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Vcrfassungsgeschiclite der Stadt Troppau bis 1614.
Yon

B i c r m a n i i .

1) ie kecken Erfindungen, die der Liigensckraied Abraham Ilose- 
mann in seiner Chronik der Stadt Troppau seinen Lesera mit ernster 
Miene erziililt, lasse ich selbst.verstandlich unberucksicbtigt1), zu erwalmen 
liahe ich aber eiue andere uns erhaltene Nacbriclit, der zufolge die Stadt 
anfanglicli aut' dem nordlichen Ufer der Oppa angelegt gewesen, im 
Jahre 1124 jedoch auf das siidliche iibertragen worden s e i A b e r  
aucli auf diese Mittheilung ans dem Beginne des IG. Jahrluinderts, die 
nicht dic geringste anderwiirtige Stiilze findet, kann kein Gewicht ge- 
legt werdcn. Gewiss ist es, dass Troppau an der altcn, von Mabren 
nacli Polen fuhrendcn Strasso lag, welcbe die Oppa dort ubersetzte, 
wo sieli spiiter dic Stadt befindet, und dass sieli daselbst eine sclion 
friiber erwalmte Zollstatte befunden babę, von dereń Ertragniss Fiirst 
Władimir von Mabren 1198 dem Kloster Ilradisch den sechsten Pfennig 
verleilit. Diese fur den Waarcnverkehr zwischon Mabren und Polen

') Ueber Ilosemanu, zu Laubau in der Lausitz gebiirtig, im 17. .Tahr- 
hundertc leliend, bat Kopetzky in den „Beitragcu zur Gescbichte Schlesiens“ 
II. Troppau 18(3(5 gesclirieben; eiuen hdclist anziehenden, iiber ihn handelnden 
Aufsatz fiat Griinhagcn in der „Schlesischen Zeitung1' vom 25. Xovember 186(3 
Ycrulfentlieht. Ilosemauus gesclmiaeklose Erdielituugen bat sclion der verdienst- 
volle F. Kus zuruckgcwiesen, niclit so Era sinus Kreuzinger in seiner 18(32 ber- 
ausgegebenen „Chronik der alten und neueu Zeit Troppaus“. NacliIlosemanns 
Erziililung, urn weuigstcns etlicbo seiner Liigen anzufiihren, erbaute ein riimi- 
scher Eeldberr Luca hałd nacli dcm Jabro 300 n. Chr. einen gleicbnamigen 
Flecken, da wo Troppau steht; zur Zeit Karls des Grossen ist Graf Tbeodo- 
rich Ilerr des Orts und der ganzeu Grafscbaft gcwesen, unter des Kaisers 
Enkcl, Ludwig dem Deutsclien, wurde daselbst eiue Katbedrale erbaut; die 
Ungarn verwiisteten Luca, wurdcu jedoch von dem kaiserlicben Generalobristen 
Siegfried von Riugelbeim und Bruno von Alcanien gar jammerlich an dersel- 
ben Stello geschlagen. Auf „Kaiser“ Heinrich 1. Anorduung wird auf der Wahl- 
statte eine Stadt erbaut, die der Kaiser Troppau benanut wissen will, und die 
den 27. Mai 1)36 mit einciu stattliclieu kaiserlicben Privilegium bedacht wird 
u. s. f.

2) Cbi-on. Oppay. Manusk. iu der Bibliotliok auf dem Fiirstenstem.
1*



wichtige Strasse ') wird Troppau nicht wenig gefordert haben, und es 
geliort durchaus nicht zu den Unmoglichkeiten, dass die Mauthstatte 
friiher bestanden und die Stadt sich aus ihr ontwickelt liabe * 2).

Urkundlich wird der Stadt das erstemal in einem von Bretislaus I. 
am 11. Marz 1031 zu Gunsten der Peterskirche zu Oliniitz ausgestell- 
ten Brief gedaclit. Kraft desselben verleiht er namlich der genannten 
Kirche unter andern den Wochenzehnten des Zolles bei d e r  S t a d t ,  
welche er bei der Burg Griitz an der Grenze Polcns mit starken Mauera 
umgebcn babo. Dass diese Stadt Troppau soi, ist nicht zu bezweifeln. 
Leider entstammt dieser Brief dem hoclist verdachtigen Monse’schen 
Fragmente, auf diese Urkunde kann mitliin kein Gewicht gelegt wer- 
den 3). Nachweisbar wird Troppau viel spiiter und zwar in einem Sclirei- 
ben vom 2G. December 1194 genannt, hier stellt namlich Fiirst Wła
dimir von Olmiitz einen Schenkungsbrief fur die Abtei Ilradisch au s4 * *). 
— Dass Troppau (bobin. Opava) seinen Namen von dem Fldsschen 
Oppa liabe, ist nicht zu bestreiten, ob jedocli die iibrigens schon alte 
Ableitung des deutschen Namens aus „in der Opau“, mitliin aus der 
Zusammenziehung des Wortes Opau mit dcm Artikel der richtig sei, 
ist gewiss nicht, wie manche wollen, uber jeden Zweifcl erhobcn

') Einc alte, nach Polen filhrende Strasse durchzog das Troppauische, 
sie wird 1078 in einem Briefe Otto I., Fiirstcn von Olmiitz, erwiihnt (Cod. dipl. 
Moraviae 1. 162), und gieng von Olmiitz aus in dstlicher Richtung bis Weiss- 
kirclien, zog sich von hier nach Norden bei Gratz voruber, setzt bei Troppau 
iiber die Oppa, berilhrte Odersch und fiihrte nach Polon, sie wird 1215 die 
gegon Troppau filhrende Ileerstrasse, via publica versus Opadam, genannt. 
Einc andere stellte die directe Verbindung zwisclien Olmiitz und 'Troppau ber, 
war von hier aus bis Odersch mit der nach Ratibor ziehendon vereinigt, zweigte 
sich dann ab und zog ndrdlich nach Leobsclnitz. Ueber die Strassen ist Dudiks 
Geschichte von Mahren IV. 182, und die in demselben Bando befindliche, von 
II. Jirećek gezeiclinete Karto zu vergleiclien.

2) Jirecek : Morawa do roku 1200 in Pamatky archeologićke 1858,111.65.
3) Cod. dipl. Mor. 1, 111. Vgl. Wattenbach in der Zeitsclirift fur Gesch. 

u. Alterth. Schlcsiens IV, 316. Regesten zur schles. Geschiclite, lierausg. von 
Griinhagen, Cod. dipl. Sil. VII, Kro.!). Dudik: Gesch. Mahrens II, 178. Anm. 4. 
S. 282, Anm. 3. IV, 168. Regesten zur Gesch. des Ilerzogth. Troppau von Fr. 
Kopetzky, im Arcliiv fiir óster. Gesch. XLV, 273. Anm. 1. — Auf das Frag
ment gestiitzt, findetBeck (Gescli. der Stadt Keutitschein S. 10.) in den „zwei- 
felsohnc frankischeu Grafen Sieghard und Rudolf11 (Cod. dipl. Mor. 1, 114) die 
crsten Spuron deutscher Ansiedler an der Oppa, Mora und Oder.

4) Ueber die Datirung vgl. Dudik : Mahren IV. 133, Anm. 2.
6) Diese Ableitung findet sich schon im Chroń. Opp. Von den neueren

Schriftstellern wird sie acceptirt und ais Analogie Tropplowitz und Triglawa-



Ans dem undurchdringlichen Dunkel, in welclies Troppau nocli 
bis zum Ende des 12. Jahrhunderts gehullt ist, tritt es im folgenden 
hcraus, also in derselben Zeit, in der es durcli seine A u s s e t z u n g  
z u de u t s c b e m Rech t e  zu einer friiher nicht geahnten Bedeutung 
beranreifte. Dass die Stadt im ersten Yiertel des 13. Jahrhunderts ge- 
wiss schon die Verfassung deutsciier Stiidte geliabt babę, gebt aus Kiinig 
Otakar I. Brief von 1224 hervor, welcber festsetzt, dass von den Graben 
dieser Stadt an innerhalb einer Meile alle Krilge, mit Ausnalime der 
auf kircblichem Grunde befindlicben abgeschafft werden sollen; und wenn 
in demselben Briefe den Biirgern Troppau’s gestattet wird ibr Eigen 
ohne Ilinderniss, frei von Jedermann, yerkaufen zu diirfen, so setzt diese 
dingliche Freilieit ebenso wie jenes Meilenrecbt d e u t s c b e s  R c c b t  
yoraus; es muss die Stadt mithin bereits vor der Ertbeilung des Briefs 
von 1224 zu deutscbem Rechte ausgesetzt worden sein.

Nicbt lange damach kommen in den Urkunden auch schon stad- 
tische Vbgt e  vor, so 1235 ein gewisser Mileta, der sich Richter von 
Troppau nennt, ais solcher wird 1153 und 1256 Budislaus angefiihrt, 
1269 und 1271 sind Wilhelm Snypir 1289 und 1294 Heinrich Colbo 
Yogte von Troppau. Auch den SchOffcn begegnet man, 1271 den 
Schbffen Wilhelm, Christian, Rapota, Mainhard und Stesno, 1289 Peter, 
Sidelmann, Heinrich und Konrad; in demselben Schreiben wird auch 
bereits der Rathmannen Friedrich, Albert, Gieselbert und Rudlo ge- 
dacht. Die angefiihrten Namen sind fast ausschliesslich deutsche,  
dasselbe gilt auch von den aus dem 13. Jahrhunderte uns erhaltenen 
weiteren Biirgernamen, solche sind der Notar Puirrandus, Ekhard und 
sein Solin Jakob, der Notar Burkhard, Winand, Stcphan, Herold, Marold, 
Albert von Frcudenthal, Albert Snypir, Konrad von Bruck, Ehrenfried, 
Rapoto, Mainhard, Wilhelm genannt Hauer, der Miinzmeister Hennig,

Iglau angefiilirt; Griinhagen (Zeitschr. VI, 363) mochte, wenn er gleich eine 
besserc nicht zur Iland hat, dieser Erkliirung nicht beistimrnen. Seiner Mei- 
nung nach hiitte man sich in dem T r eher eine slavische Versetzung zu den- 
ken, welche die Deutschen so oft mit dem eigentłichen Ortsnamen verkniipft 
hórten, dass sie Beides fiir untrennbar hielten; ob es z. B. moglich wiire das 
AYort trh (Markt) sich in solche Vcrhindnng gebracht zu denken, dariiber wagę 
er nicht ein Urtheil auszusprechen ; dageg. Kopetzky in den Beitragen zur 
Gesch. Schlesiens II, Miscellen S. 11.

') Der Vogt von 1269 heisst Wilhelm Strippir, der von 1271 W. Snypir, 
beide sind ein und dieselbe Personlichkeit und Snypir ist die richtige Schrei- 
bung, denn der von 1269 kommt mit seincm Bruder Albert vor, nun wird 1251 
nebst andern Biirgern auch Albert Snypir angefiihrt.



Herold und Christian Yolrads Sołme, Hermann genannt Lolien oder von 
Lo, die Richter Crafto und Winand, Henning der Weisse, Burkhard 
und sein Bruder Heinrich, Giinther, Gerhard und Ludwig. Diese Namen 
berechtigen uns zu dem Schlusse, dass Troppaus Biirgerschaft im 13.Jahr- 
hundert, wenigsten die hervorragendere, deutscher Abkunft gewesen sei. 
Die wahrscheinlich schon im 12. Jalirhunderte ansiissigen einzelnen 
deutschen Handelsleute erhielten urn die Zeit, ais Troppau mit dem 
deutschen Rechte bewidmet wordcn war, neuen Zuzug, der stark genug 
war um der Stadt ein deutsches Geprage anfzudrlicken.

Ist die Urkunde tlbcr die Aussetzung Troppaus zu deutschem Rechte 
auch nicht auf uns gekommen, so ist doch mit ziemlicher Sicherheit anzu- 
nehmen, dass die Bewidmung der Stadt mit diesem Rechte das Yerdienst 
des Markgrafen WladiSlaus und seines kóniglichen Bruders Otakar I. ist.

Der mit der Aussetzung betraute Unternehmer (locator) erhielt die 
Vogtei ,  dereń vorziiglichstes Attribut die Gerichtsbarkeit mit dem 
Bezug des dritten Pfennigs von den Strafgefallen war, die andern zwei 
Drittlieile der Gerichtsgefalle tiolen dcm Landesfiirsten oder der Grund- 
obrigkeit zu. Zur Yogtei gehorten aber uoch eine Zahl von Ilufen, ein 
Freihaus, eine gewisse Zahl von Fleisch-, Bród- und Schuhbanken, eine 
Badestube, Miihle, der Kuttelbof u. s. f. In Malirens Stiidten war die 
Yogtei in der Regel erbiicli, zuweilen wurde sic von den Landesherrn 
auf kiirzere oder langere Dauer yergabt, verpachtet, yerpfandet oder 
yerkauft, so wird die Vermuthung aufgestellt, dass in Leobschutz keine 
erblichen, sondern vom Landesfiirsten eingesetzte Vogte gewesen seien. 
Man findet wol auch wio 1228 in Goding, dass die Biirgerschaft das 
Recht hatte sich den Vogt zu wahlen, in Kremsier holte der Bischof 
bei Iiestellung des Vogts den Rath der Biirgerschaft ein. Wo iibrigens 
die Richterei auch anfanglich erbiicli war, gelangte sie doch zuweilen, 
sei es dureh Aussterben der Familie des erst-en Yogts, sei es durcli 
Kauf oder auf eine andere Weise, an den Landesfiirsten znrtick, der 
sie entweder wieder verausserte, verpfandete oder auf eine bestimmte 
Zeit vergab. Auch zerbrockelten sich durcli Erbtheilungen oder durch 
Verkauf einzelner Bestaudtheile die Vogteirechte und gelangten nacli 
und uach ganz oder tlieilweise an die Stadte. — Wie es mit der 
Yogtei  in Troppau bestellt war, kann wegen Mangel an Nacbrichten 
nicht angegeben werden, sie mag anfanglich erbiicli gewesen, dann aber 
wieder an den Landesfiirsten zuriickgefallen sein, denn aus einer Ur
kunde Kónig Wenzel II. wird ersichtlich, dass Iwan von Troppau die 
Richterei dieser Stadt erbiicli fur sich und seinc Nachkommen gegen



einen jiihrliehen, an die konigliche Kammer abzuliefernde Abgabe von 
24 Mark von Otakar II. erhalten habe. Dies bestatigt nun Wenzel dem 
Richter H. von Troppau, dem Sobne Iwans und seinen Nachkommen, 
jedoch mit der Begiinstigung, dass er jakrlich zu Michaeli bios 12 Mark 
zu zahlen liabc '). Uebrigens wird aucli in einer fur Troppau 1290 aus- 
gestellten Urkunde von einem Erb- und einem nicbt erblicken Richter 
gesprochon 2), in jenem diirftcn wir den Erbvogt, Yielleiclit den Sohn 
des genannten Iwan, in diesem moglicher Weise den Untervogt erken- 
nen, welcher 1309 auch in Miinsterberg vorkommt, und von dem in 
der fiir Neisse 1553 ausgestellten Urkunde die Rede ist 3). Ist es wirk- 
lich so, dann wiirde der nicht erbliche Richter oder Untervogt zu 
Troppau in Abwesenheit des Erbvogts, oder wenn die Yogtei im Be- 
sitze einer Witwe oder von Waisen sich befand, dem Gerichte vorge- 
sessen sein 4). — Es fehlen uns geniigende Anhaltspunkte um die Frage 
beantworten zu konnen, oh die ersten Yogte, wie das in Schlesien meist 
der Fali war, ad c li gen  Geschlechtes waren. Allerdings stehen die 
Namen der beiden Yogte Troppaus Miletas und Budislaws unter den 
Zeugen von 1235 und 1250 hocli oben, eine stattliche Zahl von Geist- 
lichen und Adeligen folgt ilmen nach; eine weit bescheidenere Stellung 
unter den Zeugen nahmen die spateren Yogte mit deutschen Namen 
ein. Es ist nicht unmoglich, dass der Locator, welcher die Verpflich- 
tung Troppau nach der Weise der mit deutschem Rechte ausgestatte- 
ten Communen einzurichten ubernommen hatte, Mileta oder dessen uns 
unbekannten Vater war, welcher dom einheimischen Adel angehorte, 
dass mit Budislaw oder dessen Nachfolger die Familie, welche sich im 
Besitze der Erbvogtei hefundon hatte, erloschen war, oder die Richterei 
verkauft wurde, und dass sie hierauf durch neue Verleihung, Kauf oder 
Packtung an Manner biirgerlichen Standes gelangt war.

') Archiv fiir aster. Gcsch. XXIX, 148 Nro. 149. Die Urkunde diirfte 
nach 1294 ausgestellt worden sein ; in Otakars Zeit. ist mir ein Vogt Iwan 
nicht vorgekommen, er wird nach Wilhelm Snypir Richter gewesen sein ; sein 
Solin II. konnte moglicher Weise Heinrich Colbo sein.

■ ) judex hereditarius et non hereditarius.
3) Tschoppe und Stenzel S. 182 Anm. 2 u. S. 628.
4) Die in einer Urkunde von 1281 ais Richter von Troppau unmittelbar 

auf einander angefiihrten Crafto und Winand, waren sie der Erb- und derUntervogt, 
oder gal) es zwei Richter? Im §14 der statuta civitatis Iglaus (Tomaschek : 
deut.sches Recht in Oesterreich) wird bestimmt: nobis civibus expedire videtur, 
ne in aliqua ciyitate regni plures sint judices, nisi unns propter concordiam 
et pacem; das setzt voraus, dass es zuweilen auch mehr ais einen gab; bei 
der Aussetzung von Braunsberg 1269 sind zwei Vógte zu finden und gerade 
Braunsberg erhalt seine Weistlitimer von Troppau.



Boi der Aussetzung zu deutschem Rechte crhieltcn auch dic Stadte 
des Troppauischen eine Anzahl von Ackerhufen, Waldung, Yiehweide, 
die Fischerei in den bei der Stadt befindlichen Gewassern, dic Jagd 
auf stadtischcm Grunde, Miihlen und zuweilen schon bei der Aussetzung 
das Meilenrecbt, Troppau besass letzteres seit 1224.

In der Natur der Sache lag es, dass die Burger eincr Stadt mit 
deutscher Yerfassung personlich frei waren, sie besassen aber auch 
dingliche Freiheit, sie konnten wie z. B. die Troppauer ihr unbeweg- 
liclies Gut olme Anstand verkaufen, auch besassen sie ein anfanglich 
nickt unbeschranktes Erbrecht l). Von den stadtischen Grundstiicken, 
der beweglichen und unbeweglicken Habe der Burger wurden Abgaben 
geleistet, sie waren aber, und darin liegt einer der Hauptvorziige des 
deutschen Rechts, keine ungemessenen, sondern streng fixirte. Zu den 
in den Stadten des Troppauischen nachweisbaren landesfiirstliehen Ab
gaben gehórt der Grundzins und der Zehnte von den Ackerhufen, der 
Zins von den Stadtmiihlen, von Fleisch-, Bród- und Schuhbanken, von 
den auf dem Markte feilgebotenen Waaren, von Kriigen, von Walk- 
miihlen und dem Schergaden, vom Kaufhause und den Reichskramen, 
vom Schroltamte, dem Schlachthause oder Kuttelhof und dem Salz- 
markte; ein Tlieil von den Gerichtsgefiillen fiel dcm Fiirsten zu, Miinz- 
geld wurde erhoben und verschiedene Zoile abgefordert, wurde eine 
allgemeine Steuer, die Berna, eingesammelt, so trugen auch die Stadte 
den auf sie entfallenden Antheil bei. Von Diensten jedoch, welche die 
Burger Troppaus zu leisten gehabt hatten, ist in den Urkundon keine 
Rede.

Ein Theil dieser Zinsungen wurde zuweilen einzelnen Personen 
verliehen, so gibt Konig Wenzel II. dem Gunther von Troppau das 
Schrottamt, oder das Recht Bier oder Wein in ganzen Fassern zu ver- 
kaufen und denen, welche es einzeln ausschankten oder selbst tranken, 
zuzuftihren Aber auch die Communo wurde mit mancherlei landes- 
fiirstlichen Zinsen begnadigt, sie flossen dann mit manchen neu aufge-

') Wie aus §. 1, 3 und 4 der Iglauer Statuten ersichtlich wird, hatte 
die Burgersdiaft daselbst volles Testirungsrecht; vgl. das Brtinner Stadtrecht 
im Cod. dipl. Mor. III, 16. Troppau erhielt es spater.

