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K  a i s e r

J u l i a n  d e r  A b t r i i n n i g e .

Priacipibus tam en e cunctis non defuit unus 

M e puero  u ł mcmi ni , ductor foriissim us armis, 

Conditor et legum celeberrimus, ore m anuąue 
CotiMiltor pairiae, sed non consultor habendae 

Religionis, amans trecenta millia divum 

Perfidus ille Deo, quam vis non perfidus urbi.

Aur. P rudent. A poth. v. 450 dfc.

Einleitung-.

E s  scheint im Piane der Yorschung gelegen zu haben, derA us- 
breitung des Christentums alle menschcnmogliehen Hindernisse in den 
Weg zu legen, damit dasselbe im Karnpfe erstarke und dureh den 
endlichen bieg seinen hoheren Ursprimg vor den Angen aller W elt 
kundgebe. Wir sehen den Mord wiewol vergebens schon an der W iege 
desErlosers lauern, sehen alsdann denllnglauben, dieArglist, denVerrat 
und dieWut eines gehetzten Pobels zusannnenwirken, den Tempel des 
neuen Bundes zu zerstóren. Und es gelingt ihnen; — aber in drei 
Tagen ersteld er wieder, herrlicher ais zuvor. Seine Bekenner meli- 
ren sieli trotz Feuer und Sclm ert aller Orten, mehren sich von Tag 
zu Tag; die Stralen des aufgehenden Łichts fallen endlieh in die in- 
nersten Gemacher der heidnisclien Xaeht und mit Ingrimm gewahren 
die aufgescheuchten Imperatoren den Anbruch des neuen Tages. Die 
heftigste Verfolgung, die je eineMeiming hienieden erlebt, wird iiber 
das Christentum verhiingt — bis endlieh ein erleuehteter Herrscher 
den Geist der neuen Zeit und den Geist der neuen Lehre begreift 
und sie dureh sein Machtwort an die Stelle des Alten setzt. W ir ge- 
denken des Kaisers Constantin, der das Christentum zur rom. S taats- 
religion erliob. Aber noeh war sein Bestand nicht gesichert; denn nun 
die ausseren Hindernisse aus dem W eg geraumt schienen, erliob erst 
die Zwietracht im Innem ihr gefahrliehes Haupt und drohete alles bis-



licr Yollendetc z u untergraben, ziimal os mn ebon dicsc Zeit geschah, 
dass ilic vertriebenen Gotter nocli einnial den Hinimel sliirniten zer 
Yertreibung des alleinigen Goltes.

W ir baben es unternommen, diesen letzten Kampf zu veran- 
schaulichen, indem wir das W erkzeug naher ins Ange fassen, dessen 
sich der hcidnisehe Aberglaube dabei bediente. Zuvorderst aber m5- 
gen die Umstande erwiilint werden, in denen sieli das rom. Reich 
damals befand.

Lange Zoil hindurch war von den Kaisern mehr oder minder 
die Scheinpolitik des Augustus befolgt worden. Biess nabm cin voI- 
liges Ende, ais Diokletian, man sagt von sklaviscben Eltern geboren, 
den Tbron des ewigen Reicbes erkloinm. Sein gewalliger Wille mochte 
die Fesseln nicbt ertragen, die veraltetes Herkommen und willkiirli- 
ebe Anmassung dem jeweiligen Herrscher anthaten; er gedachte den 
einer kraftvollen Oberband bediirftigon Staat ganz nacb eigenem Gut- 
diinken zu regieren und scbeute sieli nicbt, durcli eine prunkvoIle 
Schaustellung seiner kaiserlieben Maclit diess sein Bestreben an den 
Tag zu legcn. W arend friiher von dem untersten Biirger bis zum 
Staatsoberhaupte nur ein Uibergang vonW iirde zu Wiirde statt liatte, 
sollte von min an eine grosse KJuft die Beherschten von dem H err- 
scber trennen. Demgemass versebmabte Diokletian die volkstiimli- 
clien Civilamter, mit dereń Nimbus sieli die friiberen Herrscher zur 
Handbabung ihrer Gewalt umgeben zu miissen glaubten. E r bandelte 
durchwegs ais Imperator und bess sieli von Andern dominus nennen, 
vermóge seiner unbeschranktcn Maclit iiber lauter IJntergebene. W as 
aber vollends alle Gemeinschaft zwiscben dem llerrn  und Kaiser und 
zwischen dem Yolke aufhóren maebte, war das Attribut der Gottbeit, 
welclies wol auch friibere Herrscher sieli zugeeignet liatten, das aber 
von nun an einein jeden derselben zukam. Yor der gebeiligten Ma
jestat musste fortan jedermann in die Knie .sinken und die Gottbeit 
derselben ward nicbt nur in ibrer Person, sondern a uch in ilirem 
Bilde yerebrt.

Solcher Wiirde entsprechend w ar nun auch das aussere E r-  
scheinen des Kaisers. Ehedem liatte derselbe, was z. B. die Klei- 
dung anbelangt, keine weitere Auszeicbnung, ais ein Gewand von 
lauter Purpur, indess die Senatoren und Ritter nur einen Purpur- 
streifen trugen. Diokletian aber und seine Xacbfolger erschienen in 
einem Gewande ans Gold und Seidc, ilire Schuhe llimmerten von 
Perlen und Edelsteinen, von ihrem Haupte waliło ein kiinstlicb ange- 
tertigtes Haar und was das Bedeutungsvollste war, sie trugen ein 
Diadem, welclies Abzeiehen der konigl. Wiirde die Romer noeb ge-



gen Caligula in Feuer mul Flamnion braeltle. Vron welcher Art aber 
die ausscre llaltung des Kaisers gewcsen sein mochtc, kann man 
aus dem entneiunen, was Animian von Conslaiitiiis erzahlt, da die- 
ser einen Einzug in Rom hielt: „er stand aulrecht in seinem Wagon 
und nnbeweglicli; sein Korper krununtc sieli bloss, wenn es durch 
ein allzu niedriges Thor gieng; wie auf einer Sanie ruhctc sein 
Haupt und mit starrem Blieke vor sieli iiinschauend wendete er es 
weder reelds noeii iinks: einer Statuę gleicli sali man nicht, dass er 
aimeie, sieli riiusperte oder spukte.“

Wic mit dem Obcrhaupte war aueh mit den verscliiedenen Be- 
anden des Staates eine durcligreifende Yeranderung \orgegangcn. 
Die Wiirdcn eines Consuls, Prators. Senators &c. wurden z war nielit 
abgesełiatrt, aber jeder ausiibenden Gewalt entkleidet und ais leere 
Titel an Giinstlinge verlielien, dereń Eiteikeit mit einem Schein von 
Wiirde befriedigt werden konnte.

So ernannte der Kaiscr noeli alljalirlich zwei Consuln. Sie wur
den unter Yoriragung des Fasees zu einem eigens hergericliteten 
Tribunale gctiilirl, wo sie einen Sklaven (Yeiliessen. Niemandem aber 
tiel es melir ein, den Fasees oder der Freilassung des Sklaven die 
urspriingliclie Bedeutung beizumessen. E s war das Ganze eine Aeu- 
jalirseeremonie geworden, naeli welelier die beiden W urdcntrager 
ruliig in’s Priva(leben zuruekkehren und sieli der Auszciclmung er- 
Ireuen konnten, dass das folgende Jab r ilire beiderseiligen Namen trug.

W as den Senat anbelrilR, so liatte dersclbe scine entsebeidende 
Stimme selion langst eingebiisst: aber da die Kaiser noeli in Rom 
residierten, da noeli von Rom aus die Gesetze datiert, die Truppen 
beordert wurden, nach Rom alle Faden der Regierung zusammenliefen 
— damals wiirde es boclist auffallend und vic!leiclit audi unklug ge- 
wesen sein, wenn die Maebtliaber zu iliren Refehlen nielit die ver- 
1'assungsmassige Zustimmung der immer noeli elirwiirdigen und po- 
pularen \'a tc r eingeholt batten, da dieselben ja  bei der Hand waren 
und nur darauf lauerten, jede Massnalune des Kaisers durch ilirAn- 
selicn zu autorisieren. Aber Diokletian moelite aneh diesen Sehein 
einer Beschninkung nielit dulden. Seine fortwarende Abwesenheil 
von Rom kam ilun dabei trefflich zu statten; er beriet sieli in Mai
lami. \ikodemia oder wo er sieli gerade aulliieit, mit seinen Collegcn 
und liess die alle Korpersehaft in eine elirwiirdige Vergessenheit 
geraten. - -

A uf solehe und ahnlielie W eise waren denn alle Staatsamter, 
mit denen yordem eine gewisse selbstandige Maclit yerkniiplt war,



die Besitzungen ilirer Mutter nacli Jonien und Bylhinien gebraeht, 
wo ihnen Mardonius, ihr Iiehrer, die Anfangsgriinde der danialigen 
Gelehrsamkeit einpraglc; denn beide sollten nicht sowol zu tiiebtigen 
Staatsmannern oder Heerfuhrern, ais vielmehr zu Weltweisen heran- 
gezogen werden. Dabei munterte sie Mardonius noeli insbesondere 
zur Enthaltsamkeit und Bescheidenheit auf und widerriet ihnen den 
Besucli von Schauspielen jcder Art, damit ja  ihr (Jeniiit nicht abge- 
kehrt wiirde von dem Ziele, das man ilinen zu erreichen vorgesteckt.

Aber nicht lange war den Jiinglingen der freie Aufenthalt in 
den erwahnten Landem gegonnt. Alit ihrem Alter wucbs gleichwol 
der Argwohn des Constantius und Beide wurden nuu nacb M arcel- 
lum gewiesen, einem festen Scblosse hei Caesaraea. Hier waren sie, 
wenn nieb! eingekerkert, doeh strengstens iiberwacht; ilire Erziebuug 
jedocli war eine solche, wie sorgsame Ellcrn sie nur angedeihen 
lassen konnten. Die geschicktesten Lelirer unterricldeten sie in allen 
niitzliehen Studien und forderlichen Leibesiibungen. Yor A Hem war 
es die christliche Ileligion, in der sie die ausgebreiteste Unterwei- 
sung erhielten. Julian insbesondere maclite gewallige Fortscbritte in 
der Bibel, die er beinah auswendig lernte und 1'ungierle mit seinem 
Bruder zu oftmalen ais Yorbeter beim Gottesdienste.") E r bat es 
spater in seincr dem Christentum allzeit gehassigen Weise einge- 
standen, dass er in Gefahr war, ein Biscliof, wenn nicht gar ein 
Heiliger zu werden. — Zuweilen wurden die Bruder beauftragt, ais 
Yertreter des Christen- und Heidentums gegen einander aufzutreten 
und das Bessere von beiden nachzuweisen. Aus dem Umstande, dass 
Julian immer ais Yertreter des Heidentums dastand, unter dem Yor- 
wande, bei der Vertheidigung des schwacheren Theils mebr Genie 
entfalten zu konnen, scbloss Gregor von Nazianz1 2) auf seine schon 
damals gereifte Abtrunnigkeit 3 )

Julian hatte das 20. Jalir erreicht, ais Constantius naeli dem 
gewaltsamen Tode seiner Bruder zur Alleinberrscbaft gelangte. Da 
von seiner Familie nun niemand mebr am Ijeben war, ais Julian und 
Gallus, und er allein die Łasten des Begierungsgescbaftes nicht be- 
waltigen mochte, so zwang ibn die Nolwendigkeit, wenigstens einen 
der beiden Bruder (Gallus^ mit der Wiirde eines Caesar’s nacb dem 
Orient zu scbicken, warend er selbst in Gallien binreicbend zu tbun 
halte. Da erbielt aucli Julian, dem seine Lelirer nichts mehr zu leb-

1) Theodoret. III. 3. Greg. or. III. 27.

2) Orat. III.

3) Uiber Jul chrislliclic Erziehung sich.: Greg. orat. III. Sozom, V, 2. Soerat. III. 1.



ren wussten, don Sebcin der Freiheit. ' )  E r durfle sieli in Constan- 
(inopel aufhalten, liatte aber bald das Ungiiick, dort beliebt zu w er- 
den, so dass es Constantius fur geratener eraehtete, ilin nach den 
minder belelden Orten Joniens und Bytbiniens zu verweiscn.

So von einem Orle zum andern herumgetrieben, gescbah es, dass 
Julian zu Nicodemia mit dem heidnischen Philosophen Maxiinus in 
Beriilirung kam, von dem es liiess, dass er in einer innigcn Bezie- 
bung zu den Gottern stehe. Dieser Mann, von einem tiefen Grolle 
gegen das macbtig aufstrebende Christentum erfiillt, erkannte in J u 
lian alsogleich das riohtige W erkzeug zur Ausfiihrung seiner gehei- 
men 1'lane. E r maebte den insgeheim liingst schon Abiriinnigen auf- 
merksain, wie viel HolTnung er babę, zum rom. Thron zu gelangen,1 2} 
da Constantius kinderlos und ausser Gallus niemand mehr dazu be- 
rechtigt sei. Ais Herrsclier des ewigen Reiches konne er dann leicht 
den Glauben an die unsterblichen Gotter wieder ins Leben rufen, zu 
welchem Glauben sieli ohnehin alle besseren Seelen bekennelen, wa
rem! der alleinige Gott nur von den schamlosen Mordem seines Ya- 
ters und Bruders und von dereń Creaturen angcbetet wiirde. Solclie 
Rede mocłite niclit spurlos in den Obren des Jiinglings verhallen. 
Er hielt es jedocli noeli niclit furgeraten, seine Zuncigung zum Hei- 
dentume offentlich kund zu geben, da er wol wusste, wie argwoh- 
nisch all sein Denken und Handeln am Hole des Constantius aus- 
gelegt wurde. Eine Yerlaugnung des Christentums aber wiirde ilm 
leicht in den Yerdaclit gebraclit liaben, dass er mit dem Bestelien- 
den niclit zufrieden sei und alsdann ware das Aergste tur ilin zu 
erwarten gewesen. — E r geriet olinediess sebr bald in eine ernste 
Gefalir.

Sein Bruder Gallus, von dcm wir erzalilten, dass er ais Caesur 
nacli dem Oriente gieng, maebte sieli dort durcb ein Benebmen ver- 
achtlich und getabiiieb, das tbeils seiner eigenen roben Natur, tlieils 
dem Einllusse seiner tiegerartigen Gemablin zugesebrieben worden 
ist. Beide waren von einem beissgierigen Blutdurste befallen und 
wiirgten zallose Opfer daliin unter dem Yorwande des Hochverrats. 
Indess selieint Gallus selbst geneigt gewesen zu sein, Hocliverrat an 
seinem kais. Yerwandten zu uben: denn er ward urn eben diese Zeit 
von Constantius zuriickgerufen und wie ein gemeiner Yerbrecber hin- 
gerichtet.2)

Das Scbicksal seines Bruders seliwebte nun dureli 7 Monate

1) Tillm. pag. 925. tom IV.
2) Anm. XX.



audi iiber Julian. ' )  E r ward nach Mailand gebracbt, der danialigen 
Residenz des Constantius, der von seiner Umgpbung gewarnt wor- 
den war, einen Racher des Gallus ani Leben zu lassen. Eusebia aber, 
die Kaiserin, nahm sieli des Jiinglings an und ilirer Fiirbitte gelang 
es, dass er gerettet wurde. Sie stellte namlieh ilirem Gemable die 
Verschiedenheit in dem Charakter der beiden Briider vor Augen, 
erinnerte vor Allcm, wie Julian, zum Philosophen gesebaffen, niebt 
daran denken mogę, je  ein Sehwert zu ergreifen — und so kam es, 
dass man denselben endlich vom Ilofe enlliess und ihm gestattete, 
nacli Atben zu gehen.

in den Hainen der Akademie, fern von allem Gerausche der 
W elt, verscnkte sieli Julian mit ganzer Secie in das Studium der 
damaligen Pliilosophie und uberhaupt all des danialigen Wissens. 
Gregor von Nazianz und der lieilige Hasilius waren zu gleicher Zeit 
auf der klassiscben Universitat. E rsterer hinterliess uns eine Sclnl- 
derung von Julians Aeusserem, die er spal er in der Erinnerung an 
die Zeit seines Zusammenlebens mit demselben niedersehrieb: „er war 
klein von Gestalt und voller Rewegliebkeit des \aekens und der 
Schultern, die er baki an die Obron zog, bald wieder berabsinken 
bess; dazu kam ein unstat umherirrendes Aug, eine spollische ]Vase, 
ein trippelnder Gang und eine durcli laut seballendes Gelaehter bau- 
fig unterbroebene Slimme.U2) Der fromme Kirebenvater mockte vielleicht 
damals sebon die Wolke sebauen, die am Himmel des Christcntums 
beranzog.1 2 3 4) Nun ward Julian, der seinen Umgang mit den Philoso- 
plien des Heidentums in Atben fleissig fortselzte, auch in die Geheim- 
nisse von Eleusi.s eingeweiht. W arend des Scbweigens der M itter- 
nacbt (rat er in die schauerliche Grotte und da erklangen ibm die 
feierlichen Tonę, da erschienen ihm die feurigen Gestalten jenerM y- 
sterien, so dass seine Pbantasie gewaltig aufgeregt und sein Gemiit 
mit tiefem, unwandelbarem Entbusiasmus erfiillt wurde fur die beidn. 
Welt. Hier erst war der Augenbliek, wo er mit sieh in’s lleine kam, 
sein Leben den' Unsterblichen zu weihen; denn wie tief das Cbrislen- 
tum nocb damals in seiner Secie lag, gelit aus dem Umstande ber- 
vor, dass er beim Eintritt in die Grotte vor Schrecken das Kreuz 
schlugA)

W arend Julian so in unmittelbarem Verkebr mit den Gollern 
und Philosopben des Heidentums lebte, gesebab es, dass das rom.

1) Uiber diesen Zeilpunkt sieli: Julian — Encom, Euseb.
2) orat. III. 38 ifcc.
3) mibecula esl, cito transitura — prophezeite Ar.thanasius.
4) Greg, orat III. 54 &c.



Reich an zwei entgegengesetzten Punkten zu gleicher Zeit in harte 
Bedrangnis kara. Und nun entschloss sieli Constantius auf Zureden 
seiner Gemahlin und trotz aller Verwarnungen von Scite seiner E u- 
nncherij dera einzig noch ubrigen Sprossen seines Hauses die Yerlhei- 
diguiig Gallicns zu iibertragen, indess er im Orient die Perser und 
Parther abzuwehren gedachtc.

