mail o- =  ^  -f  <*, daher n& =  » -[-n«, so durclilauft

hier « die Werthe von o bis n-. dabei ist cotg no anfangs positiw, somit q cotgno- ne- 
gativ und daher steigt die Curve vom negativen Unendlichen kommend und durcli- 
schneidet die Ebene XY, wenn « die Gleichung q cotg A  -f- n«) — p befriedigt. 
Hierauf werden die Werthe von z positiv und wachsen bis ins Unendliche.



Fur den Durchschnittspunkt niuss cotg (»-)-n«) =  und da ?- positiv lat, muss 

na  zwischen o und ~  eingeschlossen sein.
Od er es muss

tg - na =

setzen wir den kleinsten Bogen der diese Gleicliung befriedigt =  t so  ist a 

die Coordinaten des Durchschnittspunktes
und

I  und *Q n , n
Die ilbrigen Curven rerlaufen ebenso; ihre Durchsclinittspunkte sind

+  und

~  +

3, r 5 71
+n i 11 n, n

T i
F  +  77’

3 TT ̂  
11

T

11 + 71,

Ware dagegen n ungerade =
71 ^  T 3  71 . T 571
n n j n n , n

r 
n
5 Ti . r
ii n

T
11 . und

2n x . 4?r , t  . , x ,
— T  — +  ----- h — - T 71) —  +  — +  71 ■ ■ •n n n n n n

Die Form zweier Wurzeln

a. — ( cos — -f- i sin —̂  ( cos ~k ‘ 1 n -f- i sin 2k" t 1 ^  und
P n V  n n y  V. n w y

1 f  X , ■ . X f  2m—(2k+l) - . 2m—(2 k-4-1) X
P n V  n i i /  \  n n y

alle Wurzeln

1 ( cos -  +  i sin 7>)  ("cos 2k+1 n ±  i sin 2k 1 1 A
P n V  11 n y  \  n n J

b. , 1 ("cos -- +  i sin (cos  2k' : 1 « +  i sin 2k+1 
(Mi V  n n /  V  n n y

alle
( cos — -j- i sin 7 ^  ( cos 

n n J  V
2 m -fl — (2k + 2) ■Ti — i sm 2 m + l—(2 k + 2 )

)
1 (co s  — +  i sin 7 >)  (cos  —i -1  n "r i sin - - - t .1 tA

P n V  n ' 1 1 /  V, 11 — 11 J
Fassen wir das alłes zusammen, so erscheinen die Wurzeln einer solchen Glei-

chung in einer der folgenden Formen, je nacli Zeiclien von p und q.

I. p positiy.
1 . q positiv

— ( cos — -j~ i sin T >)  (P n V  n n J  V
2ka , • • 2k?7cos ± 1  sin —n n )

2. q negatiy

4  [“ S (~  -ń )  + 1 Si" ( -  4)1 [“ S T * ± ‘ Si" ']



II. p negativ.
1 . q positir

, 1 H  ( - 1)  + * * ( - : ) i [ ~ * p .  + i * * p .]
2 . q negativ

— I cos — - f i  sin —1  fcos n ±  i sin n"1e n L  n ' n J  L n n J

Bezeichnet man iiberhaupt den Winkel, dessen Tangente ^  mit r, so dass er

zugleich mit ^  positiv oder negativ sein kann, so lassen sich die Wurzeln auch noch 
schreiben:

I. wenn p positiv ist
1 r r | . . T 1  r  2kjr , . . 2k “1— I cos — -f  i sin — I I cos —  ±  i sm 

Q n L  n n J  L  n n J
II. wenn p negativ ist

— fcos — i sin —1  fcos — n ±  i sin n~\
Q n L  n n J  L n n J

Wenn man aus den Gleichungen dieses Curvensystems
rn sin n&— q 

r11 COS mł =  z p
-& eliminiert, etwa indem man jede quadriert und dann beide addiert, so erhiilt man

r“n =  z2 +  2pz -f  p2+ q “
welche Gleichung man, wenn r2n dureh (x2 4- y2)n ersetzt wird, auch schreiben kann

(x2-fy2)n =  z2 -f 2pz -f p2 -f q2
Diese Relation ist offenbar die Gleichung einer Rotationsflache, dereń Rotationsaxe mit 
der Axe der z zusammenfallt und dereń Erzeugungscurve man findet, wenn man sich 
dieselbe etwa dureh die Ebene ZX geschnitten denkt, die Gleichung dieser Ebene ist 
y = o ; wird dieser Werth in die Gleichung der Rotationsflache substituiert, so ist

x2n =  z2 4- 2pz4-q2
die Gleichung der Erzeugungscurve. Man kann nun auch diese Curven im Raume 
betrachten ais hervorgegangen aus dem Durchschnitt dieser Rotationsflache und der 
dureh die Gleichung

(?) *’ ~ V  +  (S) x - 5 y f -  . . . .  -  q =  o . . . .  (m)
dargestellten Cylinderflachen.

Waren die Coefficienten der binomischen Gleichung reell, so hatte man nur in 
den vorgehenden Gleichungen q= o  zu setzen.

Die Gleichung der Rotationsflache ware alsdann



(x2+  y2)n =  (Z+P)2 . . . . (n)
Die Gleichung der Leitcurven (m), wiirde sich, da q = 0  ist durch die Gleichung 

der Assymptoten
y =  x tg ( ™ ) . . .  (o)

ersetzen lassen, woraus man sieht dass fur diesen Fali diese Curven sieli in ihre 
Assymptoten verwandeln.

Die Gleichungen (n) und (o) in Verbindung, sind die Gleichungen der Curven 
im Raume, die die binomische Gleichung

un — p =  0
darstellen, sie sagen aus, dass diese Curven Meridiane einer Rotationsfbiche sind, dereń 
Gleichung (n) ist.

Die Ausdriicke fiir die Wurzeln dieser Gleichung kann man aus den friiher 
ermittelten Wurzeln erhalten wenn nur q = 0  in denselben gesetzt wird. Dadurch wird 
e =  p und da tgr =  1 =  ^  — 0, ist auch r =  o, daher sind die Wurzeln dieser Glei
chung enthalten unter der Form

wenn P >  o 1
P n ( ^ ) 1 ±  i sin ( ^ )

wenn p < 0 1
PTT J  COS ( 2k+ ‘ - ) ±  i sin / 2k + l

\  n

Ist nun auch p = l  und man bezeichnet die n Werthe von
1 1  I  1

jn und ^ n u t  und |^_l)]^ 80 ist

f(l)l „ =  cos ±  i sin undIA /J n n

L(—!)] = c°s(2k̂  ") ±  i sin (2k± 1 *)
I I _____

Es konnen nun auch die n Werthe des Ausdruckes j /p - f  qT dargestellt werden
durch

[(p+qi)J■ = /  [C0B i  + ‘ ™ łl [(U)" fflr i> > 0
und [(p+qi)]n =  F [co s  -1 +  i s i n Ą j  [ ( _ 1)]F far p <  0.



SCHU LNACIIRICIITEN.

I. Lelirplan des Scliuljahres 1862—63.
V orbereitungs-K lasse.

Religiom, Deutsch, Geographie, Mathematik, Naturgeschichte, Półmisek and Bohmisch, 
wegen geringen Besuches gemeinsckaftlich mit der ersten Klasse.

Erste K lasse.

Klassenlehrer: J  o h a n n K u k u t s c li.

Religiom: 2 Stunden Dr. Luthers Katechismus nach Redlichs Ausgabe. Die klei- 
nere Halfte. A. ŻUŁ

Latein: 8 Stunden. 1 . Sem. Grammatik nacli Schulz: die regelmassige Form enlehre: 
Declination, Comparation, Pronomina, Numeralia, Adrerbia. Nach 10 Wochen 
alle 8 Tage Composition, nach Diinnebiers Lehrbuche. 2. Sem.: Schulz: For- 
menlehre: Genus, Tempora, Modi; Ableitung der Tempora. Regelmassige 
Conjugation. Gebrauch des Conjunctivs und Infinitivs in den wichtigsten Fal- 
len. Memorieren und Aufschreiben der Vokabeln mit der Uebersetzung. Alle 
8 Tage eine Composition, alle 14 Tage ein Pensum nach Diinnebicr.

J. Kukutsch.
Deutsch: 4 Stunden. 1 . und 2. Sem.: Die Conjugation, ihr syntaktischer Gebrauch 

und die Partikeln nach Bauers Grammatik. Ausserdem wurden die 160 
starken Yerba mit ihrem Ablaut, ihrern Conjunctiv und ihrern Hilfszeitwort 
memoriert. Srozarts Lesebuch 1 . Abth. Alle 14 Tage ein Aufsatz, jede Woche 
eine Schreibungsubung nach der vom Lehrkorper angenommenen und ge- 
druckten Yorschrift. J. Kukutsch.