2) Tzschoppe u. Stenzel S. 196. Das Officium shrotampt war, nach dem 
Herausgeber der Urkunde, „wol ein Miinz- oder bergmannisches Amt“ (Arch. 
XXIX, 79), eine Erklarung, der ich nicht zustimme. Eine im Cod. dipl. Mor. 
IV, 6. befindliche Urkunde sagt: officium de vasis trahendis vulgo Schrotambt 
seu Lyzne (liznę) yocatum.



kommenen in die stadtische Kasse, die mit der nothwendigen Yermehr- 
img der Beamten und den nothig gewordenen neuen Ausgaben immer 
mehr in Anspruch genommen wurde. Im 13. Jalirhunderte bestand das 
stiidtische Einkommen vorzugsweise in dem Ertrage des Grundbesitzes, 
dor sich sclion in diesem Zeitraume theils durch Kauf, theils durch 
Schenkungen von Seite der Landesfiirsten anseknlick vergrossert hatte. 
So erhielt Troppau im Jahre 1224 von Otakar I. die Dórfer Andreo- 
witz, Leimeritz, Schlackau und jene zur Burg Gratz gehorigen Giiter, 
welche diesseits des Wassers Hosnitz liegen (die Dorfer Napsdicari und 
Drahul), und die Giiter des Jagers Prosimir, welche der Konig gegen 
das balbc Lcchsdorf eingetausclit hatte. Otakar II. bestatigte den 18. Juli 
1256 den Tausch des der Stadt gehorigen Vorwerks von Tropplowitz 
mit dem Yorwerke der deutschen Ordensritter in Schlackau; er beauf- 
tragt 1271 Hartleb, den Kammerer Miihrens, 40 Hufen von dem Walde 
um Gratz den Troppauern zum Frommen ihrer Stadt anzuweisen, ver- 
leiht ibnen von den Silbergruben um Bennisch jene Hufen, welche 
Seifenlehen genannt werden, sammt dem Bergrechte Iglaus *), und be- 
statigt 1277 der Stadt den Besitz des Waldes Skripow, den er ihnen 
sckon vordem verkauft hatte. Diese 40 Hufen Waldes werden von sei- 
nem Sohne, dem Herzog Nikolaus II. von Troppau, 1288 den Burgera 
nicht nur neuerdings bestiitigt, sondern es wird ihnen auch das Dorf 
Skripow mit seinem Gericht und allen Einkunften und 20 Hufen sowol 
Acker- ais auch Waldgrundes (er wird 1290 ais Waldhufen angefiihrt), 
zuertheilt, wofiir sie dem Herzog eine Ehrung von 4 Mark Goldes 
darbrachten; diese 60 Hufen sammt dem Dorfe lasst Nikolaus 1290 
abgrenzen. Es wurde die Stadt aher noch mit mancherlei anderen Be- 
giinstigungen von ihrem Landesfiirsten begnadigt, der ihr verliehenen 
Jahrmarkte und des Stappelrechts nicht zu gedenken, befreit Otakar I. 
die Burger Troppaus vom Zoll in Leobschiitz selbst dann, wenn sie 
Wein nach Polen fiihren sollten, und Otakar II. erlasst ihnen eine cuppa 
genannte Abgabe von den Schanken 2).

') Et quod iidem cives a montibus argenti fodinis circa Benessow laneas 
habeant, qui Sepfenlehen vulgariter nominantur. Nach Tzschoppe und Stenzel 
S. 285 Anm. 9. ware Benessow das jetzt zu Preussen gehiirige Beneschau. 
Ich stimme F. Ens II, 7 Anm. 4. bei und erkenne in demselben das durch 
seinen Berghau bekannte Bennisch: dasselbe gilt auch von der Urkunde vom 
3. Alai 1247 fur Freudenthal; die Sepfenlehen =  Seifenlehen deuten auf Gold- 
waschereien; 1272 erhalten die Iglauer „Seiphenlehen in awsk“.

2) cuppa ist das bohm. kapa, kopa und steht mit der Kufę im Zusam- 
menhang; die kujipa salis wird im Cod. dipl. Mor. YI, 338. ATI, 267. erwithnt.



Die angefiihrten Rechte und Freiheiten, Begnadungen und Schen- 
kungen, mit welchon die Stiidte iiberhaupt und ebenso Troppau von 
ihrem Landesfiirsten reichlich ausgestattet wurden, bezeugen es zur Ge- 
niige, dass sowol die Pfemysliden Bóhmens im letzten Jabrhundert ilircr 
Herrschaft, ais aucb der erste Herzog des Troppauischen dem Stadte- 
wesen gewogen waren. Wenn audi nicht alle Begabungen, z. B. mit 
Grundbesitz, sieli bei naherer Betrachtung ais eigentliclie Schenkungen 
erweisen, wenn beispielsweise die Troppauer die 40 Hufen Waldes bei 
Skfipow, wie der Brief vou 1290 ausdriicklich bemerkt, wiederholt von 
Otakar erkauften, wenn sie fur die weiteren 20 Hufen daselbst dem 
Landeslierrn eine Ehrung in einer Hohe darbringen, welche nur wenig 
unter dem damaligen Sckatzungspreise der erhaltenen Waldfliiche ge- 
wesen sein wird, und wenn sie auch fiir manche andere ilinen gewahr- 
ten Gabungen und Freiheiten mit ahnliehen Geldsummen sieh erkenntlich 
gezoigt liaben werden, so bleibt doeh nocli immer eine nicht unbedeu- 
tende Summę von Gnadenerweisungen iiber, dio unschatzbar fiir das 
Gedeiben der stadtischen Communen waren und die Vorlicbe der Lan- 
desherren- fiir dicselben bezeugen. Die Grundursache dieser so augen- 
scbeinlich zu Tage tretenden Geneigtheit der Landesherrn fiir die Stiidte 
ist siclier die Erkenntniss, dass ikr Yortheil dies erheische. Die Wol- 
fahrt ihrer Burger fórderte ihr eigenes Interesse, donn abgeselien davon 
dass eine materiell sich wolbefindende Bevblkerung ihren Herd gegen 
den ihren Wolstand gefahrdenden ausseren Feind tapfer vertheidigen 
wird, dass mithin der Landesfiirst wackere Schirmer seiner festen Platze 
(und die Stiidte waren ja alle mit Mauera und Griiben umgeben und 
wurden wichtigere militiirische Punktc ais manche der friiheren Castelle) 
in den Burgera gewann, hat die Hebung des Handels und der Gewerbe 
dereń Triiger ja eiuzig und allein der Biirgerstand war, die landesherr- 
lichen Einktinfte zu einer nicht geahnten Hohe gcbracht, das Ertrćigniss 
von den Mauthen und Zollen und von Gefallen aller Art steigerte sich 
von Jahr zu Jahr, und der Grundbesitz in den Iliinden der Communen 
erwies sich, bei einer rationellen Betreibung der Landwirthschaft und 
den piinktlich einlaufende Zinsungen fiir die landesfiirstliche Kammer 
unendlich yortheilhafter ais die Yerwaltung der friiheren Domainen durch 
die Landesbeamten. Dass schon in diesem Zeitraume manche Fiirsten 
sich klar bewusst waren, dass der Wolstand ihrer Biirger in 
ihrem eigensten Interesse liegc, bezeugen Kdnig Otakar I. Worte in 
seinem 1224 fiir Troppau ausgestellten Briefo; er sei gewillt, so sagt 
er, diese seine Stadt mit Reichtkiimern, Ekren und Wurden zu yerherr-



lichen, damit dadurch sowol sein eigener, ais auch der Yortheil scines 
Solrnes and seiner Nachkoinmeu befdrdert werde.

Das wichtigste Vorreckt der nach deutschem Rechte eingerichte- 
tcn Stiidte war die Befreiung ilirer Burger von der Gericbtsbarkeit der 
Provinzialgerichte und von der amtlichen Sphare landesfurstlicher Yer- 
waltungsbeamten, sic bildeten einen abgeschlossencn Gerichts- undYer- 
waltungsbezirk. Dass dic Rechtspfłege dera Vogte zustand, ist schon 
erwahnt worden, zu seinem Gerichtssprengel gehorten niclit nur die 
Bewolincr der Coramuno sondern auch dic Stadtdórfer, welche zuweilen 
erst von ihnen ausgesetzt wurden. Anfanglich bios im Besitze der nie- 
dern Gerichtsbarkeit, erbielten die Stadte spater auch die obere, so 
gehort z. B. in Leobscbiitz vor die Yogtei auch Ileimsuchung, Notli- 
zucbt, scbwere Wunden und Todscblag, auch in Troppau richtete der 
Vogt iiber diese und iihnliche Missetbaten. Das Urtheil fanden unter des 
Vogts Vorsitze die ans der Mitte der Biirgerschaft gewahlten Schóffen 
oder Gescbworne. In Troppau waren ilirer mindestens fiinf, so vielc 
komraen 1271 in dem Briefe des ebemaligen Riehters Gicselbert von 
Hlusowitz vor, laut welchem er den zu diesem Dorfe gehórigen drei 
Hufen vor den Gerichten zu Olmiitz und Troppau entsagt, und das 
dariiber ausgefertigte Instrument von den Yogten und den Geschwornen 
beider Stadte unterfertigen und dereń Siegel daran liangen lasst '). 
Die Amtstbatigkeit des Scbóffencollegiums mit dem Vogte an der Spitze 
war iibrigens niclit nur eine rechtsprecbende, sondern es wurden in 
seiner Gegenwart auch Kauf- und andere Vertragc abgescblossen, oder 
doch vom Vogt und den Geschwornen unterfertigt, so die angeftihrte Ver- 
zichtleistung Gieselberts und dio Verkanfsurkunde Hermanns von Lo. 
Ob die Schóffen ernannt wurden, oder durch die freie Wahl der Biir
gerschaft zu ilirem Ehrenamte gelangten, dies lasst sich nieht uachwei- 
sen; im Jalire 1292 erhalt Briinn das Wahlrecht seiner jahrlich wech- 
selnden Geschwornen, es ist niclit unwahrscheinlich, dass um diese Zeit 
auch Troppau dieses Reclit geliabt habe. Ftir ihre Amtstbatigkeit fiel 
den Schóffen cin Theil von den Bussen oder der Wctte zu. Wurde der 
Vogt geklagt, so nmsstc er, wie dies in Iglau der Fali war, Rede und 
Antwort stehen "), den Vorsitz fiilirte sodami ein Schoffe.

') Unter dem mit dem Stadtsiegcl versehenen Brief von 1289, welcher den 
Verkauf einer Wiese in Gross-Hoscliitz um 12 Mark Silbers von Seite, des 
Burgers Hermann Lo von Troppau an seine Mitbiirger Ludwig und Heinrich 
betrifft, kommen nur vier Schóffen vor_

2) Nach dem Grundsatze : tu legom patere quam ipse tuleris.



Z ur weiteren Entwickclung des Stiidtewesens Lat, wie in Schlesieu 
so aucli im Troppauiscben, das den Communen verliclienc R e c h t  vou 
M a g d e b u r g  niclit wenig beigetragen, dass niclit sowol auf die Ver- 
fassung der Stadte ais vielmehr auf das Privatrecht sich bezieht, den- 
noch aber auch von grossem Einflusse auf jene war. Die Verlcihung 
des Magdeburger Rechts fallt fiir dic Stadte des Troppauiscben in eine 
verhaltnissmassig fruhe Zcit. Troppau besass es siciier im dritten Viertel 
des 13. Jabrbunderts, wie dies aus der Griindungs-Urkunde fur Brauns- 
berg vom 6. December 1269 zu erschen ist; Biscbof Bruno setzt niim- 
lich die nacb ibm benannte Stadt zu deutschem Reelite aus und ver- 
leiht ibr das Recht Magdeburgs mit der Berufung nacb Troppau. Und 
wenn Herzog Nikolaus 1290 zur Erleickterung der Burger das Gewette, 
d. b. das den Richtera gebiirende Geld, das niclit mit dem eigent- 
lichen Strafgelde, der Busse, zu verwechseln is t1), auf die Halfte der 
durch das Magdeburger Recht fixirten Summę herabmindert, und zwar 
die hbchste Wctte auf 30, die niedrigere auf 4 Denare, so ist diese 
der Biirgerschaft Troppaus erthcilte landesfilrstlicbe Bcgnadigung ein 
untriiglicher Beweis, dass in unserer Stadt das Magdeburger Recht Gel- 
tung gebabt babę. Dazu komint, dass jene Rechtsartikeln, welche die 
Stadt Magdeburg den 8. November 1295 den Breslauern mitgetbeilt 
hatte, Troppau bereits am 16. October 1301, rnithin friiher ais Neisse, 
Brieg und Grossglogau erbalten bat -).

') In den von Breslau den Troppauern mitgetheilten Artikeln (s. folg. 
Anm.) heisst es (nach Stenzcls Lesung): daz Wergelt unde die liii ze deme 
Glegero unde deme Richtcre daz Gewette.

-) Die Rechtsartikeln sind in demselben im Troppauer Museum befind- 
lichen Privilegiumbuehe zu tinden, dem die meisten im Cod. dipl. Mor. ent- 
haltenen, Troppau betreffenden Drkunden entnommen sind; sie stimmen, von 
einzelnen Unricbtigkeiten abgesehen, Tollstiindig mit der bei Tzchoppe und 
Stenzel S. 128, Nro. XCVI mitgetheilten iiberein, nur sind sie in eine moder- 
nere Sprache und Schreibung iibertragen. Sie beginnen: „Den Ehrbaren leuten, 
den Rathmannen und den Scheppen zur Troppaw, Ihren lieben Freunden, alles 
liebe und alles gut. Wir schreiben Euch, dass die Burger alle ein wergeldt 
schuldig sein und dass wehrgeldt sein Achtczehen pfundt und dem Richter sein 
gewette". Ilierauf folgt vollinhaltlich die bei Stenzel a.bgedruckte Urkunde, 
selbstyerstandlich ohne Paragraphirung und endlich die Schlussformel: „Dies 
recht baben wir Biirger von Wratisslaw gegeben unsern Freunden den Burgera 
Yon Troppawe vnder der Stadt Ingesile zue derselben zeitt waren diese Rath- 
mann (folgen die Namen). Dat. et acturn Ao Dni 1301 in die S. Galii". — In 
demselben Copialbuche findet sich auch das von den Schoffen Magdeburgs der 
Stadt Górlitz unter dem 1. November 1304, bei Tzschoppe u. Stenzel S. 448



Das Recht Magdeburgs handelf in den Reclitsartibeln fiir Troppau 
von Geldschulden, Wunden und Todschlag, von den Zeugen imd vom 
Eid, vom Welirgeld, Busse und Gewette, von den Einwcisungen in die 
Giitcr, von der Tlieilung des Erbes, es bestimmt, dass der Richter des 
Gerichtes warte und pflege an rechter Dingstatte, und dass dera in 
seincr Amtsthatigkeit mit Worten gemissliandelten Schoffen gebiisst wer- 
den rniisse ').

Die Bewilligung zum Gebrauche des Magdeburger Rechts gieng 
wie anderwiirts so aucli in unserer Provinz vora Landesherrn ans, er 
crtheilt aucli seinc Zustimmung zu einzelnen Abanderungen, so mindertc, 
wic schon mitgetheilt wurde, Herzog Nikolaus zu Gunsten der Trop- 
paucr die Wette ob ilirer vielfaltigen Diensto.

Durcli Ycrmittclung welcher Stadt Troppau das Recht Magdeburgs 
erhalten hatte, ist nicht sicher gestellt, hochst wahrscheinlich durcli 
Bres l au .  Von daher bckommt Troppau die Rechtsartikeln von 1301, 
dorthin wendet es sich aucli spater urn Rcchtsweisungen, war ja doch 
Breslau der unserer Stadt nachst gelegene wiehtige Schoppenstuhl fur 
Magdeburger Recht. Troppau sclbst wurde wiedcr der Gerichtshof fiir 
andere Ortschaften, an das sie sieli um Weisthiimer wandten; aller- 
dings vermogen wir dafiir bios das mahrische Braunsberg anzufiihren,

Die stiidtischen Gemeinden unserer Provinz, insonderheit Troppau, 
gedeihen zusehends seit ilirer Aussetzung zu deutschem Rechte und ilirer 
Begabung mit dcm Magdeburger Recht. Allerdings hat man es, wie im 
Teschnischen, so aucli im Troppauischen nicht mit Communen zu thun, 
welche der Mittelpunkt eincs weit verzweigten llandels, oder einer blii- 
henden Industrie geworden waren, welche ihnen einen hciworragenden

Nru. CV ahgcdruckte Recht, jedoch abgekiirzt und mangelhaft, theilweise iu 
andercr Aufeinanderfolge der einzelnen Punkte und oline jeglicher Einleitung 
und nhne Schlussformel. Der Abschreiber hat es sicher im Stadtarchive gefunden, 
es hatte mitbin fiir Troppau wenigstens theilweise Reehtskraft, ob es aber die 
Stadt vou Gorlitz oder anderswolier erhalten hatte, und um welche Zeit es 
ihr mitgetheilt worden ist, kann nicht ermittelt werden. Das Schriftstiick hat 
F. Ens, den Geschichtsschreiber des Oppalandes, in der Schildcrung der inne- 
ren Zugtande und der rechtlichen Yerhiiltnisse Troppaus Yerleitet, seinen Le
sera ein Hild zu entwerfen, das allcnfalls auf Magdeburg, nicht aber auf Troppau 
passt.

') Ob ein Scheppbe in gehegeteme Dinge uf der Bank mit unbillicben 
Worten van einem Manno missehandelet worde, Yollen kumt des der Scheppbe 
mit ander sinem Bankgenozen. daz sic iz gehort aven, jener muz deme Schepp- 
hen verbuzen unde deme Riehtere gewetten. Dieselbe Bestimmung im Rechte 
fiir Gorlitz und im Troppauer Privlgb.; vgl. Leobsch. Recht §. 38.



Platz auf dcm Weltmarkte, wcnn aucli nur zeitweilig- errungen hiitten, 
aucli von jeuen Verfassungsk;inipfen der Stadle Deutscłilands im 14. Jalir- 
hunderte, welcke Zeugenscliaft von einem kraftig pulsirenden Leben 
geben, sind bei uns kaum die lctzten Scliwingungen zn verspiiren. TJnd 
docli sind aucli unsere stadtiselien Gemeinden, und in erster Linie 
Troppau, von der grossten Wichtigkeit fur unsere Provinz geworden. 
Abgesehen von ilirer Bedeutung fur den Handel und das Gewerbe un- 
seres Laudchens ist unter ihrer Obliut ein Burgertlium lierangewachsen 
und erstarkt, welches deutsche Eigenart unter allen Sttirmen spaterer 
Zeiten bewahrte und aucli in Zukunft aufreclit erlialtcn wini, ein Biirgor- 
thuni, das wio anderwarts so aucli liicr, der Trager aller moderncn 
Cultur ward. Durcli tausende, jetzt kaum nocli bemerkbare Faden mit 
anderwSrtigen Stiidten verkniipft, durcli Handel und Gcwerbe, durcli‘ilu- 
Magdeburger Recht in bestandigem Contaete mit ilinen, scluitzten und 
schimten in der Folgezeit unsere stadtiselien Communen, ais der Adei 
des Herzogthums Troppau die national-slavische Seite schroffcr liervor- 
kelirte, deutsclies Wesen in unserer Provinz, das sieli auf dcm Aachen 
Lande olme ilire Stiitze kaum erlialtcn liatte.

In den Stiidten des Troppauisclieu finden sieli selion im 13. Jalir- 
hunderte d i e B u r d i n g e  oder Biirgervcrsammlungeii, die laut dem aucli 
im Privilegienbudie Troppaus befindlichen Rochte, das die Sclioffen 
Magdeburgs den Gorlitzern mittheilten, mit der Glocke einberufen wurden. 
Die nickt erschiencn, erlitten eine Busse von sec.hs Pfennigen.') In 
diesen Burdingen, welclie „der Mittelpunkt des gesammten stiidtischen 
Lebens wurden,“ ist allmalig Alles, was fur die Burgcrgemeinde von 
Wichtigkeit war, vorgebraclit und besclilosscn worden. Vor die Bilrger- 
versammlungen geliorten die Marktpoiizei und alle das Eigentlium be- 
treffenden Falle; sie erhielten aucli gesetzgebende Gewalt, denn die 
Willkiiren, welclie fur alle Mitglieder der Commune Gesetzeskraft Iiat- 
ten, wurden von den Burdingen, oder doeb von den Yertretorn der 
Biirgerscliaft, den Ratlimanncn und Sclioffen, besclilosscn. Wicbtig in 
dieser Bezieliung ist die Urkunde des Ilerzogs Nikolaus 1. von 1200, 
kraft welcber er den Troppauern, ausser der selion erwiilmten Herab- 
minderung des Gewettes, mehrfache Gnaden ertlieilt, er ordnet an, was 
Rathmannen und Schoffen, die gewi i l i l t en Lenker und Besorger der 
Stadt, tiber die Handwerker und ilire Erzeugnisse, iiber den Yerkauf

') Swer so zu (lenie Burdinge nicht cu cumet, so nian die Glocke lutet, 
der wettet seclis Pfonninge.



und einzelnc den Markt betreffende Massregeln, tiber die Schatzungen 
ihrer unbeweglichen Gtiter und uberhaupt iiber einzelnc und allgemeine 
blirgcrliclie in iliren Wirkungskreis gehórige Angelegenlieiten zura Nutzen 
und Frommen der Stadt, m it dem  R a t h e  der  a l t e r e n  und  woi- 
seron B u r g e r , willkiiren wiirdcn, das liabe obne Widerrede zu gel- 
ten; er setzt sodami fest, wann die Ratlimannen und Schoffen in A11- 
wesenheit ilires Erb- oder niclit erblichen Richters im sitzenden Ge- 
riclite eine Willkiir gefunden und gesprochen liaben, und die machtigeren 
Burger derselben zustinimen, so soli sie mwerbriichliche Gesetzeskraft 
liaben, denn es ist ganz angemessen, dass den Ratlimannen und ScJiof- 
fen, die beeidigte Rlanner sind, in dieser 1 Iinsicłit Yertrauen gesclienkt 
werde.