Julian ward daher an den kais. Hof nach Mailand beschieden. 
Unter Thranen verliess der Jiingling, der um die eigentliclie Ursache 
seiner Abberufung nicht wusste, Athen, die vielgeliebte Stadt und kam 
nicht olinc triibe Alinungen in die Nahe derer, von denen er bisher 
niciits ais Anfeindung erfahren hatte. Eusebia aber kara ihm freund- 
lich entgegen, uraarmie den jungen Philosophen, der sieli nun mit 
dera Schwerte des Kriegcrs umgurten sollte und spracli ihm Trust 
und Beruhigung ein, da er ja ausersehen se i, die Gewalt des Kai- 
sers gegen die abendlandischen Barbaren fiirder zu handhaben. Dessen 
ungeaehtet konnte sich Julian mit seiner neuen Lagę nicht sobald bc- 
freunden und er selbst erzahlt, wie seltsain er sich und andern nach 
dieser Metamorphose erschien und wie sein. linkisches fvielleicht nai- 
ves) Benehraen dcm kais. Hofe eine Zeit lang den StofF zur Unter- 
haltung und zum Tischgesprache darbot. Unter andern war es die 
Kunst des Wagenlenkens, die vonden Hótlingen mit sehr viel Eifer 
und Geschick ausgeubt wurde. Julian sali, wie mancher von ihnen 
eine grosse Anzal Bossę an mchreren Wagen zugleich mit ausseror- 
dentlicher Behendigkeit zu lenken verstand und verzweifelte daran, 
sieli' jemals zu solcher Kunst emporschwingen zu kónnen. Und doch, 
das sah er ein, musste er dergleichen Uinge, zu denen er keinerlei 
\eigung in seinemWescn verspiirte, am Hole sieli anzueignen tracli- 
ten. Es beschaftigte ihn dieser Gedanke bei Tag und lici Nacht und 
dabei gieng er trubselig einlier, von tieferSorge geijuiilt1J).

Es wahrte jedocli nicht lange, so ward er von Constantius zum 
Citsar ernannt und dem Heere vorgestellt, das er nach Gallien fiihren 
solłte. Mit eiirfurchtsYOllcm Gemurmel empfiengen die Veteranen iliren 
jugendlichen Fiihrer und gaben ihm durch Zusammenschlagen der 
Schilde ihre Zuneigung »u erkennen; und da erwachte in dem Jiin- 
gling plótzlich ein kriegerischer Geist, der grosse Thaten vollendete 
und von dem zuvor Niemand eine Ahnung Tiaben mochte.

Und nun zog er mit dcm Heere nach Gallien. Die Einzelheiten 
dieses Feldzugs sind minder wichtig. — Genug, der jungę Philosoph 
bewies zum Erstaunen derW elt und eben nicht zur Freude desK ai-

1) Julian — Encom. Euseb.



sers, dass er auclt ein gar gcwalliger Krieger sei. Gleich lici seiner 
Ankunft sclilug er die Deulschen in einer blutigen Scblacht beiStrass- 
burg au fs  Haupt und verfolgte seinen Sieg mit nielit minder gliickli- 
chem Erfolg E r selbst b a t , wie eiust Caesar getlian, seine Thaten 
in Galłien aufgezeichnet: dreimal iiberschritt er den Rhein, befreite 
20 ,000  roni. Gefangcne und alle Stadle der Provinz von den B ar- 
baren. — Was seine Verxvaltung Galliens anbetrifft, so w ar sie der- 
art, wie nur ein Held und Philosoph sie fiihren konnte. E r ordnete 
das Finanzwesen und sorgte vor Allem fur ein billiges Richteramt. 
Aber initten im Getiimmel des Krieges und unter dem Hrange der viel- 
faltigsten Gescbafte bortę er nielit auf, wenigstens einige Stunden 
der Naeht geistigen Uibungen zu widmen. So lange sein Ruhm nocb 
zweifelhaft war, spotteten daher seine Feinde in Constantius Umge- 
bung iiber die Person und iiber das Gebabren des pliilosophiscben 
Kriegers und nannten seine Siegesberichte, die ihm spiiter uegen 
ihrer Menge den Beinamen yictorinus erwarben, eitle Erdichtungeu 
eines gesehwatzigen Griechen, eines Buchersoldaten, der den Krieg 
in den Hainen der Akadamie studiert b a lie .')

Aber nur zu bald batte Constantius (Jrsache • in Julian einen 
tiicbtigen Feldherrn zu fiirchten, wenn demselbcn vielleicht einmal 
das Geliiste karne, die Unbilden zu raclien, die seiner Famielie waren 
angetban worden. Da der Kaiser zugleicb unglueklich gegen die 
Perser focht, so lordcrte er nun, tbeils urn sieli zu verst;ir- 
ken, tbeils aber urn Julian zu schwachen, von dessen Armee alle 
Bataver und anderweitigen Hilfsyolker, ausserdem dreibundert A'us- 
erlesene ans jedem Truppenkorps und die besten Befeblsbaber. Yer- 
gebens wendete Julian dagcgen ein: die verlangten Truppen wiirden 
nur mit Widerstreben nacb Persien zieben, da sie ibrer Dienstptlicbt 
in Gallien bereits geniigt Initten; es ware denselben ferner zugesagt 
worden, dass man sie niemals ausser Landes verwenden wolle — 
der Abgesandte des Kaisers bebarrte bei seinem Yerlangen. Da legte 
Julian die Wiirde eines Caesars freiwillig nieder mit der Angabe, 
so an Maebt geschwacht das tteicli fiirder nielit mehr sebutzen und 
kriiftig genung verwalten zu konnen und naebdem er seine Soldaten 
ermabnt, den Befehlen des Kaisers gemiiss ihrem nunmebrigen Fiih- 
rer nacb Persien zu folgdh, begab er sieli nacb Paris, dieDinge ab- 
zuwarten, die nun folgen sollten. 1

1) in odium venit cum victoriis suis; capella non homo, ut hirsutum Julianum 
carpentes, appelantesque locjuacem talpam et purpuratain simiam ctliterionem graecum 4c.

Anm. XVII. &c.



Die verlangten Verstarkungen liessen sieh iii der That von dem 
Abgesandten des Kaisers fuhrcn, kamen aber auf ilirem Marsche zu- 
fallig nachParis. Julian ritt iliuen nacii gewobnterWei.se eineStrecke 
Wegs entgegen und empfieng sie mit einer l le d e , welclie sic zur 
Tapferkeit und zum Gehorsam gcgen den Kaiscr aufmuntcrte. Still- 
schwcigend horten dieSoldaten der Anspraclie ihres ehemaligenFiih- 
rers zu und verliielten sieli ruhig den ganzen Tag. Aber nach S 011-  
nenuntergang dcsselben Tagcs offenbarte sieh plótzlich ein allgemei- 
ner Greli gegen des KaisersBefehl, die Veteranen stiirmten hin zum 
Paiiaste Julians mit der verh;ingnisvollen Losung: Julianus A ugus- 
tus, ja sie droheten, ihn umzubringen, wenn er sieli w eigere, die 
Wiirde anzunelimen und wenn er sie fortfiihren lasse aus dem 
Lande. — Moclite nun Julian selbst die Flammen des Aufruhrs ge- 
schtirt liaben, oder war er dabei so unscliuldig, wie er vorgibt — 
beides ist von Versehiedenen je  nach ilircr Parteistellung behauptet 
worden und es lasst sieli die Wahrheit niclit mit Siclierheit e r- 
forschen.

E r schrieb alsbald an Constantius einenBericht mit der getreuen 
Erzahlung alies dessen, was vorgefallen warund bat ihn, die Wiirde 
zu bestattigen, zu der ihn niclit persóniicher Elirgeiz, sondern ein- 
zig und ailein das unabweisbare Veriangen seiner Soldaten erhoben 
hatte Aber Constantius war nichts weniger ais geneigt, in Julian 
einen selbstandigen Hersclier neben sieli im lleiche anzuerkennen ; 
er veriangte daher von demselben Creiwilligcs jViederIegen seiner un- 
rechtmassigen Gewalt und liess ihn in herben Worten der Undank- 
barkeit gegen seinen Wohlthater besciiuldigen, der ihn ja  (loch ais 
Waise so sorgfaltig beschutzt und erzogen hatte. Ais Julian sieli je -  
(locli ausser Stand erkiarte, das Gescheliene ungeschehen zu machen, 
schloss Constantius mit den Persern einen keineswegs ruhmreichen 
Frieden und brach auf, den neuen Augustus und sein widerspenstiges 
lleer zu ziichtigen. Julian riistele seinerseits gleiclifalls zum Kriege. 
Aber bevor sie nocli in einer Sehlacht zusammentrafen befreite der 
Tod des Kaisers die W elt von dem herannahendenUngewitter. Con
stantius war im Sterben edelmiitig genug, den letzten Sprossen sei- 
nes Hauses zu seinem Naehfolger zu ernennen. — W ir liaben Julian 
bisber ais einen Mensclien kennen gelernt, der nichts weniger ais ei- 
nes verwor('enen Charakters w a r . ')  E r hatte sieh auch nocli immer 1

1) Eu nieme ItMiips, qu'il se rendait 1’Iiorreut dc Dieu cl des anges par son idotatrie, 
il lachnit, dc sYupicrir 1’estiine des honnnes par unc vic, (pii en elle nieme n’avait ricn 
ipio de bon et lonablo et les daemons bien loin de le detourner de cette fausso vertu, 
l’y porlaient peutetre aux nieme, pour antoriser son apostasio et la rendre plus dange- 
rcuse.— Tillmonl IV, p. 940.



niehl ólfenllich voin Christentuine losgesagt: im Gegentheil noch wah- 
rend der Riistung gcgen Conslantius begieng er feierlicli mit seinen 
SoJdaten das Fest Epiphanias.') Zehn Jahrehatte er sich auf solclie 
Weise verstellt.

J u l i a n  a i s  H n i s c r .

Wir haben bereits am Schlusse der Einleitung angedeutet, wie es 
im Sinnc Julians lag , die altrom. Staatsverfassung und mit ihr das 
Heidentum wieder herzustellen.

DiesemVorsatze getreu widmete der neucKaiser das erste Jalir 
seiner Regierung der inneren Yerwaltung des Reielies. Vor Allem 
schicn ihm der kais. Pallast einer durcligreifenden Reform z u benó- 
tigen. Es wird erzahlt, dass er eines Tages nach einemRarbier ver- 
langte. Augenblicklich, heisst es, stellte sieli ihm ciii prachtvoll ge- 
kleideter Beamte dar. Julian affectierte ein Erstaunen iiber den ge- 
waltigen W urdentrager des Reichs und befragte ilm gelegentlich 
nach dem Ertrag seiner Stelle. Da erfuhr er denn, dass der Barbier 
ausser einer holien Besoldnng noch taglich Razioncn empfange fiir 
zehnDiener und ebensoviel Pferde. Diess war nun wirklich in dem.1 2> 
Julian aber war nicht gencigt, ein System fortzusetzen, das die 
Staatseinkunfte an solclie Bedienstungen vergeudete. Durcli ein ein- 
ziges Edikt verjagte er ans dem Pallaste den ganzen Schwarm jener 
titulierten Sklaven und Abhanglinge, die sich unter den fruheren Kai- 
sern darin gesammclt hatten. Vieles Unrecht ist dabei crdultet wor- 
den; denn unter den Yerjagten befanden sich verdienstvolle Leute, 
dereń Alter und Anhanglichkeit an den Thron eines besseren Looses 
wert gewesen ware.3)  Gregor von Nazianz hielt deshalb die Saclic 
fiir einc ChristenverfoIgung, zu welcher Anschauung allerdings der 
Umstand berechtigte, dass der kaum gesauberte Pallast bahl von ei
ner Anzal eben solcher Nichtsthuer wie vordem bevolkert ward. Ganze 
Schaaren namlich von Traumdeutern, W ahrsagern, Zauberern, Astro- 
logen und Philosophen jeder Gattung pilgerten auf den Ruf von des 
Abtrunnigen Thronbesteigung nach Constantinopel, vvo sie gefallige 
Aufnahme fanden. Der klugeKaiser aber unterschied genau die lieute, 
welche ihm blossangenehm waren, vonjenen, die ihmniitzen konnten.

Mit der Reform des Pallastes war die Abdankung jener zallo-

1) Aram. XXt. 2.
2) Aram. XXII. 4.
3) Sieh dariiber Tillm. IV. 941.



sen Agenten mul Spione verbunden, die bestiinmt w aren, iiber die 
Stimmung des Yolkes und iiber die Thatigkeit der Beamten aus dem 
ganzen lleiche Bericht zu erstatten. Diese Uinge verminderten die 
Ausgaben dergestalt, dass Julian ein Fiinftheil derSteuern dem Lando 
erlassen konnte.

Und nun machte sieli der Kaiser an die Wiederherstellung der 
Triimmer der alten Verfassung, indem er aus freiem Antriebe das System 
befolgte, zu welchein Augustus durch den Urang der Umstiinde ge- 
nótigt worden war. Julian verschmahte denTitel „dominus;“ er liess 
alljahrlich zwei Consuln aus der freien Walii des Volkes hervorge- 
hen und demiitigte sieli vor den Erwahlten, indem er sie kiisste und 
zu Fusse in den Senat begleitete, warend sie fuhren. Audi den Se
nat brachte er wieder zu Ehren und Ansehn, indem er selbst in die 
Curie gieng, warend seine Vorfahren die ehrwurdige Kórperschaft , 
wenn sie dereń ja  bedurften, zu sieli in den Pallast beschieden.

Zu gleicher Zeit ward fiir Recht und Gereehtigkeit im Staate 
Sorge getragen. Julian sass oft selbst zu Gerichte, fallte Urteileund bat 
(labei die Richter, ihn einesBesseren zu beleliren, wenn er etwa irren 
sollte. AllePartheien ohn’ Unterschied genossen desRechtes, obglcich 
der Abtriinnige zuweilen nicht uniliin konnte, zu fragen, wclcher Re- 
ligion sie angehorten. Und so verbreitete sieli dennderR uf seinerGe- 
rechtigkeit bald weit liinaus iiber die Griinzen des Reiclies und die 
Gescliiclite erzahlt schbne Beispiele davon, die allein hinreichend w a- 
ren, den Charakter Julians zu adeln, wennderselbe andererseits nielit 
aueli bedeutende Flecken zeigte. Ein solclier Schandfleck ist unter 
Andern das Gericht, das er zu Chalcedon iiber die ehemaligen Minis
ter undAnhanger des Constantius ergehen liess. E r wird beschuldigt, 
gerade die argsten Feinde des Yerblichenen dabei zu Richtera bc- 
stellt zu haben, die durch ilire Grausamkeit ihrein neuen Herrndienen 
wollten, in der That aber seinem guten Namen nur den argsten Stoss 
versetzten.

So begann Julian seine Regierung. Bie altróm. Yerfassung aber 
konnte oline die altróm. Religion nicht bestelien und so erklarte sieli 
denn der neue Kaiser gleich bei seiner Thronbesteigung offen fiir das 
Heijlentum. In Folgę dessen erwartete und furchtete man, dass er die 
Chnsten nun mit Feuer und Sehwert austilgen w erde; er aber iiber- 
raschte die W elt gleichzeitig durch ein Edikt allgemeiner Religions- 
toleranz. Kein einziger Christ starb auf sein Geheiss den M artyrer- 
tod, weil er wol einsah, dass Martyrerblut keineswegs ein abschrec- 
kendes BeispicI fiir die Sache sei, fiir die es fliesst. E r wollte den



Christen vini affere et iterum alfere non videri, wie Gregor von Na- 
zianz1} richtig bemerkt; und so geschah es aucli.*)

E r łiob in diesein Sinne alle Verbannungsurteile auf, die sein 
Yorg/inger gegen die Vertreter verschiedener Sektcn des Chrislcn- 
tums erlassen batte. Da kelirte Miietius nach Antiochia, Athanasius 
nacli Alexandrien zuriick, Hilarius, Eusebius undLucifer hatten wie- 
der freien Aufenthalt im rom. Reich. Den Heimgekehrten gab Julian 
den Rat, sie niochten sieli doch daran machen, endlich eine Vereini- 
gnng unter einander z u Stande zu bringen; und so schien der heid- 
nisch gesinnte Kaiser nur das Beste der christl. Kirche zu wollen. 
Ais jedocb die Vater der Kirche wirklich zusammentraten und der 
alte Hader mit alterHeftigkeit unter ihncn entbrannte, half Julian das 
Uibel nur noch vergrossern, indem er sieli persónlich mit in den Streit 
mischte und die Gelegenheit benutzte, Spolt und Dolni iiber eineLeh- 
re zu verhangen, die dasGesetz der Bruderliebe predigte, dereń cin- 
zelne Yertrcter aber nur die tiefste Erbitterung gegen einander oflen- 
barten.

Ein Anderes, das er gegen die Christen in’s W erk setztc, war 
das Yerbot, die Studien klassischer Sehrifsteller zu betreiben. E r 
selbst liatte sieli nach klassischen Mustern zu dcm redegewandten 
Philosophen herangebildet, ais welchen wir iini kennen, und so Alle, 
die damals einen Anspruch auf Bildung und Gelehrsamkeit machen 
konnten. Die Eleganz der Rede, die iiberzeugende Kraft des Aus- 
drucks, die den Werkcn des klass. Heidentuines so cigen is t , wollte 
Julian den Christen ferner nicht mehr angedeihen lassen. E r wollte 
sie gewissermassen verdummen; und diess ware gewiss ein harter 
Schlag gewesen, hatte die heil. Lehre damals nicht schon festgewur- 
zelt in dem Herzen und in dem Geiste ilirer A nhanger, waren ilire 
Wahrheitcn nur Spitzfindigkciten gewesen, wie die Lehren der neu- 
platonischen Philosophen. So aber konnie die Kirche getrost das Yer- 
bot iiber sich ergeben lassen, denn ilire Grundsatze sieli cigen zu 
machen, bedurfte es keiner klass. Bildung, bedurfte es nur eines rei- 
nen, naliirlichen Gemii(cs.1 2 3J

Julian gieng in seinem Treiben gegen das Cbristentum endlich 
so w eit, (lass er den Juden die Erlaubnis, ja  gewissermassen den

1) Orat. III. 55.
2) Uiber Julians Bcstreben gegen die Christen sieh: Jul. Migropogon; Liban (orat. 

Parent. und orat. consul. ad Jul. Amm. XXII 12; Grcg. or. IV.
3) Sieh dariiber Grcg. orat. III. 4.



Befehl ertheilte, den Tempel in Jerusalem wieder herzustellen,1 j da- 
mit dadurch die lieil. Schrift auf eine augenscheinliehe Weise Liigen 
gcstraft wiirde. Ein eigener Comissar wurde bestellt, das Ndtige zu 
veranlassen; es ist aber bekannt, dass Feuer und Erdbeben und zu- 
Ietzt des Kaisers Tod das Unternehmen verhinderten. W as er den 
Christen sonst zu Leide (bat, war, dass er sic von allen Staatsam- 
tern móglichst fern zu halten traehtete.1 2)  In der Yerleihung dersel- 
selben war er iibrigens sebr unvorsiclitig, da er oftLeuten, die nicbts 
ais eine glatte Zunge batten, die wichtigsten Bedienstungen lich.

