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I)IE SCYLLA UND CI I ARY BPI S DES HOMER.

E I N L E I T U N G .

Wenn die Erforscliung der alten Sprachen ein besonderes 
Bildungsmittel fur den Geist fort und fort verbleibt, so ist es die 
Mythologie niclit minder, sclion weil gerade sie ja mit der Entste- 
liung der Sprachen selbst und aucli der Volker zusammenfallt. Die 
Mythologie ist der Faden der Ariadnę, welcher uns ermbglicht, iiber 
die geschiclitliche Zeit hinaus in das Labyrinth der vorgeschichtli- 
chen einzugehen und ein Volk z u schauen in seinem innerlichen 
Processe selbst, welcher es zu den Erscheinungen seiner nachheri- 
gen geschichtlichen Epoche vorbereitet. Die Mythologie gibt uns 
die Springwurzel in die Hand, jcnes der Offenbarung Analoge bei 
den Volkern zu schauen, welches dieser selbst zwar in der Erschei- 
nung entgegensteht, ais etwas Anderes, dennoch aber dort, wo die 
Offenbarung niclit waltet, wcnigstens ein derselben subjectiv Ana- 
loges setzt und auch eine Art der Inspiration bewahrt, welche sehaf- 
fend einwirkt, iiberwaltigend, um an der Spitze der geschichtlichen 
Zeit schon in jener Yollendung, in welcher Pallas dem Iiaupte des 
Zeus entspringt, Manner hervortreten zu lassen, welche die spatere 
Zeit des Alterthumes nicht erreicht, und welche ais Heroen gefeiert 
werden. D ie  My t h o l o g i e  macht den Homer zu dem, was er 
unerreicht verbleibt; ihre Gewalt brachte mit der Religiositat der 
ethniscken Volker, dereń Kunst hervor, welche wieder auch plastisch 
uns das Geistige veranschaulieht und zwar auf einer Ilbhestufe, 
welche den Spatlingen unter anderen Einfliissen und Verhaltnissen 
kaum noch begreiflich ist. Die Mythologie ist das Analogon der 
Natur auf dem Gebiete des Geistes, welche den Schliissel zur Er- 
offnung ilirer theilweise so monstrosen Wunder in sieli selber tragt 
und dcmjenigen, der sieli in ihrer Erforschung mit Geist und Yerstand



zu bewegen weiss, schwerlich geringere Yortheile fur den Geist, bis 
zu dessen Productiyitat, gewahrt, uls dem Forschcr materiell die 
Natur. — Oder weshalb betreibt man doch neben der hochsten Bil- 
dung des Geistes durch die Religion der Einen, gottlichen OfFen- 
barung, von jenen Klostern ab, denen wir die Eriialtung der klas- 
siscben Schriftsteller zu verdanken baben, noch fort mul fort die 
Lecttire der alteu Klassiker praktisch zur libheren, allgemeinen, gei- 
stigen Bildung und ais Grundlage fur die naturliche gcistige 
Bildung des Einzelnen? Ist ilicht die klassische Bildung jencr Al- 
ten, ist nielit ihre Spraclie selbst, wie ilire Wissenschaft und Kunst, 
eine Wirkung jener mythischen Inspiration nacli ilirem Umfange?