In diesem Briefe wird das Burding namentlieh niclit angefiihrt, 
aber die Bcstimmuiig, dass die Willkiiren der Ratlimannen und Schbf- 
fen gesefzliche Kraft erst durcli den Beirath der alteren und weisen 
Burger erlangen, leitet uns auf das genannte Ding. Jene Burger, 
welcłie aucli die m a c h t i g e r e n  genannt werden, erinnern uns an das 
von Magdeburgs Schoffen den Gbrlitzern mitgetheilte und den Trop- 
pauern gut bekannte Reclit, in welcliem wiederholt die Witzigsten, 
oder, wie das Troppauer Privilegienbucli ganz riclitig gibt, die Wei- 
sesten vorkommen, an dereń Ratli Schoffen und Ratlimannen gebunden 
sind.1) Die alteren, machtigeren und weisen Burger, oder wie sie in 
einem Briefe von 1171 im Gegensatze zu den niedrigen und iirmeren, 
den niclit erbgescssenen Ilandwerkern und Arbeitern, die kliigeren, 
besseren, machtigeren, reicheren heissen,-) bilden das stadtische Patri-

') Do man die Stat zu Megdeburc erst uz gab unde besazt wart zu 
Wigbildereclite, do gali ma u en Rcckt nach irre Willecure m it d e r  W itz e -  
g es ten  Ratę. Do wurdeu sie zu ratę, daz sie curen Shepphen zu langir ciet, 
die Ratman zu eime Jare. Die sworen do unde sweren nocli allc Jar, swenne 
sie sie kyesen, der Stat Erc unde Yrumen zu bewarende, so sie beste eunnen 
unde mugeii mit der W itz  ego s te n  Ratę. Die Ratman legen ir Burding uz 
swenne sie wollen mit der W itz e g e s te n  Ratę, der Stat Rot zu cundegeno 
unde silit Gezug lii inne Eide. Swas sic damie zu demo Burdinge gelobeu, 
daz sol man stetc liaiden, Swer daz briechet, daz sbulleu die Ratman vorderen.

2) Tzsc.hoppe u. Stcnzel S. 215 Am. 8. Der von dem Erzbischofe Phi- 
lipp von Koln ftir Andernach ausgestellte Brief riigt die Uebclstande, dass die 
Schoffen non cx melioribus, non ex ditioribus et potentioribns — sed ex hu- 
milioribus et pauperibus gcwiihlt worden scien; er bildet ein Collegium von 
vierzehn lebenslangliclien Schoffen cx prudentioribus, melioribus et potentio- 
ribus. Das Stadtrccht von Brunn untersclieidet zwiseben den gewohnlichen 
iitirgern und don ci\ibus honestioribus.



ciat, d. h. jene Burger, die ein Ilaus besassen, mit welchem zugleich 
ein Antheil von jenen den Ansiedlern bei der Aussetzung der Stadt 
zu deutschem Reclite zuerkannten Hufcu verbunden war; sie sind also 
die Besitzer eines unbeweglichen Gutes auf stadtischem Grunde, das bei 
der urspriinglichen Anlegung der Stadt zu deutschem Rechte ausgesetzt 
ward, sie sind die Erbgesessencn im Gegensatzc zu den in den Vor- 
stadten aber auch in der innern Stadt sessbaften Kleiubiirgern und 
Inlcutcn, von denen diese gar keines, jene ein solelies Ilauschen besassen, 
dass sieli auf einen Grund befand, der erst in spaterer Zeit von der 
Grundherrscliaft, die in vielen Fallen die Stadt selbst war, gogen einen 
Jabreszins ausgesetzt wurde, um darauf ein Ilaus zu bauen. Mit den 
Hausern der erbgesessenen Burger war wenigstens spiiter das Brau- 
und Sehankrecht verbunden( sie werden in wcit spaterer Zeit die Gross-  
biirgor genannt, mit denen die stadtischen Aemter besetzt wurden. — 
Die weisen Biirger rathen also mit und zwar nicht bios in Verwaltungs- 
angelegenheiten der Commune, sondern sie werden auch bcigezogen bei 
dem Auffinden vou Rechtsurtkeilen, gewiss aber nur in Fallen, die in 
den stadtischen Rechtsartikclu noch nicht vorgesehcn waren, bei wel- 
cher Gelegenheit, wenn der Fali zu compiicirt war, oder wenn er eiue 
verschiedenartige Auffassung zuliess, man sich an den angesehenen 
Schoppenstuhl einer anderen Stadt um ein Weistbum zu wenden pflegte. 
Bildeten die angesehenen Burger gleichsam ein engeres Burding, so 
versammelte sich doch zuweilen auch die ganze Biirgergemeinde, jedoch 
nur, um ihr Willkuren, erhaltcne Weisthiimcr und anderc sie betref- 
fende Angelegenheiten mitzutheilen; dazu waren vielleicht auch jene im 
Leobschutzer Stadtrechte yorkommenden drei Dinge bestimmt, zu denen 
sammtliche Biirger unter Androhung einer Geldstrafc zu erscheinen be- 
miissigt waren.1)

Die Nothwendigkeit, zur Besorgung der stadtischen Angelegenheiten 
eigene Beamte zu wahlen, stellte sich bald heraus; es sind dies die 
R a t h m a n n e n  (Consules), die 1289 in Troppau das erstcmal er- 
wahnt werden, dass sie nicht zugleich das Schdffenamt besassen, dass

') Sic treten uns in der Ilandfeste keincswcgs ais reinc Gerichtsdinge 
entgegen, denn es wird wol (§. 35 und 30) festgesetzt, dass zu den drei jiihr- 
lich offentlich abzuhaltenden Dingen jeder Biirger ob geklagt oder nicht ge- 
klagt zu erscheinen habe, aber es wird auch (§. 9) bestimmt, dass die Schulen, 
das Amt des Glockners und des Hirton der Vogt mit dem Itathe der Burger 
zu verleihen habe, dereń Zustimniung doch wol nur in den Burdingen einge- 
holt werden konute.



also die verwaltende und die reclitssprechende Thatigkeit nickt den- 
selben Personen zugekommen soi, sondom dass sie vielmehr eine eigene, 
von den SckSflen getrcnnte Behorde bildeten, geht aus einera Verkaufs- 
instrumente von 1289 hervor, das ais Zeugen erstlich den Yogt Trop- 
paus, dann vier Rathmanncn und endlick vier Schoffen anfilhrt. Die 
Aufeinanderfolgc der Zeugenuntersckriften lasst schliessen, dass der 
Stadtrath in dieser Zeit bereits im hoheren Ansehen ais die Schoffen 
gestanden liabe. Wahrsckeinlick gieng die Wahl der Ratkmannen von 
dem angesckeneren Tlieile der Biirgerschaft aus, ikrę Zahl war in Trop- 
pau fiinf. Die Amtsdauer der Ratkmannen wird ursprunglick schon 
eine einjakrige gewesen sein, sie mussten jenen sekon erwaknten Reckts- 
artikeln zufolge beim Antritt ikres Amtes schwóren, der Stadt Ehre und 
Frommen zu wahren. Anfauglick bios mit der polizeilichen Aufsickt 
und in erster Linie mit der Marktpolizei betraut, erweiterte sieli der 
Wirkungskreis des Stadtraths. Aus der fur Troppau ausgefertigten 
herzoglicken Urkunde von 1290 wird ersichtlich, dass der Ratk die 
Aufsickt iiber den Markt und die zum Yerkauf gebrachten Gegenstiinde 
gehabt kabe, er betheiligtc sick durck Willkuren an der Gesetzgebung, 
katte die Oberaufsickt uber die Ziinfte und tiberkaupt tiber Alles, was 
der Stadt nutzlick war1), dass er auck eine Strafgewalt in Bezug auf 
polizeilicke Uebertretungcn besessen liabe, kann zwar aus troppauiseken 
Urkunden nicht nachgewiesen werden, liegt aber in der Natur der 
Dinge.

Die Handel und Gewerbe treibenden Bewokner unserer Stadt, und 
sammtliche Burger, wenn audi mancke auf ikren zur Stadt gekorigen 
Aeckern und Giirten der Landwirtkschaft oblagen, waren Kaufleute und 
Handwerkcr, sind in Zechen ,  Zi inf t e  oder Innungen getkeilt. Die 
Vorstiinde derselben waren die A e l t e s t o n  und G e s c h w o r n e n ,  
spater tritt an ikrę Spitze der Zunf t -  oder Z ech  me is ter .  Zu einer 
Innung zahlten die Meister, Gesellen und Lekrjungen oines oder meh- 
rerer verwandten Iiandwerke; die Angelegenkeiten der Zunft wurden 
unter dem Vorsitz des Aeltesten, des Zeckmeisters, in den M or gen  - 
s p r a c h e n  von den Meistern besprocken. Hier wurden die Ordnungen

') In dem ófter erwahnten, im Troppauer Privilegienbuche befindlichen 
Reckte Magdeburgs lieisst es (nacli Stenzels Lesung): Die Ratman kabben die 
Gewalt, daz sie ricliten ubir allirhande Wanmaz (falsches Mass) unde unrecbte 
Wago undo unrecbte Shepfele unde ubir allcrhande Spisecoyf, swer daz brickt, 
der wettet drie Wendiske Marc, daz sint seebs unde drizzic Shillinge.

2



nacli dem Yorbilde der Gilden anderer Stadte festgesetzt und die Strafen 
filr die Uebertreter dcrselben gewillkiirt, das Strafausmass war in vielcn 
Fallen in der Zunftordnung selbst schon festgesetzt. Die wiederliolt an- 
gefiihrte Urkunde von 1290 bezeugt, dass die Innungen, so wie in an- 
deren Stadten, aucli in Troppau unter der Oberaufsicht des Magistrats 
standen.

Das Fundament zu einer gesunden Entwickelung der Yerfassung 
war gelegt, auf demselben vermochte das stadtische Wesen Troppaus, 
wenn niclit feindlicbe Einflusse sieli geltend machten, sieli weiter fort- 
zubilden. Wenn unsere Stadt dessen ungeaehtet niclit gleiclien Scliritt. 
mit der oder jener Commune Sclilesiens und Miibrens liielt, so wird 
die Ursacbe, erstlicb darin zu sueben sein, dass der Handel sieli vor- 
wiegend auf den Kleinverkehr, die Industrie auf die Erzeugung von 
Handwerksartikeln fiir die allernacbste Umgcbuiig bescliriinkte, dalier 
das bewegliehe Capital niclit in dem Masse, wie in den grosseren Em- 
porien vorbanden war, dass das Btirgertbum, in einem besebrankten 
Gcsichtskreise auferzogen, sieli bebaglich in die engen Verbaltnisse ein- 
puppte. Mit Centnerschwere lastete sodann auf Troppau das Regiment 
seiner Ilerzoge, die iiber ein winziges Gebiet berrschten und fiir die 
also die Versucbung ilire Regierungskunst an der Stadt zu erproben, 
zu verlockend war, deim wenn sic aucb einerseits von iiiren Fiirsten 
manche wertbvolle Recbte und Freibeiten eriiielt, so war doeli anderer- 
seits die unmittelbare Niihe ilircr Ilerzoge und dereń haufiges Eingrei 
fen in die stadtischen Angelegenheiten ein Hemmschub fiir die com- 
munale Entwickelung. Die stets geldbediirftigen Laudesfiirsten zelirten 
im 14. besonders im 15. Jabrliundert am Markę der Stadt durch oft 
wiederkebrende Darleilien und Gabungen, die sie ilinen machen musste, 
und die den Wolstand Troppaus fast in demselben Masse untergruben 
wie die unlieilvollen Hussitenkriege und die verderblichen Kampfe in 
der Zeit Georgs von Podiebrad und des ungariseben Konigs Matbias 
Corvinus. Niclit viel besser wurde es, ais im IG. Jalirbunderte das 
Herzogtbum und die Stadt Troppau an die Krone Bdbmens gefallen 
war und biemit unter die unmittelbare Ilerrscbaft der bohmiseben 
Konige aus dem Hause Habsburg gelangte; denn die Beschranktheit 
der friiberen Verhaltnisse fand keineswegs ilir Ende, die in den 
kleinsten Bruehtheilen sieli herausbildende Autonomie und Isolirtlieit, 
mit dem Wesen eines modernen Grossstaates im entsebiedenen Gegen- 
satze stehend, der ausserst lose Zusammenhang jener Brucbtbeile blieben 
nocb lange aufrecht erbalten, und schlimmer nocli ais der friiber im



Lande residirende Fiirst griff jetzt gar oft der Landeshauptmann mit 
plumper Hand in die innere Verwaltung der Stadt ein. Schliesslich bat 
die unseligc Politik eines ltudolf II., wclche dem deutscken Biirger- 
thume Troppaus sclion (larum abhold war, weil es mit voller Entscliie- 
denheit zur Reformation liieit, der Stadt tiefe Wunden geschlagen, die 
iliren Lebcnsncrv auf lange Zeit lahmten.

Und dennoch ist ein Fortscbreiten der stiidtischen Verfassung wahr- 
zunehmen. Die Burger, sclion vordem persdnlich und dinglicb frei, er- 
lialten aucli das uneingeschrankte Testirungsrecht. Friiher fiel die Ilin- 
terlassenscliaft des Biirgers, der keine rechtmassigen Erben bis zu einem 
gewissen Verwandtscliaftsgrade besass, an den Landesherrn. Die aus 
einer solchen Gepllogenlieit erwachsenden Uebelstande fiilirt der Bischof 
von Olmiitz in einem den 30. November 1389 fur Ifotzenplotz ausge- 
fertigten Briefe an, die woblhabenden Leute, sagt er, die keine recbt
massigen Erben haben, ziehen nach eingeholter Erlaubniss mit ihrer 
Ilabe nach einem andcrn Ort, oder sie verscliwenden das Ihrige, beides 
zum Naclitheile der Stadt '). In Troppau bedurfte es des grossen 
Brandes vom 9. August 1461 bis sein Landesfiirst sich bewogen fiihlte 
den Burgera das volle Testirungsrecht zu gewahren, Konig Georg ge- 
stattet niimlicłi den 10. Februar 1464, um der scliwer heimgesuchten 
Stadt und iliren -Einwohnern aufzuhelfen, dass jeglicher Stadtbewohner 
seine bewegliche und unbewegliche Ilabe seinen Yerwandten und Freun- 
den nach Gutdiinken testiren konne, nur mtisse der Erblasser seiner 
Yernunft fahig sein und die letztwillige Yerfiłgung im Beisein des Stadt- 
richters und zweier Rathmannen geschehcn, stirbt er ohne Testament, 
so fallt sein Gut an die naheren Freunde, die der Stadt Lasten tragen2). 
Georgs Siihne gestehen das Erbrecht gleichfalls nur jenen zu, welche 
in Troppau ansassig sind und die Lasten der Stadt mittragen, ein Aus- 
wartiger, wenn er sich auch auf seine Blutsverwandtsckaft beruft, bat 
kein Erbrecht. Diese Beschrankung ist der Ausfluss stiidtischer Engher- 
zigkeit, die mit dem Zugestandniss des Erbrechts an Fremde das 
stadtiscke Einkommen zu schmalern fiirclitete.

Die Vogt e i ,  wie wir sie oben kennen lernten, war fur die nach 
moglichst weiter Selbstiindigkeit trachtenden Communen eine beengende 
Einrichtung, daber wird auch in Troppau mit der Erstarkung des Raths 
das Streben bemerkbar, sie aus dem stadtischen Organismus auszu- 
scheiden. Zwar finden sich noch im 14. Jahrhunderte Vijgte an der

') Tillers Fachlass im Landesarchiv.
’) Pririlegb, Nr. 27. Sommersberg 1, 1075.



Spitze unserer Stadt, aber die ursprtinglich znr Vogtei zShlenden Reclitc 
lind Zugehorungcn sind bereits zerbrockelt. So war jcner Peter, Yogt 
von Teschen, welcber 12 Mark Einkunfte von der Vogtei Troppaus 
dem Hospitale dieser Stadt verleilit, nur noch der Besitzer eines TJieils 
der Vogteirechte. Derselbe Peter bezog audi den gloichfalls zur Vogtci 
gehorigen Zins von aclit Tuchkammern, den sein Solin Paul an einen 
Biirger von Troppau weggibt, der ihn zu einer Altarstiftung vcrwendet, 
womit die Yerwaltung dieses Zinses dem Magistrate anheimfallt. Ein 
Theil der Vogtei war in den Besitz des Landesfursten gekommen, wid- 
met doch Herzog Primislaus zwei Mark Zinsen von der Vogtei seiner 
Stadt Troppau zur Aussetzung zweier Altiire, und Herzog Wilhelm ver- 
kauft 1439 eine Mark Zinses von seiner Vogtei auf Wiederkauf dem 
Altaristen Peter Gringermiil. Im Jahre 1473 verpfandet Herzog Vikto- 
rin der Stadt den Zins von der Vogtci Troppaus und aller Vorstadte 
und 1478 erlasst er ihr sammtliche Vogteizinsen bis auf 30 Mark. Im 
Besitze der sparlichen Ucberreste der Vogtei gelangt die Stadt unter 
Johann Corvin, der ihr die Vogteizinsen fiir ewige Zeitcn erlasst. Lange 
Yorher war aber schon der mit der Gerichtsgewalt versehene, vom 
Stadtrathe unabhangige Vogt verschwunden; der in einem Schreiben von 
1473 nicht einmal namentlich bezeićlinete Vogt findet seine Stelle naeh 
dem mit dem Namen angefiihrten Biirgermeister und den Itathmannen, 
unmittelbar vor den Schoffen, er ist der von der Gemeinde bestellte 
Vorsitzende der Geschwornen, der unter des Magistrats Aufsicht steht 
und dessen Anordnungen gehorcht.

In eben demselben Masse, in welchem das Ansehn der Stadtvogte 
sank, hob sich die Bedeutung des S t a d t r a t h s .  An der Spitze 
dieser collegialischen Behorde lasst sich in Troppau erst in dem 
Jahre 1413 ein R a t h m e i s t e r  (magister consulum) oder B u r g e r - 
m e i s t e r  (magister civium) urkundlich nachweisen. Der Geschaftskreis 
des Stadtraths erweiterte sich wesentlich, er fiihrt das Regiment der 
Stadt, liandhabt die Polizei, erlasst Yorschriften in dieser Richtung, er- 
theilt Yerfugungen gegen den Luxus, gibt Willkiiren und Satzungen 
den Gilden der Handwerker, trifft Bestimmungen iiber die Tuchkam
mern und den Yerkauf des Tuches, beaufsichtigt den Handel und Wan- 
del, ertheilt Vorschriften uber das Bierbrauen und den Weinverkauf, 
unter seiner Aufsicht werden Testamente und andere Vertrage geschlos- 
sen. Seiner Obhut ist das Wol der Stadt anvertraut, er sorgt fiir die 
Aufrechthaltung der Zucht und Ordnung, bostraft die Frevler gegen die 
offentliche Ruhe und Sicherheit, so wurden 1377 die Ilandwerksgesellen



ans Troppau yerwiesen, welche allerlei Unfug boi Nacht gestiftet und 
die Leuto auf der Gasse angetastet nnd beranbt liatten '). Der Rath- 
mannen waren in Troppau fiinf; aus der Mitte der Biirgerschaft her- 
yorgegangen wurden sie zeitweilig vom Landesfiirsten ernannt -), ihre 
Amtsdauer ist auf ein Jahr besclirankt, doch sind die Abtretenden wie- 
der wahlbar 3). In zwei Urkunden von 1437 wird Paul Gindel ais Bilr- 
germeister der Stadt an der Spilze eines mit ilirn aus fiinf Personen 
bestebenden Rathscollegiums angefiihrt, ungefahr zwei Jahrzelinte spater 
kommt der Biirgermeister und secbs Ratbmannen vor, dereń Zalil wah- 
rend der Regierung Jobann Coryins wieder auf fiinf mit dem Biirger- 
meister sinkt.

Die Ratbmannen wurden ihrer Miihewaltung um die Stadt willen 
im Jalire 1486 vom Kbnig Matbias auf die Zeit ihrer Amtsdauer yon 
allen Gaben, Geschossen und Zinsen befreit. Zu den Versammlungen 
des Raths und der Aeltesten der Ziinfte, welche bei wichtigen stadti- 
schen Angelegenheiten den Berathungen beigezogen wurden, lud man 
die Mitglieder, wie eine Willkiir von 1477 bezeugt, mittelst herumge- 
sandter Zettel. Der oline nothhafte Ursacbe oder obne Zustimmung des 
Biirgermeisters Feblende batte eine Strafe von vier Groscben zu erlegen.

Im Laufe des 16. Jahrhunderts geht mit dem Rathscollegium eine 
wesentlicbe Aenderung vor, statt des einen Biirgermeisters sind ihrer 
vier, welche monatlicb in der Leitung der Geschiifte wecbseln. Laut der 
Instruction des Kaisers Rudolf von 1596 ftibrt jeder von ibnen drei

') Chroń. Oppay. Der Ausweisung dieser „bosen Buben“ diirfte eine an- 
dere Strafe yorangegangen sein.