Auf solcbe und abnliche Weise beschaftigte sieli Julian mit den 
Torarbeiten zu der Aufgabe, die er sieli ais Kaiser gestellt hatte. 
Die Geschicbte hat schon Jangst ibr Urteil iiber diess sein Bestreben 
ausgesprocben, und wir wiederbolen nur Gesagtes, wenn wir bedau- 
ern, dass ein derart begabter Herseher so sebr im Widersprucbe mit 
dem Geiste seiner Zeit, ja im Wiedersprucbe mit sieli selbst denken 
und handeln konnte. E r liatte Ausserordentliches und Andauerndes 
yollbringen mogen, wenn er nach Kraften das llegierungswerk Uio- 
kletians und Constantins fortgesezet und vollendet liatte. So aber 
seheint ein unwiderstehlieher Hass gegen seinc Yorganger schon dein 
Herzen desKindes sich eingepragt zu baben und seheint dieserHass 
auf Alles ubergangen zu sein, was diese thaten und vertraten ; denn 
wir selien ihn in allen Dingen gerade das Gegentheil von dem tliun, 
was vor ibm geschehen war. Sein Enthusiasmus fur die freien Insti- 
tutionen der verfallenen Republiek, seine freiwillige Demiitigung ge
gen die Auserwahlten des Volks, sein iiberaus einfacher, wie wir 
spater sehen werden, cyniseber Lebenswandel — alles dieses tragt 
leider zu sebr das Geprage tiefer Yeraehtung alles Uiberlieferten, ais 
dass man niebt berechtigt sein sollte, an der Lauterkeit solcb se lt- 
samerTugend zu zweifeln, zumal dieselbe damals ganz und gar niebt 
an der Zeit war; denn die immer zuncbmendeBedrangnis von aussen 
und die fortgesetzten Unruhen im Innern des Reiches erheisebten wol 
eber die Yereinigung aller lYIacbt in einer Hand und die Unterwer- 
fung sammtlieber Burger unter einem W illen , wie in jenen Zeiten 
drobender Gefahr, da selbst die alten Romer der republ. Periode ei
nem Diktator sieli unterwarfen.

Mit der Restauration des Heidentumes bat es ein abnlicbes Be- 
wandnis. Man mogę niebt glauben, dass Julian etwa ein orłhodo.\er 
lleide gewesen. E r liatte, wie jeder dergelehrten Heiden von damals,

1) Sieh dariiber: Sozom. V. 22. Jul. Ep. 25. Theod. III. 20 Greg. or. III. 4.
2) Greg. III. 29.



sein eigenes philosoph ische.s System, das er iii einer Redo „nn die 
Sonne“ und in einer auf die friiheren rdm. Kaiser gemunzten Satyrę 
[die Casaren] niederschrieb und worin sieli, wie iiberhaupt in den 
Ansieliten aller Neuplatoniker, augenscheinlich schon der Geist des 
Christentumes offenbart. Aber der Mcnge zeigte er sieli doch ais 
eifriger Heide, bis auf Augenblicke, dereń Wichtigkeit ihn ZurHintan- 
setzung jeder Ceremonie zwang, wie damals, ais er im Getiimmel 
eines zweifelbaften TretFens dieselben Auguren von liinnen jagle, 
dereń Kunst er sonst bei allen Dingen ptlag oder zu Rato zog.

W ir diirfen jedoeh nicht iibersehen, dass trotz der geriigten M an- 
gel gar manche schone Tugend die Brust des abtriinnigen Kaisers 
beseelte, dass er in der That Reelit und Gereehtigkeit Iiebte und dass 
ihm das W olund Welle seiner Untertanen selir ani Herzen lag. Aber 
die ungluekselige Yerblendung, ans dem vorhandcnen Schutt ein Ge- 
baude auffiihren zu wollen, das dem verfallenen gleich sei, moelite die 
Wolfart des Reiehes auf kurze Zcit befordern, konnte jedoeh nicht 
fiir die Bauer gleich erspriesslich sein; und so sali man aucli das 
Gebaude, dessen Grundsaule die Individualitat des Kaisers war, nacli 
dessen Tode wieder in Trummer gelin. —

Die letzte Handlung Julians war ein Kriegszug gegen die P c r-  
ser, die gefahrlichsten Feinde der rom. Herschaft, die er gleich dem 
macedonischen Eroberer in ihrem eigenen Lande angreifen und ein 
und fiir allemal vernićhten wollte. ■) Zu diesem Endo begab er sieli 
im Mai 362  nach Antiochia. Auf dem Wegc dahin ward er iiberall 
mit langen Reden cmpfangen und da der Ruf seiner Gereehtigkeit 
bereits weit verbreitet war, stromte das Volk in Massen herbei, ein 
Recht zu finden. Julian soli ihre Klagen gehort und mit grosser Ril- 
ligkeit dariiber entschieden haben, wie ans den vielen Anekdoten her- 
vorgeht, die iiber diesen Gegenstand aufgezeichnet wurden.

Weniger riihmlieh ais die Reise dahin, die dem Triumfzuge ei
nes Landesvaters glich, war der Aufenthalt Julians in Antiochia selbst. 
Er sass dort wie gewohnt fortwahrend zu Gerichte und gewann auf 
diese Weise bald die ganze Stadt fiir sieli, obgleich sie meist von 
Christen bewohnt war. Ausserdem kamen immer noch von allen Or- 
ten Leute herbei, den Kaiser zu sehen. Diess Zusainmenstrómen 
von so vielen Menschen mochte eine zufallig cingetretene Hungers- 
not nicht wenig gestcigert haben. Julian war aber der Meinung, die 
Kot riihre nur von einer Spckulation der Reichen ber, die ihre Vor- 
rate aufgespeichert liatten , liess unvcrziiglieh Getreide aus Sizilien 1

1) Uiber diesen Krieg sieh: Amm. XXII <fcc. Liban. orat. Parent. — Zosim III. So- 
crat. III. Jul. Ep. XXVII.



herbeischalTen und dasselbe fur billige Preise verkaufen. Yergebens 
hatte ihm der Senat der Stadt von diesem Beginnen abgeraten. Die 
Reichen kauften alsbald das samtliche Getreide auf und die Not war 
nur noch grosser. Leicht war es nun fur die dortigen Christen, des 
abtriinnigen Kaisers Anwesenheit ais die Ursache des Uibels liinzu- 
stellen, zumal ais zu gleiclier Zeit in derNahe der Stadt eine M en- 
ge Erdbeben und Brande entstanden. Bezahlte Pobelhaufen rannten 
nun durch die Strassen und verspotteten in Liedern den kleinen Kai
ser, der nichts desto weniger mit Riesenschritten einherwandle, ver- 
spotteten seine Misgestalt und seinen Ziegcnbart, sebalten ihn einen 
Fleischhauer wegen der vielen Opfer, die er eigenhandig sehlachtete. 
Gegen solche Ausbriiche pobelhafter W ut waren dem Kaiser nun 
wol kraftige Mittel zu Gebote gestanden. Durch einen Maclitspruch 
hatte er die Aufsassigen in die Schranken derUntertanigkeit zurtick- 
schleudern konnen; aber statt dessen begniigte er sieli damit, eine 
Satyrę ( MysopogonJ auf die Einwohner der Stadt zu sehreiben. I)a- 
rinnen riihmte er sieli seines volkreichen Bartes, in dem kleines Ge- 
wiirm heruinkróche, wie Wild im Wal de, er riihmte sieli der Tinten- 
schwarze seiner Hande und seiner einfachen Lebensweise, die sieli 
mit dem Notwendigsten begniige, indess die Antiochier Sybariten w a- 
ren, von Luxus, Ausschweifung und Theaterwut befallen. Man kann 
sieli selir leicht denken, dass diese unkaiserliehe Raclie, weit entfernt, 
die bosen Geister zu beschwóren, sie nur noch mehr aufregen musste. 
Bie Sticheleicn dauerten aucli in der That noch fort, bis Julian sieli 
Veranlasst sali, die Stadt zu verlassen mit dem Schwur, nic wieder- 
zukehren. Zur selben Zeit sollen sieli nach Libanius zehn Soldaten 
gegen des Kaisers Leben verschworen haben. —

Die Bustungen zum Kriege wurden indessen mit allem Eifer 
fortgesetzt. Viele Volker sehiekten Abgeordnete mit dem Anerbieten 
ihres Beistandes. Julian jedoch wieś sie mit stolzem Selbstvertrauen 
zuriick: die Romer stiinden wol ihren Bundesgenossen bei, bediirften 
aber keinerlei Hilfe von denselben. Julian wollte der W eit zeigen, 
dass noch Romerblnt auf ihr walle, und dass die Fittige des roni. 
Adlers noch ihre alte Schwungkraft hatten.

Nach heidn. Sitle belragte er nun aueh die Orakl zu Delphi und 
Dodona, die ihm ihre zweideutigen Ausspriiche zusandlen, \i elcheder 
aberglaubisehe Kaiser auf Sieg deutete. Aber es fehlte keineswegs 
an bosen Aorzeiehen. So war um diese Zeit eine Yorstadt in Antio
chia abgebrannt und desgleichen geschah mit dem Apollotempel in 
Daphne. Julian aber kummerte sieh wenig um bose Yorzeiehen. Wollte 
ein Opfer nicht Gliick yerheissen, so ward ein Anderes gesehlaehtet
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■md so fort, bis endlich das Gewiinschte gehofft werden konnte. So 
wurdon oft hundert Sliere nach einander geschlachtet und man ge- 
riet durch die grosse Anzal dieser Opfer sogar in Furcht, nach dem 
Perserkriege wenie es auf der Weil kein llindfleiseh niehr geben.

Diese Verschwendung an Stieren und Kalbern mag man dem 
Aberglaubischen wol verzeihen; er soli abcr im Tempel zu Carrae 
noch andere Opfer gebraclit liaben, zu denen kein Mensch zugelas- 
sen wurde. Gieng der Kaiser ans dem Tempel, so ward derselbe ver- 
schlossen und eine Wachę halle Befehl, boi Todesstrafe Niemanden 
einzulassen. Nach dem Tode Julians will man nun den Temoel ge- 
óffnet und einen weiblichen Leichnam darin gefunden liaben. Oiesen 
halle derKaissr geopfert, urn daraus zukiinftige Ilingę zu erfahren.')

Im Marz 303 brach er endlich gegen die Perser auf. Er fiihrte 
das Heer durch die Wiisten von Arabien und Assyrien, durch ein 
Land, eben wie dasM eer. Wermut, Rohricht und winzigesCestraucli 
war die einzige Yegetation und die Gegcnd war nur von Straussen, 
Trappen, Antilopen und wilden Eseln bevólkert. In Assyrien kamen 
durch denAustritt desEuphratund Tigris noch die zallosen Schwarme 
der dortigen Insekten hinzu und beunruhigfen die Soldaten, dereń 
Murren Julian nur durch die bewunderungswiirdige Gewalt seiner 
Rede und durch Geld beschwichligen konnte. Der Kaiser selbst, uin 
seincn Soldaten ein Beispiel zu geben, ass sieli nicht satt und schlief 
auf hartem Lager. E r drangi o die Perser bis nach Ktesiphon zuriick, 
welche Stadt er jedoch nicht angriff, da er in offener Feldschlacht 
urn die Herrschaft iiber das Perserreich streiten zu konnen hoffte. 
Indessen aber ward er durch die Schlauheit eiuiger Perser liinter- 
gangen, die sieli, urn ihr Yaterland zu retten, einer Rolle, ahnlich der 
des Zopyrus, unterzogen.1 2)  Sie hatten sieli verstiimmeln lassen und 
kamen unter Yerwunschung Sapors, ihres Konigs, zu Julian. Dieser 
liess sieli von ilinen bereden, seine SchilFe zu verbrennen, auf denen 
er sein Heer grossentheils dahergebracht halle und derenwegen er 
am Tigris liatte bleiben miissen. E r that es und folgte den W egwei- 
sern in das Innere des Landes. Woliin er kam gab es nielits ais 
reiches Land mit vielen Menschen und Dorfern. Aber bei seiner An- 
naherung yerwandelten sieli die Jachenden Provinzcn alsbald in rau- 
ehende Ebenen. Zu spat entdeckte er den Yerrat der W egweiser. 
Die Schiffe waren verbrannt, die Legionen in einem fremden Lande 
ohne Lebensmittel, oline Sicherheit. Yergebens suchte der Kaiser den

1) Gregor IV, Theod. III. 2C —27.
2) Sieli dariib.: Gregor orat. IV. Lib. orat. Parenth. Amm. XXIV.



Aufruhr seiner Truppen zu b esch w ich tig en d ie  ihn zuin Riickzugo 
notigten. Er marschierte jedoch nicht lange, ais er des pers. Heer.es 
ansichlig wurde, das ihn zwang, eine feste Stellung einzunelnnen. 
Zehn Tage ward er hier formlich belagert, bis er endlich in einem 
grosserenTrefFen siegte. Damit waren aber diese bekauntlich auf der 
Flucht am ineisten gefahrlichen Feinde nocli lange nicht vernichtet. 
Julian aber konnte wenigstens weiter ziehn ; auf dem W ege jedoch 
durch ein gebirgiges Land voIIer Engpasse erhielt er plótzlich die 
Nachricht, dass seineNachhut angegriffen sei. Es entstand ein Schar- 
miitzel, welches sieli, da Julian selbst herbeieilte, bald in eine offene 
Feldschlacht vervvandelte. Und hier war es, wo der kauin 32  Jahre 
zahlende K aiser, der ohne Panzer kampfte, getódtet wurde. Ein 
Pfeil traf ihn in die Seite; von woher ist nicht bekannt.'J

1} Uiber Jul. Tod sieli: Am. XXV.
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J a l i r e s > l t c r i c l ( i
iiber das

k. k. katholische Gymnasium in Teschen am Schlusse des 
Schuljahres 1854|5.

1 . Yeriimteruiięren im liuts- unii Ł<clir - I*crsonale.

Seit dem 31. Juli 1854 ergaben sieli bis zum Scblusse des
Schuljahres 1854 5 nachstehende \ reranderungen im Aints- undLehr-
Personale:
29. August 1854. Der k. k. Ober-Gymnasiallehrer, Herr Dr. J  o b a mi  

Dl  ab a wird mit li. Erlasse des k. k Min. fur Cultus und Un- 
terricht vom 15. August 1854 Z. 11295 zum p ro v . D i r e c t o r  
a m  k. k. G y m n a s i u m  i n  T r o p p a u  crnannt.

31. August 1854. Der Supplent, Herr J  o se  p b Go t t f  r. H e r r m a  nn 
erhalt mit h. k. k. Min. Erlasse vom 18. August 1854 Z. 11388 
dic Bewilligung z u m F o r t b e z u g e  d e r S u p p 1 e n t e n g e b ii lir 
bis zum letzten Februar 1855.

11. Septemb. 1854. Der Supplent, lle rr  T h e o d o r  P a n t k e  aus 
Hennersdorf in Preuss. Seblesien gebiirtig, wird mit A li  e r b .  
E n  t s c h  1 i e s  s u n g Sr .  k a i s .  kon.  A pos t .  M a j e s t a t  vom
5. Juni 1854, intimiert durcb das h. k. k. Min. des Cultus und 
Unterricbtes am 26. August d. J . Z. 8929  zum wirklichen k. k. 
G y m n a s i a l l e b  r e r  am kat l i .  G y m n a s i u m  in H e r r m a n n -  
s t a d t  ernannt.

13. September 1854. Herr K a r l  M ą d r y ,  Kapłan an der Teschner 
Stadtpfarre resignirt auf die provis. L e b r e r s t e l l e  d e r  f r a n -  
z o s i s c h e n  S p r a ć  b e ,  welche der k. k. Gymnasial-Supplent, 
Herr G e o r g  H o f m a n ,  in Folgę h. Erlasses der k. k. scldes. 
Landesregierung vom 30 Sept. d. J. Z. 10504 ubernimint.

15. Sepl. 1854. Herr A n t o n  S t r a s t i l  von  S i r  a s s  en be  im 
pens. k. k. Oberst, wird in Folgę der Uesignation des Ilerrn 
M a i h ia  s K a s p e r l i k ,  Erzherzoglicben Cameral -  Inspectors 
in Tescben auf die Stelle eines Mitgliedes der stadtischen Ge-



meinde-Deputation, in der ain 12. September d. J . vorgenommc- 
nen Wald zum d r  i 1 te  u M i t g l i e d e  derselben gewahlt, was 
von der k. k. schles. Landesregierung mit h. Erlasse vom 21. 
Sept. 1854 Z 10024  zur Kennlnis genommen und der k. k. 
Gymnasial-Direction mitgetheilt wird.

10. Sept. 1854. Herr G e o r g  11 o f n i a n  wird mit h. Erlasse der 
k. k. schles. Landesregierung vom 4. Sept. 1854 Z. 9504  zum 
S u p p l e n t e n  am k. k. kath. Gymnasium, an die Stelle des 
nach Troppau berufenen pr. Uirectors, Herrn Dr. Juliann Błaha, 
ernannt und ubernimmt das Lehramt mit dem Anfange des Scluil- 
jahres.

27. Sept. 1854. ller W eltpriester und k. k. Gymnasialsupplent, 
Herr J o h a n n  K a p i n u s  trittm it demBeginne des Schuljahres 
in die Seelsorge zurtick. Derselbe wird mit dem h. k. k. Min. 
Erlasse vom 18. September 1854 Z. 1075 vom Lehramte ent- 
hoben.

9. Oktober 1854. Der W eltpriester der Stein am Angercr Diocese, 
Herr E d u a r d  S i e g 1 wird mit dem h. k. k. Min. Erlasse vom 
30. Sept. 1854 Z. 14891, an die Stelle des nach Herrmann- 
stadt berufenen Lehrers, Herrn T h e o d o r  P a n t k e ,  ais k. k. 
wirklicher Gymnasiallehrer angestellt und ubernimmt am 9. Oct. 
d. J . das Lehramt.

21. November 1854, Der k. k. Gymnasiallehrer, Herr A l o i s  C z e -  
d i k  wird mit h. k. k. Min. Erlasse vom 31. Oclober 1854 
Z. 10434 auf d ie Dauer eines Jalires, und zwar vom 1. Xo- 
vember 1854 bis 30. October 1855 beurlaubt.

28. Xovember 1854. Der k. k. Gymnasialsupplent, W eltpriester und 
zweite Yorstelier des Baron Cselesta’schen adeligcn Konvictes 
in Teschen, Herr F r a ń  z D a n e l  wird mit h. k. k. Min. Erlasse 
vom 17. November 1854 Z. 19334 ais wirklicher k. k. Gymnasi
allehrer angestellt.