Geographie: 3 Stunden. Geographie nach Schubert; Karten von Scheda.
Im. Raschke.

Mathemathik: 3 Stunden. 1. Sem.: Arithmetik. Erganzungen zu den vier Species und 
den Briichen; Decimalbriiche nach MoCniks Lehrbueh. 2. Sem.: 1 Stundc Wie- 
derholung und Einiibung des Obigen. 2 Stunden Geometrische Anschauungs- 
lehre. Auf Anschauung basierte Entwickelung der Begriffe der Raumgrossen: 
Kiirper, Flachen, Linien, Punkte. Gerade Linien, Richtung und Grosse der- 
selben. Entstehung und Grosse der Winkel, Gleichheit, Aehnlichkeit und Con- 
gruenz. Entwickelung der Haupteigenschaften der Dreieeke; Construction der- 
selben und Auflosung einiger geometrischer Aufgaben. ,/. Odstrćil.

Naturgeschichte: 2 Stunden. 1 Sem. Siiugethiere nach Pokorny’s Lehrbueh. 2. Sem.
Insecten, Spinnen und Krustenthiere, Wiirmer, Weich-, Strahl-, Korallen- und 
Aufgussthiere nach demselben Lehrbueh. O. '/Alk.

Z w eite K lasse.

Klassenlehrer : G o t t l i e b  Bi  e r  mann .

Religion: 2 Stunden. Die andere grossere Halfte des in der ersten Klasse angefan- 
genen Lehrstoffes nach demselben Lehrbucli. A. Źlik.

Latein: 8 Stunden, Kleine lateinische Sprachlehre von Dr. Fr. Schulz. Unregelmas- 
sigkeiten in den Declinationen, die in der 1 . Klasse weniger beriicksichtigten 
Partien der Zalil- und Fiirworter, und Adrerbia; Prapositionen und Conjunc- 
tionen. Schinnagels Lesebuch: Memorieren, spiiter liausliches Praeparieren. 
Alle 8 Tage 1 Composition; alle 14 Tage 1 Pensum. — 2 . Sem. Uuregel- 
massigkeiten in der Conjugation. Verba anomala, defectiva, impersonalia. 
Lehre vom Gebrauch des Conjunctivs, Imperativs, Infinitivs. Anwendung der 
Participien. Schinnagels Lesebuch: Praparation. Composition und Pensum, wie 
im 1 . Semester. G. Biermann.

Deutsch: 4 Stunden. 1 . und 2. Sem. Die Declination und ihr syntaktischer Gebrauch 
und Wiederholung der Conjugation aus Bauers Lehrbueh. Wiederholung der 
160 starken Verba. Lesen und Memorieren aus Mozarts Lesebuch II. Alle 
14 Tage ein Aufsatz. Alle Wochen eine Schreibungstibung, Erklarung 
der eingefiihrten Schreibungsvorschrift und Dictate damach.

G. Biermann.
Geschichte und Geographie: 3 Stunden. 1 . Sem. Einleitung in die Weltgeschichte, Ge 

schichte von den Indern bis zum Tode Alexanders des Grossen nach Dr. 
Becks Lehrbueh. Gleichlaufend Geographie Vorderasiens, Griechenlands und
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des ostlichen Mittelmeeres nach Wandkarten von Kiepert. 2. Sem. Geschichte 
von Roms Griindung bis zum Fali des westromischen Reiches. Geographie 
Italiens, des ganzen Mittelmeeres, des westlichen und mittlern Europas. In 
beiden Semestern Kartenzeicbnen. K. Gazda.

Mathematik: 3 Stunden. 1 . Sem. Aritbmetik 2 Stunden. Verhaltnisse, Proportionen, 
einfache R egel-de-tri und darauf beruhende Rechnungsarten nach Moćnik’s 
Lehrbuch. Geometrische Anschauungslehre. 1 Stunde Flachenberechnung ge- 
radliniger Figuren nach Hillardtfs Tafeln. 2 . Sem. Arithmetik. 1 Stunde 
walsche Praktik und Uebungen der Rechnungen des 1 . Sem. Geometrische 
Anschauungslehre. 2 Stunden Pythagoraischer Lehrsatz, von der Bildung be- 
stimmter Quadrate, Yerwandlung und Theilung geradliniger Figuren.

O. Źlik.
Naturgeschichte: 2 Stunden. 1 . Sem. Vogel, Amphibien, Fische nach Pokorny’s Lehr

buch. 2. Sem. Erklarung der Pflanzenorgane und des Linne’schen Systems 
nach demselben Lehrbuche; Uebung im Beschreiben, Unterscheiden und Be- 
stimmen der um Teschen wild wachsenden und angebauten Pflanzen.

O. Źlik.

Dritte K lasse .

Klassenlehrer: P a u l  K a i s  ar.

Religion: 2 Stunden. Zusammenhangende Darstellung der christlichen Glaubenslehre 
nach Palmer. A. Źlik.

Latein: 6 Stunden. 1 . Semester 2 Stunden. Grammatik nach Schulz. §. 180— 235 der 
Syntax (Gebrauch der Casus). Alle 14 Tage eine Composition und 1 Pen
sum nach Supfles 1 . Thl. 1— 204 mit Auswahl. Lectiire 4 St. Historia an- 
tiąua ed. Hoffmann lib. VIII. und IX. 2. Sem. 2 St. Grammatik. Wiederho- 
lung des im ersten Semester abgehandelten Lebrstoffes und Dazunahme der 
§ .§ .2 3 6 — 239 (Syntaktische Eigenthiimlichkeiten im Gebrauche der Adjektiva 
und Pronomina) Siipfle 1 . Thl. Nr. 1— 204 mit Auswahl. Lectiire 4 Stunden. 
Historia antiąua 1. IX. X. Bildung von Satzen. Priiparation, Composition und 
Pensum wie im 1 . Semester. P. Kaisar.

Griechisch: 5 Stunden. 1 . Sem. Auswahl des Nothwendigsten aus der Laut- und Fle- 
xionslelire bis zu dem Verbum auf w inclusive nach Curtius Grammatik. Me- 
morieren und Praparieren. Schenkels Lesebuch 1 bis 39. — 2 . Sem. Aus Cur
tius Grammatik. Verba contracta bis zu den Verbis auf pa. Aus Schenkels 
Lesebuche 40— 74. Alle 14 Tage ein Pensum oder 1 Composition.

G. Friedrich.



Deutsch: 3 Stunden. 1. utul 2 . Sem. Mozarts Lesebuch I I I .— Wiederholung der For- 
men- und Satzlehre in bestimmten Aufgaben aus Ban er s Grammatik. — Alle 
14 Tage ein Aufsatz abwechselnd zu Hause und in der Selmie gearbeitet.— 
Vortrag memorierter Lesestiicke. K. Gazda.

Gescluchte und Geographie: 3 Stunden. 1. Sem. Vom Falle des westromischen Reiches 
bis Rudolf von Habsburg nach Dr. Becks Lehrbucli. 2 . Sem. Fortsetzung 
der Gesebichte des Mittelalters und neuere Gescluchte bis zum westpha- 
lischen Frieden, nach demselben Lehrbuche. Gleichlaufend Geographie nach 
Brettschneiders historischen Kartem P. Kaisar.

Mathematik: 3 Stunden. 1 . Sem. Arithmetik nach Mocnik’s Lehrbucli. Die 4 Species 
in Buchstaben, Lehre von den Klammern, Potenzieren. Geometrische An- 
schauungslehre nach Hillardts Tafeln. Proportionalitat der Linien, Aehnlich- 
keit geradliniger Figuren, einige Anwendungen der Lehre von der Congruenz 
und Aehnlichkeit der Dreiecke. — 2. Sem. Arithmetik 1 Stunde Quadrat-
und Kubikwurzeln, Permutationen und Combinationen. Geometrische Anschau- 
ungslehre 2 Stunden. Linien, Winkel und Yerhaltnisse im Kreise, Construc- 
tionen in und um den Kreis, Kreisberechnung, Ellipse.

O. Źlik.
Naturgeschichte und Physik: 2 Stunden. 1 . Sem. Mineralogie nach Fellocker. Termino

logie. Uebung im Beschreiben einzelncr Mineralien. 2. Sem. Physik nach 
Kunzek. Von den Korpern und ihren Yeranderungen; von den auf ihre 
kleinsten Theilchen wirkenden Kraften. O. Źlik.

Vierte K lasse.

Klassenlehrer : K a r 1 G a z d a .

Religion: 2 Stunden. Fortsetzung des in der 3. Klasse begonnenen. Christliche 
Sittenlehre. A. Źlik.