2) Den Natnen der Ratbmannen von 1380, 1381 und 1383 fiigt das Chroń. 
Opp. bei: per principem Ycnceslaum creati sunt.

3) lm Rathscollegium sassen 1347 Friczko yon Freudenthai, Friedel Sen- 
sensc.hmied, Johann, der Sohn des Schreibers Henslin, Nikol. Wilde und Niko- 
iaus, Konrads Sohn; 1348 Henslin der Schreiber, Andreas vom Niederring, 
•Tohann Troppauer, Apetz von Wigstadt und Jobann der Kleine; 1349 sind 
die fiinf Rathmannen des Jahres 1347 wieder im Amte und 1350 bilden Henslin 
der Schreiber, Andreas vom Niederring, Johann der Kleine, Kuno Dreischeffel 
und Petzold Sensenschmied das Collegium. 1378 sitzen Heinrich Dreischeffel, 
Joh. der Backer, Joh. Weisshaupt, Joh. Gemlich und Joli. Zundel; 1379 Nik. 
der Pole, Nik. Lobensteiu, Peter Apetz (auch Opetz). Nikol. Ungerten und 
Henslin der Fleischer im Rathe; 1380 findet man die drei letztgenannten, 
sodann Joh. Ilohaus und Joh. den Salzer im Magistratu; 1381 besteht er aus 
den schon angefiihrten Apetz, Ungerten, Weisshaupt, dann aus .Joh. Richter 
und Jos. Bock; 1383 aus Nik. Fuhrmann, Kuno dem Langen, Paul Zedlitz, 
Henning Stramann und Jos. Backermeister.



Monate lang das Amt, was 1613 vom Kaiser Mathias und in dem von 
Karl von Liechtenstein den 21. Mai 1614 ftir die Stadt Troppau aus- 
gefertigten Reverse neuerdings eingescharft wird. Ansser den Biirger- 
meistern sitzen nocli im Ratlie cilf, seit dem erwahnten Reverse zwolf 
Rathspersonen, welche einmal ais Seniores bezeichnet wcrdcn, sodann 
der Vogt und die siebcn Schbffen. Es ist immerhin mbglich, dass die 
vier Biirgermeister die alten Ratlmiannen, die eilf Rathspersonen jene 
zu den friiheren Versammlungen der Stadtobrigkeit beigezogenen Aelte- 
sten der Zechen seien. Rudolfs Instruction behauptet, dass die jahrlich 
Montag nach Invocavit abzuhaltende Rathskur der Stadt Troppau von 
altersher eine freie gewesen sei, sie ordnet an, dass der Landeshauptmann 
die Gewahlten im Namen des Kaisers zu bostiitigen babo und dass nur 
ehrbare, weise, verstandige und wohlhabende Leute aus der Biirger- 
schaft und zwar von den Kaufleuten und den vornehmsten Zechen ge- 
wiihlt werden diirften. Diese auch im Reverse des Fiirsten Liechten
stein zugesagte freie, auf den Montag nach Trinitatis verlegte Rathskur 
war jcdoch eine hochst beschrankte, niclit nur in Bezug auf das passive 
Wahlrecht, wie dies aus der rudolflnischen Instruction ersichtlich wird, 
sondern auch hinsichtlich des activen. Die Wahl gieng namlich nicht von 
der Gesammtheit der Biirger aus. Ais 1595 die Gemeinde von der damals 
in Troppau tagenden Commission aufgefordert wurde, etlichc geeignete Per- 
sonen fur die Rathsstellen und die Schoffcnstuhlc anzugeben, cntsclmldigt 
sieli die Gemeinde mit dem Bemerkcn, dass die Wahl n i e m a l s  der Biir- 
gerschaft zugestanden habe. Sie wurde von dem Rathe selbst vorge- 
nommen, der abtretende cooptirte den neuen. Nichts natiirlicher, ais 
dass die Stadtiimter im Besitze weniger Familien blieben, die unter sieli 
verwandt und versehwagert waren. So kommt es, dass in den Verzeich- 
nissen des 14. Jahrhunderts jedes zweite Jalir fast dieselben Namen 
erscheinen, so kommt es aber auch, dass die stadtischen Aemter im 
Interesse ihrer Triiger ausgebeutct wurden und der jeglicher Controle 
bar und ledige Rath zu Ende des 16. Jahrhunderts eine erdriickende 
Schuldenlast der Stadt aufbtirdete.

Von den wbchentlieh zweimal am Dienstag und Freitag abgehal- 
tenen R a t h s s i t z u n g e n  blieben nicht selten einzelne Mitglieder weg, 
die Strafen wegen ungerechtfertigten Ausbleibens wurden dalier auf einen 
Gulden erhoht, das Erscheinen in der Sitzung eine halbe Stunde nach 
Eroffnung derselben wurde mit vier, um eine ganze mit acht Groschen 
bestraft. Die Biirgermeister begniigten sieli nicht mehr mit den vom 
Konig Mathias ihnen zugestandenen Freiheiten von Geschossen und



Zinsen, sie entzogen sieli auch den anderen Abgabcn und Steuern, die 
sio von ihren Ilandwerken, ihren Landgiitern u. s. w. zu entrichten 
liatten, sie walzten zura Naehtheil ilirer Mitbiirger die auf sie entfal- 
lenden Landessteuern, das Biergeld und die Umlagen von sieli ab, und 
beanspruchten Elirungen von den Weinschankern, den Backern, Fiseliern 
u. s. f. Es musstc ilinen 1595 das Privilegium des Konigs Mathias in 
Erinnerung gebraclit und die Bestimmung getroffen werden, dass in 
Hinsicht auf Gescliosse, Zinsen und Wachten nur diejenigen ilirer Hauser 
befreit waren, die sie selbst bewolinen, dass jeder von ilinen aclit 
Klafter Ilolz aus dem Stadtwalde zu beansprueben und dass es von den 
iibrigen Elirungen und Gaben sein Abkommen liabe; die Katlimannen 
seien bios von den Waclitgeldern befreit.

Eir.e einflussreiclie Personliclikeit war der sclion im 14. Jahrhun- 
dert vorkommende Stadtsclireiber, der in der Kegel das einzige Mitglied 
der stadtischen Obrigkeit war, das Iioherc Studien genossen liatte und 
im Besitze gelehrter Reclitskenntnisse sich befand. Er ist besonders seit 
dem IG. Jahrliunderte selir oft ais Abgeordneter der Stadt ani kaiser- 
liclicn Ilotlager und auf den Fiirstenlagen zu treffeu ').

Mit dem alten Stadtvogt bat der an der Spitze der Sc h o f f e n  
oder G e s e b w o r n c n  nocli immer vorkommende Vo g t  nur das gemein, 
dass aucli er in Gemeinscbaft mit ilinen die stadtisebo Gericbtsbarkeit 
ausiibt. Er und die Gescbwornen sind vom Stadtratbe abliiingig, sie 
werden, was aus einem Briefe vom 30. November 1386 ersicbtlich 
wird, von den Ratbmannen ernannt. Wenn niclit sclion fritber so neh- 
men sie doch im Laufe des 16. Jahrhunderts an den Ralhsversamin- 
lungen theil, ibr unbegrundetes Wegbleiben von diesen und den Ge- 
ricbtssitzungen wird laut der kaiserlichen Instruction von 1596 mit 
einem balben Gulden geblissl, aucli wird ihnen zur Pllicht gemacbt ilire 
Stimmen der Reilie nacli abzugeben, nicbts Ungehoriges vorzubringen 
und dem Biirgermeister die Ausfuhrnng ilirer Bescbliisse zu iibcrlassen. 
Ilire Amtsdauer ist eine einjahrige und mit der Ratbskur, an der sie 
theilnebmen, wird auch die Walii des Vogts und der Schoflen vorge- 
nommen, dereń Amt ais die erste Stufe zu der Wiirde eines Rathman- 
nes oder Burgcrmeisters angesehen wurde. Yor den Gericbtsstubl des

') Mit dem Stadtsclireiber sind niclit zu verwechseln die Notare, wie sie 
im 15. Jahrhundert vorkommen; sie waren rechtskundige Kleriker, nannten 
sieb Notare leraft kaiserlicher Autoritilt und stellten rechtskraftige Notariats- 
instrumento aus, solcbe waren die 1430 und 1437 in Troppau yorkommenden 
Martin und Kikolaus von Troppau.



Vogts und der Schoffen gehorten alle civilrechtliclien und Criminalfalle, 
sie iibten die niedero und hbhere Gerichtsbarkeit im Namen der Stadt 
aus, sie sprachen nacli einer 1325 vom Herzog Nikolaus I. den Stiidten 
Troppau, Jagerndorf, Leobschiitz und Freudentlial ertlicilten Satzung 
Reclit iiber Todschlag, kampfbare Wunden, Unzucht, Diebstahl, Raub, 
Brandlegung und iiber allc Leute, die sieli niclit reclit yerhielten; 
l̂ie vollc Gerichtsbarkeit innerhalb ihrer Mauera und in ihren 

Dorfern bestiitigt aucli Johann I. ani 2G. Juli 1373 den Burgera seiner 
Stiidte. Der Schofłenstulil fiihrte sein eigenes Siegel, ein solches hangt 
beispielsweise an einem 1360 von den Schoffen Troppaus ausgestellton 
Brief I). Die Schoffen stellten bis in das 15. Jahrhundert aucli iiffent- 
liche Urkunden iiber Verkaufe und Schuldscheine aus, so erklaren die 
Geschwornen Troppaus, dass Martin Griinkranzel sieben Mark jahrlicheu 
Zinses anf Wiederkauf yeraussert habe -); bei den Morgensprachen der 
Innungen hatte ein Rathmann und ein Schoffe zugegen zu sein.

An dem M a g d e b u r g e r  Re cli te hielt Troppau nocli langc fest, 
das es sieh von seineru Landesfiirsten immer wieder bestiitigen liess. 
So confirmirt 1371 Herzog Johann I. in seinem und seiner Briider Wenzel 
und Pfimislaus Namen den Troppauern ihr Rccht von Magdeburg, das- 
selbe sollen ihnen seine beiden Mtindeln, wenn sie zu ihren Jahren 
konimen, gleichfalls bekraftigen, er gelobt die Vormiindschaft niclit ab- 
treten zu wollen, bevor sic diese Zusiclierung niclit gegeben hatten. 
Das Jalir darauf confirmiren Johann I. und Nikolaus HI. densclben Biir- 
gern niclit nur ilire alten Briefe und Reclite, sondern aucli ihr Magde
burger Reclit, wie sie es von altersher haben, in allen Punkten, Mei- 
nungen und Artikeln, wie es in ilirem Briefe aufgezeichnet ist, aucli 
sollen sie in zwcifelhaften Fiillen ihr Reclit in Breslau liolen 3). Bei 
dieser Berufung an den Schoffenstulil der Ilauptstadt Schlesiens, welche 
ihnen 1383 vom Herzog Pfimislaus abermals bestiitigt wird, blcibt 
Troppau unbeirrt, bis in die Zeit Ferdinand I., der fur die schlesischen 
Stadte einen Appellationshof in Prag errichtete, seitdcm ging der Rechts- 
zug von dem Urtheilsspruche der Schoffen an den Stadtrath und von 
da nacli P rag4); iin Jalire 1578 wird dem Begehren Ausdruck gegeben,

') Im Arch. der St. Troppau; die Legcnde lautet: Sigillum. Scabinatus. 
Cmtatis. Oppaviensis.

J) Yom 18. Novemb. 1116 in Tillers Nachl.
3) Privilgbuch Nr. 13 und 14.
4) In der Regierungszeit Ferdinand 1. wurde ein yom Vogt and Schoffen 

reclitmassig gefasster Urtlieilsspruch von dem mit einer Kufę liicrs bestochenen



dass dieser Instanzenzug nicht mit Kosten fur die Appellirenden ver- 
kniipft sein mogę.

Die von dem Ratlie mit Beiziehung der Acltesten und Vorsteher 
der Gilden gefassten Wi l l  k u r e ń  erhielten die landesfiirstliche Bestati- 
gung, oder sie wurden aucli von dem Herzog im Einyerstandniss jedoch 
mit der Biirgerscliaft ertheilt, so gibt Nikolaus II. im Jalire 1325 den 
Biirgern seiner Stadte Troppau, Jagerndorf, Leobschiitz und Freuden- 
thal zwei Satzungen iiber die Yerfolgung von Yerbrecliern und die Ent- 
fiihrung von Jungfrauen. Die Willkiiren wurden in ein Buch eingetra- 
gen, in das iibrigens Alles, was die Stadt betraf, verzeichnet wurde, 
solche Stadtbuchcr waren in Troppau seit 1357 angelegt l).

Die Gleichheit der Burger bezuglich der politisclien Rechte und 
Pflichten war unserer Commune fremd. Wahrend es den Zeclien in 
den Stadten Deutschlands, wenn aucli bei weitem nicht iiberall, nach 
langen und liarten Kiimpfen gelang ilire politische Gleiekstellung mit 
den patricischen Geschlechtern zu erringen, behaupteten in Troppau die 
angesehenen Burger ihre bevorzugte Stellung, die ihnen bereits das 
Magdeburger Ilecht einraumte, welches ja  bios den angesehensten und 
weisesten aus der Biirgerscliaft einen Antheil an der Verwaltung, der 
Reehtsptlege und der Mitbcrathung an den Willkiiren zugesteht. Con- 
form dieser Bestimmung verordnet die rudolfinische Instruction, dass die 
Rathleute aus den ehrbaren und weisen Biirgern, und zwar aus Kaufleu- 
t<n und den „giildenen Zechen“ zu kiiren seien. Somit bildete sieli ein 
Stadtregiment, an welchem bios die Mitglieder weniger Familien thcil- 
nahmen, denn die Ilauptbedingung fiir einen Burger, der seine Kraft 
zum Frommen der Gemeinde verwenden wollte, war Besitzer eines brau- 
und schankberechtigten Hauses zu sein. Ein solcher wurde spater 
G r o s s b i i r g e r  genannt, sie sind dieselben, welchc vordcm die mach- 
tigen, reichcn, weisen hiessen. Ihr Ansehen griindet sich auf den Be-

Magistrate zu Gunsten einer Biirgerin geandert, er wurde dafiir von der Re- 
gierung zu einer liohen Geldstrafe verurtheilt.

') Troppau liess sich 1638 vom Magistrate Ratibors eine alte Zollrolle 
bestatigen, in der vom Biirgermeister und den Rathmannen ausgestcllten Vi- 
dimirung crklaren sie, die Abgeordneten Troppaus seien erschienen Arnice ex- 
ponentes, sibi ąuoddam extractum ratione thelonei sui ex l i b r o  ą u o d d a m  
a n t i ą u o  anno  1357 p ro  u su d i c t a e  c i v i t a t i s  O p p a v i e n s i s  con f e c t o ,  
necessarium esse, qua de causa obnixe rogabant, ut illud punctum ex praedicto 
libro transsumi et in formam authenticam redigi curaremus. Wenn der Zusam- 
mensteller des Chroń. Oppav. auf dem Furstenstein sich wiederholt auf einen 
alten Codex beruft, so bat er gewiss das Stadtbuch im Siane gehabt.

2*



sitz eines stadtischen Hauses, dessen Grund und Bodeu sclion bei der 
Bewidmung der Stadt mit deutschem Rechte ausgesetzt ward. Die 
K l e i n b i i r g e r ,  oder die Inhaber stadtischer Hauschen, dereń Grund- 
flache spater mit dem Wachsen der Bevolkerung gegen einen in 
die Stadtkasse zu entricbtenden Zins ausgesetzt wurde, hatten keinen 
Antheil an dem Regimente, eben so wenig die auf stadtischem Grunde 
angesiedelten Vorstadter, die sich den Anordnungen der Stadtobrigkeit 
ohne Widerrede zu fugen hatten. Die meisten Yorstiidter standen iibri- 
geus, da ilire Hauser auf herzoglicliem Boden waren, unter der Bot- 
massigkeit des Landesfiirsten und seiner Beamten, sie waren Zinsen 
und Frolmden zu leisteu verpflichtet. Von den von seinen Vorfabren 
eingefiihrten, bislang ungebrauclilichen und bescliwerlichen Wachten und 
Roboten befreit Herzog Viktorin den 24. April 1476 die Yorstadte von 
Troppau und im Jahre 1494 ordnet er an, dass sie insgesammt der 
stadtischen Gerichtsbarkeit unterworfen seieu, scitdem wird ilinen vom 
Rath ein eigenor Vogt fur die polizeilichen Angelcgenheiten gesetzt, dem 
aucb die Gerichtsbarkeit zustand, so weit sie polizeilielie Uebertretun- 
gen betraf. Dennodi gab es nocli iramer Vorstadter, die unter der 
Schlossgericlitsbarkeit standen, so gestattet 1588 Kaiser Rudolf, dass 
durcli den beim Scldoss gelegenen Flecken, Saliterteich genannt, eine 
Gassc gefiilirt, fiinfzig Baustellen zu Hauser ausgesetzt und an 
Handwerker, die sich gemeldet haben, ausgetheilt werden, sie haben 
diese Hauser ohne landesfiirstliche Hilfe aufzubauen, unterstehen der 
Schlossjurisdiction und Botmassigkcit, haben fur je ein Haus einen 
Tlmler jalirlich auf das Scldoss zu zinsen, zur Erntezeit zwei Tage ohne 
Entgeld Getreide zu schneiden und besitzen das freie Verfiigungsrecht, 
sind jedoch bei vorkommenden Besitziinderungen zu den Laudemien 
verpflichtet.

Die Burger Troppaus sind vorwiegend deutschcr Nationalitat, sie 
selbst erklaren dies wiederholt, sie beniitzcn ais Amtssprache die deutsche, 
die allerdings im 15. und 16. Jahrhundert und zwar vorziiglich in der 
Correspondenz nach Aussen der bohmischen weichen muss, dafiir sprc- 
chen endlich auch die Namen der Burger, die der Mehrzahl nach 
deutsche sind

') Ich habe folgende Namen von Biirgern Troppaus aus den Jaliren von 
1594—1608 zusammcngestollt': Achtzennicht, Albrecht, Allerheiligen, Ambrosi, 
Anesorg, Barth, Baltzer, Bartesska, Barth, Behnel, Belenek, Bernitzka, Bider- 
man, Binder, Blankę, Blum, Boru, Branda, Iiraumeister, Braun, Brenorat, 
Brockel, Burghart, Bylscli, Cantor, Cantorff, Chudy, Circkel, Cunrad, Curtius,



Die Einnahmsąuellen der stadtischen Gemeinde waren mannigfaltig. 
Die Mauthen und Zoile, die Geschosse von den Stadtackern, Hausern 
und Giirten, das Briickengeld, die Zinsen von Tuchkammern, Fieisch-, 
Bród- und andern Banken, das Schrottamt, der Kuttelzins und die Ge- 
riclitsbussen ficlen nach und naci) durch Verpfandung, Kauf odcr Sclicn- 
kung der Stadt zu. In die Communalkasse Hoss auch der Reinertrag

Czerny, Cziganek, Diotz audi Tietz, Dbrffel, Dworzak, Eiserich, Fascliung, 
Feikus, Ferckel, Fctichen, Feustel, Fiedler, Fiesck, Finderbeck, Fittich, Fitzke, 
Flbgel, Forster, Franz, Ffrcbrig, Frischkor, Frosch, Frolieh, Fudis, Fuhrmann, 
Furt, Galler, Gauzowski, Giirtncr, Gebel, Gcbaucr, Geida, Geitzner, Gcller, 
Gelitto, Gilge, (Boda, Goldsdimidt, Goltsch, Gorlitzer, Grabarz, Graff, Gratz, 
Grete, Gritner, Groda, Grosdiel, Grund, Gseli, Ostali, Guliota, Guldenhar, 
Gunter, Haidscher, Ilain, Han, llartman, Ilase, Ilase, Ileger, Held, Hellebrand, 
Ilelmrecht, Ilempel, Ilering, Herman, Hermlen, Hess, Hcydenreicb, llillebrandt, 
Ilofman, Hola, Ilolcssowski, Hbfer, llbpner, Ilradsky, Hossowsky, Hubner, 
Ilummel, Hundosfeld, Tlutter, Jarosch, Johno, Kachler, Kafka, Kalina, Ka- 
mensski, Kamscheider, Kant, Kelbell, Khal, Kisely, Kleimek, Klein, Kleinbin- 
der, Kleiner, Klcinforckcl, Klosc, Kloss, Knecht, Kochwasser, Koberssky, Kolbe, 
Kolart, Kollck, Kollert, Kenig, Korbel, Kom, Kornberger, Kornigel, Korntcyer, 
Kotzenek, Kotzenmacher, Kotzy, Kożussnik, Kohler, Konigsbergor, Kraitina, 
Krasnitzkl, Krauss, Krcusel, Kretschmer, Krezina, Krocker, Kromer, Krupkę, 
Kruppa, Kudlowski, Kunert, Kuntz, Kupetzki, Kupfersclmiidp Kurz, Kiihn, 
Land, Langer, Langhans, Lederer, Libick, Lichtenberger, Lindcnast, Lindner, 
Lobegott, Lochan auch Kochan und Medeck, Lomnitzer, Lopatarz, Lucas, 
Ludwig, Magera, Mantel, Martini, Masch, Matzko, Mechul, Melcher, Melcke, 
Melzer, Mikulaschke, Milieh, Missliwetz, Mitwanz, Młynarz, Morawa, Morgen- 
rott, Moser, Mucke, Mulner, Muntzer, Muller, Ncmitzek, Nerlich, Neukirch, 
Ncumann, Nowak, Ossel, Opawski, Opiła, Oeslcr, Oexler, Pakorme, Papetz, 
Paseit, Patzek, Polfy, Pernitzke, Pfeffer, Pfintziger, Philip, Piecha, Pinkuser, 
Pitiik, Platzbek, 1'olan, Polak, Polster, Prauss, Pratke, 1’rator, Preuss, Preusske, 
Pruschke, Pulowsky, Puty, Quinta, Rausch, Rawa, Reich, Reichel, Reimann, 
Reumauf, Reuter, Ribka, Richter, Riemer, Rossa, Rosske, ltosswurm, Rotke, 
Rotny, Rotter, Rohrmann, Rudolff, Rybarż, Saltzmann, Sauer, Sahler, Scheit- 
tenbauer, Schickel, Schiilelko, Scliiff, Schindler, Scliipp, Schmidt, Schneck, 
Schnobek, Sehober, Scliolze, Schonknecht, Sclireiber, Schrottny, Schulke, 
Schurff, Schuster, Schiiller, Schwan, Schwarz, Schweinsner, Schwertfeger, 
Scziepan, Sedlak, Seidel, Senkenberg, Skoda, Slanina, Sommer, Sosna, Spa- 
chowsky, Sperling, Spiga, Steinmetz, Stelmacher, Stemberssky, Stenzel, Stras- 
senka, Sub, Suchanek, Swaui, Tannenberger, Tanniger, Taub, Tessnarź, Thamm, 
Thomas, Thoman, Toschner, Totschil, Topfter, Tressinsky, Unger, Yalten, 
Wachti, Wagner, Wahl, Wałek, Walenta, Weissgerber, Weiwoda, Wendelss- 
garten, Wentzlitzek, Werner, Wichrowsky, Wichtel, Wigner, Wilisch, Windisch, 
Wlk, Woditzki, Wolf, Wolffinger, Woitich, Woitku, Wornichen, Zagetzky, 
Zahn, Zaltser, Zaschloch auch Tschaschlocb, Zebe, Zeisler, Zerhubei, Ziurcke, 
Zubeck, Zwiner, Zwinckler, Zytnik.



der Stadtdórfer, diese waren im 16. Jahrhundert Skripow mit dem dazu 
gehorigen Wald und Ottendorf, Troppau kaufte das wiiste Dorf Hrabię 
bei Skripow, 1523 Jakubschowitz um 370 fl. und hatte einige Jahre 
das Scbloss mit den dazu gehorigen Grundstilcken und einige Dorf- 
schaften im Ratiborschen pachtweise an sich gebracht.