8. December 1854. Der W eltpriester und Doctor der Theologie an 
der Wien. k. k. Universitat,MitgIied des hohernPriesterbildungs-In- 
stitutes zum li.Augustin inW ien, Herr J  o h a n n  W a c h ę ,  wird 
mit h. Erlasse der k. k. schles. Landesregierung vom 30 Xov. 1854 
Z. 13231 zum Supplenten am k. k. kath. Gymnasium fur d ie  
G e s c h i c h t e  d e r  o b e r n  K 1 a s s e n  ernannt.

t. Februar 1855. Der Amts- und Schuldiener G e o r g  K o l o n d r a  
stirbt am Wundbrande.

t. Marz 1855. Der k. k. Gymnasialsupplent, lle rr  Dr. J o h a n n  
W a c h ę ,  ubernimmt das Lehramt.



7. April 1855. Der Director des k. k. kalli. Gymnasiums in Teschen, 
zugleich erster Vorsteher des Baron Cselesta’schen adeligen 
Konvictes daselbst, erlialt in Folgę der Mittbeilung des F. B. 
General-Yicariates vom 7. April 1855 Z. 619  den Bang eines 
D i o c e s a n - E r z p r i e s t e r s .  Durcli denselben Erlass erh/ilt 
jeder ais wirklicher Lelirer angestellte katli. Priester den Bang 
eines s e l b s t s t a n d i g e n  C u r a t e n .

23. April 1855. Der k. k. Gymnasialsupplent Herr Dr. J  o h. W  a c h e 
wird im Auftrage des H o c li w iir  d ig s  t e n H e r m  F i i r s t -  
b i s c h o f s  v o n  B r e s l a u  vom 15. April 1. J . durcli den E r
lass des F. B. Generalvicariates zu Schwarzwasser voni 20. Ap. 
1855 Z. 717 zmn Prosynodal-Examinator bei Pfarrconcursen 
fiir den diesseiligen Anteil der Dibcese bestellt.

II. Der Łelir - liiirjter.

A. Hauptlehrer-

1. Herr Dr. P h i l i p p  G a b r i e l ,  prov. Director des k. k. kalli. Gym
nasiums, erster Vorsteher des B a r o n  C s e l e s t a ’s c l i e n  a d e 
l i g e n  C o n v i c t e s  in Teschen, Dr. der Philosophie an derk. k. 
Universitat in W ien, Mitglied der k. k mahr. Gesellschaft zur 
Forderung des Ackerbaues, der N atur- und Landeskunde, theil- 
nelimendes Mitglied der physicalischen und historischen' Section. 
Mitglied des mahr. W erner-Vereines zur geognostischen Durcfi- 
forscliung des Kronlandes Mlihren, des mahr. schl. Schutzver- 
eines der ans den Staatsgefangnissen entlassenen Strailinge, der 
Rettungsanstalt fiir verwahrloste K inder, des Kinderspitals zum 
lieil. Cyrill in Briinn, Capitularpriester des A u g u s t i n e r s t i f -  
t e s  St. T h o m a s .

2. Herr B a r t  h o l o m a us  Ni  t s  c h e ,  weltlich, k. k. Obergymna- 
siallehrer.

3. Herr F l o r i a n  L u k a s ,  weltlich, k. k. Obergymnasiallchrer.
4. Herr J o s e f B i t t a ,  W eltpriester der Olmiitzer Erzdiocese, fiirst- 

bischótlicher Consistorialrath des diesseitigen Antheils der Bres- 
lauer Diocese, k. k. Obergymnasiallehrer, Katechet am Obergym- 
nasium und Stiftspriester im Elisabethiner -  Convente in Teschen.

5. Herr C a r l  W i t  t e k ,  weltlich, k. k. Gymnasiallehrer.
6. Herr J o h a n n  M r h a l ,  weltlich, k. k. Gymnasiallehrer.
7. Herr E d u a r d  S i e g l ,  W eltpriester der Diocese Stein-am -An- 

ger in Ungarn, k. k. wirklicher Gymnasiallehrer.
8. Herr F r a n z  D a n e l , W eltpriester derBreslauer Diocese, ósterr.



Antheils, zweiler Yorsteher des Baron Cselesta’schen adeligen 
Convic(cs in Tesehen, k. k. wirklicher Gymnasiallehrer.

9. Herr L e o p o l d  S o b e t z k y, W eltpriester der Breslauer Diocese 
osterr. Antheils, Katecliet ani Untergymnasium.

10. Herr J o s e p h  F i s c h e r ,  der Medicin und Chirurgie Doctor 
an der k. k. W iener Universitat, k. k. Gymnasialsupplent.

11. Herr J o s e p h  W o l f ,  weltlich, k. k. Gymnasialsupplent.
12. Herr G e o r g  H o f m a n ,  weltlich, k. k. Gymnasialsupplent.
13. Herr Dr. J o h a n n  W a c h ę ,  W eltpriester der Breslauer Diocese 

osterr. Antheils, Mitglied des hohern Priester-Bildungs-Institutes 
zum h. Augustin in Wien, Prosynodal-Examinator bei Pfarr-Con- 
cursen fiir Dogmatik und Morał, k. k. Gymnasialsupplent.

b. Nebenlehrer.
1. Herr Dr. Pi l i l i  pp G a b r i e l ,  wie oben.
2. Herr Dr. G e o r g  P r u t e  k,  W eltpriester der Breslauer Diocese, 

Katecliet an der k. k. Haupt- und Unterrealschule, Gemeinderat 
und Mitglied der stadt. Gymnasialdeputation.

3. Herr G e o r g  H o f m a n ,  wie oben.
4. Herr J o h a n n  W a n k e ,  weltlich, Lehrer an der k. k. Haupt- 

und Unterrealschule in Tesehen.
5. Herr J o h a n n  W e i s e r ,  weltlich, Regenschori in Tesehen.
6. Herr Dr. J o s e p h  G u g e n h e i m e r ,  Kreisrabbiner in Tesehen.

III. Her Łelirplan.

a Obligater Lehrkurs.

I. C 1 a s s e.
Ordinarius, Herr Leopold Sobetzky.

1. R e l i g i o n  2 St. W. Die Lehre vom Glauben, von den Gnaden- 
mitteln und den Geboten Gottes, nach dem Regensburger K ate- 
chismus.

Ii. S o b e t z k y.
2. L a t e i n  8  St. W . Die Formenlehre der regelmassigen Flexionen

und der Gebrauch des Conjunctivs und Infinitivs in den wichtig- 
sten Fallen nach S c h u l t z ’s lat. Sprachlehre eingeiibt in beider- 
seitigen Uebersetzungen nach 1) ii n n e b i e r. Memorieren und Auf- 
schreiben der Yocabeln mit der Uebersetzung. Im 2. Sem W. 
J St. Composition und 1 Pensum. C. W i t t e k .

3. D e u t s c h  4 St. W. Die Lehre vom einfachen, erweiterten und 
zusammengezogenen Satze mit dem Wichtigsten aus der W ort- 
bildung, nach R. J. W u r s t ’ s Sprachlehre. Grammatik 1 St. W .,



orthographische Uebungen 1 St., Lesen, Sprechen, Yortragen ans 
M ozarfs Lesebuche 1 St., Aufsatze 1 St.

L. S o b e t z k y .
4. G e o g r a p l i i e  3 St. W. Allgeineine Uebcrsicht der Erdbeschrei- 

bung mit Angabe der Hauptpunkte der polit. Geograpliie, ais 
Grundlage des darauffolgenden gesebielitliebcn Unterrichtes, naeb
J . B e I I i n g e r ’s Leitfaden der Geograpliie, mit Beniitzung der 
grossen Sydow’scben Wandkarten, kartographischen Uebungen 
und kurzeń Schilderungen beruhmter Manner alier Zeiten und 
Yolker.

Im I. Sem. J. W o l f ;  im Ił. Sem. Dr. Jol i .  W  a ehe.
5. M a t l i e m a t i k  3 St. W.  A r i t l i m e t i k :  Die vier Grundrcch- 

nungsarten in ganzen und gebrochenen Zahlen, Tlieilbarkeit 
der Zahlen, Auflosung in Factoren, kleinstes gemeinschaftliches 
Vielfaehes nach M o ć n i k .  A n s c h a u u n g s l e h r e  theils nach G er- 
n e r t ’s Entwurf theils nach H i l l a r d f s  stigmographischer Melhode.

Im I. Sem. Dr. Ph. G a b r i e l ;  Im II. Sem. Fr. Da ne l .
(i. Na  tu r g e s c h  i ch t e 2 St. W. Zoologie der Saugethiere, der 

Glieder- und Bauchthiere nach A l o i s  P o k o r n y .
Dr. J.  F i s  c li e r.

II.  C l a s s e .

Ordinarius, Herr Eduard S iegl.
1. R el i g i o  n 2 St. W . Erklarung der Gebrauche und Geremonien 

der kalli. Kirclie.
G. S o b e t z k y.

2. L a t e i n  8 St. W. Erganzung der regelmassigen Formenlehre 
durch Hinzufugung der in der I. Classe weniger beriicksichtigten 
Particn der F iir- Zald- und Nebenwórter: Unregelmassigkeiten 
in Declination uud Conjugation; Lehre vom Gebrauch des Con- 
junctivs, Imperativs und Infini(ivs und von der Anwendung der 
Participien nach Dr. F. S c li u 11 z’s Grammatik. Lectiire ans S ch  in- 
n a g l ’s lat. Lesebuche fur die 2. Classe. Wochentlich I Haus- 
und 1 Schulaufgabe.

E. S i e g l .
3.  D e u t s c h  4  St. W. Die Lehre von den zusammengesetzten 

Satzen und den Perioden nach W u r s t ;  Fle.vion der Verben 
mit der hievon abhangigen Wortbildung 1 St., orthographische 
Lese-, Sprach- und Yortragsiibungen aus M o z a r f s  Lesebuche 
Nr. 2 , 2 St. Aufsatze 1 St. In 14 Tagen ein hauslicher Aufsatz.

E. S i e g l .



4. G e o g r a p h i e  ii n d G e s c li i c li I c 3 St. W. Alte Geschichte 
bis 470 n. Cli. nach W. P i i t z ,  mit vorausgehender Geographie 
jedes in dieser Geschichte vorkommenden Landes und Beniitzung 
der grossen Waiidkarten von K i e p e r t  fur die iiltere Geographie. 
Kartographische Uebungen.

Im I. Sem. .1. W o l f ,  im II. Sem. F. L u k a s .
5. M a t h e m a t i k  3 St. W.  A r i t h m e t i k :  die einfachen Ycr- 

haltnisse und Proportionen mit Riicksicht auf die Decimalrech- 
nung, die Kegel de tri, die Prozenten und Durchsehniltsrechnung, 
die walsche Praetik, die M ass- Gewichts- und Miinzkunde nacli 
Dr. F. M o c n i k ; — G e o m e t r  i e : die Congruenz, Aehnlich- 
keit, Verwandlung und Theilung geradliniger Figuren. Berechnung 
des Umfanges und Innhaltes derselben nach Dr. H i l l a r d t s  
stigmogr. Metliode.

Im I. Sem. Dr. P h. G a b r i e l ;  im II. Sem. F r. D a n e l
0. N a t u r g e s c h i c h t e  2 St. W. Zoologie der Yógel undAmphi- 

bien. Botanik nach A l o i s  P o k o r n y .
Dr. J.  F i s c h e r .

Ilf. C l a s s e .

Ordmarius, Herr Franz Danel.
1. R e l i g i  on 2 St. W . Die Religionsgesehichtc des altcn Bundes 

nach S c li  u hm a cli e r ’s biblischer Geschichte.
li. S o b c t z k y.

2. L a t e i n  ó St. W . Grammatik nach Dr. F. S c h u l t z  2 St. die 
Casuslehre; Corn. Ncpos 3 St. mit Ausname von vier Biogra- 
pliien Im 1. Sem. alle 8, im II. Sem. alle 14 Tage cin Pensum 
und cinc Composition.

F. 1) a n e I.
3. G r i e c h i s c h  5 St. W . Grammatik: die regelmassige Formen- 

lehre bis zu den Verben auf fu nach Dr. G. C u r t i u s ,  mit den 
Lesestucken nach Dr. S c h e n k l s  griech. Elementarbuch Nr. I. 
( l j  — L (503- Im II. Sem. alle 14 Tage ein Pensum, alle 4 
Wochen cine Composition.

F. D a n e l .
4. D e u t s c h  3 St. W. Lecture und Yortrag memorierter Gedichte 

und prosaischer Aufsatze mit tleissiger Cultmrung der gramma- 
tischen Seile der Sprache und einer kurzeń Anleitung zum 
schriftlichen Aufsatze. Lesebuch Mozart Nr. 3. Alle 14 Tage 
ein Aufsatz ais hausliche Uebung.

Im I. Sem. F. D a n e l ,  im II, Sem. J. W o l f .
4



5. G e o g r a p h i e  u ml G e s c h i c h t e  3 Sl. W. Hic mittlere utul 
neuere Geschichte bis 1648 n. Chr. nach W e l t e r ’s Auszug, mit 
besomlerer Riicksichtsname auf die Hanpiereignis.se des oslerr. 
Kaiserstaate.su. in Yerbindung mit der dazu gehorigen Geographie, 
unterstiitzt durch S y d o w ’s grosse Wandkarten, kartographiscbe 
Uebungen, chronologische und genealogisebe Tabellen.

lin I. Sem. J . H i t t a ;  im II. Sem. Dr. J . W a c h ę .
6. M a t h e m a t i k  3 St. W. Eigenschaften der allgemeinen Zalen; 

entgegengesetzte Grossen; die ersten 4 arithmet. Operationen 
mit einfachen und zusammengesetzten, ganzen und gebroehenen 
algebraischen Ausdriicken. Rechnen mit Potenzen, mit ganzen, 
sowolil positiven ais negaticen E\ponenten. Entwicklung der 2. 
und 3. Potenz eines Binoms; Ausziehung der 2. und 3. Wurzel 
sammt Anwendung nach M o cni k. Anschauungslehre: Der Kreis, 
demselben eingeschriebene und umscbriebene regelmassige Poly- 
gone sammt den Umfangs und Inlialts-Derechnungen. H i l l a r d f s  
sttgmographische Tafeln.

J . M r h a l .
7. N a t u r g e s ch i c h t e 2  St. W. Mineralogie nach Sigm. Fellocker.

Dr. J . F i s c h e r .
8. P l i y s i k  3 St. W . Anfangsgriinde der Pliysik: Allgemeine 

Eigenschaften, Aggregationszustand und innere materielle Be- 
schalfenheit der Kórper, die Anfangsgriinde der Chemie und 
Warmelehre nach Dr. Au g .  K u n z e c k .

Dr. P h. Gabr i e l .

IV. C l a s . s e .

Ordinarius, Herr Florian Lukas im ersten und Herr Dr. Joh. W achę
im zweiten Semester.

1. B e l i g i o n  2 St. W. Religionsgeschiehte des N. B. Apostel- 
geschichte und kurze Geschichte der Kirche bis auf unsere Zei- 
ten nach S c h u h m a c h e r .

L. S o b e t z k y.
2. Fi a t e i n  6  St. W. Grammatik 3 St. Tempus- und Moduslehre 

nebst den Elemenfen der Metrik und dcm rom. Jcalender nach 
Dr. F. S c h u l t z .  Lectiire 3 St. Caesar de bello gali. 1. I. II. III. 
IV. und Ovid. Metamorph. 1. X. v. 1 — 77 u. 1. XI v. 1 — 193. 
Alle 14 Tage ein Pensum, alle 14 Tage eine Composition.

F 1. E u k a s.



3. G r i e c h i s c h  4 St. W. I Sem. die unregehnassigen Verba mid 
Verba auf <u bei steter Wiederliolung des Regelmassigen, 
II. Sem. Syn tax : Casuslehre nach C u r t i u s :  und das allernol — 
wendigste von den Modis, dem Infinitiv und dem Pariicip; da- 
zu in beiden Sem. die entsprechenden Uibungen nach S c h e n k l .  
Alle 14 Tage ein Pensum, alle 4  Wochen eine Composition.

K. W  i 11 e k.
4. B e u t s c h  3 SI. W. I St. Lectiire und Declamationsiibungen 

nach M o z a r f s  Lesebuch Nr. 4. — 1 St. Besprechung und 
Correctur der hauslichen Aufsatze; — 1 St. Geschaftsstii (1. Sem .) 
Metrik ( II. Sem.) Alle 14 Tage ein hauslicher Aufsatz.

B. N i t s c h e.
5. G e o g r a p l i i e  u n d G e s c h i c h t e  3 St. W . I. Sem. Schluss 

der neuen Geschichte bis 1815 nach W e l te r \ s  Auszug mit zu- 
sammenfassender und erganzender Wiederliolung des geographi- 
schen Unterrichtes in Verbindung mit den grossen Sydow’schen 
Karlen. II. Sem. Populare Vaterlandskunde nach dem vom 
h. Unterrichts-Ministerium herausgegebenen Leitfaden mit einer 
tabellarischen Zusammenstellung der Ilauptmomente der oster- 
reichischen Geschichte, insbesondere des Anwachsens der Mo
narchie zu dem jetzigen Bestande und mit besonderer Riicksicht 
auf das Kronland Schlesien. Hiezu kartographische Uibungen 
und chronologische Tabellen.

Im 1. Sem. J . B i t t a ;  im II. Sem. Br. J . W a c h ę .
(5. M a th c m a t i k 3 St. W . Ar  i t hm. Zusammengesetzte Proporlions- 

Beclinung; Einleitung in die Lehre von den Gleichungen nach 
l)r. M o ć n i k. A n s c h a u u n g s l e h r e .  Berechnung der Korper 
nach Tomaschek’s Entwurf.

.1. M rha l .
7. P h y s i k  3 St. W. Statik und Dynamik fester, tropfbarer und 

ausdehnsamer Korper, Akustik, Magnetismus, Elektricitat n. And. 
von Baumgartner; Optik nach K u n z e k ’s Experimentalphysik.

Dr. P h . G a b r i e l .

V. C 1 a s s e.

Ordinariiis, Herr Joseph Bitta.
I. R e l i g i  on. Die vorchristliche Offenbarung. Einleitung in die 

Biiclier des A. R. Aechtheit, Unverf;ilschheit des A. T. Glaub- 
wurdigkcil der Verfasser. Einleitung in die Riicber des N. li
nach Dr. M a r t i n .

.1. II i i i  a.