Latein: 6 Stunden. 1 . Sem. 2 Stunden grammatische Uebungen nach Schinnagls Gram
matik. Wiederholung der Casuslehre, dann §. 61— 117 (Gebrauch der Ad- 
jectiva; dann vom Comparatiy, Superlativ, von den Numeralibus, Pronomi- 
nibus, Temporibus und Modis). Alle 14 Tage ein Pensum und 1 Compo- 
sition nach Siiptle 1 . Thl. Nr. 205—260. Ebenso daraus die nmndlichcn Ue
bungen nach Auswahl. Lectiire 4 Stunden Julii Caesaris de bello gallico ed. 
Hoffmann lib. I. H. Praparation. 2. Sem. 2 Stunden Grammatik nach Schin- 
nagl §. 117— 148 (Moduslehre, Relativsiitze. Accusatmis cum Infinitivo, Par- 
ticipium, Gerundium, Supinum). — Comjiosition und Pensum wie im 1 . Sem. 
nach Siiptle 1 Thl. Nr. 260— 307, nach Auswahl. Ebenso mit Auswahl die
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mundliclie Uebung. Leetiire: Caesar de bello gallico ed. Hoffmann lib. IV. 
und dic 20 ersten Capiteln von VI. Das Vorziiglichste ans der Prosodie und 
Mętlik. Ovidii Metamorph. ed. Grysar, lib. I. v. 89— 162; 163—415. Pra- 
paration. K. Gazda.

Griechisch: 4 Stunden. 1 . Sem. Alle 4 Stunden Curtius Grammatik. Wiederholung der 
Verba auf w, Einiibung der ersten Klasse der Verba auf fu §. 302—318. 
Alle 4 Stunden Leetiire ans Schenkers Lesebuch. Verba auf ,« bis zu der 
zweiten Klasse derselben Nr. 75—83. 2. Sem. Alle 4 St. Curtius Gramma
tik. Wiedcrholung der 1 . Klasse der Verba auf fu, zweite Klasse derselben; 
8 Klassen der unregelmassigen Verba §. 318— 333. — Leetiire aus Schenkrs 
Lesebuch Nr. 84— 102 mit Auswahl. Alle 14 Tage ein Pensum und eine 
Composition abwechselnd in beiden Semestern. K. Gazda.

Deutsch: 3 Stunden. 1 . Sem. Mozarts Lesebuch fiirs U. G. 4. Thl. Dabei Wiederho- 
lung der Formen- und Satzlehre nach Bauer’s Grammatik. Alle 14 Tage 
ein Aufsatz, daruntcr sogenannte Geschaftsaufsatze. Vortrag mcmorierter Le- 
sestiicke. Die Hauptstiicke der deutschen Metrik, sonst wie im 1 . Sem.

J. KukutscJi.
Geschichte und Geographie: 3 Stunden. 1 . Sem. Von der Reformation bis zum Wiener 

Congress nach Dr. Becks Lehrbuch. Geographie nach Dr. Brettsclineider s 
historischen Wandkarten. 2. Sem. Geschichte und Geographie Oesterreichs; 
Vaterlandskunde nach einem Leitfaden aus dem k. k. Schulbiicherver]ag und 
einer Flussnetzkarte. Ueberblick der Entstehung der Monarchie.

Im. Raschke.
Mathematik: 3 Stunden. 1 . Sem. Arithmetik; 2 Stunden nach Moćnik; Zusammenge- 

setzte Verhaltnisse und darauf gegriindete Rechnungsarten. Anschauungslehre 
1 Stunde nach Mofiniks Stereometrie. Lagę der Linien und Ebenen gegen 
einander; korperliche Winkel. 2. Sem. Arithmetik 1 Stunde. Zinseszinsrech- 
nung; Glcichungen des ersten Grades mit einer Unbekannten. Anscliauungs- 
lehrc 2 Stunden. Hauptarten der Korper, ihre Gestalt und Grossenbestimmung.

O. Źlik.
Physik: 3 Stunden. 1 . Sem. Statik, Dynamik, Akustik. 2. Sem. Magnetismus und Elek- 

tricitat. Vom Licht. Nach Kunzek. J. Odstrcil.

Fiinfte K lasse .

K lassenlehrer: H e i n r i c h  S i 11 i g.

Religion: 2 Stunden. Historischer Ueberblick iiber die Entfaltung der christlichen 
Kirche nach Palmer’s Leitfaden. G. Klapsia.



Latein: 6 Stunden. 1. Sem. Lectiire 5 Stunden L m i lib. I. 1— 22, 40—49; 11.23—33, 
IV. 7— 9, VI. 1— 33, VII. 23— 27. IX. 1— 16, XXI. 1— 25. 1 Stumie gram- 
matisch - stylistische Uebungen miindlich aus Siipfle 1. Thl. 335—406 mit 
Auswahl. Monatl. 1 Composition und 2 Pensa. 2. Sem. 5 Stunden Lectiire. Ovidii 
Trist. lib. I. 1, V. 3 und 14; Fastorum lib. V. 379—414, Metam. lib. V. 
294—571, 642— 678, VII. 1— 158, XI. 1 - 8 4 ,  XIII. 1— 398. 1 Stunde
grammatisch-stylistische Uebungen miindlich aus Siipfle 2 . Thl. 1— 116, mit 
Auswalil; schriftlich ebenso. Composit. und Pensa wie im 1 . Sem. Schulz F. 
Grammatik. H. Sittig.

Griechisch: 5 Stunden. 1 . Sem. 1 Stunde Syntax nach C urtius; I Stunde eingehende 
Behandlung der Congruenzlehre, der Lehre vom Nomen, Genus, Artikel Ca
sus. §. 362— 443. 4 Stunden Lectiire. Schenkels Chrestomathie aus Xeno-
plion (IV) 1. 9, (VI) IV. 1— 3, (VIII) IV. 7 &; durch 2 Monate hernach 
Homeri Ilias ed. Hochegger I. und II. 2. Sem. 1 Stunde Curtius Syntax; 
Prapositionen, Pronomina, Genera des Verbums §. 443— 483. 4 Stunden Lec
tiire. Homeri Iliadis III. IV. VI. Alle 4 Wochen ein Pensum oder 1 Compo
sition durch beide Semester. 77. Sittig.

Deutsch: 2 Słunden. 1 . und 2. Sem. Kurzer Ueberblick der deutscheu Literatur bis 
Klopstoek. Mozartfs Lesebuch fur Oberg. I. zum Lesen, Memorieren und freiem 
Vortrag und Sprachiibungen durch Wiedergabe der gelesenen Stiicke und 
ihrer Erklarung. — Am Schlusse jedes Semesters ordnen die Schiiler selbst 
schriftlich die gelesenen Stiicke nach Gattungen und die Schriftsteller chro- 
nologisch. Alle 14 Tage 1 Aufsatz; Besprechung der corrigierten Aufsatzc in 
der Selmie. //. Sittig.

Geschichte und Geographie: 3 Stunden. 1 . Sem. Geographie und Geschielite der orien- 
talischen Lander und Vblker. Geographie Griechenlands und hellenische Ge
schichte bis zu den Perserkriegen nach Ramshorn’s Lehrbuch 1 . Abth. und 
histor. Wandkarten von Kiepert. 2. Sem. Fortsetzung bis zur Sehlacht bei 
Charonea. Macedonien und das Reich Alexanders bis zur Unterjochung der 
Theile desselben durch die Romer nach demselben Lehrbuche.

G. Biermann.
Mathematik: 4 Stunden. 1 . Sem. 2 Stunden Arithmetik nach Moćnik. Algebraische 

Ausdriicke im allgemeinen; die 4 Species mit Buchstabengrossen, Folgelehren 
der Division. Briiche. 2 St. Planimetrie nach Moćnik. Gerade Linien und gerad- 
linige Figuren. 2. Sem. 2 Stunden Arithmetik. Kettenbriiche, Verhaltnisse 
und Proportionen und darauf sich griindende Rechnungsmethoden. 2 Stunden 
Planimetrie. Krumme Linien und von ilinen begranzte Figuren.

J. Odstrcil.



Natur geschichte: 2 Stunden. 1. Sem. Mineralogie nach Fellocker. Terminologie, Syste- 
matik, Uebung im Besclireiben der Mineralien, die wichtigsten Tliatsachen der 
Geologie. 2. Sem. Botanik nach Leunis. Terminologie, das Linne’sche und 
Decandolle’sche System. Uebungen im Bestimmen und Besclireiben der Pflan- 
zen. Einiges aus der Paleontologie und geographischen Verbreitung der 
Pflanzen. O. Źlik.

Sechste K lasse.

Klassenlehrer: G o t t l i e b  F r i e d r i c h .