Von den stadtischen Lasten und Abgaben waren bios die Freihau- 
ser ledig, so bestatigt 1496 Johann Corvin dem Alesch von Bittau sein 
Hans in Troppau bei dem verschlossenen Thore oborhalb des Klosters 
zum heil. Geiste gelegen, er bat die Macht einen Keller zu bauen und 
zwei Merzen zu brauen, er wird befreit „von unserm Geschoss, Metz- 
getreide, Steuern, Renten und andern Anfsatz, sie seien gross oder 
klein, vom Miinzgeld, welches unser Biirgermeister und Rath jahrlicb 
gibt und was von diesem auf das Haus kommt;“ 1567 wird das auf 
dem Oberringe befindliche Haus Friedrich Czedryczs (ćetryś) von Kins- 
berg auf Goldseifen befreit, das jedoch 1580 der Stadtratli kauft. Sol- 
cherlei Exemptionen auf stadtischem Gebiete waren begreiflicher Weise 
den Burgern ein Dorn im Augc, wie sie andererseits den Adel sporn- 
ten ahnliche Befreiungen fur ihre in der Stadt befindlichen Hauser zu 
erlangen, oder sieli eigenmachtig den stadtischen Abgaben zu entziehen. 
Auf die Klage des Bilrgermeisters und des Raths, dass etliche vom 
Adel, so unbefreite Biirgerhauser in der Stadt haben, die gebiirenden 
Miinzgeldcr und Renten, so zur kóniglichen Kammer gehoren, desglei- 
chen die bewilligten Steuern mit den Burgern zu erlegen sich weigern, 
bedroht Kaiser Ferdinand die Geklagten mit Sperrung der Hauser und 
befiehlt dem Oberamte die Burger zu schiitzen *).

Nach einem dem Jahre 1576 angehorenden Verzeichnisse der Aus- 
gaben und Einnahmen der Stadt Troppau betrugen jene 4935 diese 
3893 fl. Einen genauen Einbliek in den Haushalt der Commune ge- 
wahrt uns ein Urbar von 1594, das die Einnahmen und die Ausgaben 
der Stadt bis in das kleinste Detail anftthrt 2j. Nach demselben hatte 
die Commune eine T a b e r n e ,  in welcher das von der Stadt gebraute 
Waizenbier zum Nutzen der Gemeinde ausgeschiinkt wurde. Der jahr- 
liche Ertrag der Tabern betrug 2 — 3000 fl. (1 fl. — 36 Gr.), davon

') Vom 1. October 1557, Privlgb. Nr. 115.
2) Die 280 S. starkę Handschrift, ohne Titelblatt, befindet sich im Bresl. 

Staatsarch. Von S. 1—98 behandelt sie die Kircben- und Wolthatigkeitsan- 
stalten, hierauf sind drei wahrscheinlich unlieschriebene Blatter ausgerissen, 
die Seite 105 beginnt: „Iliernach volget was Gemeine Stadt Troppau einzu- 
kommen batt.“



sind aber folgende Ausgaben in Abzug zu bringen, an Waizen 1000— 
1500, an Hopfen 150, an Pech 9— 10 fl. Die Auslagen fur Binder- 
arbeiten wurden mit 20, ebenso hoch die fiir das Malz- und Brauhaus, 
mit 30 das Fallen des Ilolzes im Walde, mit 150 fl. die Zufubr dos- 
selben bcrechnet, der Brauer und seine Knechte erhielten 2 fl. von 
jedem Gebraue und ein Achtel Yorderbier '), der Schanker 30, der 
Schrotter 9, der Miiller fiir das Malzen 2 Gr. und die beiden vom 
Magistrate bestellten Verwalter jahrlich 40 fl. Auf das Schloss mussten 
fiir jedes Gebraue 9 und dem Landesfiirsten kraft Beschluss der Fiirsten 
und Stande fiir jedes Yiertel 7 Gr. abgegeben werden. An Bierliefe- 
rungen hatten Anspruch der Prediger an der Pfarrkirche, der ein halbes 
Achtel von jedem Gebraue, der bohmische Prediger, welcher einen Eimer, 
die Diakonen an der Pfarrkirche, von denen jeder ein halbes Quarnitz 
bezog, der Stadtschreiber bekam ein Achtel, auch wurden auf Hochzeiten 
und zu andern Verehrungen ein merkliches verbraucht. Der Reinertrag 
der Tabern wird 1576 mit 1000 fl. angegeben.

Das Jahresertragniss des vor dem Jaktarthore liegenden, 1555 in 
den Besitz der Stadt gelangten M u c h e n h o f s  * 2) wird mit 400, die 
Ausgaben mit 600 fl. veranschlagt, die Bauern von Ottendorf waren 
schuldig zu pfliigen, zu eggen, den Diinger zu- und das Getreide ein- 
zufiihren, sic erhielten 9 —10 Gr. fiir das Pfliigen und etliche Kannen 
Bier beim Fiihren des Diingers und des Getreides.

Das B a u a m t ,  welchem ein Rathmann und ein Burger vorstanden, 
liatte tiber Briicken, Thore, Stadtmauern, Thiirme zu wachen, die Gassen 
und Platze rein zu halten, ihm standen die im stadtischen Marstalle 
befindlichen Rossę zur Yerfiigung. In die Kasse dieses Amtes flossen 
die zur Zeit der Jahrmarkte einzutreibenden Standgelder, die an 80 fl. 
und dariiber betrugen, das Ertriigniss der Mauthen bei den drei Thoren 
mit 450 — 500 fl., der Jagdhaber, den die Bauern zu Triem in der Hohe 
von 18 Scheffel Getreides und 18 Gr. zu zinsen schuldig waren. Jeg- 
licher zum Weinschank berechtigte Biirger liatte vom Dreiling oder 20 
Eimer Weines 32 Gr. in das Bauamt zu liefern, was ungefalir 150 fl. 
im Jahre betrug. Die brauberechtigten Burger mussten das Getreide

') Aus dem Bauamte bezog der Braumeister, wenn er im stadtischen Brau- 
hause zum erstenmal unterschiirte, 18 Gr., ebenso viel sein Knecht und wenn 
er zu Georgi zu braucn aufhorte 9 Gr., ebenso seine Knechte; diese erhielten 
nach Beendigung des Brauens vom Gerstenbier 9—12 Gr. und zum neuen Jahr 
12 Gr.

2) Nach dem friihern Besitzer Georg Mucha genannt.



mit den Stadtpferden zur Miihle und das Malz von da wegfiihren las- 
sen, sie erlegten dafiir von jedem Gebriiue 18 Gr. und ein Yiertel 
Malz, die Geldabgabo betrug ira Jahre ungefahr 200 fl., das Malz abcr 
wurde gesammelt und davon zu drci Gebriiuen im Werthe von 150 fl. 
das Materiał gewonnen, das dio Bauamtsverweser brauen liessen. Die 
Stadt war auch im Besitze eines B r a u h a u s e s  fiir Merzen und Kuf- 
fenbier, jene brauberochtigten Biirger, die ibr Bier in dcmselbcn brau- 
tcn, zahlten fiir die Benutzung der Pfanncn 24 Gr. von einera Gebriiue 
in das Bauamt und zwoi Zuber Trebern, diese Jahreseinnahme von 50 — 
60 fl. langte jcdocb niclit immer fiir die Ausbesserung der Pfanncn und 
der Braugefiisse aus. In dieses Amt flossen sodann die Zinsen von den 
bei der Stadtmauer nebcn dem Ghitzortboro bcfindlichen Rahmen, 
die von den Tuclimachern beniitzt wurden, sie betrugen 2 fl.; die deut- 
schen Scliuster zinsten fiir 36 Schuhbanke 8 fl., cbenso viel die bohmi- 
schen fiir die gleiche Zald von Banken; dio Weissgerbcr zahlten fiir 
die Benutzung der Walkmtihle 4 fl. und fiir jede Budę zur Zeit des 
Jahrmarktes 6 Gr. In das Bauamt wurde der Zins von 2 11. fiir einen 
Garton bei der Brettermiihle, 21 Gr. fiir zwoi Grundstiicke beim Rati- 
borthore, 5 fl. fiir ein Hauslein zwischen dem Gratzerthore crlegt. Fiir 
das Abschrottcn des Weins zur Zeit des Jahrmarkts bringt der Schrott- 
meister 6 — 9 Gr. in das Amt, lagcrt ein Fremder seinen niclit verkauf- 
ten Wein mit Zustimmung des Biirgermeisters in ein Weinbaus ein, so 
zalilt er 4 Gr. fiir zehn, 2 Gr. fiir 4 Eimer. Das von etlichen Dorf- 
schaften zu liefernde Brtickenkorn sammelte jahrlich der von den Bau- 
amtsverwesern damit betraute iilteste Stadtdiener mit den stadtischen 
Wagen und Pferden ,). Demselben Amte kam endlicli auch das Ertrag- 
niss der Wiese beim h. Kreuz vor dem Ratiborerthore, der beim Miihl- 
graben und der Wiese der grossen Bruderscbaft bei der Bergmtihle zu 2).

') Katscher zinste i Malter, Borf Lange bei .Katscher 1 Malter, Schrei- 
bersilorf 3 Scheffel, Triem 43/,, Odersch 9'/, Scheffel, Peterwitz 1 Malter 
4 Scheffel (die 4 Scheffel nahmen der Dorfrichter und die Aeltesten fiir ihre 
Miihe), Tlustomost 1%, Knospel 3, Kósslichen 2*/s, Koberwitz 73/4, Sczepan- 
kowitz 3, Boletitz 43/,, Bohuslawitz 33/4, Zawada l 1/,, Brzezinka 3*/+, Kossnitz 
l 1/, Sch. und 1 Vrtl., Benesckau 1 Sch.

2) Die Ausgaben von der Bruderschaftswiese waren: 21 fi. Zins an die 
Spitalsverweser, von der h. Kreuzwiese 1 fl. 18 Gr. an die Kirchenvater der 
Pfarrkirche und 32 Gr. an die Spitalverwalter, die Auslagen fiir das Mahen 
wurde mit 2 fl. 18 Gr. fiir jede der beiden Wiesen und mit 1 fl. 18 Gr. fiir 
die Miihlgrabenwiese veranschlagt; die auf der Gansau angesiedelten Leute



Die Ausgaben des Bauamtcs wareu mannigfacli, aus demselben er
hielten iliren Lohn die vier Stadtknechte, von denen jeder ein Paar 
Pferde zu besorgen liatte und der Schafifner, welcher die Aufsicht tiber 
die Stallknechte, die Aecker und Wasserleituugen, die Brunnen, Bruk- 
ken und Thore, uber die Tagldliner, Zimmerleute, Stadtsclimiede u. s, w. 
liatte *); ausserdem die Thorwarter und Zugknechte bei den drei Tlio- 
ren und der Warter auf dem Pfarrthurme, die vier Ratlisdiener und 
der Wachtmeister 2). Aus dem Bauanite bekamen sodann jene drei 
Burger (je 15 Gr.) die Eutlohnuug fur ihre Dienste, die walirend des 
Jahrmarkts bei der Einsammlung der Mauthgelder Hilfe leisteten, tiber- 
dies der Zimmermeister und sein Gesinde, der Stadtsclimied, der 
Brauer und seine Knechte, der Brettschneider, die Waldheger, Holz-

waren verpflichtet auf der lctzteren das Ileu zu reclien mul in Schobern auf- 
zurichten, sie erhielten daliir 9 Gr. und 8 Kanuen Hellcrbier.

') Der Pferdeknedit erhielt wochentlicb 12 Gr., jahrlich 2 Scbef. Koni, 
jedes 2. cder 3. Jahr einen Leibrock von mahrischem Turbo, zum Neujabr 
3 Gr. Trinkgeld; fiir den Marstall wurde wochentlicb an Liehtgeld im Wiuter. 
5, im Sommer -1 Gr. verabfolgt. Der Schaffer bekam wochentlicb 18 Gr., zum 
Neujabr 9 Gr., jahrlich 3 Sch. Korn und ciu Paar Stiefel, jedes 2. odcr 3. 
Jahr einen Rock.

2) Den sechs Thorwiirtern und don zwoi W artern boi der Pforte wurde 
sonntilglicb 10, don drei Zugknechtcn zusammen 14 Gr. gegeben, sie und die 
Thorwarter bekamen an den Sonnteg nach einom Jahrmarkte jeder um 2 Gr- 
mehr, sie erhielten jeder wochentlicb 2, nach einem Jahrmarkte 3 Gr. Bier- 
geld und die Thorwarter zusammen (i Gr. zum neuen Jahre, sie und die Pfor- 
tenwiichter bezogen uberdics zusammen G4 fl. aus den Wachtgeldern. Die drei 
Thurmcr batten einen Wochenlohn von 1 fl- 18 Gr. (it 18 Gr.), freie Wolmung, 
1 Malt. Korn, jedes 2. Jahr Tuch zu Manteln. Die zwei Waehtcr auf dem 
Pfarrtburme erhielten wochentlicb im Sommer je 4, im Winter 5 Gr. an Licht
geld, joner, der die Stunden mit dem Hammer an der Glocke anzeigte, bekam 
jahrlich aus dem Bauamto 3 fl. 12 Gr., der audere, der sie mit der Trompete 
rerkundete, 14 Gr. wochentlicb aus den Wachtgeldern und beide 28 fl. aus 
derselbcn Kasse. Von den vier Rathsdienern wurde jeder mit 17 Gr. wochent 
lich cntlohnt, sie erhielten jahrlich 4 Puder llolz und jedes 2. Jahr einen 
neuen Mantel; aus den Wachtgeldern bezog jeder 8 fl. Der Wachtmcister, der 
die Nachtwacheu anordnete, bekam aus dem Bauamte einc Entschadigung fiir 
die den Mauthnern zu den Jahrmarkten und beim Reinigen der Mtiblgriiben 
geleistete llilfe und 8 fl. jahrlich vom Wachtgelde. Ueberdies wurden rier 
Witchter auf der Niederlago gehalten, die in der Stadt auch die Nachtwache 
hielten, sie wurden mit je 12 fl. entlolmt, und zwei Stundenrufer, die des 
Naclits auf den Pliitzen und in den Gassen die Stunden ausriefcn. sie beka- 
men 24 fl. aus den Wachtgeldern.



hauer, Hackselschneider, Pflasterer und der Scharfrichter '); aus dem- 
selben Amte wurden die Auslagen fiir die Niederlage bestritten2), und 
bezogen ihre Gehalte der Schulmeister, der Cantor und der Organist, 
der Blasebalgtreter, der Glockner und die Bauamtsverweser3) ; schliess- 
licb erbielten aucb die Schiller fiir das Gowitterlauten einen Groschen 
fiir jeden Puls, dereń vier in der Stunde gelautet werden sollten.

Das V o g t e i a m t  hatte ausser den Gericlitsbussen und den Ein- 
nalimen des Schrottamtes (30 11.) kein Einkommen, so dass ihm das 
Kammeramt zur Bestreitung seiner Auslagen zu Hilfe kommen musste. 
Aus diesem Amte wurden die Seile fiir die Bier- und Weiuschrotter 
angeschafft, dem Gerichtsnotar seine jahrliche Besoldung mit 18 fl. 
verabfolgt, die Beheizung fiir die Gefangenen besorgt, dem Stockmeister 
vierteljahrig 1 fl., seinem Kneclite wochentlick 7 Gr. gegeben, die zum 
Tode Yerurtheilten (wóchentlicli 16— 18 Gr.) verkustigt, der Scliarf- 
richter fiir die Ilinricktungen entlohnt 4) und die Kanzleiausgaben fiir 
die Vogtei bestritten. * 1 2 3 4

') Der Stadtzimmermeister bezog wóchentlicli 30, zum Ncujahr 6 und fur 
das Boliren einer Bruuneurólire 1 J/i Gr., sein Gesinde, wenn es fur die Stadt 
arbeitete, 3Va—4 Gr. Tagelokn. Der Stadtsckmied bekam woeheutlick 1 11. 
12 Gr., liielt er einen Knecht, so erhielt er um 8 Gr. melir, sodaim jakrlick 
4 Schf. Korn, fur das Aderlassen der Pferde am 8. Stephanstage 8—O, fur das 
Beschlagen der Malzwagen 9—10 Gr. Trinkgeld und zum Neujahr 6 Gr. Die 
Bezuge des Braumeisters nnd seiner Gekilfen sind schou angefubrt. Der Brett- 
schueider empling fur seine Miihewaltung bei der Wasserleitung 8 fl. uud eiu 
Paar Stiefel. Die Waldheger bekamen fur jeden im Walde bei Skripow ge- 
fallten Stamm 2 Gr. 4 Heli., die Ilolzbauer fur eine Klafter llolz 3 Gr., fiir
1 Schock Schindel 14 Hel., die Hackselschneider fur das Schneiden eines 
Schocks Strohs fur den Marstall 15 Gr. oline Kost, die Pflasterer fiir das 
Pfiastern einer Quadratruthe 12 Gr., dem Scharfrichter wurden sonntaglich 
durch den altesten Rathsdiener 6 Gr., alle viertel Jahr 1 fl. und fur das Rei- 
nigen des Pfarrthurms 24 Gr. zugeschickt.

2) Der Mauthner auf der Niederlage erhielt, wenn er die Wochenein- 
nahme auf das Amt brachte, 2 Gr., sodann jakrlick 1 fl. fiir Papier, Wacks 
und Tinte, 24 Gr. fur llolz, 7—9 Gr. wockentliek fur Lickt, freie Woknung 
und 12 Gr. wenn die Miiklgraben gereinigt wurden, eine Arbeit, die iiberdies 
jakrlick auf 7V, fl. veranschlagt ist.

3) Das aus dem Bauamte bezogene Gekalt des Sckulmeisters betrug 20 fl. 
und G Schf. Getreide, des Cautors 11 fl. 12 Gr., des Organisten 1 11. 4 Gr. 
und 4 Sch. Getreide, des Blasebalgtreters 1 fl. 5. Gr. 4 III., des Glockuers 
3 fl. 28 Gr., fur das Einlautcn zum Jahrmarkte bekam er 2 Gr. 4 III., die 
zwei Bauamtsverweser erbielten zusammen 15 11., jeden Sonntag 2 und nack 
einem Jakrmarkt 4 Quart Wein.