2. L a t e i n 6 St. W. Lectiire 5 St. li i v i u s lib. J. und lib XXI ganz.; 
Jib. XXII cap. 1 —36. O v i d  Metamorpli. lii). I. v. 2 5 3 -4 3 7 , 
lib. II. v. 1 - 3 3 2 ,  lib. III. v. 1 - 2 5 2 ;  lib IV. v. 6 0 1 -7 9 0 . -  
Stilistische Uebungen 1 St. nacb S ii p fi e’s II. Tlił. I. Ahtheilung 
mil Praparation. Alle 14 Tage ein Pensum, alle 4 Woehen eine 
Composition.

E. S i e g 1.
3. G r i e c h i s c h  4 St. W. Lectiire: X e n o p h .  Anabasis lib. I —II. 

c. 4. §. 16. H o m e r .  II. lib. 1. II. 111. IV. nach H o c h e g g e r ’s 
epitome. Grammatik 1 St. in 14 Tagen nach Kidiner, §. 1 4 9 —168. 
Praparation. In 4  Woehen ein Pensum oder Composition.

II. N i t s c h  c.
4. D e u t s c h  2 St. W . Mittelhd. Grammatik; Lekturę des Nibelun- 

genliedes, Iwein, Rcineke Fuchs und der lyr. Dichter aus „W ein- 
hold’s mittelhd. Leseb.“ mit sprachlicher und sachlicher Erklarung 
des Gelesencn und mit gelegentlicher Hetrachtung des Volks- 
Kunst- und Thierepos und der Minnedichtung; alle 14 Tage ein 
hauslicher Aufsatz.

J . Wo l f .
5. G e s  eh i ch te u n d  G e o g r a p h i e  3 St. W. die Staaten und 

Y blker des alten Asiens, Afrikas und Griechenlands nach P ii t z’s 
grosserein W erke mit der darauf beziiglichen Geographie.

F. L u k a s.
6. M a t h e m a t i k. A l g ę  b r a 2  St. W. Has Zalensystem iiber- 

haupt und insbesondcrc das d e k  a d i s  che .  BcgrilT der algebr. 
Grundoperationen nach den drei Recbnungstufen. Die v i e r  
G r u n d r e c h n u n g e i i ,  angewendet auf ein- und mehrgliedrige 
algebr. Ausdriicke. Die Theilbarkeit derZalen. Vollstandige Lehre 
von den Driichen und die Lehre von den Proportionen; G e o 
m e t r i e  2  St. W. Longimetrie und Planimetrie, in streng wis- 
senschaltlicher Hegriindung.

Algebr. Uebungsbeispiele, planimetr. Constructionen und Beweis- 
satze in der Schnie und iiber Hans, nach Dr. M o c n i  k’s Alge
bra und Geometrie. Dr. Pb. G a b r i e l .

7. \ a  t u r g c s c h  i c h t e  3 St. W. Mineralogie nach F e l i  ock  er ;  
Geologie nach K n e r .  Botanik nach Dr. G e o r g  Bi l l .

Dr. J.  F i s c h e r .

V71. C 1 a s s e
Ordinarius, Herr Bartholomaus Nitsche.

i R e l i g i  on 2 St. W. Einleitung in die Biicher des X. Ił. 
Acchtheit, Unvcrfalschtheit des X. T. Glaulm iirdigkcit der Ver-



lasser. Griiude fur die Góttlichkeit des Christenthuins. Die Lehre 
von der Kirclie. B e s o n d c r e  G l a u b e n s l e h r e :  Gottes Da- 
sein; Gottes Eigenschaften. Xach D r. M a r t i n .

.1. B i t t a .
2. L a t e i n 6  St. W. P rosa: S a 11 u s t i i Jugurtha et Catilina; C i c c- 

ronis oratt. I. in Catil. C a e s a r i s  beli. civ. lii). I. und II. Poetische 
Lekturę : Virgilii e \  editione Eman. Hoffmann, lib.. X X I. Laudes 
Italiae et laudes vi(ac rusticae ans dem II. Buclie. Aeneis lib 1., 
stilistische Uebungen naeli S i i p f l e  2. Thl.; alle 14 Tage ein 
Pensum, alle 4  Woclien eine Composition.

B. N i t s c h  e..
3. C r i e c h i s c h  4 St. W. Lectiire: Horn. lib. X —XV v. 250  nach 

lLocbegger’s epitome. — Herod. lib. VIII. nach A. W i l h c l m ’s 
Ausgabe 1 9 - 2 7 ;  3 0 - 3 8 ;  6 0 ; 1 0 0 - 1 3 4 ;  1 3 8 -1 5 0 ;  1 5 7 -  
165; 1 6 8 —171. nach Kiihncr §. 1 6 9 —189. Alle 4  Woclien 
eine Composition.

B. N i t s c h e.
4. D e u t s c h  3 St. W. Literaturgeschichte der Blutezeit der epi- 

schen und lyr. Poesie des Mittelalters u. kurze Uebersicht der 
folgenden Zeit bis auf li  a g  e d o r n und 11 a 11 e r ; Lectiire des Be- 
deutendsten a u s M o z a r t  l. und desDraina’s „Natlian der Weise,, 
v o n L e s s i n g  mit sachlicher und literat.-historischer Erklarung; 
alle 14 Tage ein hauslicher Aufsatz.

J . Wo l f .
5. G e s c h i c h t e  u n d  G e o g r a p h i e  3  St. W. dic romischc Ge- 

schichte und die Geschichte des Mittelalters bis zu Gregor VII. 
nach Pi'tlz’s grosserem W crkc mit der darauf bezuglichen Geo- 
graphie.

F . L u k a s.
6. M a t h c m a t i k  3 St. W . Algebra. Potenzen, Wurzeln, Loga- 

rithmen; Gleichungen des 1. Grades mit einer und mehrrren Unbe- 
kannten n.Dr. M o ć n i k. Geometrie.Ebene Trigonometrie. Stereome- 
trie, die Hauptsatze der spharischen Trigonometrie n. Dr M o c n i  k.

J.  M r h a l .
7. N a t u r g e s c h i c h t e  3  St. W . Zoologie auf Grundlage der 

Physiologie und geographischc Verbreitung des Thicrrcich’s nach 
Dr. L. K. S c h  m a r  da.

Dr. J. F i s c h e r .



VII. C l a s s e

Ordinarius, Herr Georg Hofmann.
1. R e l i g i  on 2 Si. W . l)ie besondere Glaubenslehre. Die kathol. 

Sittenlehre. Nach Dr. Marlin’s II. Tlił.
J . R i t i a .

2. L a t e i n  5 St.  W.  4. St. C i c e r o :  oratt in Catilinam II. III. IV 
de imperio Cn. Pompeji, pro Ligario, pro Deiotaro. — Yirgil. 
Aencid lib. VI. VII. VIII. & zum Theile lib. IX. edit Hoffmann. 
1 St. gramatisch-stilist. Uebungen, im 1. Semester nach Seyfferts 
P a l a e s t r a  C i c e r o n i a n a ,  im 2. Semester nach G r y s a r .  
Alle 14 Tage ein Pensum, alle 4  Wochen ein Tentamen.

C. II o f ma n  n.
3. Gr i  e ch  i s c h  5. St. W.im I.Sein.D em os t h. oratt. Olynth. 1.11.III. u. 

Oratt. Philip. I. II. ; im II. Sem. So p li o cl e s. Oedipus rex wochent- 
lich 3 Stunden und daneben cursorisch H o m er i Odyssea lib.
VI. VII. VIII. mit W eglassung von v. 266  — 369. Wochentlieh
1. grammatische Stunde. Praeparation. Alle 14 Tage ein Pen
sum, in 4  Wochen 1 Composition.

C. H o fm a n n.
4. D e u t s c h  3 St. W . 2. St. Mittelhochdeutsche Grammatik; Lec- 

tiire des Redeutendstenaus W  e in  h o ! d ’s mittelhd. Lesebuch mit 
sprachlicher und sachlicher Erkliirung des Gelesenen. 1 Sl. Li- 
teraturgeschichte der Rliitezeit der epischen und Jyr. Poesie des 
Mittelalters und Lektiire aus den Werken der neuhochd. Litera
tur nach Schiller und Goethe aus Mozart 11. Alle 14 Tage ein 
hausl. Aufsatz

.1. W  o 1 f.
5. G e s c h i c h t e  u n d  G e o g r a p h i e  3  St. W. Die mittlere Ge- 

schichte von Gregor VII. an und die neuere Geschichte bis 
zum Schlusse des 17 Jahrhuudertes nach Piitz’s grosserem 
W erke mit besonderer Reriicksiclitigung der Hauptereignis.se 
des óster. Kaiserstaates und der Geographie der darauf bc- 
ziiglichen Lander.

Im I. Sem. F. L u k a s ;  im II. Sem. D r. J . W a c h ę .
6. M a t h e m a t i k  3 St. W  A l g e b r a :  Gleicliunuge, nnbestimte, 

des 1 Grades und (piadratische Gleichungen mit einer und mehre- 
ren Unbekannten. Exponentialgleichungen. Progressionen mit ih- 
rer Anwendung auf Zinseszinsenrechnungen. Permutationen, Com- 
binationen, Variationen. Methode der uubestimmtcn Coefficien- 
ten und die Entwicklung des Binominalsatzes mittclst dereslben. 
Geometrie: Construction der Gleichungen des ersten und zweiten



Grades. Analytische Geometrie in der Ebene. Linien der 1- 
und 2. Ordnung. Coustruction algebraischer Ausdriicke. Nach Dr. 
M o ć n i k.

J. M r h a l .
7, P h y s i k  3 St. W . Algemeine Einleitung. Chemie, Statik und 

Dynamik, der feslen, flussigen und ausdchnsamen Korper. H y- 
grometrie; die Centralbewegung und das allgemeine Gravita- 
tionsgesetz, nach Dr. A n d r .  B a u m g a r t n c r .

J.  M r h a l .

V III . Classe.

Ordinarius, Herr Carl W ittek.
1. R e l i g i  on 2. St. W. Die Geschichte der christlichen Kirche 

nach Dr. Martin’s Lehrbuch
.1. B i 11 a.

2. L a t e i n  5 Sl. W . Lectiire 2 St. T a c i t .  Agricola. Annales lib
I. und einzelnes ans. lib. 11. Germania. — H o  r a t .  Auswahl ans 
den Odeń des I. II. 111. und IV. Buches. Epod. 1. II. IX Sat.
I. 9. II. (i. Epist 1 1. 16. ars poetica; nach C. J. Grysar. —
1 St. Gramatisch-stilistische Uebungen nach SeyiFerfs Palaestra 
Ciceroniana. Praparation. Alle 14 Tage ein Pensum, alle 4  W o- 
chen eine Composition.

C. II o f m a n n.
3. G r i e c h i s c h  6 St. W . Lectiire: P l a t o n :  Apologie, Laches, 

Menon. S o p ho k 1 e s : Philokletes. II o m e r. Odyss. Iib.XI.XII.XUI. 
Grammatik in 14 Tagen 1 St. nebst steter Riicksichtnahme auf 
dieselbe bei der Lectiire. Praparation. — Alle 4  Wochen eine 
Composition.

K. W i t t e k .
4. D e u t s c h  3 St. W . 1 St. analytische Aesthetik und Lectiire 

des Betreffenden aus Moz. III; 1 St. iibersichtliche Darstellung 
der gesainmten deutschen Literatur: 1 St. Vortrag eigener A us- 
arbeitungen durch die Schiiler. Alle 3  Wochen ein hauslicher 
Aufsatz.

J . W o l f .
5. G e s c h i c h t e  u n d  G e o g r a p h i e  3 St. W . Schluss derncu- 

ercn Geschichte nach P iitz ; im 2. Sem. osterreicli. Yaterlands- 
kunde in historischer und geographisch- statistischer Beziehung 
nach dem Leitfaden von P  r a s c h.

Im I. Sem. FI. L u k a s ;  im II. Sem. Dr. J . W  a c h e.
6. P h y s i k  1. Sem. 3 St. Magnetismus, Electricitat, Galvanismus;



das Wichtigste aus der Astronomie and Meteorologie. Nach 
l)r. A n d r. B a u m g a r t n e r.

J . M r h a l .
7. P h i l o s o p h i s c h e  P r o  pa d e n  l i k  2 St. W . Empirische Psy

chologie nach L i c h t e n f e l s ;  Logik nach Br. J o s .  B e c k .
J.  B i l l  a.

8.  G e o l o g i e  im II. Sem. 2 St. W. nach K n e r .
lir- J . F i s c h e r .

Deutsche Aufgaben.

VIII. C l a s s e .
1. Die Vorziige des Menschen vor dem Thiere.
2. Welches ist die Stellung, die ein Studirender in der menschli- 

chen Gesellschaft einnimmt ?
3. Ueber den Nutzen der Jugendbildung.
4. Der Ranb der Sabinerinnen.
а. In wie fern lasst sieli das Epigraium „Uebereinsfinimung" von 

Schiller auf diesen iind auf Gothe anwenden.
б. In welche Kategorie gehórt die Fabel „der Lowe und derW olf“ 

von Lichtwer und in wie fern entspricht sie den Anforderungen, 
die Herder an eine Fabel dieser Art stelll.

7. W as versteht man unter lyrischer Poesie ? welche Dichtungsarten 
gehóren hieher und wie werden dieselben deliniert? (Wach den 
Aufsatzen im Moz. Leseb. III.)

8. Schillcrs „Spaziergang“ — ein Bild der allmahlichen Entwickc- 
lung des Menschengeschlechtes.

9. Welchen giinstigen Umstanden verdankt England seine Macht?
10. W as kann durch menschliches Hinzuthun aus einer Eichel allcs 

entstehen ?
11. Feuer und Eisen — W erkzeuge des Guten und Bóscn.
\2~ Nutzen des Studiums der klassischen Sprachen u. ihrer Literatur.
13. Ist Reichtum hinreichcnd, das Gliick eines Menschen zu bc- 

griinden ?
14. Riickblick auf die vollendeten Gymnasialstudicn.

VII. C l a s s e .
1. Die Fabel zu den „Kranichcn des Ibycus“ von Schiller mit An- 

gabe der ihr zu Grunde liegenden Idee.
2. Paralelle zwischen einem Geizhals und einem Verschwender.
3. Die Bckehrung des lieil. Apostcls Paulus.



4. Der Untergang der Hohenstaufen.
5. Brautwerbung Konig Gunthers urn Brunhildę.
6. Die schlimmen Folgen der Unmassigkeit in Speise und Trank 

fur Leib und Secie des Menschen.
7. Die symbolische Bedeutung der Tarnkappe und der Unverwund- 

barkeit Siegfrieds.
8. Die Fabel zu dem Gedichte „Arion44 von Schlegel.
9. Wer Geld verliert, verliert viel; wer einen Freund verliert, ver- 

liert m ehr; wer den Mut verliert, verliert alles.
10. Welchen Anliieil liatte Riidiger an den Schicksalen der Ni- 

belungen ?
11. Welche Yeranderungcn bat die Beniitzung der Dampfkraft in 

Bezug auf die Beforderungsmittel zu W asser und zu Lande hcr- 
Yorgebraeht ?

12. Wie Isegrim mit Reinhart fischen gieng.
13. W as hal Peter der Grosse fiir die Macht und den Wolstand des 

russischen Iteiches gethan?
14. Der Stroni — ein Bild des menschlichen Lebens.
15. Das Gute und Schliimne im Gefolge der Armut.
IG. Das Abenteuer des Bitters Kalogreant beim Wunderbrunnen.
17. Das Heerwesen im 30jahrigen Krieg.
18. Uiber die Anwendung, die das Feuer im menschlichen Leben 

findet.
19. Ende gut, Alles gut.

VI. C l a s s e .

1. Schreiben eines Schiilers an seinen Freund iiber verschiedene 
Erlebnisse in den ver(lossenen Ferien.

2. Auszug aus Lessing’s Abhandlung iiber die Fabel (Moz. I.}
3. Die Ycranlassung zum 2. punischen Krieg.
4. Die Heilung des Samma (Mess. 2. Ges.J
5. Die erste Auswanderung der Pleps auf den heil. Berg.
G. Was die Baume alles dem Menschen bieten?
7. Schiilers Glocke — ein Gemalde des menschl. Lebens.
8. Achilles und Siegfried (Parallele.J
9. Die Schicksale der Yachkommen des Tantalus.

10. Jean Paul s a g t: Vier Dinge sind einander ahnlich — das Leben, 
ein Tag, ein Jahr und eine Reise. Sie gleichen einander im 
frischen Jubel-Anfang, im schwulen Mittelstiick, im muden, satten 
Ende. (Ist zu erlautcrn.j

11. Die Fabel zur „Iphigenie in Aulis44 von Euripides.
iwo



12. Woriti bestand das Wesen des Rittertum’s?
13. W as muss ein Taubstummer alles entbehren?
14. Das W asser im Haushalte der Natur.
45. Wann und in welchcr Gestalt bedient sieli der Mensch oft einer 

Eiige ?
16. Wic untcrschcidet sieli die 1. 2. und 3. Periode der deutsehen 

Dichtung hinsiclitlicb der Sprache, der Dichter und ilirer E r-
zeugnisse ?

17. Ein Studierender benachrichtigt seine Eltern von seincm baldigen 
Eintreffen in der Heimat und gibt ihnen dabei eine Uibersicht 
seiner im verflossenen Jalir gemachten Forlseliritte.

18. Charakter Caesar’s.

V. C l a s s  e.

1. Her Hund, ('eine naturhistorisehe Skizzc.)
2. Beschreibung einer Uiberschwemmung.
3. Die Eroberung Babylons durch die Perser (5 1 5  v. Chr.)
4. Der ver!orene Solin.
5. Wie Siegfried erschlagen ward.
6. Das Weilinaehsfest in kirelilieber Beziehung und in Bezug auf 

die damit verkniipften Sitten und Cebrauche.
7. Uibersetzung des Nibelungenliedes von 8 8 5 —913.
8. Beschreibung einer Feuersbrunst an eineni Wintermorgen.
9. Die Jugendgesebichte des Cyru.s.

10. Die Eehenstreue im Nibelungenlied.
11. Die Jugenderziehung in Sparta.
12. Wie Schantekler von lteinliart iiberlistet ward.
13. Die Yeranlassung zum 2. puniselien Krieg.
14. Ein Schiller trostet seinen Freund iiber den plótzliehen Tod des 

Yaters.
15. Wozu bedarf der Mensch des W assers?
16. Beschreibung eines Ausllugs im Friihlinge.
17. Vertheidigung Hannibals, (lass er uach der Schlacht bei Cannac 

Bom nicht angriff.
18 Nach gethaner Arbeit ist gut ruhn.

Bedingt-Obligater Lehrkurs der slavischen  Sprachen.
1. Bóhmisch.