Religion: 2 Stunden. Ausfiihrlichere auf das reifere Gemiit bereclmete Auseinander- 
setzung des cliristlichen Glaubens und Lebens nach Dr. Palmer’s Lehrbucb. 
Einleitung in die christliche Glaubenslehre. G. Klapsia.

Latein: 6 Stunden. 1 . Sem. 5 Stunden Lectiire. Caesar de bello civili lib. I. 1— 24 
und II. 1 — 12 mit Auswahl. Ciceronis orat. I. in Catilinam. Praeparation.— 
1 Stunde gramm.-styl. Uebungen nach Siipfle II. Thl. Nr. 105—236 mit 
Auswahl. Alle 14 Tage 1 Pensum und alle 4 Wochen 1 Conrposition. Be- 
niitzung der Grammatik von Schulz. 2. Sem. Lectiire 5 St. Sallustii Ju- 
gurtha. Virg. Aen. lib. I. ed Hoffmann und Praparation. — 1 Stunde gram.- 
styl. Uebungen wie im I. Sem.; alle 14 Tage ein Pensum und alle 4 Wo
chen 1 Comp. Grammatik nach Schulz. G. Friedrich.

GriecMsch: 5 Stunden. 1 . Sem. 1 St. Curtius Syntax. Wiederholung der Casuslehre;
eingehende Beliandlung der Tempora, Modi in unabhangigen Satzen §. 484— 
— 518. — 4 Stunden Lectiire: Homeri Uiadis ed. Hocheger 1. IX, XV, XIX, 
XXII. 2 . Sem. 1 Stunde nach Curtius Syntax in abhangigen, Aussage-, Frage-, 
Absichts-, hypothetischen-, Relativ- und Temporalsatzen. §. 519— 558. 4 Stunden 
Lectiire: Ilerodot ed. Wilhelm V. 55—65; VI. 6— 66, VII. Alle vier Wochen 
1 Pensum oder 1 Composition durch beide Semester. G. Friedrich.

Deutscli: 3 Stunden. 1 . und 2. Sem. Literargeschichtlicher Ueberblick wie in der V.
Klasse. Mozarts Leseb. II. gebraucht, wie in der V. Klasse. Am Schlusse 
jedes Semesters fertigen die Schiller aus den Angaben des Lesebuches eine 
literargeschichtliche Zeittafel. — Alle 14 Tage ein Aufsatz. Besprechung 
der corrigierten Aufsatze in der Schule. Im. Raschke.

Geschichte und Geographie: 3 Stunden. 1. Sem. Geograpliie und Geschichte Italiens 
von den altesten Zeiten bis auf Constantin I. nach Ramshorn’s Lehrbucb und 
Kieperfs histor. Wandkarte. — 2. Sem. Von Constantin bis zum Untergange 
des westromischen Reiches und von der Vblkerwanderung bis zu den Kreuz- 
ziigen nach demselben Lehrbuche und Brettschneicler’s historischen Wand- 
karten. G. Biermann.



Mathematik: 3 Stunden. 1. Sem. 2 Stunden Algebra nach MoCnik: Von den Potenz- 
und Wurzelgrossen und Logarithmen. 1 Stunde Geometrie nach Moenik: 
Ellipse, Parabol, H yperbel; Stereometrie: gerade Linien und Ebenen im Rannie, 
besondere Eigenschaften der Korper und dereń Obcrflache. 2. Sem. 1 Stunde 
Algebra: Gleichungen des ersten Grades. 2 Stunden Geometrie: Kubikinhalt 
der Korper; ebene Trigonometrie. O. Źlik.

Naturgeschichte: 2 Stunden. Zoologie nach Leunis. — 1 . Sem. Mammalia, Aves, Arn- 
phibia, Pisces. 2. Sem. Arthrozoa, Gastrozoa, Paleontologie und geographische 
Yerbreitung der Thiere. O. Źlik.

Siebente K lasse.

K lassenlehrer: J o h a n n  O ds  t r o i ł .

Religion: 2 Stunden. Ausfuhrlichere, auf das reifere Gemiit berechnete Auseinander- 
setzung des cliristlichen Glaubens und Lebens, nach Dr. Palmers Lchrbuch. 
Christliche Sittenlehre. G. Klapsia.

Latein: 5 Stunden. 1 . Sem. 1 Stunde gram.-stil. Uebungen nach Siipfle 2 Thl. 306 etc.;
alle 14 Tage 1 Pensum, monatlich 1 Composition. — Lectiire 4 St. Cic. 
orat. pro Milone, Privatlecture pro lege Manilia. 2. Sem. gram.-stil. Uebungen 
nach Siipfle II. Thl. Fortsetzung. Monatlich eine Corap., alle 14 Tage ein 
Pensum. — Lectiire. Virg. Aeneidos lib. II, VII, VIII. Pensum und Comp. 
wie im 1. Sem. Dr. K. Burkhard.

Griechisch: 4 Stunden. 1 . Sem. Alle 14 Tage grammatische Uebungen nach Curtius 
Syntax; alle 4 Wochen 1 Pensum oder 1 Comp. Lectiire: Sophocles Electra 
ed. Bergk. 2. Sem. Alle 14 Tage gramm.-stil. Uebungen, Pensa und Com- 
positionen wie im 1. Sem. — Lectiire: Demosthenes orat. Olynth. I. Philip I. 
de pace. Homeri Odyss. I. TI. Sittig.

Deutsch: 3 Stunden. 1 . Sem. Das Nibelungenlied und das Thierepos aus Weinhold’s 
mhd. Lesebuch. In der Lectiire die mhd. Lautlehre. — Ein grosseres Gedicht 
von Lessing, Gotłie oder Schiller. Alle 14 Tage ein Aufsatz. Freie Vor- 
triige klassischer Gedichte. 2. Semester. Das Hofepos Lyrik, Gnomik und 
Prosa aus Weinhold mhd. Lesebuch, und kurzer Ueberblick iiber die deutsche 
Literaturgeschichte von Wulfila bis zum 30jahrigen Kriege nach einer chro- 
nologischen Tafel. Mhd. Formenlehre. Aufsatz und Vortrag wie im ersten 
Semester. Im. Raschke.

Geschichte und Geographie: 3 Stunden. 1 . Sem. Von den Kreuzziigen bis zum Tode 
Friedrichs III. nach RamsliorUs Lehrbuch und BrettschneidePs historisclien



Wandkarten. 2. Sem. Fortsetzung bis zum Schlusse des Mittelalters und neuere 
Geschichte bis zum westfalischen Frieden nach demselben Lehrbuch.

P. Kaisar.
Mathematik: 3 Stunden. 1 . Sem. 2 Stunden Algebra nach Moćnik: Unbestimmte Glei- 

chungen ersten Grades, ąuadratische Gleichungeu, hohere und Exponential- 
gleichungen. 1 Stunde Geometrie nach Mo en ik : Anwendung der Algebra auf 
Losung geometrischer Aufgaben, Elemente der analytischen Geometrie, Coor- 
dinatensysteme, gerade Linien. 2. Sem. 1 Stunde Algebra: Progressionen, 
Combinationslehre, binomischer Lehrsatz. 2 Stunden Geometrie: Fortsetzung 
der analytischen Geometrie; Linien der zweiten Ordnung. ./. Odstrćil.

Physik: 3 Stunden. 1 . Sem. Von den Korpern iiberhaupt, Chemie inbegriffen, Statik. 
2. Sem. Dynamik; Wellenbewegung; Akustik — nach Kunzek.

J. Odstrćil.
Philosophische Propd.dev.tik: 2 Stunden. Formelle Logik nach Beck. G. Friedrich.

A chte K lasse.

Klassenlehrer: Dr. K a r l  B u r k h a r d .

Peligion: 3 Stunden. Ein von christlicher Philosophie getragener Ueberblick der 
ewigen Thatsachen und Wahrheiten, zu dereń Verkundigung die christliche 
Kirclie berufen ist. Nach Dr. Hagenbach’s Leitfaden. G. Klapsia.

Latem: f> Stunden. 1 . Sem. 1 St. gram.-stil. Uebungen nach Seyfferts Pal. Cic. Mat.
XI. Fortsetzung. Alle 14 Tage 1 Pensum, alle Monate 1 Comp. — 4 Stunden 
Lecture: Taciti Annales lib. XIV; Cicero de oratore Praparation.— 2. Sera. 
1 Stunde gram.-stil. Uebungen wie im 1 . Sem. — Lecture 4 Stunden. Cic. 
de oratore (Fortsetzung). Horat. ed. Grysar. Odorum lib. II I ; Satyr. I. 1. 4; 
II, 2. G. Epist. II, 1 . 3. Vornahme von ungelesenen Partien aus friiher ge- 
lesenen Schriftstellern. Pensa und Compositionen wie im 1 . Semester.