4) Fur die Ilinrioktung mit dem Strange erhielt er 20, mit dem Schwerte 
22, mit dem Rade 24 und fiir das Ausstaupen 16 Gr.



Ein Tlieil des Ertragnisses von der Mauth zu Eckendorf wurde 
an die Stadtkasse abgefiihrt, die Bauern der stadtischen Dorfer brach- 
ten ibre verschiedenen Zinsungen nacli Troppau. Das kleine Geschoss, 
das von etlichen in der Stadt, an den Stadtmauern in den Win- 
keln und vor der Stadt besonders auf der Gansau gelegenen Ilauscben 
erhoben wurde, das aber aucli von einigen Reichskrainen, von den Ge 
wandschneidern (Tuchhiindlern), Kotzenmachern, Topfern und von den 
Ilolzbuden eingesammelt wurde, betrug 140 11., der freie Fleisehmarkt 
verscliaffte der Stadt jahrlich 300 fi., die regelruassigen Ausgaben fiir 
densclben wurden auf 75 fl. 18 Gr. veranschlagt, wobei die Erhaltung 
des Kuttclliofes, der Pfannen und Kessel und das Brennbolz niclit in 
Anscblag gebracbt sind. Die seit 1584 erricbtete Brennerei und der 
Ausscbank des Branntweins lieferte einen Jabresertrag von 200 fl. — 
Waebtgeld zahlten die weinschank- und brauberecbtigten Burger jabr- 
licb 2G, die Besitzer der kleinen Hauser 14 Gr., von diesem Gelde 
wurden die scbon erwahnten, mit der Nacbtbewacbung der Stadt be- 
trauten Diener entlobnt. Zur Erhaltung der Brunnen zahlten die brau
berecbtigten Hauser von jedem Gebrauo 2 G., die kleinen Hauser 3 
und 2 kr. Vom Ausscbank der stissen Weine, des Muskatellers und des 
Metbs musste eine bestimmte Abgabe geleistet werden. Die 1570 dcm 
Georg Tworkowski um 1000 fl. von Seitc des Ratbs abgekaufte und 
in die Landtafel eingelegte Muldę in Kilessowitz war an einen Muller 
vcrpacbtet. Fiir jedes in der stadtischen Sagemiihle geschnittene Brett 
musste 1 Pfennig entrichtet werden, von welchem die eine Halfte dem 
Muller, die andere der Stadt zufiel, welche die Yerpflichtung batte die 
Mtihle im Stande zu halten, das Reinertragniss betrug bios 15—20 fl. 
In dem zum Frommen der Stadt gehaltenen Ziegelofen wurde jahrlich 
zeliniual gcbrannt, von den 420,000 Stiick erzeugten Backsteinen wurde 
das Tausend zu 1 11. 14 Gr. verkauft, von welcher Summę 1 fl. 12 Gr. 
der Ziegelbrenner fiir die Beschaffung des Holzes und fiir die Bezah- 
lung scines Gesindes bezog, der Rest fiel an die Stadt zur Ausbesse- 
rung der Hiitten und Oefen. Die Wagę und den Scherladen liielt Hans 
Glinter um den viel zu niedrigen Pacbtschilling von 25 fl. Die Lederer 
zinsten fiir die von ibnen beniitzte Lohmuble 3 H. 20 Gr. Die Biicker 
fiir die Beniitzung der von der Stadt erbauten 24 Biinke ebenso viele 
Gulden, sie gaben zum Neujahrstag den vier Biirgermeistern und dem 
Stadtscbreiber jedem einen „Stritzel1', Die Commune besass auch eine 
eigene Fleischbank, die um 4 fl. yerpacbtet war, desgleichen eine Gar- 
kdche zur Beforderung der Fremden und der armen Leute, die in einem



stadtischen Hauslein heim Schlosse sieli befand und 24 fi. in das Kam- 
meramt zinste; die sechs Pfefferkiichler gaben fur ihr Gewerbe und ilire 
Verkaufsstande 10 fl. 24 Gr., die Fisclier 4 fl. 12 Gr. und wenn der 
Milhlgraben abgelassen wurde, jedem Biirgermeister und dera Stadt- 
schreiber eine Quart Grundeln; jene, die llechte und Karpfen vcrkauf- 
ten, zinsten von jodem Scliok einen Pfennig; jeder Kleinbinder liatte 
fur den Platz auf dera Niederringe, auf dem er sein Gescbirr feilbot, 
jahrlich 9 Gr. zu geben.

Die Einnahmen Troppaus waren also mannigfach und belangreich, 
bei gutem Hausbalte luitte was eriibrigt werden ktinnen; das gerade 
Gegentheil war jedoeli der Pall. Die Ausschliessung der Eiirgerschaft, 
selbst der schankbereelitigten, von den Rathswahlen, brachtc die stauti- 
sclien Aemter in den Besitz einiger verwandten und yerschwagerten 
Familien, und der Magistrat, jeglieher Verantwortung iiber seine Arats- 
fiihrung und iiber die Gebarung mit dem Gemeindevermogen frei und 
ledig, denn die yorgeschriebene jahrliche Reclinungslegung, die der ab- 
getretene Stadtrath dem von ihm gewiihlten neuen leistete, ist doch ge- 
wiss keine gentigendc Cónfrole, war der Versuchung nur zu sehr aus- 
gesetzt cin hochmiithiges und herrisclies Bctragen seineu Mitbiirgern 
gegeniiber sich anzueignen und yersehwenderisch mit den óffentliehen 
Geldern umzugehen. Und dieser Versuchung yermoehte der Stadtrath 
Troppaus niclit zu widerstehen. Gewagte Speculationen, dencn die finan 
ziellen Krafte der Stadt niclit gewachsen waren, und die darum so ver- 
derblicli wurden, weil der Magistrat den althergebracliten Schlendrian 
niclit bei Seite setzte, dem Anwachsen der Schuldenlast niclit durch 
reclitzeitige Mittheilung an die Burgerscbaft und mit der Aufbietung 
aller Krafte enfgegenarbeitete, stiirzten die Stadt in die ausserste Zer- 
rtittung. Und ais sieli die Gommune endlich nacli etliclicn Decennien 
ein wenig erholte, da wurde Troppau noch schwerer durch jene Reichs- 
acht heimgesucht, welche die spaniach-romische Partei ara Ilofe des 
schwachsinnigen Kaiser Rudolf II. iiber die hart bedriingte Stadt ver- 
hangte und aucli zum Yollzugo brachte.



Scliulnachrichten.

I. Lehrplan des Selmljalires 1S?1 — 72.

I. Klasse.
Klassenvorstand: A r m a n d  K a r e 11.

R e l i g i o n :  2 Stunden. Biblisclie Gescbiclite nacli Petermann.
K. Gazda.

La  t e i n :  8 Stunden. 1. Sem. Grammatik nach Selniltz. Die regel- 
massige Formenlehre: Declination, Comparation, Pronomina, Nu- 
meralia, Adverbia. Nach 10 Woclien alle 8 Tage eine halbe Stunde 
Composition nach RoźelPs Lesebuche. — 2. Sem. Grammatik und 
Lesebuch wie im 1. Sem. Formenlehre: Genus, Tempora, Modi, 
Ableitung der Tempora; regelmassige Conjugation; Gebrauch des 
Conjunctivs und Infinitivs in den wichtigsten Fallen. — Memoriren 
und Aufschreiben der Yocabeln. Alle 8 Tage eine Composition.

A. K a r ę  11.
D e u t s c h :  4 Stunden. 1. und 2. Sem. Das schwache und starkę Ver- 

bum. Der Ablaut des Yerbums. Die Formen des Praedicats, des 
Attributs, des Objects und der Bestimmungen. Uebungen im Analy- 
siren. Lesen und Memoriren aus Magers Lesebuch 1. Bd. Alle 14 
Tage ein Aufsatz, jede Worhe eine Schreibiibung.

1. Sem. K. K o l b e n h e y e r .
2. Sem. Dr. A. P e l l e t e r .

G e o g r a p h i e :  3 Stunden. Nach Schubert’s Grundztigen der allgem. 
Erdkunde, 4. Auflage. Karten von Scheda und And. — Die Gren- 
zen und wichtigsten Stadte der grossten Staaten. Kartenlesen, 
Kartenzeichnen. M. Ras chke .

M a t h e m a t i k :  3 Stunden. 1. Sem. Arithmetik. Erganzungen zu den 
vier Species, Decimalbriiche, gemeine Bruclie nach Moćniks Lehr-



buch. 2. Sem. 1 Stunde Wiederholung und Kiniibung des Obigen. 
2 Stunden geometrische Anschauungslehre. Auf Anschauung basirte 
Entwic.kelung der Begriffe der Raumgrossen: Korper, Flachen, 
Linien, Punkte, gerade Linien, Richtung und Grbsse derselben. 
Entstehung und Grosse der Winkel, Congruenz der Dreiecke und 
darauf basirte Constructionen. Nach Mocniks geometrischer An- 
scliauungslelire. R. B a r t e l m u s .

N a t u r g e s c h i c h t e :  2 Stunden. 1. Sem. Saugethiere nach Pokorny’s 
Lehrbuehe. — 2. Sem. Insecten, Krustenthiere und Wtirmer; nach 
demselben Lehrbuehe. Dr. J. O d s t r ć i l .

II. Klasse.
Klassenvorstand: Ka r l  Gazda.

Re l i gi  on:  2 Stunden. Biblische Geschichte nach Petermann. Haupt- 
stiicke in Luthers Katechismus. R. B a r t e l m u s .

La  t e i n :  8 Stunden. 1. Sem. Grammatik nach Schultz. Unregelmassig- 
keiten in den Declinationen; die in der 1. Klasse weniger beriick- 
sichtigten Partien der Zahl- und Fiirworter, der Prapositionen, 
Adverbien und Conjunctionen. Schultz’s Lesebuch. Memoriren, spater 
hausliches Prapariren. Alle 8 Tage eine Composition; ałle 14 
Tage ein Pensum. — 2. Sem. Grammatik und Lesebuch von 
Schultz. Unregolmassigkeit in der Comparation und Conjugation. 
Verba anomala, defectiva, impersonalia. Lehre vom Gebrauche des 
Conjunctivs, Imperativs, Infinitivs; Anwendung der Participien. 
Praparation. Composition und Pensum wie im ersten Semester.

K. Gazda.
D e u t s c h :  4 Stunden. Declination und ihr syntaktischer Gebrauch; 

der einfache und der zusammengesetzte Satz nach Bauers Gram
matik. Lesen und Memoriren aus Magers Lesebuch II. Alle 14 
Tage ein Aufsntz, jedc Woche eine Schreibiibung. K. Gazda .

G e s c h i c h t e  und G e o g r a p h i e :  4 Stunden. 1. Sem. Geschichte des 
asiatischen und griechischen Alterthums in je zwei Stunden nach 
Becks Lehrbuch, 8. Aufl. — Physische Geographie der Mittelmeer- 
LSnder und Asiens in je zwei Stunden. Lehrbuch von E. Seydlitz, 
13. Aufl. — 2. Sem. Romische Geschichte von Italiens Urzeit bis 
zum Sturz des westromischen Reichcs. — Geographie von Europa 
und Afrika. Karten von Kicpert und And. Stundenzahl und Lehr- 
biichcr wie im 1. Sem. M. Rascl ike .



M a t h e m a t i k :  3 Stunden. 1. Sem. Aritlimetik 2 Stunden. Verhaltnisse, 
Proportionen, einfaehe Regeldetrie und darauf beruhende Rech- 
nungsarten nach Moeniks Lehrbuch. Geometrische Anschauungs- 
lehre 1 Stunde: Flachenberechnung geradliniger Figuren nach 
Moćnik. 2. Sera. Aritlimetik 1 Stunde. Wiilsche Praktik und 
Debungen der Rechnungen des 1. Sem. Geometrische Anschauungs- 
lehre 2 Stunden. Pythagoraischer Lehrsatz, Verwandlung, Theilung 
und Aehnlichkeit geradliniger Figuren. Dr. J. Od s t r c i l .

N a t u r g e s c h i c h t e :  2 Stunden. 1. Sem. Vogel, Amphibien, Fische 
nach Pokorny’s Lehrbuch. 2. Sem. Erklarung der Pflanzenorgane 
und des Linneischen Systems nach Leunis. Uebung im Beschreiben, 
Unterscheiden und Bestimmen der um Teschen wildwaehsenden 
und angebauten Pflanzen. R. Ba r t e l mu s .

III. Klasse.
Klassenvorstand: K a r l  K o l b e n h e y e r .

R e l i g i  on:  2 Stunden. 1. und 2. Sem. Zusammenhangende Darstel- 
lung der christlichen Glaubenslehre nach Palmer. A. Ka r ę  11.

La  t e i n :  6 Stunden. 1. Sem. 2 Stunden Grammatik nach Schultz. Die 
Syntax: Gebrauch der Casuslehre. Alle 14 Tage eine Composition 
und ein Pensum nach Schultz’s Aufgabensammlungen. Lectiire 4 
Stunden: Memorabilia Alexandri Magni &c. ed. Schmidt &  Gehlen; 
Datames, Epaminondas, Pelopidas. Agesilaus. 2. Sem. Grammatik 
2 Stunden nach Schultz. Fortsctzung der Casuslehre. Syntaktische 
Eigenthumlichkeiten im Gebrauche der Adjectiva und Pronomina. 
Composition und Pensum wie im 1. Sem. 4 Stunden Lectiire: 
Memorabilia Alex. &c. Hamilcar, Alexander in Babyloniam pro- 
cedit &c. p. 44 — 58. Priiparation. Jede Stunde wurden Satze zum 
Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische dictirt und be 
sprochen. K. K o l b e n h e y e r .

G r i e c h i s c h :  5 Stunden. 1. Sem. Curtius Grammatik. Auswahl des 
Nothwendigsten aus der Laut- und Flexionslehre bis zum Verbum. 
Schenkels Lesebuch Nr. 1 — 39. Memoriren und Prapariren. 2. Sem, 
Curtius Grammatik: Verba auf to. Schenkels Lesebuch Nr. 40 
bis 74. Alle 14 Tage ein Pensum oder eine Composition.

G. F r i e d r i c h .
D e u t s c h :  3 Stunden. Wiederholung der Formen- und Satzlehre nach 

Bauers Grammatik in Verbindung mit der Lectiire. Memoriren aus 
dem Lesebuch von Mager II. Bd. Alle 14 Tage ein Aufsatz.

1. Sem. K. Gazda.
2. Sem. Dr. A. P e l l e t c r .



G e s c h i c h t e  und  G e o g r a p h i e :  3 Stunden. 1. und 2. Sem. Ueber- 
sicht der Gcscliielite des Mittelalters mit Charakterisirung geschicht- 
licher Grossen und Hervorliebung der charakteristischen Momente 
ans der Geschichte der osterreichisch-ungarischen Monarchie. — 
Geographie 2 Stunden. Specielle Geographie von Mittel-, Nord- 
und Osteuropa, von Amerika und Australien in Verhindung mit 
Kartenzeichnen. 1. Sem. M. Ras chke .

2. Sem. Dr. A. Pe Ile  ter.
M a t h e m a t i k :  3 Stunden. 1. Sem. Arithmetik nach Mocniks Lehr- 

buche 2 Stunden: die vier Species in Buchstaben; die Lehre von 
den Klammern, Potenziren. 1 Stunde geometrische Anschauungs- 
lehre nach Moćnik. Proportionalitat der Linien, Aehnlichkeit ge- 
radliniger Figuren, einige Anwendungen der Lehre von der Con- 
gruenz und Aehnlichkeit der Dreiecke. 2. Scm. Arithmetik 1 S t.: 
Quadrat- und Kubikwurzeln, Permutationen und Combinationen. 
Geometrische Anschauungslehre 2 Stunden: Linien, Winkel und 
Verhaltnisse im Kreise, Constructionen in und urn den Kreis, 
Kreisberechnung. Andere krumme Linien. Dr. J. O d s t r c i l .

N a t u r g e s c h i c h t e  und P h y s i k :  2 Stunden. 1. Sem. Mineralogie 
nach Pokorny. Terminologie. Uebungen im Beschreiben einiger 
Mineralien. — 2. Sem. Physik nach Kunzek. Von den Korpern 
und ihren Veranderungen, von den auf ihre kleinsten Theilchen 
wirkenden Krafteu und von der Warnie. Dr. J. Od s t r c i l .

IV. Klasse.
Klassenvorstand : R u d o l f  B a r t e 1 m u s.

R e l i g i o n :  2 Stunden. Fortsetzung des in der dritten Klasse Begon- 
nenen. Christliehe Sittenlehre. G. F r i e d r i c h .

La  t e i n :  6 Stunden. 1. Sem. 2 Stunden Grammatik nach Schultz: 
Syntax, Wiederholung der Casuslehre und der syntaktischen Eigen- 
thiimlichkeiten im Gebrauche der Adjectiva und Pronomina. Das 
Verbum: Tempora, Modi. — Lectiire: Caesar de bello gallico ed. 
Hoffmann, lib. I. Alle 14 Tage ein Pensum und eine Composition 
theilweise nach Stipfle. I. Thl. 101— 150 theils mit Beniitzung der 
Lectiire. — 2. Sem. 2 Stunden Grammatik nach Schultz. Gebrauch 
des Indicativs und Conjunctivs in Hauptsatzen. Die Conjunctionen 
ut, ne, quin, ąuominus, quo, Acc. c. inf'., Participia, Abl. absol., 
Gerundium, Supinum. Alle 14 Tage ein Pensum und eine Com
position nach Siipfle. I. Thl. von 150—214. — 4 Stunden Lec-



turę: Caesar de bulle gallico ed. Hoffmann lib. IV., V., VII., Pro- 
sodie und Metrik. Ovidii Metamorpb. ed. Grysar lib. I, 89 —162, 
und 163—415. Jede Stunde wurde das Uebersetzen aus dem 
Deutscken ins Lateinisolie getibt. II. S i t t i g .

G r i e c h i s c b :  4 Stunden. Curtius Grammatik. Wiederholung der Verba 
auf co, Einubung der ersten Klasse der Verba auf fii, §. 302 bis 
317. Alle 4 Stunden Lectiire aus Sckenkels Lesebucli: Verba auf fu 

Nr. 75 bis 92. — 2. Sem. Alle 4 Stunden Grammatik: zweite 
Klasse der Verba auf fu. 8 Klassen der regelmassigen Verba §. 318 
bis 383. Alle 4 Stunden Lectiire aus Sckenkels Lesebuck Nr. 92 
bis 100, siimmtlicke Lesestucke, Fabeln, kleinere Erzaklungen bis 
§. 38; von der Casuslekre Accusativ und Genetiv 1 — 14 im Au- 
sclduss an die Grammatik von Curtius. In beiden Semesteru alle 
14 Tage eine Oomposition, ausserdem wurden jede Stunde kurze 
Siitze zur Einubung der Formenlekre dictirt und in der folgenden 
Stunde besprocken. A. K a r e ł  1.

D e u t s c k : 3 Stunden. Wiederkolung der Formen- und Satzlekre bei 
Gelegenkcit der Leetiire. Leseu und Memoriren aus Mozarts Lese
buck IV. B. Ausserdem im 2. Sem. die Hauptstiicke der deutscken 
Metrik. Alle 14 Tage oin Aufsatz. A. K a r ę  11.

G e s c h i c k t e :  4 Stunden. 1. Sem. Vom westfaliscken Frieden bis 1815 
nauk Becks Lekrbucke mit IIcrvorhebung der fur die osterreickiscke 
Monarckie wicktigen Bcgebenkeiten und Peraonlichkeiten. — 2. Sem. 
Speeielle Gcograpkie der osterreickisck-ungarischen Monarckie, nauk 
Hannaks Lekrbucke. G. Bierni  ann.

Ma t k ę  ma t i k :  3 Stunden. 1. Sem. Arithmetik 2 Stunden nack Moe- 
nik, zusammengesetzte Verkaltnisse und darauf gegriindete Rech- 
nungsarten. 1 Stunde Moćniks geometriscke Ansckauungslekre; 
Lagę der Linien und Ebenen gegen einander; Korperwinkel. — 
2. Sem. Aritkmctik 1 Stunde; Zinsrecknung; Gleickungen des 
ersten Grades mit einer und melireren Unbekannten. Ansckauungs
lekre 2 Stunden. Hauptarten der Korper, ikrę Gestalt und Grossen- 
bestimmungen. Matkematiscke Geograpkie. R. B a r t e l m u s .

P h y s i k :  3 Stunden. 1. Sem. Warmelekre. Statik, Dynamik. — 2. Sem. 
Akustik, Optik, Magnetismus, nack Kunzek. R. B a r t e l mu s .

VI. Klasse.
Klassenvorstand : II. S i 11 i g,

R e l i g i o  n: 2 Stunden, Ausfukrlichere Auseinandersetzung des ckrist- 
licken Glaubens und Lebens nack Palmers Lehrbucke. Eiuleitung



in die christliche Glaubenslehre. Lectiire und Erklarung einiger 
Psalmon. H. S i t t i g .