1. Abtheilung. 2  St. W. Grammatik n. G u p r  mit dem Lesebuche von 
Ć e l a k o w s k y  I. Th. mit Aufgaben.



2. Abtheilung 2 St. W. Grammatik n. T o ni i c e k ; Lesebucli von C e la - 
k o w s k y  3. «nd 4. Tli. mit Aufgaben.

3. Abtheilung 2 S t. W. nacli J u n g m a n n ’s Uibersicht der bohm. Li
teratur. Lesebueh von Ce l a k o w s k y  5 Th. mit Erklarung der alten 
Sprachformen.

II. Polniscb.

1. Abtheilung 2 St. W. Die Sprachformen nach Pohl’s Grammatik 
Lesebueh: „Wypisy polskie tom I.“

2. Abtheilung 2 St. W. Grammatik nach Pohl. Lesebueh: „W ypisy 
polskie tom III. Uebungsbeispiele in der Schule.

3. Abtheilung 2 St. W Lesebueh, Uebungsbeispiele wie in Abth. 2.
L. S o b e t z  k y.

1’re irr  B.elircitrs.

1. E n g l i s c h e  S p r a e h c  3 St. W . Ueber zalreiche Anmeldungen 
wurde im Sehuljahre 1854(5 der erste Jahrgang des zweijahrigen 
Lehreurses abgehalten, wobei die Formenlehre nach K. G. Clair- 
mont’s r e i n e r  G r u n d l e h r e  d e r  e n g l i s c h e n  S p r a c h e .  
W ien 1841, yorgetragen, durch zalreiche Beispiele erlautert, 
durch Uebersetzungen aus dem Englischen in’s Deutsche und 
umgekehrt, aus J . Ch. N o s s e k ’s Uebungen zum Uebersetzen 
W ien 1839, eingeubt wurde.

Dr. G. P r u t e k .
2. I t a l i e n i s c h e  S p r a c h e  2 St. W. Die Formenlehre nach der 

Grammatik des Edlen v. Fornasari-Vercc, nach der R o b e r ts o n ’-  
schen Methode. Ais Lesebueh und zu Uebersetzungen aus dem 
Deutschen in’s Italienische und umgekehrt wurde eine Auswahl 
von Lesestiicken aus Dr. M a r  t e l l  i di  S i e n a  beniitzt, beim 
Lesen und Schreiben auf den r i c h t i g e n  A c c e n t  und die not- 
wendige O r t h o g r a p h i e  gesehen.

Dr. P h. G a b r i e 1.
3. F r a n z o s i s c h e  S p r a c h e  2 St. W. Die regelmassigen und un- 

regelmassigen Formen des Nomen uud das regelmassige Yerbum 
nach der Grammatik von Dr. A h n mit dem Lesebuche von dein- 
selben Yerfasser, mit mundlicher und schriftlicher Einiibung der 
Beispiele in der Schule.

G. Ho fm an u.



4. Z  e i c li ii e a 2 St. W . Nach Yorlegeblattern und zwar fur Land-
scliaften von Steinbach, Sandmann, Feregio; ftir Kopfe von 
Juli en, Coopmann, Neubold, K aiser; fur Thierstiicke von Adam, 
Jaeuba, Canton; fiir Blumen nach Meichelt.

J . W a n k e .
5. K a l i g r a p h i e  S S t.W . Nach Vorlegeblattern der Musterschriften 

von Moriz Greiner k. k. Hofkaligraphen in Wien fiir Deutsch- 
Current und Englisch-Latein.

J. W  a n k e.

6. G e s a n g  2 St. W. in 2 Abtheilungen. Theorie der Musik und 
des Gesanges nach der eigenen Methode des Lehrers, mit theil- 
weiser Riicksicht auf Fried. Busse’s Gesangsehule beziiglich der 
Stimmiibungen. Zur Uebung im Notenlesen so wie des Yortrages 
wurden gcdiegene 3 und vierstimmige Compositionen und fiir die 
Anfanger „W iessners Leitfaden“ zum Gesangsunterricht beniitzt.

J. W e i s  er.

7. G y m n a s t i k :  Uer Unterricht in der Gymnastik wurde in den 
Monaten Juni und Juli an der Sommer-Turnanstalt des Cyrnna- 
siuins nach der neuen und anerkanntenLehrmelhode von S p i e s s  
in Darmstadt und nebstbei im Exercieren, Fechten und Battonieren 
durch einen wolgeiibten und umsiclitigen Lelirer des k. k. milit. 
Erziehungshauses in Tesehen in d r c i w o c h e n 11 i c h en  L e c- 
t i o n c n ,  von halb sieben bis halb neun Uhr Abends, unter stctcr 
Aufsicht der Vorsteher des Baron Cselest. adeligen Convictes, 
ertlieilt Die Anstalt erhielt heuer einen Zuwachs von 20 Battonier- 
stangen, wclche audi zu den andern Uebungen vervvendet wurden.

8. I s r a e l i t i s c h e r  R e l i g i o n s u n t e r r i c h t  (obligat fiir die G\rm- 
nasialschiiler mosaischen Glaubens.}

a) U n t e r e  A b t h e i l u n g .  Lecture der Propheten J o d  und Ma- 
leacki nebst ausfiihrlicher Exegese mit Riicksicht auf Sprache 
und Inhalt des Gelesenen und besondercr Besprechung der mit 
der Glaubens- und Pllichtenlehre zusammenhangenden Stellen 
des Textes, ferncr Uebersicht der israelitischen Pllichtenlehre; 
Geschichte des israelitischen Yolkes vom Anfange an bis zur 
Theilung des Reiches.

b) O b e r e  A b tli ei  l u n g .  Lecture des Buches Kohelet in der oben 
bezeichneten W eise; ferner: die Lehre von der Tradition; ge- 
ilrangte Behandlung der alteren Geschichte des israelitischen 
Yolkes; ausfuhrlichere Darstellung der Geschichte von der Thei
lung des Reiches an bis zu den letzten makkabaischen Herr-



schcrn mit besonderer Beriicksichligung der geisligcn Tliiitigkeit 
der Juden in jencr Zeit.

l)r. G u g e n h e i m c r.

I V .  I . e l i r m i t ł e l .

1. Scherschnick’sche Sammlung.
A. Bibl iothe  k.

Fur diesc wurden im Jahre 1855 angeschafft:
J. P a l a c k y  Geschichte III. Bd.
Si. He e r  en und U c k e r t ,  Geschichte der europaischen Staaten. 

5 Bde.
3. L ic  b i g ,  physikalische Zeitschrift 1853. Fortsetzung 2  Bde.
4. S t e n z l .  G. A. Sammlung von Ouellenschriften fiir die Geschichte 

Schlesiens. 1 Bd.
5. Urkunden zur Geschichte des Bistums Breslau im Mittelalter, von 

Gus t .  A d  o I ph  S t e n z  1. 1 Bd.
6. P i a t  on s W erke. Fortsetzung 1 Bd.
7. D e m o s t h e n e s  Werke, griechisch und deutsch. 1 Bd.
8. L e s s i n g  G. E. sammtliche W erke. 1 Bd.

Die Gesammtzal der W erke der Bibliolhek ist 8544 in 1SŹ448 
Biinden.

B. Musaum
1. Die z o o l o g  i s c h e  Sammlung enthalt:

a) S2G Stiick vierfiissiger Thiere, b) 416 Stiick Yogel; c) SiSiOO 
Stiiek Kafer; d) SiOO St. Sclimetterlinge; 8 0 0  St. Conchylien.

2. Die b o t a n i s c h.c Sammlung enthalt 600  St. getrockneter Pllanzen.
3. Die mi n e r  a l  o g is ch  e Sammlung enthalt 5Si00 Stiick.
4. Die p hy  s i c a  l i  s c h e Sammlung zalilt 71 Apparatc.
5. Die g e o g r a  p h i  s c h e Sammlung enthalt: 9  Atlanten, 170 St. 

Wandkarten, 2 Globen.
6. Die n u m i s m a t i  s c h e  Sammlung enthalt 286Si Stiick.
7. An K u n s t g e g e n s t a n d e n  sind 531 Stiick vorliauden.

II. Die im Gymnasialgebaude befindlichen Lehrmittel.
A. Die Zal der in der Buchersammlung vorhandenen W erke hat 

sieli in diesem Jahre urn 97 in 134 Banden und 55 Heften mit 15 
geographisch-physicalischen Karten, 4Si Pllanzenbildern in Folio,



77 Schulprogrammen und einen kleinen Erdglobus vermehrt. Es be- 
tragt sonach die Gesammtzal 686 Werke in 1537 Biinden und 125 
Heften mit 66  geographisch-historisch-statistischen Kartenwerken. 
Es erliielt:

I. Durch Ankauf.
A. Dic L e h r e r b i b l i o t h e k :  die Zeitschrift fiir die osterr. Gymna- 

sien. 1855. — N a u m a n n ’s Mineralogie. — N a u m a n n ’s Lehr- 
buch der Geognosie. Band II. 3. Abtheilnng. — B r o m m e ’s Atlas 
zn Alexander von Huinboldts Kosmos. 8. Lieferung. — Kartę von 
N i e d e r - O e s t e r r e i c h  von B e k e r  nach S t c i n h a u s e r .  — 
Th.  M o l t ,  6 physicajische Karten.

B. Die S c h i i  1 e r b i b l i o t h e k : K u r z ,  Gesehichte der deutschen 
Nationalliteratur mit Proben. Band II. 1 7 - 2 1  Heft. G r i m m ,  
J a c o b  & W i l h e l m ,  deutsches Worterbuch Band II. 1. 2. lift. 
G o e d e c k e  C a r l ,  Darstellung der deutschen Literatur des 
Mittelalters in 6 Lieferungen. — M e y e r ,  Groschenbibliothek der 
deutschen Classiker 3 3 8 —365.— A l m ,  franzosisches Lesebuch. 
1. 2. — 3 St. g r o s s e  W  a n d  k a r  t e n  der k. k. Schulbiicher- 
Yerschleiss-Administration. 1. Die Planiglobien, 2. Europa, 3. 
M ittel-Europa. — 5 Stiick K a r t e n  der altcn W eil.— S c h u b e r t  
illustrirte Pflanzenabbildungen 42 T a f e l n  i n Fo l i o .  II.

II. Durch Sclienkung.
A. Di e  L e h r e r b i b l i o t h e k .  a) a u f  a m 11 i c h e in W  e g c u n d 

v o n w i s s e n s c h a f 11 i c h e n V e r e i n e n :

V o n d e r  k. k. s c h l e s .  L a n d e s r e g i e r u n g :  1 • das k. k. Lan- 
desregierungsblatt; 2. 31 St. Druckschriften ycrschiedenen Innhaltes 
mittelst Zuschrift vom 4. Xov. 1854 Z. 2700  praes. 3. 5 Stiick von 
den in Schlesien im Jahre 1855 erschienenen Druckschriften mittelst 
Zuschrift vom 31. Miirz 1855 Z. 719 p raes .— Y on d e r  k a i s e r l .  
A k a d e m i e  d e r  W  i s s e n s c h a f te n in Wien : 1. Sitzungsberichte. 
P i l i ł o ś ,  h i  s t or .  Classe. Band XII. 4. 5. XIII. 1 .2 .3 .  XIV. 1 .2 .3 . 
M a t  hem.  n a t u r  w is . Classe. Band XIII. 1854. 1. 2. 3. Band XIV. 
1 8 5 5 .1 . 2. 3. 2 ; N o t i z e n b l a t t .  Beilage zuin Archivfiir Kumieosterr. 
Geschichtsquellen. Band XII. 1854. Nr. 1 - 2 4 ;  XIII. 1855. N . l - 9 ;  
3. R e g i s t e r  zu den ersten 10 Banden der Sitzungsberichte beider 
Abtheilungan. 1. 2 .; 4. A l m a n a c h  der kaiserl. Akademie der Mh's- 
senschaften. V. Jahrgang. 1855. — Y o n  d em  ma h r .  L a n d  es-



a u s s c h u s s  : Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. Bd. VI. 
1854 (vom J. 1307 bis 1333J. V on  d e r  k. k. g e o l o g i s c h e n  
R e i e h s a n s t a l t  in W i e n :  Jahrgang 1854. 1 .2 .3 .  — V on  d e r
k. k. ni ii lir. G es e l is  cli a f t  z u r  B e f ó r d e r u n g  d e s  A c k e r -  
b a u e s ,  d e r  N a t u r -  u n d  L a n d e s k u n d e  in Br i i n n :  a )  Sclirif- 
ten der historisch-stafistischen Section 7. lleft. b) Verhandlungen der 
Forst-Section. 1— t lle ft; e j Mittheilungen der k. k. Gesellschaft,
l. Band. Nro. 1 —5 2 ; d j Katalog der K unst- und Producten-Aus- 
stellung der k. k. mahr. Gesellschaft 1 8 5 4 ; e j  die Schweden vor 
Briinn von Christian d’ Elvert. 77 Stiick osterr. Schulprogramme von 
den k. k. Gymnasien und Realschulen.

b. V on  C o r p o r a t i o n e n  u n d  P r i v a t e n .

Toin Herrn Dr. Ph. G a b r i e l :  die Jahresschriften desW erner- 
vereines in Briinn. 1J dritter und yierter Jahresbericht 1854. 1855. 
2) Statuten des Yereins; 3 J Beitrage zur geognostischen Kenntnis 
Mahrens von Reuss. i. Abtheilung; 4 )  Beitrage zur Kenntnis der 
geognostischen Verhaltnis.se des mahrischen Gesenkes, von A l b i n  
Heinrich ; BericlU iiber einige im Zwittavathale und im siidwestlichen 
Mahren ausgefiihrte Hohenmessungen von Karl K o r ź i s t k a .  Aon 
dem Ho e h  w. H e r r n  K a t  e c h  et  en d e s  k a t h .  O b e r g y m n a -  
s i ums  in T e s c h e n  J  o s. B i t  t a :  Katholisclie Literaturzeitung. 
llnler Mitwirkung einer grossen Anzal von Gelehrten II. Jahrgang 
1855. —

B. S c h ii I e r b i b I i o t h e k. V o n C o r p e r a t i o n e n  u. P  r  i v a t e n :
Von der H o c h -  E  h r w ii r d i g e n P. P. M e c h i t a r i s t e n  C o n-  

g r e g a t i o n  in W ien: 4!) Werke in 68 Bandchen zur erheiternden 
und erhebenden Lectiire der kath. Gymnasialjugend. — Yom Herrn 
Dr. Y a l e n t i n  T e i r i c h ,  Director der Gumpendorfer Coinmunal- 
Unterrealschule: Die selbststandige W iener Communal -  Unferreal- 
selnile in der Yorstadt Gumpendorf. Wien. 1855. — Y om  H r n .  
Fr .  P e k a r e k ,  k. k. Assistenten im physikalischen Institute in 
Wien: iiber electrische Lampen. Vortrag in der k. k. Akademie der 
Wissenschaften in Wien. — Vom Yerfasser H e r r n  W i e s s n e r :  
Leitfaden zum Gesangsunterrichte fiir Gymnasien und Bealschulen. 
Vom Buchhandler H e r r n  A n d r e ,  2 Stiick Schulkarten von Bohmen 
nach der neuesten politischen Eintheilung. — E b e r s b e r g ,  der 
bster. Zuschauer 1837. 1 8 3 8 ; fliegende lllatter und Bilder 1851. 
l<i Hefte. — N e u m a n n ,  Kinderlieder, 1 Heft. — H a r d m u t h ;  
Jugendlreuden, 1 Bandchen. — Yon S c h o 11 i s, Scluiler der 7. Classe:



Practische Anwendung des latiSprachlehre iii einzelnen und zusain- 
menhangenden Aufgaben vou M. Schinnagl. 1 8 4 7 ; Von A n t o n  v. 
S c h i l d e n f e l d ,  einen neuen kleinen Erdglobns mit einem Meridiane 
von Messing und Stative von Eisen.

F u r  d ie  S c h e n k u n g  der voranstehenden W erke driickt der 
gefertigte Director im Namen des Lehrkorpers den *ver b i n d l i c h -  
s t e n I) a n k a u s.

Die Gymnasialbibliotbek zerfiillt nach §. 55. 4. des Org. Fnt- 
wurfes in die Bibliothek der L e  lir  e r  und S eh iii e r. Fiir beide wur- 
den beuer von dem D i r e c t o r  be w eg  l i c  h ę  D i i c h e r - K a t a l o g e  
angelegt. Yon der Schiilerbibliothek wurden C o p i e n  d e r  K a t a -  
l o g e  in d i e  f i i nf  o b e r e n  Classen gegeben und mit einer Instruc- 
tion fiir den verantwortlichen Dewahrer versehen, welchem aucli der 
Empfang und die Zuriickstellung der entlehnten Biicher, so wic das 
Eintragen in den Yormerk des Ordinarius und der k. k. Direclion 
zur Plliehf gemaclit wurde.

B. Das physikalische Kabinet.
Dasselbe besitzt 100  A pp a r a t ę  nach neuer Construct/on und 

erbielt im abgelaufenen Schuljahre durcli die Munificenz des hohen 
k. k. Ministeriums fiir Cultus und Unterricht, mittelst Erlasses voin 
3 0 . Octob. 1854 Z. 16479, eine. U n t e r s t i i t z u n g  v o n  2 0 0  11.
C. M. zur theilweisen Anschaffung der nach demProgramme fiir Gym- 
nasien vom Jahre 1849 noch fehlenden Apparate. Die Anfertigung 
derselben wurde bereits bestelll.

Auf C o n s u i n p t i b i l i  en und I t e p a r a t u r c n  wurden 12 II. 
54 kr. C. M. verausgabt; auf C h e m i k a l i e n ,  1 L o t h r o h r  mit 
Platinspitze, 1 P l a t i n z a n g e ,  PI a t i n b 1 e c h , P 1 a t i n d r a t h , 
1 grossen und kleinen S c h  m e l z l o f f e l  von Eisen wurden 2011.C31. 
verwendet. —

C. Naturhistorische Lelirmittel.
Diese bestehen ans 120 von B e c k e r  i n W i en  in IIolz ge- 

schnittenen k r y  s t a l l o g r a  p hi  s ch  en Mo  d e U en,  dem geologischen 
Atlas von \ a u m a n n ,  dem Atlas von B r  om me zum Kosmos von 
A l e x a n d e r  v. 11 u m b o 1 d t , aus S c h u b e r t ’s P f l a n z e n - I l l  u- 
s t r a t i o n e n ,  welehe eingeramt und verglast wurden. Die Mine- 
ralien, Concbylien und sonstigen naturhistorischen Objecie wurden in 
einem iibertragbaren, mit Abstuffungen versehcnen und verschliessbaren 
Kasten .ausgestellt, — die Pflanzenbilder in den Schul-Classen 
aufgehangt.