Dr. K. Burkhard.
Griechisch: 5 Stunden. 1 . Sem. Alle 14 Tage stilistische Uebungen. Alle 4 Wochen 

ein Pensum oder 1 Composition. Lecture. Platons Apologie, Kriton, Prota- 
goras. Praparation. 2. Sem. Stilistische Uebungen wie im 1 . Sem. — Lecture: 
Sophokles Oedipos Koloneus. Zuletzt einiges aus friiher gelesenen Schrift
stellern. Dr. K. Burkhard.

Deutsch: 3 Stunden. 1 . Sem. Analytische Aesthetik. Auf Grund der mittel hoch- und 
neuhochdeutschen Lecture des ganzen Gymnasiums wurden von den besten 
Gedicliten jeder Periode die Gattungen der Poesie, die Gesetze ihrer 
Formeu und die Eigenheit der Dichtung abgesehen, und dargestellt in wo-



chentlich 2 Stunden. Mozarfs Lesebuch fur das Ob erg. III. Band. Bespre- 
chung yon Aufsatzen und Redeiibungen. Alle 3 Wochen 1 Aufsatz. 2. Sem. 
Literaturgeschichte von Opits an; sonst wie im 3. Semester.

Im. Raschke.
Geschichte und Geographie: 3 Stunden. 1. Sem. Vom westfalischen bis zum 2. Pariser 

Frieden nacli Ramshonfs Lelirbuch. — 2. Sem. Statistik des bsterr. Kai-
' i  I  ąęrgtaatfes, von Schmidt. G. Biermann.

MathematiJc: 1 Stunde. Algebra: Wiederholung der Haupttheile des gesammten Lehr- 
stoffes und Losung dahin gehoriger Aufgaben; Geometrie: Zunachst Aufar- 
beitung des in der 7. Klasse noch iibrig gebliebencn Lehrstoffs, dann Wie- 
derliolung wie bei Algebra. J. Odstrcil.

Physik: 3 Stunden. 1. Sem. Magnetismus, Elektricitat. 2. Sem. Optik, Warnie, Astro
nomie, Meteorologie naeb Kunzek. J. Odstrcil.

Philosophische Propadeutik: 2 Stunden. Empirisclie Psychologie nuch Dr. li. Zimmer- 
mann. J. Kalinćdk.

Israelitischer Religionsunterricht
wurde israelitischen Schiilern dieses und des katholischen Gymnasiums gemeinschaft- 
lich von dem hiesigen Kreisrabbiner Samuel Friedmann ertlieilt. Schiilerzahl: 23.

Bedingt obligatt̂  Lelirgcgenstaiide.
1. Polnisch.

1. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. Naeh Pohls Grammatik: Lesen, die Regeln der Ortho-
graphie, die Declinationen, das Adjectiyum, das Zahlwort, Pronomen, Hilfs- 
verbum und die Prasensformen der 4 Conjugationen. Alle Monate 1 Pensum 
und alle 14 Tage eine Scliularbeit. Die Lectiire wird beniitzt wie in den 
grammatikalischen Lesestunden. Schiilerzahl: 55. K. Gazda.

2. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. Nach Pohl’s Grammatik die 4 Conjugationen, Yerba
reeiproca, impersonalia, frequentativa u. composita. Adverbia, Praepositionen 
und Conjunctionen. Lectiire: Ans Wypisy polskie 1. Thl, Alle Monate ein 
Pensum und alle 14 Tage ein Dictat. Schiilerzahl: 45. J. Kukutsch.

3. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. Nach Pohl’s Grammatik: die Syntax. Lectiire: Wypisy
polskie 2. Thl. Monatlich 1 Aufsatz. Schiilerzahl: 18. P. Kaisar.

4. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. Grammatiseh-syntaktische Uebungen. Lectiire: Wypisy
polskie fiirs Obergymnasium 2. Thl. mit Auswahl. Monatlich ein Aufsatz. 
Schiilerzahl: 16. P. Kaisar.



Bohmisch.

1. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. Lesen, Hauptregeln der Orthographie. Bildung des
Satzes schriftlich und miindlich bis znra 1. Decemb. Dann Grammatik nach

v

Tomek. Lectiire ans Jirećek’s Citanka pro 1. tfidu niżśiho gymnasia. Bei 
jedem Abscbnitte der Grammatik wurden besonders diejenigen Formen in den 
gelesenen Stiicken hervorgeboben nnd eingeiibt, die sich darauf beziehen. 
Im 1. Sem. 3, im 2. Sem. 5 Aufsatze. Schiilerzahl: 17.

V

2. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. Lectiire: Jirecek’s Citanka pro treti tridu gymnasialni.
Syntax nach Kunz mit der Anwendung auf die bei der Lectiire vorkom- 
menden Siitze und Bildung von Satzen iiberhaupt. Monatlich 1 Hausarbeit. 
Schiilerzahl: 15. J. Kalinc&k.

3. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. Lectiire: Jire<3ek’s Anthologie literatury Ceske doby
stare, stredni i doby nove abwechselnd mit Auswahl, mit Beniitzung der 
Grammatik nach Hattala. Monatlich 1 Aufsatz. Schiilerzahl: 19.

J. Kalinćók.

Freic liehrgegenstiiiide.
Franzosisch: 2 Stunden. Grammatik nach Alm, sammt den dazu gehorigen Uebungen. 

Miindlich: Erzahlungen eingeiibt. Schiilerzahl: 18. P. Kaisar.
Hebraisch: 2 Stunden. 1. Sem. Formenlehre nach Gesenius Grammatik. Lectiire aus 

Gesenius Lesebuch mit Auswahl. 2. Sem. Syntax nach Gesenius. Lectiire 
wie im 1. Sem. Schiilerzahl: 12. Dr. K. Burkhcird.

Kalligraphie: 2 Stunden. 1. Abtheilung: 1 Stunde. Zugleich mit der Vorbereitungs- 
klasse. 1. Sem. 4 Theken Current und 4 Theken Latein nach Pokorny. —
2. Sem. 5— 9. Theke Current, 5—9. Theke Latein nach Pokorny. Schiiler- 
zahl: 40. K. Gazda.

2. Abtheilung: 1 Stunde. 1. Sem. Pokornv’s Vorschriften fiir Haupt- 
und Realsehulen. 2. Sem. Nach Nosek’s Schulvorschriften. Schiilerzahl: 40.

K. Gazda.
Zeichnen: 2 Stunden gemeinschaftlich mit den Sehiilern des hiesigen k. k. kathol. 

Gymnasiums. Schiilerzahl: 20. J. Wanke und E. Sicierkieuńcz.
Turnen: 2 Stunden. Schiilerzahl: 48. G. Feyerabendt.



Deutsche Stilaufgaben.

5. K lasse.

1 . S c li i ld e ru n g  e in e r  H e r b s tla n d sc h a f t .
2 .  S c li ild e ru n g  d e r  L e id e n  A b a d d o n a s .

2 . D ie  h e ilsa m en  F o lg en  d e r  A rb e itsa m lc e it.
4 . E n tw ic k lu n g  d es  ln h a l ts  a u s  L e ss in g  s: Z eu s u n d  d a s  P f e r d .

5 .  S ch n ee  u n d  S c h n ee la n d sch a ft.
6 .  B e d e u tu n g  d e r  W e ih n a ch ts- u n d  N eu jah rsgebrć iu ch e .
7 . F re u e t eucli m i t  d e n  F ro h lich en  u n d  w e in e t m it  d en  W e in en d en .
8 .  W ie  Id sst sie li d e r  tra g isc lie  E n tsch lu ss  d e s  P h ilo ta s  b e u r th e ile n?
9 . G eo g ra p h isch es u n d  la n d sch a ftlich .es  C h a ra lc te rb ild  A lt-G r ie c h e n la n d s .

1 0 . In h a lt  d e r  O d e : d a s  b ed riin g te  D e u tsc h la n d , zu sa m m en h a n g en d  e n tw ic k e lt.
1 1 .  D e r  K a m p f  in  d e r  N a tu r  z u r  Z e it  d e s  F ru h lin g s .
1 2 .  F re ie  N a c h b ild u n g  vo n  G e lle r t’s H a n s  N o r d .

1 3 . D e r  M en scli i s t  se in e  F ru c lit a u s  se in e r  e igen en  S a a t. (T ie d g e .)

1 4 . D e r  G en iig sa m e.
1 5 . D e r  k eck e  S c liw d tze r  n ach  H o m e r  s T h e rs ite s .

1 6 . P ro sa isc h e  U eb erse tzu n g  a u s  O v id ’s  M e ta m o rp h .
1 7 . I d e a le r  G e h a lt vo n  G otlie ’s A lle g o r ie :  d e r  S tro m .