La  t e i n :  6 Stunden. 1 Stunde grammatisch-stylistische Uebungen nach 
Siipfle und Seyfferts Uebungsbuche fiir Secunda mit Auswahl. 
Grammatik nacli Sehultz. Monatlich droi schriftliche Arbeiten: Com- 
positionen und Pensa. 5 Stunden Lectiire. 1. Sem. Livius lib. V. 
VI. — 2. Sem. Salust. de conjur. Catil.—Ciceron. oratio I. et III. 
in Catilinam ed. Linker. Verg. Aeneis lib. I. — Livius lib. I. — III. 
ais Privatlectiire. II. S i t t i g .

G r i e c h i s c h :  5 Stunden. 1. Sem. 1 Stunde Syntax nach Curtius. 
Wiederholung der Casuslehre, eingehende Behandlung der Tempora 
und Modi in abhangigen Siitzen §. 444—468. 4 Stunden Lectiire- 
Hom. Ilias ed. Dindendorf I. XIV. XV. XVI. — 2. Sem. 1 Stunde 
Syntax iiber die Modi in Aussage-, Absichts-, liypotlietisclien, Re- 
lativ- und Temporalsatzen §. 507— 558. 4 Stunden Lectiire: 
Herodot ed. Wilhelm I. V. VII. mit Auswahl. Alle 4 Wochen eine 
Composition oder ein Pensum in beiden Semestern.

G. F r i e d r i c h .
D e u t s c h :  3 Stunden. Lectiire. Poetisehe und pros. Lescstiicke zum 

Theil ais Grundlage fiir die Uebersicht iiber die Dichtungsarten 
und der Literaturgeschichte von Klopstock bis Uhland aus Magers 
Lesebuclie III. Ud. „Wilhelm Tell“ mit Beriicksichtigung der Quel- 
len und „die Jungfrau von Orleans“. S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n  
im 1. Sem.: 1. Warum wirken Erinnerungen und Iloftnungen be- 
lebend auf das Gefiild und Streben des Menschen? — 2. Die Be- 
deutung des Mythos in dem Gedichte „Sehicksal1' von Holderlin.
— 3. Entstehung und Bedeutung der Sagę von der Blindheit 
Ilomers. 4. Die gewbhnlichen Folgen einer ausgedehnten Ueber- 
schwemmung. — 5. Was vermag in allen Gefahren und Nothen 
des Menschen Muth aufrocht zu erhalten ? 6. Wclclie Bedeutung 
bat Klopstocks Erscheinen fiir die Dichtung und die Zeit, der er 
angehorte? — 7. Uebersetzung aus Livius V., 40. Schularbeit.
— 8. Das viiterliche Haus, die Eltern Hermanns und ilire Freunde,
nach Góthe’s Hermann und Dorothea. 9. Schilderung der Alters- 
stufen des Menschen nach dem Gedichte „Das Gewitter“ von G. 
Schwab. II. S i t t i g .

2. Sem. Lectiire und Erklarung ausgewahlter Musterstiicke aus Magers 
Lesebuch Th. III. mit steter Beriicksichtigung der grammatischen, 
asthetischen und literaturgeschićhtlichen Momente. — S c li r i f t -



l i c h e  A r b e i t e n  im 2. Sera. — Charakteristik der Frauen in 
Scliillers Tell. — 2. Ucber die Behauptung, dass man aus Ro- 
manen das Leben besser kennen lerne, ais durch die Geschichte. 
— 3. Kenntnisse der beste Reickthum. — 4. Ist fur Europa ein 
Zuriicksinken in Barbarei zu fiirchten. — 5. Gedankenfolge einer 
Rede, wie sie Sokrates gelialten liaben konnte, wenn er sein Leben 
liiitte retten wollen. — G. Ueber den Gebrauch der Zeit, nach 
Scliillers „Spruch des Coufucius.“ 7. Quid Nerone pejus, quid ther- 
mis melius Neronianis? — 8. Trjg naidsiag rag fdv ęi^ag tJvai 

mxodg, yhwug St tovg xannovg. \'Aoi<jro%Łh]g e lty tr. — 9. Welchen 
Einfluss liatten die Kreuzzuge auf die Entwickelung des deutschen 
Yolkes ein. — 10. Charakteristik der Personen in Goethe’s Iphigenie 
auf Tauris. Dr. A. P e l l e t e r .

G e s c h i c h t e :  3 Stunden. 1. Sem. Geographie und Geschichte Italiens 
von den altcsten Zeiten bis zum Untergange des westromischen 
Reiches, nach Piitz I, und Kiiperts Karten. Geschichte des Mit- 
telalters bis 1752 mit steter Berucksichtigung der Geographie.

G. B i e r ma n n .
2. Sem. Geschichte bis zum Schluss des Mittelalters mit besonderer 

Riicksichtnahme auf die Geographie und auf die Geschichte der 
osterreichisch-ungarischen Monarchie. Dr. A. P e l l e t e r .

M a t h e m a t i k :  3 Stunden. 1. Sem. 2 Stunden Algebra nach Moćnik: 
Von den Potenz- und Wurzelgrossen, Logarithmen. 1 Stunde Geo
metrie nach Moćnik: Ellipse, Parabel, Hyperbel, Stereometrie, ge- 
rade Linien und Ebcnen im Raume, Eigenschaften der Korper. 
2. Sem. I Stunde Algebra: Gleichungen des ersten Grades; 2 St. 
Geometrie: Fliiehen- und Kubikinhalt der Korper, Goniometrische 
Functionen und Auflosung ebener Dreiecke. R. B a r t e l mu s .

N a t u r g e s c h i c h t e :  2 Stunden. Zoologie mit besonderer Rticksicht 
auf die Lebensweise und auf die in der bisherigen Fauna vor- 
kommenden und merkwtirdigen Thierspecies; nach Leunis.

Dr. J. O d s t r ć i 1.

VII. Klasse.
Klassenvorstand : Dr. J. Od s t r ć i l .

Re l i g i  o n: 2 Stunden. Allgemeine Sittenlehre nach Palmer in ab- 
wechselnder Folgę mit der Lectiire und Erklarung des Evangeliums 
Luc. und des Roraerbriefes mit thoilweiser Berucksichtigung des 
Grundtextes. II. S i 11 i g.

3*



L a t e i n :  5 Stundcn. 1 Stunde in beiden Semestern: Stylistische Uebun- 
gen nach Seyfferts Uebungsbuch fur Secunda. Monatlich 3 schrift- 
liche Arbeiten: Compositionen nnd Pensa. Lectiire 4 Stunden.
I. Sem. Cicero orat. pro Milone. 2. Sem. Virgil. Aen. ed. Ribbek
lib. VIII. IX. K. Ko l b e  u h e y e r.

G r i e e h i s c b :  4 Stundcn. In beiden Semestern alle 14 Tage 1 St. 
grammatiscb-stylistiscbe Uebungen nach Curtius, Cap. 22 — 25: 
Infinitiv, Eigenthiimlicbkeit der Relativs:itze, Fragesatze; alle 4 
Wocben ein Pensum oder eine Composition. Lectiire: 1. Sem. So- 
pboklis Electra ed. Bergk. 2. Sem. Demosth. Olyntb. II. und III. 
ed. Dindorf. Iłom. Odyss. II. XVIII. K. K o l b e n h e y e r .

D e u t s c b :  3 Stunden. Literaturgescliichte von Wulfila bis Ulrich von 
Liechtenstein mit mhd. Lectiire aus Reichels Lesebucli. Das wicli- 
tigste aus der deutschen Sprachgeschichte nach Reichels Abriss im 
selben Lesebucli. Gocthe’s Gotz von Berlichingen; Schillers Braut 
von Messina. Alle 14 Tage ein Aufsatz nnd freier Vortrag eines 
Schillers. — S c h r i f t l i c h e  A u f g a b e n :  1, Die Anlagen des 
Menschen zu ewigem Fortschritt. — 2. Die aussermenschlichen, 
besonders die geographischen Ursachen des menschlichen Fort- 
schritts. — 3. Wie erheben wir unsere subjectiven Urtheile zu 
objectiven? — 4. Was heisst absolut und relativ? — 5. Die 
Mundarten und die Orthoepie. — 6. Biicher sind Menschen, was 
folgt daraus? — 7. Das verg'leiehende Princip in den Wissen- 
schaften (jeder Schiiler bat nach eigener Wahl je eine Wissen- 
schaft zu behandeln). — 8. Elektricitat, gemeinverstiindlich er- 
klart. — 9. Unter welchen Bedingungen macht die Gymnasial- 
bildung unpraktisch, unter welchen praktisch fiir das Leben? — 
10. Das Haarrohrchen im Naturhaushalte; gemeinverstandlich. —
II . Die Theilung der Arbeit im Alterthum. — 12. Die Theilung 
der Arbeit im Mittelalter und in der Neuzeit. — 13. Nach selbst- 
gewahlter Aufgabe. — 14. Gudrun und Goethe’s Iphigcnie in ilirem 
Charakter verglichen. — 15. Verniinftigc Verwendung des Ver- 
mbgens. — 16. Das Leben Walthcrs von der Vogelweide.

M. Ra s c h k e .

G e s c h i c h t e :  3 Stunden. 1. Sem. Von den Kreuzziigen bis zum 
Schluss des Mittelalters nacli Piitz II. und Brettschnciders histor. 
Wandkarten. — 2. Sem. Neue Geschichte bis zur frauzosischen 
Revolution. Geographie vergleichend mit der Gegenwart.

M. R a s c h k e.



M a t h e m a t i k :  3 Slunden. 1. Sem. 2 Stunden Algebra nach Mocnik. 
Unbestimmte Gleichungen ersten Grades, ąuadratische Gleichungen, 
hohere und Exponentialgleichungen. 1 Stunde Geometrie nach 
Mocnik: Spharische Trigonometrie, Aufldsung trigonometrischer
Aufgaben, Anwendung der Algebra auf die Geometrie. •—■ 2. Sem. 
1 Stunde. Algebra: Progressionen, Combinationen, binomischer Lehr- 
satz. 2 Stunden Geometrie: Elemente der analytisehen Geometrie.

Dr. J. O d s t r c i l .
P h y s i k :  3 Stunden. 1. Sem. Von den Korpern iiberhaupt, Chemie 

inbegriffen. Statik und Dynamik der festen Korper. — 2. Sem. 
Statik und Dynamik der tropfbar und ausdehnsam fliissigen Korper; 
Wellenbewegung. Dr. J. Od s t r ć i l .

P h i l o s o p h i s c h e  P r o p a d e u t i k :  2 Stunden. Formelle Logik nach 
Lindner. G. F r i e d r i c h .

TU I. Klasse.
Klassenvorstand: G. F r i e d r i c h .

R e l i g i o n :  2 Stunden. Combinirt mit Klasse VII.
La t e i n :  5 Stunden. Stylistische Uebungen nach Seyfferts Uebungs- 

buch fur Secunda mit Auswahl. Monatlich 3—4 schriftliche Arbei- 
ten (Compositionen und Extemporalia). Lectiire 4 Stunden. 1. Sem. 
Taciti Annalium lib. II. — 2. Sem. Horat. Od. 1—3. 4. 12. 15. 
18. 20. 34. 36. II., 1. 6. 7. 10. III., 1. 2. 3. 4. 13. 25. 29. 
IV., 2. 10. 12. 14. Epod. 1. Sat. I., 1. 4. 9. Epod II., 1. Ausser- 
dem zur Wiederholung einzelne Partien aus friiher gelesenen Au
torem G. F r i e d r i c h .

Gr i e c I l i a c h :  5 Stunden: In beiden Semestern alle 14 Tage eine 
Stunde grammatiseh-stylistische Uebungen nach Curtius mit Ver- 
gleich des Latein. Jeden Monat eine Composition oder ein Pensum. 
Praparation. Lectiire 1. Sem. Plato: Apologia, Gorgias ed. Her
mann. 2. Sem. Sophoklis Antigone ed. Bergk. Vornahme friiher 
gelesener Autoren. H. Si t t i g .

D e u t s c h :  3 Stunden. 1. Sem. Analytische Aesthetik. Shakespeare’s 
Macbeth. 2. Sem. Deutsche Literaturgeschichte vom 16. Jabrhun- 
dert bis Uhland. — Lessings Nathan. — Alle 3 Wochen ein 
Aufsatz, jede Woche freier Vortrag eines Schiilers. — S c h r i f t 
l i c h e  A u f g a b e n :  1. Selbst der Speisegeschmack unterliegt na- 
tiirlichen Gesetzen. — 2. Der asthetische Geschmack im Kampfe 
mit Zeitmode und Landesmode. — 3. Ist die Vieldeutigkeit so



vieler Worter der Sprache schadlieh oder niifzlicli? — 4. Unter 
welchen Bodingungen wird der Kampf ums Dasein ein Karapf umFort- 
schritt? — 5. Nach selbstgewahlter Aufgabe. — 6. Das Haarrohrcher 
im Naturhaushalte. — 7. Wie die fortschreitenden Wissenschaften die 
Weltanschauung der Menscben bildcn und umbilden. — 8. Ver- 
schiedene Aeusserung der angebornen Satyrę. — 9. Die ideale 
Aufgabe des Gymnasiums. — 10. Mit welchen Waffen uml in wel- 
cher Weise vertheidigt Lessings Nathan seine Weltanschauung? — 
11. Ilias und Nibelungenlied in ihrem etliischen Gehalte (zur Ma- 
turitatspriifung). M. R a s c h k e.

G e s c h i c l i t e :  3 Stunden. 1. Sem. Vom westfalischen Frieden bis zum 
Jalire 1815 nach Piitz III. Gesehichte der osterreichisch-ungarischen 
Monarchie bis 1282. 2. Sem. Fortsetzung und Sehluss der Ge
sehichte Oesterreichs. Schilderung der wichtigsten Thatsachen ilber 
Land und Leute, Verfassung und Ver\valtung, Production und 
Cultur unserer Monarchie mit steter Vergleichung der heimischen 
Verhaltnisse und derjenigen anderer Staaten, namentlich der euro- 
paischen Grossstaaten; nach Hannaks Leitfaden und Zuhilfenahme 
von Hiibners neuester statistischer Tafel. G. Bi e r mann.

M a t h e m a t i k :  2 Stunden. Algebra. Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wie- 
derholung der Haupttheile des gesammten Lchrstofles und Losung 
dahin gehoriger Aufgaben. Geometrie: Spharisehe Trigonometrie, dann 
Wiedcrholung wie bei der Algebra nach Mocnik.

R. B a r t e l mu s .
P h y s i k :  3 Stunden. 1. Sem. Statik der Diinste, Wellenbewegung, 

Akustik. 2. Sem. Optik, Magnetismus, Electricitat nach Śubic.
R. B a r t e l m u s .

P h i l o s o p h i s c h e  P r o p a d e u t i k :  2 Stunden. Empirische Psycho
logie nach Lindner. G. F r i e d r i c h .

Israelitiselier Religionsunterricht.
U n t e r e  A b t h e i l u n g :  2 Stunden. Eine Stunde biblische Geschiclite, 

Zeit der Richter und der ersten 3 Kónige (nach Wessely). Eine 
Stunde hebraische Grammatik, die Nomina und Adjectiva nebst 
praktischen Uebungen aus dem Pentateuch.

M i t t l e r e  A b t h e i l u n g :  2 Stunden. Eine Stunde 15 davidsche
Psalmen in der Grsprache sachlich und sprachlich erklart (nach 
Mendelssohn). Eine Stunde hebraische Grammatik, das Yerbum re- 
gulare nebst praktischen Uebungen aus dem Pentateuch.



O b e r e  A b t h e i l u n g :  2 Stunden wochentlich. Gescbichte der Juden 
von der Zeit des Patriarehats R. Juda des II., unter Alexander 
Severns, bis zum allmiiligen Sinken der judaischen und dera Auf- 
bliihen der babylonisehen Lehrhauser (nacb Jost und Griitz).

S. F r i e d m a n n .

Bedingt obligatc Lehrgegenstande.
P o l n i s c h .

I. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. Gramatyka języka polskiego mniejsza
Małeckiego. Wypisy polskie 1. Thl. mit Auswahl. Alle 14 Tage 
eine orthographische Uebung und monatlicli eine Hausarbeit.

K. G a z d a.
II. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. Wie in der ersten Abtheilung mit be-

sonderer llerucksichtigung der Conjugationslehre. K. Gazda .
III. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. Wypisy polskie 3. Theil ftirs Unter-

gymnasiura mit Auswahl. Alle 3 Wochen ein Aufsatz. Benlitzung 
der Grammatik von Małecki. 1. Sem. §. 1 — 398. 2. Sem. §. 477 
bis 762. Meraoriren klcinerer Gedichte. A. K a r ę  11.

IV. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. Małecki Grammatyka języka polskiego 
większa, cursorische Wiederholung der Laut , Declinations- und Con
jugationslehre, Syntas und Yerslehre. Lectiire. Fortsetzung der Li
teratur bis zum Zeitalter des Mickiewicz im Anschluss an Ry- 
charsky’s Leitfaden. Gelesen wurde Pan Tadeusz von Mickiewicz 
und Trydion von Krasiński. Monatlich ein Aufsatz. A. K a r ę  11.

B o h m i s c h
wurde den Schiilern unserer Lehranstalt mit denen des ersten Gymna- 
siums von den Herren Professoren Dr. Fischer und Wondraćek gemein- 
schaftlich ertheilt.

Niclit obligate Lehrgegenstande.
F r a n z o s i s c h .

Das Untergymnasium. In zwei Abtheilungen mit je 2 wochent- 
lichen Stunden. I. Abth. Formenlehre nach Ahns kleiner Grammatik; 
die Stiicke 1 — 155 iibersetzt. — II. Abth. Beendigung des 1. Curses, 
ausserdem im 2. Curae die unregelmassigen Zeitworter. Die Stiicke 
1 — 70 iibersetzt. Lectiire aus Ahns Lesebuch 1. und 2. Cursus.

R. Ba r t e l mu s .
Das Obergymnasium. In zwei Abtheilungen mit je 2 wochentlichen 

Stunden: I. Abth. Die Formenlehre mit praktischen Uebungen im Miind-



lichen und Schriftlichen. Lect. 1—20 in Plótz’ Elementarbuch. — II. Abth.
Nach Plotz’ Schulgrammatik: vcrbes irrśguliers, pronominaux, imperso- 
nels, substantif, adjeetif. — Lecture aus Plotz’ Lectures clioisies. — 
Regelmassige Uebungen im Uebersetzen und Erzahlen nebst Correctur 
der scliriftliclien Arbeiten. H. S i t t i g .

G e s a n g u n t e r r i c b t .
I. A b t b e i l u n g  (Anfanger), Sclnilerzahl: 43. — 2 Stunden. Allge-

raeine musikalische Vorbegi'iffe; der Gesangston nach Ilobe, Dauer 
und Starkę (Rbythmik, Melodik und Dynamik des Tons), oin- und 
zweistimmige Uebungen zur Ausbildung der Stimme, richtiger In- 
tonation und deutlicher Textaussprache.

II. A b t b e i l u n g  (geiibtere), Schulerzahl: 33. — 2 Stunden. Uebun
gen im vierstimmigen Gesang nebst gelegentlichen theoretisciien Be- 
merkungen. J. S m i t a.

Z e i c h n e n u n t e r r i c h t .
G e o m e t r i s c b e s  Zoicl i nen.

I. A b t h e i l u n g :  I. und II. K l a s s e ,  25 Schiiler, 1 Stunde wochent-
licli. 1. Sem. Gebrauch von Lineal, Dreieck, Reissfeder und Zir- 
kel. Gerade Linien, Kreise, Parallellinien, Senkrechte, Perpendikel. 
Tbeilung der Linie und eines Kreisbogens in 2, 4, 8 Theile. Au- 
fertigung von Masstaben und Transporteurs. Uebersicht der Win- 
kel. Aufsucbuug des grossten gemeinschaftlichen Masses von Linien 
und Winkeln; Summen und Differenzen gegebener Linien, gegebe- 
ner Winkę!. — 2. Sem. Uebersicht der Dreiecke, die 4 merkwiir- 
digen Punkte und sieli daraus ergebende Eigenscliaften der Drei
ecke. Umfang. Construction von Dreiecken aus gegebenen Stiicken. 
Uebersiclit der Vierecke; Beschaffenheit der Diagonalen. Construc
tion von Vierecken aus gegebenen Stucken.

II. A b t h e i l u n g :  III. und IV. K l a s s e ,  20 Schiiler, 1 Stunde *v8-
chentlich. — 1. Sem. Gezeichnet und besprochen wurden zunachst 
dem Kreise einbeschriebene und umgeschriebene regelmassige Viel- 
ecke; sodann Construction beliebiger Vielecke iiber einer gegebe
nen Linie; sternformige Violecke. — 2. Sem. Construction von 
Ellipsen, Parabelen und Ilyperbelen; Tangenten an dieselben; 
Schraubenlinien, die yerschiedenen Arten der Cycloiden; Spiral- 
linien.