Fur M i n e r a l o g i e  wird vorzugsweise die S c  h e r s  eh  n ic  k- 
s c h e  Sammlung beniitzt; fur G e o g  n o s i e  erkaufte (las Gyninasium 
hener eine Sammlung von 110 S t i i c k  F e l s a r t e n  ans Erfurt. Fiir 
Z o o l o g i e  erhielidasselbe einen gul a u s g e s t o p f t e n  D a c h s  und 
eine F i s c h o t t e r .  Yon S c h u b e r f s  P f l a n z e n b i l d e r n  crschie- 
nen heuer 42  Tafeln in Bogen-Format.

I). Geographisch-historisclie Lehrmittel.
Diesc sind: 1)  die g r o s  s e n  W a n d  k a r t  en der alten und 

neuen Wclt von E. v. S y d o w ,  K i e p e r t  und aus C o t t a ’s geo- 
graphischem Inslitute in Miinchen, auf Leinwand gespannt; 2)  die 
G e n e r a l  k a r l e  u des geographischen Institutes in Weimar, ent- 
worfen und gezeichnet von C. F. W e i l a n d .  auf Pappendeckel ge- 
zogen; 3J d ie  A t l a n t e n  von S p  r u n  n e r ,  S o l i r ,  P e t e r ,  
Me r  k l a s ;  4 )  die h i s t o r i s c h e n  Karten von S p r u n n e r ,  die 
historische Tabelle von L u d w i g ;  ó) die statislische Tabelle von 
O. Hubner 4. Auli.; G) ein h y  d r  o g r a  p h i s c h e  s und G r a d -  
Ne t z ,  auf eine Schultafel mit weissem Laek aufgetragen, zu P ro- 
portional-Zeichnungen der einzelnen Lander, behufs k a r t o g r a p h i -  
sch e r  U e bu n g e n  wahrend des Unterriehtes.

N e u w u r d e n  a n g e s c h a f f t :  \ )  die g r o s s e  W  a n d k a r t e  
von E u r o p a ,  M i t t e l - E u r o p a  und den b e i d e n  He m i s p h  ti
re n auf Leinwand gezogen, nach der Ausgabe des k. k. Schulbii- 
cher-Yerlags in W icu; 2)  Karten der alten W eil aus dem Weimar’- 
schen Inslitute, 5 S t . ; 3 )  D a rs  t e l  l u n g  e n a u s  d e r  p h y s i  k a l i 
ach en E r d b e s c h r e i b u n g .  In grossen Karten und vprzugsweise 
zum Gebrauche in Schulen von T h . M o l l :  1)  Physikalische Kartę 
der Erde ; 2)  Bewegung des W assers ; 3 ) die Yerlheilung der Windę , 
4 ) die Yerlheilung des B cgens; 5_) Darstellung der Klimate; G ) die 
vulkanischen Erscheinungen. — 4)  die Kartę von Nieder-Oesterreich 
herausgegeben von dem k. k. Schulrat B e c k e r  nach S t e i n h a u -  
s e r ,  mit vollstandiger Terrainzeichnung. — 4. Z u m  G e s c h e n k e  
erhielt das Gymnasiuni einen neuen E r d g l o b u s  mit einein Meridiane 
von Messing und Stalive von Eisen.

E. Matliematische Lehrmittel.
Diese siud: eine Sammlung von 42  Stiick in IIolz geschniltener 

und zerlegbarer g e o m  e t r i  s c h  e r  K ó  r p  e r fur den Unterriclit in 
der S t e r e o m e t r i e. Fur die p l a n u n e t r i s c h e  C o n s t r u c t i o n, 
nach (jer stigmographischen Lelinnethode des Br. F. H i l l a r d t  dient
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fiir die d r e i  ersten Classen des (Jntergymnasiums e i n e  g r o s s e  
w e i s s  p u n c t i e r t e  S c h u l t a f e l  auf Schwarzem Grunde. Die 
Schiiler benutzen wahrend des Unterrichtes und zu Hause die s t ig -  
m o g r a p h i s  c h e n  U e b u n g s h e f t e  nach der Ausfiihrung des 
Erfinders.

N e  u a n g e s c h a f f t  wurde die z w e i t e  A u  f l a g ę  der z we  i- 
t e n  S e c t i o n  der stigmogr. Tafeln vou Dr. H i l l a r d t  und auf 
Pappendeckel gespannt; ein T a f e l z i r k e l  von Eisen mit einigen 
rechtwinklichten, nach ganzen, halben und viertel Zollen eingethcilten 
und drei conischen Linealen.

F .  T  u r  n a n s t a  11.

Die S o m m e r - T u r n a n s t a J t  erhielt ausser 20  Ilaltonier- 
stocken keinen Zuwachs an Apparaten.

Das Baron C selesta’sche adelige Convict in Teschen.

Dasselbe steht nach §. XVIII. des von Weiland Sr. k. k. Apost. 
Majestat F r  a n z I., K  a i se  r  v o n O e s t e r r e i c h  ddto. 14 M arz 1795 
bestattigfen Stiftsbriefes unter der Oberleitung des jeweiligen Vor- 
standes des k. k. kath. Gymnasiums in Teschen, welchem ein g e i s t -  
l i c h e r  Lehrer dieser Anstalt ais z w e i t e r  V o r s t e h e r  zur Seite 
steht. Das Stiftungs-Capital betragt 3 2 0 0 0  II. CM., welches eine 
jahrliche Ilente von 1600 II. CM. gibt/ wozu aus friihoren E rspar- 
nissen, eine lnteressemiuote von 243 II. 1 1 kr. CM. kommt. Yon den 
Einkiinften pr. 1843 II. 1 t kr. CM. sind a I l e ,  welclien Namen immer 
fiihrenden B e d u r f n i s s e  u n d  A u s  l a g e n  d e s  S t i f t s h a u s e s  
der Ve  r k o s t i g u n  g,  der B e k l e i d u n g  d e r  S t i f t l i n g e  und 
z we  i U n i v e r s i t a t s - S t i p e n  di  en a 120 11. CM. jahrlich zu 
bestreiten.

Dass diese h o c h h c r z i g e  und f r o m m e  k a t h o l i s c h e  Stif- 
tung, die einzige dieser Art in Mahren und Schlesien, die gesammten 
Auslagen des Ilaushaltes mit dem im Sliftsbriefe §<§. VII bis XIII 
vorgezeichneten Comfort, bei den von Monat zu Monat bober slei- 
genden Preisen der unentbehrlichsten Verbrauchsartikel, aus dem 
obengenannten, nur fur sehr billige Zeiten berechneten Einkommen 
zu decken ausser Stande sei, wird Jedermann u n b e d i n g t  einleuch- 
ten. Es wird aber die Unzulangliehkeit des Einkommens am schiirf- 
sten dadurch erwiesen, dass die Auslagen fiir die Erhaltung eines 
Stiftlings mit Einschluss der Kleider, W asche und Stiefel nach §. II



lit. C des Stiftsbriefes auf 150 fl. damaliger Wahrung angesetzt 
wurden, welche Summę gegenwartig 60 fl. CM. betragt, sonach 
pr. Monat 5 fl. CM. ausmachet. Dass diese karge Bemessung der 
Dotation die grosste Umsicht, Aufopferung und Fiirsorge des er- 
stcn Convicls - Yorstiindes im hohen Grade in Anspruch nehmen 
miisse, kann niclit verkannt werden. — Zugleich stcllt sieli aber 
die Thatsache heraus, dass die Erhaltung des Convictes, unter den 
bezeichncten Umstanden, o l i n e  U n t e r s t i i t z u n g  v o n  A u s s e n  
umnoglich ist. Der Gefertigte liat dalier, im Einvernelimen mit der 
hohen Curatelsbehorde, dem Teschner k. k. Landesgerichte, in unab- 
weislicher Erwagung der ausserst schwierigen Sachlagc, h en  e r ,  so 
wie im vorigen Jahre d i e M i 1 d t li a t i g k  ei  t d e s  A l i e r h o c h s t e n  
und l i ohen A d e l s  auf die eventuelle Stellung dieses adeligen Con- 
victes, mit begriindeter Darstellung seiner dermaligen Verhaltnisse, 
in tiefster Ergebenheit hinzulenken gewusst. Auf diese Art nur konnte 
der Bcdarf des bedeutenden Convicts-Haushaltes o l i n e  P a s s i v e n  
gedeekt werden.

Bas Conviet erhielt, auf Grund der angeffdirten Yerwendung, 
durch die allbegliickeude M ildelhrer Majestat, der Uurchlauehtigsten 
K a i s e r i n n -  \Y i 11 w e C a r o 1 i n a A u g u s  t a , der erhabenen T ro- 
sterin der Bedrangten in allen Kronlandern Oesterreichs, durch die 
ausgezeichnete Huld Sr. kais. Hoheit, des Durchlauclitigsten Herrn 
E r z h e r z o g s  A l b r e c h t ,  C i v i I — u n d  M i l i t a r g o u v e r n e u r s  
von Un g a r n , ais Herzogs von Teschen eine nainhafte Unterstiitzung 
an Geld und Naturalien.

llie li o c li li e r z i g e M u n i f i c e n z d e s  e r l a u c h t e n  nie d er-  
s chi es i s c h e n  A d e l s ,  gross und schnell im Gewahren fur edle 
Zwecke, zeigte sich w ie  d e r  von der schonsten Seite. Es ilossen 
dem adeligen Convicte erliebliche Spenden an Geld u. Naturalien zu:

von dem Hochgebornen Herrn G r a f  en H e i n r i c h  L a r i s c h -  
M a n n i c h ,  Comthur des kaiserl. osterr. Ordens der eisernen Krone, 
llitter des hohen Johaniterordens, Herrn der Herrschaften Karwin, 
Freistadt, Reichwaldau, Beutschleuthen & c.:

von dem Hochgebornen Herrn G ra  f e n  P h i l i p p  L u d w i g  
von S a i n t  G e n o i s ,  Sr. k. k. Majestat G eh. R a t ,  K a m  m e r  e r , 
Ritter des kaiserl. o s t e r r .  L eo po 1 d o r d e n s , des p a p s t l i c h e n  
C h r i s t u s -  und des h o h e n  J o h a n i t e r - O r d e n s ,  Besitzer der 
Herrschaften Kloster-Hradisch, Paskau, Ernsdorf, Kunzendorf & c.:

von dem Hochwolgebornen Herrn A n t o n  F r e i h e r r  v o n  
S k r b e n s k y ,  Sr. k. k. Majestat wirklichen K am  m er e r ,  C o m
t h u r  d e s O r d e n s  d e r  e i s e r n e n K r o n e ,  Herrn auf S c li o n h o f :



von dera Hochwolgebornen Herrn J o l i a n n  F r e i h e r r n  von  
B e s s ,  Sr. k. k. Majestat wirklichen K ii mm e r  e r ,  Herrn der Herr- 
schaften Roy, Lonkau, Dorkau und Ottrembau.

von dem Hocliwohlgebornen Herrn C a r l  F r e i h e r r n  von  
B e s s ,  Herrn auf Konskau ;

von der Hochwolgebornen W itwe Z o e  F r e i i n  v o n  M a t i n -  
c l o i t ,  geborne S p e n s - B o o d e n  auf Roppitz.

von der Hochwolgebornen Frań M a r i e  B a  r o n i n  v o n  M a -  
t i n c I o i t von Seibersdorf.

Die Direction des adeligen Convictes spricht am Sehlusse dieses 
Schuljahres, in  s t e t e r  Y e r g e g e n w a r t i g u n g  der so liebreich 
gebotenen Unterstiitzungen I h r e r  M a j e s t a t  d e r  D u r c h l a u c h -  
t i g s t e n K a i s e r  i n n W i t w e  C a r  o 1 i n a A u g u s t a ,  S r. k a i s. 
H o h e i t d e m  H u r c h l a  u c h  t i g s t e n  H e r r n  E r z h c r z o g A l 
b r e c h t ,  Ci  v i l -  u n d  Mi l  i t a r  g o u  v e r  ne u r  v o n  U n g a r n  und 
dem h o h e n  A d e l  v o n N i e d e r - S c h l e s i e n  den selir gefiihl- 
ten innigen Bank in  t i e f s t e r  E r g e b e n h e i t  aus.

Der F ir st ■ Bischófliche Ordinariats ■ Comissar.
Ber Hochebrwurdige F. B. O r d i n a r i a t s - C o m i s s a r  des 

Teschner k. k. kalli. Gyinnasiuins, Schuldistricts-Aufseher, Erzprie- 
ster und Pfarrer in Teschen Herr J o s e p h  P a d  u c h  liospitierte ira 
e r  s t e n  und z w e i t e n  Semester bei sanimtlichen Lehrern, insbeson- 
dere aber bei den Herren Katecheten und iiberwachte in gewissen- 
hafter Sorgsamkeit und im Sinne der hohen k. k. Minisferial-Verord- 
nung voin IG. Janner 1854 Z. 11851, ira steten Einvernehinen mit 
dem verantwortIichen k.k. Gymnasial-Uirector, die r e l i g i  o s -  si  t t -  
l i c l i e  R i ch  t un g des gesaramten Gymnasial-Unterrichtes.

Die stadtische Gymnasial-Deputation.
Bie stadtische Geraeinde-Beputation bestand im abgelaufenen 

Sehuljahre aus dreiM itgliedern des grossen Ausschusses der Tescbner 
Stadtgemeinde, namlich den P. T. Herrn A n t o n  S t r a s s t i l  von 
S t r  a s s e n h e i n i, pens. k. k. Oberst, C a r l  S c  h w a r z , pens. k. k. 
Ilumanitatsprofessor und Custos des Leopold Scherschnick’schen M u- 
sauras, Dr. G e o r g  P r u t e k  Gemeinderat und Katechet der k. k. 
Haupt- und Unter-Realschule. Bieselbe wurde in Folgę der fiir die 
k. k. schles. Staalsgymnasien vorgeschriebenen Schulordnung §§. 154 
155 bei den F r a g  en  i i be r  d i e  B e f r e i u n g  v o n  S c h u l g e l d -  
z a l u n g  und bei S ti  pe  ń d i e n v e r l ei  hu  n g e  n , riicksichtlich der



V e r m o g e n s v e r h a l t n i s s e  der Bittsteller, iler jedesmaligen S i- 
tzung des antragstellenden Gymnasiallehrkorpers beigezogen. Dieselbe 
betheiligte sich durcli Intervention bei der offentlichen und M aturitats- 
priifung, bei der Schulfeier am Anfange nnd Schlusse des Schul- 
jabrcs, und trat mit demselben so oft zusammen, ais diess der Zweck 
und die beiderseitigen Wiinscbe verlangten, um sich iiber ein ge- 
meinsames Wirken zu verstandigen. Die stadtische Gemeinde-De- 
putation bat sieli insbesondere fur das Gedeiben des kalli. Gymna- 
siums warm und opferwillig interessiert. Ein verebrtes Mitglied der- 
selben bat in der Conferenz des Lebrkorpers am 30. Juni 1. J . die 
e d l c A b s i c b t  ausgedriickt, eine Stiftung von d r e i  S c h u l s t i -  
p e n d i e n  a n s  e i g e n  en M i t t e l n  maeben zu wollen, mit welcben 
arme und gesittete Jiinglinge, welcbe sieli in wissensehaftlieber Be- 
ziehung ausgezeielinet venvendet, eine slawische und moderne Spra- 
che gut angeeignet liaben und fur ein Graf Tenczin’sches Stipendium 
niclit competenzfahig sind, betheilt werden sollen. Daraus mag das 
einslinunige Zusammenwirken des Lebrkorpers mit den wiirdigeu 
Yertretern der Teschner Stadtgeineinde erkannt werden.

Der Gymnasial ■ Gottesdienst.
Der t a g l i c h e  S c h u l - G o t t e s d i e n s t ,  bestebend aus der 

li. Messe mit dem Schulsegen wurde um h a l b  a el i t  U b r  friih, der 
s o n n - u n d  f e i e r t a g i g e  G o t t e s d i e n s t ,  mit getrennterExhorte 
fiir das Unter- und Ober-Gymnnsium, um a e l i t  U b r  in der ehema- 
Iigen Jesuiten -  jetzt Gymnasialkircbe abgebalten. Die a u s  s e r  e 
Or d n u n g  und U e b e r w a e b u n g  d e r  h  eh iii e r  warend des 
Gottesdienstes und bei allen Gelegenlieiten, wo dic Gymnasialjugend 
in der OefFentliebkeit ersebeint, ist durch eine von der k. k. Gymna- 
sial-Direction enlworfene und von der k. k. scbles. Landesscbulbe- 
borde vom 6. December 1854 Z. <J570]Seb. gencbmigte Gottesdienst- 
ordnung auf das g e n a u e s t  e bestimmt worden. (Sielie Progm. 1854.3 
Im Sebuljabre 1 8 5 4 - 5  wurden die kath. Gyinnasialseliiiler f i i n f -  
mal  z u r  h. Be  i c h  t e  u n d  C o m m u n i o n  g e f i i b r t ,  und zwar am 
Anfange und Schlusse des Schuljahres, zu Weihnacbten. Ostem und 
PlingjSlen. D ie  A n d a c l i t s i i b u n g e n  in d e r  C b a r w o  c h e ,  am 
M a r c u s f e s t e ,  d e n  B i t t a g e n  und bei der F r o h n l e i c h n a m s -  
f c i e r  wurden unter s t  e t e r  T h e i l n a h m e  s a m m t l i e b e r  L e b r e r  
Yorscbriftsmassig abgehalten.



W ichtige Erlasse des hohen k. k. Ministeriums fur Cultus und 
Unterricht und der k. k. sch les. Landesregierung.

Yom  10 J u n i  1854 Z. 4063. fk. k. U. 31.) bringt ein ge- 
drucktes Verzeichnis der a p p r o b i e r t e n  L e h r b i i c h e r  fur das 
Ober- und Untergymnasium mit mebrcreii Bemerkungen riieksichtlich 
des Gebrauches derselben zur Kenntnis.

Yoi n 4. S e p t .  1854 Z. 13701 fk. k. U. 31 ) theilt ein Y er- 
zeielinis der an Gymnasien mit deutsclier und und bolunischer [Jn- 
terriehtssprache z u l a s s i g e n  b o h m i s c h e n  S p r a c h  leli  rem und  
L e s e b  iicli e r mit.

V o m 24. Oc t o b .  1854 Z. 1226 fk. k. U. 3 1 )  dringt auf 
V e r li ii t u n g  d e r  U e b e r s e t z u n g s b u c  li e r der lateinischen und 
griechischen Classiker.

Yom  6. Nov.  1854 Z. 12208 fk. k. schles. L. II.) gibt v i e r  
U u I) r i k e n fu r d i e T a b e 11 e d e r  s c h u 1 g'e 1 d b e f r e i t e n S c  li ii- 
J e r  am Anfange des Schuljahres und Schlusse des ersten Semesters 
bekannl.