1 8 . D ie  h ies ig e  euangel. K ir c h e  nach  ih r e r  B a u a r t  g esch ild er t.
1 9 . K e n n tn is se  b e fo r d e rn  d a s  G liic k  u n d  F o r tk o m m en  d e s  M ensclien .
2 0 . V erg le ich  zw isch en  R o sę , L i l ie  u n d  N e lk e .
2 1 .  D ie  tra g isch en  S c liick sa le  d e r  S ta a tsm d n n e r  A lt-G r ie c h e n la n d s .

6. K lasse.

1 . D ie  S p ra c h e  d e s  G e b ild e te n .
2 . J e d e s  g liick lich e  G e s c h b p f  d ie  P f ia n z e  se lb s t, k e lir t f r e u d ig  sich  zu m  L ic lite . (S c h ille r .)

3 .  I s t  d ie  en d lich e  A b sc h a jfu n g  d e s  K r ie g e s  m oglich  o d e r  nicht'1
4 .  D u rc h  g ese tzm a ssig en  S tr e i t  g e la n g t m a n  z u r  W a h rh e it.

5 .  W o d u rch  w a ch sen  d ie  K r a f t e  d e s  L e ib e s  u n d  d es  G e is te s?
6 . W a s  h eisst L e ib  u n d  w a s  h e isst K o r p e r  ?
7. M e in  V a te rh a u s .

8 .  D ie  p y re n a isc h e  H a lb in se l a is  g esch ich tlich er S c h a u p la tz .
9 . U m sch re ib u n g en : B o d en erlieb u n g , S ch w im m sch u le , W e ltla g e .

1 0 . D ie  W e ltla g e  m e in er  H e im a t.

1 1 . D ie  K ra n ic h e  d e s  I b ik o s  nach  S c h ille r .

1 2 . E in flu ss  d e s  K r ie g e s  a u f  d ie  D ich tu n g .
1 3 . W o r in  lie g t d a s  Y erg n iig en  d e s  R e is e n s?



7 , K ląsse.

1 . D ie  G ro sse  d e s  m en sch lich en  G e is te s  n ach gew iesen  in  se in en  W erken .

2 . I n  d e r  G esch ich te  g ib t es k e in e  re in e n  Z u s ta n d e .
3 . W a s  w e iss  d e r  B a u e r  tnehr a is  ich 1

4 . D ie  W ic h łig k e it m e in e r  L ieb h a b ere ien .
o .  S o m m erlich e  E rsch e in u n g en  in  w nserem  W in te r .
6 . D e r  N ib e lu n g e n  le tz te  N o t .  U ib erse tzu n g  au s d em  m itte lh o ch d eu tsch m .
7. U m sch reibu n gen  eo n : u n fle iss ig , tr d g e , f a u l .
8 . R e in h a r t u n d  S c h a n te k la r . U ib erse tzu n g  a u s  dem  m itte lh o ch d eu tsch en .
9 . E in e  T h ie rg esch ich te  e ig en er  E rfin d u n g .

1 0 . W elch e  M it te l  h aben  w ir  gegen d ie  sch a d lich en  E in fliisse  d e r  W itte ru n g  a u f  d en  G e is t? (S c h u la rb e it)
1 1 . D a sse lb e  a u s fu h r lic h e r  nach  e in er  B esp rech u n g .
1 2 . D e r  M in n c sa n g e r  L eb en  u n d  T re ib en .

1 3 . D e r  tó t d a z  ist, e in  h ó ch g ezit, d ie  uns d iu  ic e r lt zu  ju n g e s t g it .  F r id a n c .

8. K lasse.

1 . D en  sch lecliten  M a n n  m u ss m an  uerach ten , d e r  n ie  b ed a ch t,  w a s  er  ro llb r in g t.
2 . W elch e  M it te l  h a tte n  d ie  A th e n e r  d e r  p e r ik le is c h e n  Z e it  z u r  a sth e tisch en  B ild u n g ?
3 . W elche M i t t e l  h aben  w ir  h eu tig en  z u r  asth etisch en  B ild /a n g l

4 . D e r  w a h re  W e r t  d e s  G e ld e s  is t  au s se in em  w a h re n  Z iceck  z u  ersehen .
5 .  U rsach en  d e s  D e sp o tism u s .

6 . G r a b r e d e  a u f  e in en  beriih m ten  M a n n .
7. S e lb s tg e w a h lte  A u fg a b e .
8 . A n a lo g ie n  zw isch en  m ensch lichem  u n d  th ierischern  G ese llsch a fts leb en .
9 . U m sch reibu n gen : M e in u n g , A n s ic h t, U eberzeu gu u g.

1 0 . B eg r iffss te llu n g  vo n  sehen u n d  schauen , von  S ch e in , B i l d ,  V o rs te llu n q .
11 . I n w ie f e r n  is t  d ie  N a tu r  F re u n d in , in w ie fe rn  F e in d in  d es M en sch en? (Z u r  M a tu r ita ts p r i l fu n g .)



III. Der Lehrkorper.
1. Johann Kalinćdk, prov. Director.
2. Gustav Klapsia, j Pfarrer mul Re-
3. Andreas Źlik, i ligionslehrer
4. Paul Kaisar, wirklicher Lehrer.
5. Heinrich Sittig, „ „
6. Karl Gazda, „ „
7. Johann Kukutsch, „ „

8. Dr. Karl Burlihard, wirki. Lehrer.
9. Gottlieh Biermann, „ „

10. Gottlieb Friedrich, „ „
11. Imanuel Raschke, „ „
12. Johann Odstrcil, „ ,,
13. Oskar Źlik, Supplent.

IY. Schiller und der en Priifungen.
i .  S t a ,  t i s t i s c l  i e r  A u s w e i s

iiber die Schiller des k. k. evangelischen Gymnasiums zu Teschen am Sehlusse des
Schuljahres 1863.
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Vorbereitungs-Klasse 9 12 — — 12 — 12 12 — — — 10 1 1 — — —
I 40 51 4 8 39 — 51 40 5 6 3 36 6 — 6 4 7 44 ■Jć

II 34 37 3 32 2 1 36 29 5 2 4 22 8 — 2 3 6 30
j T-Z*

g
III 36 35 1 27 7 — 35 26 5 4 2 21 8 — 4 5 8 27 !
IV 25 41 — 38 3 5 36 26 4 6 6 17 6 1 6 2 12 24?
V 18 19 — 15 4 __ 19 16 2 1 10 6 2 _ 1 2 8 11

VI 19 17 1 15 1 2 15 11 3 1 3 5 6 — 1 — 2 13S r
VIT 8 14 — 14 — — 14 8 5 1 4 3 6 — 1 — 6 8

cp

VIII 11 8 8 — — 8 2 4 2 1 — 5 — 2 3 5
coSM

Z u s a r a m e n 200 234 9 157
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1 33 23 33 120 48 2 23j 16 52
1
162

*) Das Kischai'sche Stipendium betrug in der zweiten Halfte des 1. Schuljahres um 1 fi. mehr, weil von 1. Ja
guar 1863 znm Stiftungskapitale 40 fl. zugeschlagen worden sind.



2. Am 3. August 1862 wurde die miindliclie Maturitatspriifung mit den Abitu- 
rienten des Schuljahres 1861/2 unter Vorsitz des k. k. Sckulrathes und Gymnasial- 
inspectors Herrn Andreas Wilhelm abgehalten, und es verliessen das Gymnasium:

a) Mit dem Zeugniss der Reife mit Auszeichnung:
1. Baron Josef aus Kamitz in k. k. Schlesien, geb. 1839.
2. Fritsche Richard aus Biała in Galizien, geb. 1842.
3. Graf! Emil aus Biała in Galizien, geb. 1843.
4. Konigstein Josef aus Trzanowic in k. k. Schlesien, geb. 1841.
5. Plutzar Ernst aus Briinn in Mahren, geb. 1845.
6. Zipser Karl aus Bielitz in k. k. Schlesien, geb. 1843.

Mit dem Zeugniss der Reife:
1. Au dr de Albert aus Wittkowitz in k. k. Schlesien, geb. 1844.
2. Aiulrde Emil aus Wittkowitz in k. k. Schlesien, geb. 1842.
3. Bendorff Eduard aus Dombrau in preuss. Schlesien, geb. 1844.
4. Bree Moritz, Priyatist aus Prossnitz in Mahren, geb. 1842.
5. Jeleń Paul aus Liebitz in Bohmen, geb. 1840.
6. Lisztwan Adam aus Trzycież in k. k. Schlesien, geb. 1840.