III. A b t h e i l u n g :  VI. VII. und VIII. K l a s s e ,  9 Schiiler, 1 Stunde
wochentlich. Projectionen eines Punktes in den 4 Quadranten, 
Projectionen einer Linie. Bestimmung der Traęen und der wahren



Lange einer Geraden. Yerschiedene Lagen einer Ebene gegen die 
Projectionsebonen. Bestimmung der Traęen einer Ebene, welclie durch 
2 parallele Geraden, oder durch 2 sieli sehneidende Graden, oder durch 
ii Punkte bestimmt ist. Die Neigungswinkel der Geraden, Gerade Linien 
durch einen Punkt in einer Projectionsebene oder im Raume so zulegen, 
dass sie gegen die Projectionsebeucn einc gegebene Neigung haben. 
Theilung von durch ihre Projectionen gegebenen Geraden. Bestim
mung eines Punktes von gegebenen Eigenschaften in einer durch 
ihre Traęen gegebenen Ebene. Drehung von Punkten im Raume. 
Bestimmung des Winkels, welchen 2 sieli im Raume sehneidende 
Geraden bilden. — Yerschiedene Lagen einer Geraden gegen eine 
durch ihre Traęen gegebene Ebene und Aufgaben hieriiber. Bestim
mung des Durchschnittspunktes der Geraden mit der Ebene. — 
Projectionen der Pyramiden und Prismen, Oonstruction der Durch- 
schnitte von Pyramiden und Prismen mit gegebenen Ebenen.

L. R o t h e.
F r e i h a n d z e i c h n e n ,  102 Schiiler, 2 Stunden wochentlich, nach 

Vorlagen. Meist Contouren von menschlichen Gesiehtstheilen oder 
ganzen Kopfen, dann aucli Contouren von Thieren und Blumen. 
Befahigtere versuchten bei gleichem oder schwierigerem Gegenstande 
leicbte Schattcngebung. Auch wurde nebstbei Ornamentenzeichncu 
und die Anfangsgriiude vom Landschaftszeichnen geiibt.

W i 1 h. A n d u j a r.
T u r n u n t e r r i c h t .

Bei dem Mangel an einem geeigneten Winterturnlocale konnte in 
diesem Schuljahre das Turnen wiederum nur auf die Sommermonate 
besehrankt werden und ward der neben dem k. k. I. Staatsgymnasium 
liegende Sommerturnplatz von der Anstalt benutzt.

Nachdem Unterzeichneter, zum zweitenmale berufen, liier im Monat 
April d. J. wieder eintraf, begann der Unterriclit in der 2. Ilalfte des 
Monats April.

Es wurden aus den zum Turnen angemeldeten Scbtilern sammt- 
licher Klassen 3 Hauptabthcilungen gebildet.
I. Ab t h e i l u n g :  2 Stunden. 1. und 2, Klasse mit 54 Theilnehmern.

a) Einfache Takt-, Frei- und Ordnungsiibungeii. b) Gemeinturnen 
an folgenden Gerathen: Springel, Reck, wagrechte Leitcr, Klctter- 
stangen und Schwungseil.

II. Ab t h e i l u n g :  2 Stunden. 3. und 4. Klasse mit 40 Theilnehmern.
a) Zusammengesetztc Frei- und Ordnungsiibungen und Gangarten,
b) Gemeinturnen an den vorher genannten Gerathen. c) Turnspiele.



III. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. 6. 7, und 8. KI. mit 3 0 Theilnchmorn, 
combinirt mit der 7. und 8. KI. des I. Gymnasiums. a) Frei- 
und Ordnungsubungen. b) Riegenturnen unter Yorturnern am Sprin- 
gel, Sturmspringel, Stemmbalken, Barren, Leitern, Kletterstangen, 
Reck. c) Turnspiele. G. Opi t z .

II. Der Lelirkorper.
1. G o t t l i e b  B i e r m a n n ,  provis. Director.
2. H e i n r i c h  S i t t i g ,  Professor.
3. K a r l  G a z d a ,  „
4. G o t t l i e b  F r i e d r i c h ,  „
5. Ma n u e l  Ras  cli ke,  „
6. R u d o l f  B a r t e l m u s ,  „
7. Dr. J o h a n n  O d s t r 6 i 1 „
8. K a r l  K o l b e n h e y e r ,  „
9. Dr. An t o n  P e l l e t e r ,  „

10. A r m a n d  K a r e 11, „
11. S imon F r i e d m a n n ,  Kreisrabbiner, lehrte israel. Religion.
12. J o s e p h  S m i t t a ,  Professor am k. k. I. Staatsgymnasium, 

lehrte Singen.
13. L u d w i g  R o t h e ,  Director der Communal - Unterrealschule, 

lehrte georaetrisehes Zeichnen.
14. W i 1 h e 1 m A n d u j a r , Lehrer an der Communal-Unterreal- 

schule, lehrte Freihandzeichnen.
15. G e o r g  Op i t z ,  Turnlehrer.
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IV. Maturitiitspriifuiigeii.
Im Schuljalire 1870/71 meldeten sich sammtliche Schiilor der 

achten Classe zur Maturitatspriifiing, namlich:
1. B e r g e r  Rudol f .
2. Bl och  Wi l he l m.
3. Cech W en z el.
4. I l a r w o t  Georg.
5. J u r e n  U ei nr i ch.
6. H o n e l  Georg.
7. Kai  da F r a ń  z.
8. Mar  es eh Go t t  l ich.
9. Mi c l i e i da  Jo  ha nu.

10. R o h a n  Kar l .
11. Rym orz Jol i ann.
12. Sch m i d Ka r  1.
13. Si Iz er  Kar l .
14. Sp i tz er  Joseph .

I)ie schriftlichen Arbeiten wurden vom 15. bis 21. Juni angefer- 
tigt, die mundlichen Prufungen den 20. und 27. Juli in Vertrctung des 
k. k. Landesschulinspectors unter dem Vorsitze des k. k. Schulraths 
und Directors des T. Gymnasiums, Urn. Dr. Philipp Gabriols, abgclialtcn. 
Es wurden fiinf Abiturienten ftir reif mit A u s z e i c h n u n g ,  neun cinfach 
fiir reif erklart. — Im laufendcn Schuljalire fanden die schriftlichen 
Prufungen vom G.— 12. Juni statt, die mundlichen werden den 20. und 
27. Juli abgehalten.

V. Lclirmittel.
Die Lehrmittelsammlungen liaben wiihrend dieses Schuljahres durch 

die jShrliche Dotation, durch die Aufnahmstascn, durch Beitrage der 
Schiller und durch Geschcnke folgendeu Zuwachs erhaltcn.

1. D ie L e h r e r b i b l i o t h e k .  
a) Durch Ankauf:

Hartmaun: Philosophie des Unbewussten. — Masius: gesammte 
Naturwissenschaften 3 Bd. —Tyndall, ii ber die Warme II. — Grimm: 
deutsches Worterbuch IV, 5. V, 2. — Kurz: Supplemente zur Geschichte 
der deutschen Literatur IV, 15—20. — Shakespeares Werke iibcrsetzt 
von Bodenstadt 32—28. — Weber: Weltgeschichte IX, 2 und Register. 
— Sehrnid: Encyclopadie fiir das gesammte Erziehungs- und Unter- 
richtswesen 81 — 80. Diulik: Geschichte Miihrens V. ■ Wolf: Iland-



buch der Matliematik II., 1. 2. — Bopp: Wandtafeln des nietrischen 
Systems. — Bopp: Mass-, Gewichts- und Miinzeinigung. — Verkand- 
lungen der Gymnas,-Enq.-Commiss. 1870.

(Zeitscliriften:) Literarisches Centralblatt. — Zeitsckrift fiir dic 
osterreicliischeii Gymnasien. — Oesterreichische Wocbenschrift fur Wis- 
senschaft und Kunst. — Das Ausland. — VerordnungsbIatt des b. k. k. 
Ministeriums fiir Cultus und Unterricht.

li) Diireli Schenkuug:

Voni Ji. k. k. Ministerimn fiir Cultus und Unterricht,: 13 Bandchen 
der osterreicliischeii Geschichte fiir das Volk. — lii Biinde yerschiede- 
ner von der k. k. statistischen Central-Commission herausgegebener 
Wcrke. — Jabrcsbericlit des k. k. Ministeriums fiir Cultus und Unter- 
riclit fiir 1871. — Sechs Monatshefte des XXII. Jahrganges der Oesterr. 
botaniseben Zeitsckrift.

Vou dem hocki. k. k. schles'. Landesschulrathe: Bericht iiber den 
Zustand sammtlicher Scliulen Schlesicns im Jahre 1870/71.

Von der k. k. mahr.-schles. Gesellschaft zur Beforderung des Acker- 
baues, der Natur und Landeskunde: Mittheilungen. — Von der histor.- 
statist. Section dieser Gesellschaft: Chr. d’Elvcrt: Geschichte der k. k. 
mahr.-schles. Gesellschaft zur Beforderung des Ackerbaues &c. — No- 
tizenblatt, Jahrgang 1871.

Vom Yerein fiir siebenbiirgische Landeskunde: Archiv des Vereins 
IX, 3. Ileft. X, 1. und Jahresbericht fiir 1870/71.

Von der Beck’schen k. k. Unirersitats-Buchhandlung (Alfred Hol- 
der) in Wicu: llannak,: Lehrbuch der Geschichte des Mittelalters. — 
Yiclhaber: Aufgaben I., 2. Audage. — Woldfich: Leitfaden der Zoologie
II. und III. Theil. — Hermann: Lehrbuch der deutschen Sprache. — 
Egger: deutsches Lehr- und Lesebuch III. Tlił.

Yon der Buchhandlung des Waisenhauses in Halle: Hermann Adal
bert Daniel: cin Lebensbild.

Von Herrn Dr. B. Czerwonka: Den 2 Bd. seiner Geschichte der 
evang. Kirche in Bohmcn.

Von Ilerrn F. Mielił: sein Werkchen iiber Schlesicns Bodenproduc- 
tiou und Industrie.

Von Herrn G. Biermann: Ilerzogthum Jagerndorf unter der Regie- 
rung der Hohenzollern. — Schmidt: Kirchongeschichte 5 Bde. — 
d’Anville: Ilandbuch der alten Erdbeschreibung 5 Bde. — Pouqueville: 
Griechenland; dcutsch von Mebold. — Schmidt: Geschichte der Deutschen



25 Bde. — Papon: Geschiclite der franzos. Kevolntion 8 Bde. — 
Schels: Geschiclite Oesterreiclis, 9 Bde.

Den giitigen Gebern wird hiermit der Dank der Anstalt fur diese 
Widmungen dargebracht.

2. S c h i i l e r b i b l i o t h e k .
Durcli Ankauf:

Spamer, illustr. Conversationslexikon Bd. VI—X. — Horn: Jugend- 
schriften 2 Bdch. — Der deutsche Jugendfreund. — Die Kinderlaube. — 
Illustrirtes Buch der Wolt. — Volks-Kosmos. — Westermanns illustr. 
Monatsbefte.

3. D as c h e m i s c h - p h y s i k a l i s c b e  Gabine t .
Durcli Ankauf:

1. Barometer. Holosteriijue sammt Futteral und Lufttliermometer. 
— 2. Fessels Kotationsapparat. — 3. Ein Kegelspiegel. — 4. Ein 
Wasserbammer. — 5. Objeete fiir das Sonnenmikroskop, 43 St.

VI. Einige wiclitigero Erliisse des lioeliliiltl. k. k. scliles. 
Eandesseliulratlics an das Grymnasium.

1. Erlass vom 15. Sept. 1871, laut welchem mitgetbeilt wird, dass 
Se. k. k. apost. Majestat mit allerhochster Entscbliessung vom 1. Aug. 
1871 den Herrn Minister fur Cultus und LTnterriebt allergnadigst zu 
ermachtigen gerulit baben, die Oberclassen des II. Staatsgymnasiums in 
Tescben vom Scbuljahre 1871/72 an successivc aufzubeben und beztig- 
lich des fortbestehcnden Unter Gymnasiums weitere Yerhandlungen mit 
der Kircliengemeinde zu pflegen. — Zur Durcbfiibrung dieser allerhbch- 
sten Entscbliessung baben der Herr Minister mit dem Erlasse vom 
(i. September, Z. 8868, dem k. k. Landesscbulratbe eroffnet, dass die 
Aufhebung des Obergyranasiums mit der fiinften Classe im nachsten 
Schuljabre zu beginnen babę, dass auf die in Folgę dessen disponiblen 
Lehrkrafte bei dem rucksichtlieh der Lebrstellen am neu errichteten 
Untergymnasium in Bielitz zu erstattendem Besetzungsvorschlag nacli 
Thunlichkeit Rticksicht zu nehmen sein werde, und dass in BetretT der 
Regelung des Verhaltnisses des Staates zu der evangelischen Kirchen- 
gemeinde in Tescben die Verhaudlungen sofort mit Energie wieder auf- 
zunehmen und mit Nachdruck auf baldigen Abscbluss eines den Punk- 
tationen des Ministerialerlasses vom 16. September 1851, Z. 1535, 
sowie dera Standpunkte der geltenden Unterrichtsgesetze entspreebenden 
Yertrages Sorge zu tragen sei.



2. Vom 23. Norember 1871, dass, wenn den Schulgeldbefreiutigs- 
gesucheu, Armuths- oder Mittellosigkeitszeugnisse in polnischer odcr 
buhmischer Spraclie beigelegt sind, von den Bittstellern eine deutsclie 
Uebersetzung abzuverlangen und beizuschliessen ist.

3. Vom 23. December 1871, dass den Landesseliulinspectoren fiir 
Mahren, den Herren Jos. Dworżak nnd Theodor Wolf auch die Inspec- 
tion der Mittelsehulen in Schlesien, jenem fiir die realistische, diesem 
fur die lnimanistische Gruppe ubcrtragen worden sei.

4. Vom 24. MSrz 1872, dass Se. Excellenz der Herr Minister fiir 
Cultus und Unterricht fiir die Ertlieiluug des Turnunterriehts an die 
Schiiler der beiden Staatsgymnasien und der Lehrerbildungsanstalt und 
der mit derselben verbundenen Uebungsschule in Teschen eine Rernu- 
neration in dem Gesannutbetrage von 900 11. bewilligt liaben.

5. Vom 15. April 1872, dass die Bittstcller um die Schulgeid- 
befreiung aufmerksam z u machen sind, dass in dem von den Gemeinde- 
vorstehern und den Ortsseelsorgern auszustellenden Verm6gensausweise 
die Armuth des Bewerbers und dessen Eltern ausfiihrlich nachzuweisen 
sei, so dass daraus der Erwerbszweig des Vaters, die Zald der Kinder 
mit der Angabe, ob sie versorgt sind oder nicht, dann der detaillirte 
Yermbgensstand der Eltern und der Kinder selbst, namentlich des Bitt- 
stellers (z. B. der biirgerliclie \Verth des Ilauses, der Wirthschaft, 
das Ausmass der Grundstticke, die darauf haftenden Passiva, die Be- 
soldung u. s. w.) genau ersichtlieh wird.

(>. Vom G. Juni 1872, dass fiir den Fali, ais die Ernenuung eines 
eigonen Landesschulinspeetors fiir die Mittelsehulen Schlesiens nicht 
rechtzeitig erfolgen sollte, von Sr. Excellenz dem Ilerrn Unterrichts- 
minister der Schulrath und Gymnasialdirector in Bielitz, Herr W. Schu
bert. mit der Leitung der diesjahrigen Maturitatspriifungen an beiden 
Gymnasien in Teschen betraut worden sei.

VII. Chronik.
1. Das Sehuljahr wurde den 2. October 1872 in der iiblichen 

Weise im alten Gymnasialgebaude eroffnet, es kam jedoch auf Grand 
des schon citirten Erlasses des hohen k. k. Ministeriums fiir Cultus 
und Unterricht die funfte Classe in Wegfall.

2. Die schriftliehen und miindlichen Aufnahms- und Wiederholungs- 
priifungen wurden den 2. und 3. October fiir alle sieben Classen ab- 
gehalten.



3. Am 4. October feierten der Lehrkorpcr unii die Gymnasial- 
jugend das Namensfest Sr. Majestat des Kaisers, indem sie an dem 
dazu bestimmten offentlichen Gottesdienste Antlieil uabnien.

4. Den 5. October bezog die Lehranstalt endlicli die lichten, freund- 
lichen Raume des mit Unterstiitzung des Staatcs von der evangelisehen 
Kindiengemeinde aufgefdbrten nouen Gymnasialgebaudes.

5. Durcb Zusclirift des liochl. k. k. Landesschnlratbes vom 8. Oct. 
1871, Z. 25<>7, wurde der k. k. Ścbulratb und Gymnasialdirector Wil
helm Schubert in Kenntniss gesetzt, dass er laut Telegramm des liolicn 
k. k. Ministeriums fur Cultus und Unterrieht votu 8. October in glei- 
cher Eigenscbaft an das neuc vierclassige Staatsgymnasium in Bielitz 
yersetzt wordeii sei. Glcichzoitig wini auf Anordnung des liochl. scliles. 
Landesscbulratbs dem Professor Gottlieb Biermann die einstweilige Fiili- 
rung der Direetionsgeschafte des II. Staatsgymnasiums in Teschen iiber- 
tragen.

(i. Der zum wirklichen Lebrer an das Staats-Untergymnasium in 
Bielitz von Sr. Excellenz dem llerrn Unterrielitsminister mit Erlass vom 
10. October, Z. 11.53G ernannto Professor Hermann Sclierff wird den
15. October seiner bisherigen Dienstleistung ain II. Gymnasiuin in 
Teschen enthoben.

7. Das liobe k. k. Ministerium fur Cultus und Unterrieht ernennt 
durcb Erlass vom 6. November, Z. 12.911 den Professor G. Biermann 
zum prov. Director der Lehranstalt.

8. Am 8. December gingen Lebrer und confirmirte Schiller des 
Gymnasiums zur Beiclite und Communion.

9. Im Nacldiange zu dem Erlasso des liochl. k. k. Landesschul- 
ratlis Yom 15. September 1871 wurden, wegen Regelung des bcziiglich 
des II. Staatsgymnasiums in Teschen zwiseben dem Staat und der evang. 
Kireliengemeinde obwaltenden Verha'ltnisses, unter Yorsitz des llerrn 
k. k. Regierungsratbs J. Krulich mit den Bevollmiicbtigten der Kirchen 
gemeinde Dr. Loop. von Otto, Pfarrer in Teschen, Job. Glajcar, Grund- 
besitzer in Scliibitz, Jobami Śliwka, Hauptscliullclirer in Teschen, Joli. 
Szygut, Lebrer in Punzau, Arnold Żlik, Pfarrer in Teschen, mit Bei- 
zieliung des prov. Directors G. Biermann, in der Directionskanzlei vom 
5. bis 8. Febrnar commissionelle Verhandlungcn gepflogen.

10. Se. Excellenz der Herr Minister fiir Cultus und Unterrieht bat 
durcb Erlass vom 15. Febrnar 1872, Z. 226, den Ilauptlebrer an der 
Lehrerbilduiigsanstalt, Dr. Ant. Pelleter, in der Eigenscbaft eines wirk
lichen Gymnasiallehrers an die Lehranstalt versetzt.



11. Mit Erlass vom 23. Februar erhalt der provisorische Director 
G. Biermann die 3. Quinquennalzulage.

12. Durcli Erlass des lioclil. Landesschulraths vom 21. April, 
Z. 1004 werden sammtliche Mitglieder des Lehrkorpers angewiesen, die 
auf sie entfallenden Quoten der durcli die legislativen Factoren West- 
osterreiclis fur die lieamten bewilligten Theuerungsbeitrage, nacli den 
Bestimmungen der h. Finanzministerialverordnung vora 5. April, Zalil 
1437, zu erheben.

13. Die beiden k. k. Landessckulinspectoren Miihrens und Schle- 
siens fiir die Mittelschulen, Herr Theodor Wolf fiir die liumanistisehe 
und Ilerr Jos, Dworzak fiir die realistische Gruppe, beehrten den 7. 
und 8. Juni das Gymnasium, lim in den Unterriclit Einsicht zu neh- 
men, sie sprachen in der darauf folgenden Conferenz ihre Zufriedenlieit 
sowol iiber die Leistuugen des Gymnasiums, ais aucli iiber die Dis- 
ciplin ans.

14. Am 29. Juni nalimen die Lelirer und die confirmirten Schiller 
Theil an der Feier des lieil. Abendmahls.

15. Der jahrlich mit den Scliiilern unternommene Ausflng in das 
Gebirge konnie Iicuer des regnerisclien Wetters wegen nicht zu Stande 
kommen.

16. Die schriftlielien Versetzungspriifungen begannen den 11., die 
miindliclien den 18. Juli, die Sitten-, Fleiss- und Fortgangsclassen wer
den in der letzten Woclie festgestellt und das Schuljalir wird ara 31. 
Juli in feierliclier Weise geschlossen werden.

Z u r  A a c l i r i c h l .
Das Schuljalir 1872/4 3, in welcliem ausser der fiinften aucli die 

s e c h s t c  Classe in Wegfall kommt, beginnt mit dem 1. October 1872. 
Zur Aufnalime der licu eintretenden Scliiiler sind der 28., 29. und 
30. September bestinimt, sie wird in der Directionskanzlei von 8— 12 
und von 2 — 5 Ulir vorgenommen. In IJetreff der Aufnalimspriifungen 
wird dann das Niiliere bekannt gegeben.

T es cli en , den 15. Juli 1872.

G. Bi e rmann.