Yom 6. N o v. 1854 Z. 12228 |139  fk. k. schles. L. II.) gibt 
V e r b  al  t u n g s  r e g e  1 n iiber die Betheiligung der Gymnasialjugend 
b e i  r e l i g i o s e n  U e b u n g e n  und offentlichen Leichenbegangnissen.

Y om  9. N o v. 1854 Z. 17016 fk. k. U. 31.) ertlieilt eine Wei- 
sung bezuglich d e r E i n r i c h t u n g  u n d  U e b e r w a c l i u n g  d e s  
k a J i g  r  a p li i s c l i e n  U n t e r r i c h t e s.

3'o m 3. De  cenib.  1854 Z. 18000. fk. k. U. 31.) normiert die 
Mitthcilung der Minisl. Yerordnungen und Weisungen der k. k. Ęan- 
desregierung an die 31i(glieder des Lebrkorpers mit der Aufforderung 
an dieselben zum g e g e n s e i t i g e n  H o s p i t i e r e n .

Y  o m 15. D e c e m b .  1854 Z. 18748. fk. k. U. 31.) bringt die 
Allerhocliste Entscbliessung Sr. k. k. Apost. 31ajestat vom 6. l)e- 
cember d. J . ru  ck s ic h  t l  ich  d e r  G y m n a s i a l f e r i e n  zur Kennt
nis. —

Yom  16. De c e mb .  1854 Z. 1432| C. U. 31. fk. k. U. 31.) 
theilt die Allerhoehsten Bestinimimgen i i ber  d i e  O r g a n i s i r u n g  
d e r  G y m n a s i e n  in Folgę Ilandbillets Sr. k. Apost. 31ajestat vom 
9. DecembCr d. J . mit.

Yom 29. De c e mb .  1854 Z . 13801 fk. k. schles. L. R.J 
nomiert d e n  Y o r g a n g  bei  E r l e d i g u n g  d e r  F o n d s - S  t ip en-  
d i e n ,  mit Riicksicht auf dereń Verlautbarung.

Vom  30. D e c e m b .  1854 Z. 14360. fk. k. schles. L. R.) 
bestimmt die W ochen- und Jahresferien genauer und ordnet an, dass



d e r S c h l u s s  d e s  S c h u l j a h r e s  ani  1. A u g u s t  e i n e s  j e d e n  
J a  lir es  mit einem feierlichen Dankamte sfatt zu finden liabe.

Yom 1. J a n  n e r  i  855 Z. 7 1 18. (k. k. U. M.J dringt darauf 
d a s s d i e N o r m a I i e n uni i  W  e i s u n g e n d e r  k. k. B e h o r d e n  
v o n den  s a ni ni 11 i c h e n Ii e h r  e r n d e s  G y m n a s i u m s g e n  a u 
g e k a n n t  s e i e n  und dass hiezu die Direction das Mogliehste l»ei— 
(ragę. —

Vom 23. J a n  n e r  1855 Z. 485 (k. k. U. M .) bringt die 
allerlióchste Entschliessung Sr. k. k. Apost. M ajestat zur Kenntnis, 
vermóge welcher d ie  B e l e u c h t u n g  d e r  A e r a r i a l g e b a u d e  
bei festlieben und feierlichen Anlassen, so wie dereń Ausschmiickung 
a u f  S t a a t s k o s t e n  zu unterbleiben bat.

Yom 21. F e b r  u ar 1855 Z. 19704 (4. k. U. M.J gibt ein 
Yerhaltungs- Normale fur die Zulassung d e r  P r i v a t i s t e n  z u r  
M a t u r i t a t s p r ii f u n g.

Yom 6. M a r z  1855 Z. 2333 (4. k. U. M .) theilt mit, dass be- 
hufs einer Regulierung der Unterrichts-Statistik, die F  o r m u 1 a r i e n : 
0  auch fiir die v o l l s t a n d i g e n  R e a l s c h u l e n  vorgeschrieben 
wurden.

Yom 23. M a r z  1855 Z. 18788 fk. k. U. M .) ertheilt den 
Auflrag, in Zukunft nur Schiller d e r  y i e r t e n  H a u p t  s c h u l -  
c l a s s e  in die erste Gymnasialclasse aufzunehmen und l)a  tu m  u n d  
Z a h l  des begriindenden Aufnabmszeugnisses in dcm Aufnams-Ka- 
laloge rorzumerken.

Yom 23. M a r z  1855 Z. 2081 (k. k. seb. L. R .) bringt die 
h. Min. Erlasse vom 29. Juni 1851 Z. 6512, vom 31. August 1855 
Z. 9505 vom 30. Mai 1853 Z. 5512 w eg  en  U i b e r  b u r d u n g 
d e r  S c h i i l e r  in Erinnerung und empfhielt die Uibcrwacluing den 
Directoren und Inspectoren.

Yom 6. M a i 1855 Z. 6741. ( k. k. U. M .) gibt eine W ci- 
sung rucksichtlich der wissenschaftlichen Anforderung an die Abitu- 
irenten bei der Maturitatspriifung am Schlusse des Scliuljabres 
1854—5.



G . P R O G - R A M M
der óffentlichen Priifungen fiir das k. k. kath. Gymnasium in Teschen 

am Schlusse des Schuljahres 1854— 1855.
Dieselben linden statt:

am 27. Juli, Yormittags von 8  bis 11 Uhr fur die e r  s t e C 1 a s s e,
55 V 55 Nachmittags 55 2 55 5 55 55 55 z w e i t e 51

55 28. 55 Yormittags 55 8 . 55 11 55 55 55 d r i 11 e 55

55 r> 55 Nachmittags 5*> 2 55 5 55 55 55 v i e r  t e 55

55 30. 55 Yormittags 55 8 55 11 55 55 55 f i i n f t e - 55

55 V 55 Nachmittags 55 2 55 5 55 55 55 s e c h s t e 55

55 31. 55 Yormittags 55 8 55 11 55 55 55 s i e b e n t e 55

a n s  a 11 e n L e h r g e g e n s t i i  n d e n.
l)ie Priifung aus der i‘ r a n z ó s i s c h e n ,  i t a 1 i e n i s c h e  n 

und e n g l i s c l i e n  S p r a c h e  wird am 25. Juli Nachmittags von 
3 bis G Uhr abgehalten werdcn. Aus dem S c Ii o n s c h r e i b e n 
und Z  e i c h n e n liat jeder Schiller eine Priifungsaufgabe vorzule- 
gen, welclie bei den óffentlichen Priifungen yorgezeigt werden wird. 
Die Priifung aus dem G e s a n g e wird mit der Schlussfeierlichkeit 
des Schuljahres in Yerbindung gebracht werden.

J)ie ni ii n d I i c ii e P r ii f u n g d e r P  r i v a t i s t e n findet am 
31. Juli Nachmittags statt.

D a s  h. 1) a n k a m t m i t d e r  ii b l i c h e n  F e i e r l i c h k e i t  
a m S c h l u s s e  d e s S c Ii u 1 j a li r e s wird a m 1. A u g u s t  I. J. 
uin 8  Uhr Vormitfags in der Gymnasialkirchc abgehalten werden.

Die Direction 1 a d e t die II o h e n G e i s t I i c h c n - C i v i 1 — 
u n d M i 1 i t ii r  a u t o r i t ii t e n  u n d B e h 6 r d e n ,  den l o b i i  — 
e h  e n  G e m  e i n  d e r a  t der Stadt Teschen, die E l  t e r n  d e r  
S c li ii I e r, dereń S t e l l v e r t r e t e r , V o r i n  ii n d e r, Y e r w a n d- 
t e , G o n n e r  d e s  k a t li o 1. G y m n a s i  u m s zu den becorste- 
henden ó f f e n t l i c h e n  P r ii f u n g e  n u n d z u r S c h l u s s -  
f e i e r l i c h k e i t  hiemit ho c h a cli t u n g s  vo 11 und e r g e b e n s t  ein.

Dieselbe driickt zugleich den ticf geffihlten Dank fur die Theil- 
nahnie und Unterstiitzung, welclie d i e s e l b e  im Laufe dieses Schul
jahres von so ytelen P e r s ó n l i c h k e i t e n  a l l e r  S t i i n d e ,  nah und 
fenie, erfahren hat mit der Yersicherung aus, dass es jederzeit ihr 
entschiedenes Streben sein wird, durch K r a f t ,  E r n s t  u n d  W o l -  
wo  11 e n  einen zuverlassigen F o r t s c h r i t t  in w i s s e n s c h a  f t l i -  
c l i e r und  r e l i g i ó s - s i t t l i c l i e r  B e z i e h u n g  an denSchiilern des 
ihr am erlraulen Gymnasiums zu verwirklichen.
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Chronik des Schuljahres.
Ani 1(5. S e p (. 1854 wurde d a s  S c h  u 1 j a h r mit einer erhebenden 

Auspraclie an die kalli. Gymnasialjugend von der Kanzel und mit 
einem feierlichen Hochamte, vor welchem der Hymnus „Areni Sancte 
Spiritus11 intoniert wurde, um 9 Uhr Yormittags in der Gymnasiaf- 
kirelie e r o f f n e t .  Hierauf verkiindete der Director d ie  S c  hu Ig e- 
s e t z e  im P r  ii f u n g s s a a l  e mit einer angemessenen Anspraclie an 
den Lelirkórper und die gesammte Gymnasialjugend.

Am 4. O c t o b .  1854 begieng das kath. Gymnasium das N a - 
m e n s f e s t  A l l e r h o c h s t  Sr .  k. k. A p o s t .  M a j e s t a t ,  F r a n z  
J o s e l '  1. durcli Tlieilname an dem feierlichen um 10 Uhr Yormittags 
in der Stadtpfarrkirche celebrierten Gottesdienste, welchem die gc- 
sammten Civil- und Militarautoritaten von Teschen beiwohnten.

Y om  (5. bis III. O c t o b e r  1854 wurde das Gymnasium von 
dem k. k. Schulrate und Gymnasial-Inspector fiir Schlesien, Herrn 
A n i l r e a s  W i l h e l m  visitiert und der Zustand desselben in den 
Conferenzen ani 6. 8. und 10. October ausfiihrlich besproclien.

Am 15. N o v e m b e r  1854 fand die e r s t e  k i r chi  i c h  e E r -  
i n n e r u n g s f e i e r  fur den hochverdienten k. k. T e s c h n e r  Gyi n-  
n a s i a I pr a f ec t e n u ud  E h r e n p r o b s t e n L e o p o l d S c h  e r s  c li
ii i c k, den Stiller der grossen Bibliothek und des dainit yerbundeneu 
Musaums in Teschen (gestorben ani 21. Janner 1814) statt.

Am 19. V o v e m b e r  1854 wurde um 10 Uhr Vormittags in 
der Stadtpfarrkirche ein solemnes Hochamt f i i r  d i e  g l i i c k l i c h e  
E n t b i n d u n g  l h r e r  k. k. M a j e s t a t ,  der Kaiserin von Oester- 
reich celebriert, welchem ein inniges Bittgebet sich anschloss.

Am 20. J a n n e r  1855 wurde d a s  A n n i v e r s a r i u i n  (ies ani 
aO. Janner 1853 verstorbenen, fiir Millionen der Diócesanen unver- 
gesslichen und in der ganzen katholischen Christenheit hochgefeierten 
C a r d i n a l - F i i r s t b i s c h o f s  v o n  B r e s l a u  M e l c h i o r  F r e i -  
h e r r n  von  O i e p e n b r o c k  in der Gymnasialkirche abgehalten.

Am 4. und 11. F e b r u a r  1855, wurde der H i r t  e n b  r i  e f 
des Hochwiirdigsteu Herrn F i i r s t b i s c h o f s  v o n B r e s l a u  He  i n-  
r i c l i ,  Hauspralaten Sr. pabstlichen Heiligkeit und Assistenten ani 
pabstlichen Tlirone, verkiindiget, worinn d i e unbe f l e  c k t e  E  m pfiing- 
n i s d e r  s e 1 i g s t e n J  u n g f r  a u Al a r i a , d e r  h e i 1 i g s t e n 
G o t t e s g e b a r e r i n n ,  a i s  L e h r e  d e r  ka t h .  K i r  c h e ,  auf 
Grund des Apostolischen Sendschreibens Sr. pabstlichen Heiligkeit 
Pius IX. vom 8. December 1854, a u s g e s p r o c h e n  wi r d .

Am 17. F e b r u a r  1855 wurde der e r s t e  S e m e s t e r  mit 
einer gesungenen h. Alesse und einer feierlichen Benediction g e-



s c h ł o  s s e n ,  worauf die Vertheilung der Semestralzeugnisse erfolgłe. 
Die Zeit vom 17. bis 22. F e b r  u a r  wurde, im Simie des Allerh. 
Ferien-Kormale vom 6. December 1854, I r e i g e g e b e n ,  sonach 
der z w  e i t e S e in e s t e r mit dem 23. F  e b r u a r nach Vorsclirift 
eroffnet. —

Am 7. M a r z  1855 wurde um 10  Uhr Yormittags in der 
Stadtpfarrkirche ein feicrlicbcs „Te Deum laudamus“ mit einem so- 
lemnen Hochamte und Uankgebete fii r d ie  g I ii c k 1 i c h e E  n t b i n- 
d u n g 1 Ji r e r  M a j e s t a t ,  d e r  lv a i s c r  i n n v o n O e s t e r r e i c h ,  
E l i s a b e t h  abgehalten, welchem der Lehrkórper und die katli. 
Cymnasialjugend in Yerbindung mit den iibrigen Civil- und M ilitar- 
behorden von Tesclien bciwohnten, um in freudiger Ruhrung dem 
Allmachtigen fiir die u n v e r s e h r t e  E r h a l t u n g  der erhabenen 
Kaiserin und die G e s u n d h e i  t d e r  n e u g e b o r n e n  K a i s e r - P r i n -  
z e s s i n n  zu danken. Die Direction richtete bei dieser hohen Yeran- 
lassung im Kamen des unterstehenden Gymnasiums eine Adresse an 
das Hochlobliche k. k. Landesprasidium, welclie Sc. k. k. Apost. 
M ajestat F r a ń  z J o s e p h  1. zu Folgę der an Se. E x c e l l e n z ,  
de n  k. k. Herrn M i n i s t e r  d e s  I n n e r n ,  F r e i h e r r n  von  B a c h  
gelangten A l l e r h  o c h  s t e n  E n t s c  h l i e s s u n g  r o n i  31.  M a r z  
1. J.  w o l g e f a l l i g  z u r  A l l e r h o c h s t e n  K e n n t n i s  g e n o m  men 
h a b e n.

Yom 8. bis 15. J u n i  1855 visitierte der k. k. Schulrat und 
Gymnasial-lnspector fiir Schlesien und GaJizicn, Hcrr A n d r e a s  
W i l h e l m  das kath. Gymnasium und es wurde der Zustand dessel- 
ben in der Conferenz am 17. Juni a u s f i i h r l i c h  besprochen.

Am 9. J u l i  beehrte der k. k. lle rr  Landesprasident des Kron- 
landes Schlesien A n t o n  H a l b h u b e r ,  F r e i h e r r v o n F  e s t w i 11 
das kalli. Gymnasium mit seiner h o h e n  Gegenwart und vcrweilte in 
demselben und in dem Scherschnick’schen Musaum gegen zwei 
Stunden.

Yom 2. bis 12. Juli 1. J . wurde die s c h r i  f t l i c h e ,  vom 13. 
bis 21. Juli die m u n d l i c h e  Ve  r s et  z u u g s  p r iif  u n g  nach dem 
Innhalte des §. 73. n. 3. 4. des Org. Entwurfes fiir Gymnasien, und 
vom 3. bis 7. J  u 1 i die s c h r i f t l i c h e  M a t u r i t a t s p r  ii f u n g  ab
gehalten : die m ii n d 1 i c h e wird mit Beziehung auf die Allerhochste 
Yorschrift vom (5. Dec. v. J . am 1. u. 2. A u g u s t  i. J. miler dem Vor- 
sitze des k. k. Herm Schulrates und Gymnasial-Inspectors A. W i l 
ii e i m slalt finden.

Am t. A u g u s t  1. J. wird das Schuljahr 1854—5 mit einer 
erliebenden A n s p r a c h e  von der Kanzel, einem darauf folgenden



sol e  m ne  n Hoc l i  a ni t e mit dem A m b r o  s i a n  i s c l i e n  Ł o b g e -  
s a n g e  und eiuer f e i e r l i e h e n  B e n c d i c t i o n  um 8  U lir V o r 
ni i 11 a g s i n d e r  G y m n a s i a 1 k i r e h e g e s c h 1 o s s e n werden. 
Nacb der kirchlichen Feier werden die P r a m i e n  von dem Director, 
mit einer auf die Preistrager Beziehung nehmenden Ansprache ver- 
tbeilt, die R a n g o r d n u n g  und L o c a t i o n  verkiindiget und das 
P r o g r a m m  dureh eine zweckmassige Yertheilung zur o f f e n t l i -  
c h e n  K e n n  t n i s  gebracht werden. Hierauf halten d ie  A b i t u 
r i e n t  en d e r  VIII. C l a s s e  k u r z e  V o r t r a g e  s e l b s t  g e -  
a r b e i t e t e r  A u f s a t z e  in deutscber, latein. bóhm. und polnischer 
Sprache ; d i e S c h ii 1 c r d e r  Cr a n z. i l a 1 i e n. u n d  e n g 1 i s c li e n 
S p r a ć h e  tragen gewahlte Lesestiicke vor, woran sieli die Decla- 
mation des S c h  i 11 e r ’s c h  e n Liedes „von der Glocke,“ vorgetragen 
von 10 Schiilern des Obergymnasiums reihen wird. Zum S c l i l u s s e  
f a l i  en F e s t c h o r e  e i n ,  ausgefiihrt von den G e s a n g s c l i u l e r n  
d e s  Gy m n a s  i um s.

Ber Director e n t l a s s t  hierauf die samintlichen Schiller, nacb 
Einhandigung der Semestralzeugnisse, a u f  d ie  F  e r  i en.

A ni l . O c t o b e r  1855 f i n d e t d i e E r ó f f n u n g  d e s S c h u I- 
j a l i r e s  1855—6 mit einem h. Geistamte um 9 Uhr Vormittags in 
der Gymnasialkirche statt. Die Anmeldungen zur Aufname der Schil
ler ins Gymnasium d u r c h  d i e  E l t e r n  oder d e r e ń  S t e l l v e r -  
t r e t e r  am Orte des Gymnasiums, nach Innhalt der §§. 10  bis 22  
der fiir die k k. scliles. Staatsgymnasien vorgeschriebenen und ge- 
druckten Scliulordnung werden am 28. 29. und 00. S e p  tern b e r  
I. J. in dcm  C o n f e r e n z - Z i m m e r  des Gymnasiums b e r e i t -  
wi l l i  gjs t angenommen werden.

T eschen  ani 20. Juli 1855.

I>r. PIi. Grabriel.