3. Mit den diesjahrigen Schiilern wurden die Prtifungen in folgender Ordnung 
abgehalten:

a) die s c h r i f t l i c h e n  Yersetzungspriifungen den 6.— 11. Juli in allen 
Klassen zugleich.

b) die m u n d  l i  eh en den 13.—20. Juli im Untergymnasium; den 23.— 27. 
Juli im Obergymnasium,

c) die s c h r i f t l i c h e  M a t u r i t a t s p r l i f t i n g  fand statt:
den 22. Juni von 8—-11 Uhr Uebersetzung aus dem Deutschen ins Latein.
den 23. Juni von 8— 10 Uhr Uebersetzung aus dem Latein. ins Deutsche,
den 23. Juni von 3—5 Uhr bohmischer Aufsatz.
den 24. Juni von 7— 12 Uhr deutscher Aufsatz.
den 26. Juni von 8— 11 Uhr Uebersetz. aus dem Griech. ins Deutsche, 
den 26. Juni von 8— 12 Uhr mathematische Arbeit.

d) den 31. Juli Nachmittags um 2 Uhr versammelten sich die Gymnasiasten 
mit dem Lehrkorper in dem Priifungssaale und wurden nach Yertheilung der Pramien 
und Zeugnisse mit Gesang, Gebet, einer Ansprache des Directors und zweier Schiller 
in die Heimath entlassen.



Y. Lehrmittel.
1. Die Gymnasialbibliothek hat wahrend dieses Schuljahres theils ans der jiihr- 

lichen Dotation und den Aufnahmstaxen, welche 138 fl. 60 kr. u. W. betragen habcn, 
theils durcli Geschenke folgenden Zuwachs erhalten :

a) Dureh Ankauf: Doderlein Horaz Satiren; Ovidii libri tristium; Munk Ro- 
mische Literatur 3 Bde.; Siipfle Anleitung zum Lateinschreibcn; Reinhard Kriegsalter- 
thiimer; Nagelsbaeh Gymnasialpadagogik; Meyer F. Vergleichende Grammatik I.; Guhl 
Leben der Griechen und Romer; Lange Rbmische Alterthiimer II; Rumpelt deutsche 
Grammatik I ;  Mannhard die Gbtterwelt der deutsclien und nord. Yolker I ; Dittmar 
Geschichte der W elt; Deutsche Volksbibliothek Lief. 97— 118; Grimm Worterbuch 
III, 8; Schmidt Encyclop. des gesammten Erziehungswesens, Lief. 31— 34; Pertz Mo- 
numenta XVI.; Wandatlas des Himmels und der Erde, Lief. 69, 70; Lenoir Catalog 
der pliys. chem. Apparate; Poggendorf Annalen der Chemie und Physik Jalirgang 
1862— 1863; Rossmassler Der Wald; Siebel Geschichte des Revolutionszeitalters III, 
2; Dudik Geschichte Mahrens II; Zeitschrift fur die k. k. bsterr. Gymnasien 1863; 
Zarnke Literarisches Centralblatt I Sem.; Linde Słownik języka polskiego 6 Bandę; 
Safafik spisy Heft 9— 19; Kollar Vyklad ku Slavy dcefe; Casopis Musea ceskeho 
1861, 4tes Heft, 1862 ganz; 1863 1 Heft; Shakespeare Vefier trikralovy; Persoon 
Synopsis 2 Bde.; Beneke Worterbuch II. Bd. 2. Abth. 1. 4.; Giebel Naturgeseh. IV.

Die Schiller bohmisclier Zunge schatften fiir die bohmische Biichersammlung 
des Gymnasiums an; Spisy yyteCnych basnlku: Klicpera dli IV, V, VI, VII 4 Hefte, 
VIII. 5 Hefte. IX, I ; Polak I, II. — H. Jirećek Slovanske pravo v Cechach a na Mo- 
rave. Hanus: Vybor ze staroćeske literatury; Herloś Waldstein III, 2, 3. — Krejcf 
Geologie Heft 4.

b) Geschenkt wurden, und zwar: Hohes k. k. Staatsministerium: International 
Exhibiton 1862 of the fine art departement, industrial depart.; Colonia Victoria in 
Austral. Melbourne 1861; Tafeln zur Statistik der osterr. Monarchie von der Direction 
der administrativen Statistik im k. k. Ministerium des Handels in den Jahren 1841. 
47, 48. 2850—54; Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik Wien 1854— 1860; 
Titus Bostrenus und Hippolytus Romanus. — HI. k. k. Landesregieruug: Hbnel Fest- 
predigten; Lieder bei der Einweihung der evangel. Friedhofskapelle in Mahr. Ostrau 
1862; Koczy H. Kazanie na pamiątkę swego 25 rocznego urzędowania 1862; Śliwka 
J. Opis ziemi; Skórni Przykłady do tłumaczenia z łacińskiego; Obrazki historyczne 
Krak. 1863. — K. k. mahr. schles. Gesellschaft fiir Ackerbau und Landerkunde in 
Briinn: dereń Mittheilungen 1862; Schriften-Quellen zur Geschichte Mahrens und 
Schlesiens. — Presbyterium der evangel. Gemeinde zu Laibaeh: Elzę Th. Die Super- 
intendenten der evang. Kirche in Krain. Wien 1863. — Verlagshandlung Ferd. Hirt



in Breslau: Wimmer Pflanzenreich n. d. natiirl. System; v. Seydlitz Schulgeographie,— 
Kleine Schulgeographie, — Kleine Schulnaturgeschiclite. — Prof. Biermann: dessen 
Gescliiclite des Herzogthums Teschen.— Fiir die bohmische Abtheilung der Bibliothek 
Dr. Hurban OsvedCem evanjeliku; Director Kalinćak Sokol 1862. — Schiller Pelant: 
Nev6sta z Abydu; Griecliisch-deutsch-bohmisches Worterbuch fiir Gymnasien.

c) Fiir die Schiilerbibliothek wurde angekauft: Scliiifer Gotlie’s Gcdichte und 
Prosa 3 Bde.; Wagner Kom. II.; Horn Erzahlungen 48 Bdcli.; Yogel Geschicłitsbilder; 
Archenholz siebenjaliriger Krieg; Zimmermann Eugen von Savoyen. Westermann Mo- 
natshefte. Jahrg. 1862/63.

2. Fiir das physikalisehe Gabinet wurde von der jahrlichen Dotation per 63 fl. 
angeschafft: Rheostat nacli Poggendorf; Stromwechsler. — Die von dcm liohen schle- 
sischen Landtage dem Gymnasium zur Anschaffung physikalischer Apparate liocli- 
lierzig resolvierten 200 fl. b. W. verwendete man theilweise und zwar 131 fl. 49 kr. 
ii. W. zur Einrichtung eines systematisch geordneten cliemischen Laboratoriums.

3. Zur Vermehrung der naturhistorischen Sammlung wurden von dem Reste des 
Gescheukes des holien scliles. Landtages 25 Korallen und 100 Gebirgsartcn ange
schafft. — Ausserdem schenkte dieser Sammlung der ehemalige Schiiler der Anstalt 
lle rr Dr. Hertzka folgende Stiicke: Versteinerte Echydnis; antikes Gotterbild; Scara- 
beus; Modernes abyssiniselies Amulet; Egyptischer Alabaster; Vertrocknetes Chama- 
leon; Yersteinerung aus den Pyramiden; Mumie von einem jungen Krokodilskopf; 11 
Muscheln.

Dem liohen k. k. Staatsministerium, dem hohen schles. Landtage, der hochl. 
k. k. schles. Landesregierung, den wissenschaftlichen Corporationen und Vereinen 
sowohl, wie aucli den Privaten wird hiemit fiir ihre Geschenke, welche die Erziehngs- 
saclie in unscrer Heimath iiberhaupt, und die der Evangelischen in Oesterreich ins- 
besondere nur fbrdern miissen, der warmste und achtungsteollste Dank abgestattet.

VI. Einige wichtigere Yerordnungen 
und Erlasse der holien k. k. Behorden und der holien Yertre- 

tungs-Corporationen des k. k. Sclilesiens.
1) HI. schles. Landesausschuss schickt unter dem 12. September 1862. Z. 1397, 

25 fl. o. W. von den aus Veranlassung der Wiedergenesung und begliickcnden Riick- 
kelir Ihrer Majestat der Kaiserin unter die armen und bedilingten Schiiler der drei 
Gymnasien Schlesiens und der Oberrealscliule in Troppau zu vertheilenden 150 fl. b. W.

2) 111. k. k. schles. Landesregierung iibersendet unter dem 6. Okt. 1862 Z. 10599 
ein Exemplar der abgeanderten Instruction iiber die Einhebung, Abfuhr und Yerrech- 
nung des Untcrrichtsgeldes.



3) HI. k. k. schles. Landesregierung theilt unter dem 25. Dezbr. 1862 Z. 13385
den Erlass des hohen k. k. Staatsministeriums vom 10. Dezbr. 1862 Z. C. U.
(iber die Benlitzung otfentlieher Bibliotbeken von Seiten der Lehrer mit.

4) HI. k. k. schles. Landesausschuss gibt unter dem 31. Janner 1863 Zabl 269 
kund, dass der holie schles. Landtag unserem Gyrrmasium zur Anschaffung physika- 
liseher Apparate 200 fl. o. W. resolviert habe.

5) HI. k. k. schles. Landesregierung gibt unter dem 11. Mai 1863 Z; 5038 kund, 
dass 30 Programmc jahrlich mit den baierischen Gyinnasien miszutauschen sind.

6) HI. k. k. schles. Landesregierung bestimmt unter dem 22. Juni 1863 Z. 6614 
die Normen iiber die Erhohung des Schulgeldes, iiber die Vertheilung eines Drittels 
davon unter die Lehrer, und theilt die hierauf beziigliche hohe Ministerialverordnung 
vom 28. Mai 1. J. sammt der dem Schulgeldkassier liieriiber ertheilten Instruction mit.

YII. Alumiieum und Stipendien.
Das Alumneum blieb in dem friiheren Zustande; die Aufnahme in dasselbe, 

seine Verwaltung, Aufsicht, Erhaltungsquellen, Disciplin und ihre Handhabung war 
ebenfalls so beschaffen, wie im yorigen Schuljahre. — Das in dem vorigen Schuljahre 
erwahnte, von dem Presbyterium der Tesehner eyangelischen Pfarrgemeinde ernannte 
Alumneumsbaucomite trachtete iiberall, wo es nur moglieh war, die Glaubensgenosseu 
urn Liebesgaben zum Neuaufbaue des baufalligen Gebaudes, in welcliem diese fur die 
ge sańmi ten Oesterreichischen Erblande so ausserst wichtige Anstalt untergebracht ist, 
anzusprechen. Wenn diese Bemuhung des Comites bisher auch keine glanzenderen 
Resultate zur Folgę hatte, so glaubt die Gynmasialdirection nur ihre Pflicht zu thun, 
wenn sie hier die seit einem Jalire zu diesem Zwecke eingelaufenen Liebesgaben 
anfuhrt:

li. kr.
1. Aus Krakau durch Prof. Kukutsch . . . . .
2. Aus Teschen durch Prof. Kukutsch . . . . .
3. Aus Triest und Laibacli durch Prof. Kukutsch
4. Aus Mahren durch Prof. Odst rći l . . . . . .
5. Aus Triest durch den evang. Pfarrer Herrn D. Busclibek
6. Aus Laibach durch Presbyter Herrn Haimann
7. Aus Graz durch Prof. Kukutsch . . . . . .
8. Aus Wsetin durch Herrn Pfarrer Jurenka . . . .
9. Aus Mahrisch-Ostrau durch Presbyter Herrn Jobami Gaschck

10. Hauptyersammlung der Gustay-Adolf-Stiftung in Wien
Eiirtrag

135 50 
108 — 
184 — 
82 47 % 
62 — 
16 50 
78 50 

6 —

26 — 
150 — 
848 97 %



fl. kr.
Uebertrag 848 97 'f2

11. Aus Friedland von Herrn Emailleur Leese .
12. Vom allgemeinen ungarischen Unterstiitzungsvereine
13. Vora Herrn Skala aus Temeswar
14. Durch den Direktor Kalinedk . . . .
15. V rT1 tppauer Goldschraied Herrn Eduard Schmidt
16. \  ifen 44(‘im  Kolowrat Krakowski in Troppau
17. Vom H enn Le-Brand in Basel . . . .

50 — 
200 *

50 — 
25 83 
5 — 

38 52

Summa der Collecten 1223 32 '/2
Reisekosten zu diesem Zwecke betrugen 245 fl. 30 kr. osterr. Wahrg. folglich 

bleiben zum Neuaufbaue des Alumneumsgcbaudes 978 fl. 2 V2 kr. ost. W.
Der Subscriptionsbogen, welchen der Direktor Kalinćdk dem Vorstande der 

Prager Gemeinde, Herrn Tempsky iibergab, wird bisher wahrscheinlich noch nicht in 
dem Maasse ausgefullt worden sein, wie es die genannte Gemeinde selbst wiinsclien 
wiirde. Lehrer Odstrćil bat seinen Subscriptionsbogen ebenfalls beim Herrn Pfarrer 
Trautenberger in Briinn zuriickgelassen.

Das Alumneum gehbrt noch immer der Teschner evangel. Pfarrgemeinde an, 
es ist aber docli auch ein integrierender Theil des Gymnasiuras zugleich, daher glaubt 
die Direction ihren Dank den edlen Gebern fiir ihre liebreich dargereichten Unter- 
stutzungen hiermit aussprechen zu miissen und die Glaubensgenossen im In- und Aus- 
lande zu bitten, die Teschner ev. Pfarrgemeinde bei einem Unternehmen auch fernerhin lieb
reich unterstutzen zu wollen, dessen Zweck die Forderung des ev. Gymnasialunterrichts- 
wesens ist. Das Teschner k. k. evang. Gymnasium ist ja  die einzige Lehranstalt ihrer 
Art in den deutschslavischen Provinzen Oesterreiclis; wenn daher die Teschner evang. 
Pfarrgemeinde die Glaubensgenossen anspricht, ihr bei dem Neuaufbaue des Alumne- 
umsgebaudes behiflich sein zu wollen, so handelt sie hierbei zuerst nicht in ihrern, 
sondern im Interesse der cvangel. Erziehhungssache in Oesterreich, und sie thut diess 
zwcifens in dem Bewusstsein, dass die hohen k. k. Staatsbehorden ihre wahren Ab- 
sichten nicht verkannt haben, da ihr das hohe k. k. Unterrichtsministerium unter dem 
25. Scpt. 1857. Zahl 15621 die Bewilligung zu ertheilen gerehte, Sammlungen frei- 
williger Beitrage bei den Glaubensgenossen des In- und Auslandes einzuleiten.

Die Stipendien blieben dieselben, und wurden so wie im vorigen Schuljahre 
vertheilt; nur das Kischaisclie Stipendium, welches die Direktion, und nicht die evan- 
gelische Pfarrgemeinde verwaltet, vermehrte sich um 40 fl. o. W. wie es die hier auf 
der Seite 37 abgedruckte Tabelle angibt.

*) Der schlesische Gustav-Adolfhauptverein resolvierte zu diesem Zwecke in seiner am 4. Juni 1. J. abge- 
haltenen Versammlung zufolge der Empfehlung des Centralvorstandes in Leipzig 100 f l .  6 .  W. welcbe aber bisher 
das Gemeindepresbyterium nicbt erhalten hat.



VIII. Chronik.
1. Das Sclmljahr wurde den 1. October 1862 mit dem Absingen eines Kirchenliedes, 

Gebet, einer Ansprache des Directors und der Bekanntmachung der Disciplinar- 
vorschrift fiir die k. k. Gymnasien des Herzogthums Schlesien feierlicb eroffnet.

2. Die schriftlichen Aufnahms- und Wiederholungspriifungen wnrden denselben Tag 
Nachmittags, die miindlichen den 2. Oktober in allen Klassen abgehalten.

3. Die evangelischen Schiller wurden zweimal zur Beiclite und Communion gefiilirt, 
jedesmal gieng eine solenne Deprecation voraus.

4. Am 4. Okt. feierte die Gymnasialjugend das Namensfest Sr. k. k. ap. Majestat.
5. Supplent Johann Odstreil wurde von dem hohen k. k. Staatsministerium unter dem 

18. October 1862 Zahl 11347 C. U. und mit dem Decrete der hochlbbl. k. k. 
schlesischen Landesregierung vom 26. Oktober 1862 Z. 11413 zum wirklichen 
k. k. Gymnasiallebrer ernannt.

6. Auch in diesem Schuljabre war die Yorbereitungsklasse wegen geringer Anzahl 
der Sclniler mit der erstcn Klassc verbunden.

7. Das zweite Semcster begann den 20. Februar,
8. Am 26 Februar feierte das Gymnasium das Yerfassungsfest.
9. Vom 3— 7. Marz inspicierte der k. k. Schulrath und Gymnasialinspector Herr 

Andreas Wilhelm das Gymnasium.
10. Am 14. April wurde die Lehranstalt durch den Besucb Sr. Hocligeboren Herrn 

Grafen Belcredi, Landeschef von Schlesien, begliickt.
11. Das Sclmljahr 1863/4 beginnt am 1. October 1863. Die Schiller haben sieli am 

28. 29. und 30. Sept. in der Directionskanzlei zu mclden und die neu eintreten- 
den sich am 1. October Nachmittags einer Aufnahraspriifung zu unterziehen, in 
welcher Zeit zugleich die Naclipriifungen abgehalten werden.
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