Die Mythologie wurde nocli neuerdings von dem yerstorbenen 
Sclielling1) mit Recht der wilde Olbaum — namlich nacli Paulus 
Rom. 11, 17 — genannt. Sie bildet den Stamm, auf welcbcm, nach 
der Beseitigung der Ycrwirrung, das neue Pfropfreis des Einen ka- 
tholischen Christenthumes eingepflanzt wurde, damit der Baum er- 
waehse, welcber Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatter 
nielit welken. Dieser natiirliche Stamm der Religion gibt den Sto f f 
ber, ans welcliem, bcim Anztinden, in dem Acte der Ycrklarung, 
in der Transsubstantiation, jenes Feuer entbrannt ist, welches anzu- 
ztinden der Herr auf Erden erschien. Der beiligc Paulus erkcnut 
offentlich auf dem Areopag von llellas Hauptstadt an, dass die Athe- 
nienser gottesfiirchtig sind, und pfropft nun auf diesen Stamm das 
Pfropfreis der ersten, so bliilicnden und fruelitrciclien griccliisclien 
Kirche eiu. „Opfere und iss“ lautet, in diesem Simie yerstandlich, 
die Mahnuug des Herrn an den Fiirsten der Apostel, an den liei- 
ligen Petrus, bei dessen Vision der unreinen Thiere zu Joppe. (Apo- 
stelgeseh. 10, 13) Hiemit schwand ein judaisirendes und falsch spi- 
ritualistisclies Yorurtlieil von vorne herein fur die heilige, apostoli- 
sche Kirche und diese wurde zur Katholicitat befiihigt, namlich um 
die achte, wirkliehc, Ei ne  Reformation an a l l en  Volkern zu volI- 
bringen. So erbltthte d ie  k a t h o l i s c h e K i r c h e  im apostolischen 
Zeitalter und entwickelte s e l b s t s t a n d i g ,  original, ohne Nachah- 
mung, alle ihre unyergleichlichen Institutionen bis zum Cultus. So 
folgte dem grieehischen und rbmischeu Zeitalter das germanische, 
wieder mit seiner Eigentbumlichkeit und druckte dieselbe aus auch 
in dem wunderbaren germanischen, dem gothischen Baustile.

Kehren wir zurlick zu der gestellten Aufgabe! — Die Mytho- 
logie ist, nach dem Gesagten die Ursache gewesen, um welche der

‘) In seinen Vorlesungen iiber die Philosophie der Mytbologie zu Berlin im 
Sornmer 1842.



Sclireiber dieses selbst die Lectlire der alten Klassiker porsbnlich 
fortbetrieben bat, olme einst alinen zu konnen, dass er so zu cinem 
gewissen Weltbtirgerthume reife, 11111 noch an einer gyninasialeu 
Lehranstalt eine Stellung einzunehmen. Es ist daher gewissermassen 
ein Aet der Dankbarkeit, mit einem mythologischen Stoffe in die- 
sem ersten Aufsatze Air ein Schulprogramm hervorzutreten.

Auf zweierlei kommt es nun, zur Lbsung der gestcllten Auf- 
gabe, an: dass man namlich zunHcbst den Gegenstand, iiusserlicb 
yorbereitet, rielitig auffasst und dass man sodami zugleieli in orga- 
niselier Entwicklung das Wesen und den Inlialt erwagt. Das zweite 
bildet die Tbeorie des Stoffes und das Philosophische der Betrach- 
tung. Ich werde den Yersueh mit Mitteln maelien, welclie der stu- 
dierenden Jugend zumeist an Ort und S t e l l e  s e l b s t  zu Gebo- 
te stehen. —

§• I-

EIN BLICK AUF HOMER ALS DEN VATER DER MYTHE.

Der Vater der Mytbe von der Scylla und Charybdis ist II o- 
m c r, nacli O. Miiller (Gescli. d. griecli. Lit. 1 Bd. S. 69 ff) ein Jo- 
liier. Sein Name selbst stelit mit dem Inlialte seiner Dichtung in 
einem so zu sagen orientalisehen Zusammenliange, insofern der 
Name mit dem Charakter des Dichters identisch ist. Denn nacli 
Fr. Sclilegel bezeiebnet das Wort Homer einen „Zeugen“ und „Bllr- 
gen.“ Heine AYorte sind: „Homeros bedeutet Blirgen oder Zeugen; 
wegen seiner Walirbaftigkeit einen solclien namlicli, wie sic ein Siin- 
ger und Dicliter der Heldenzeit liaben kann. Audi ist er Homeros 
einBurge undZeuge der alten Heldensage und Heldenzeit nacli ihrer 
waliren und w irldielien Beseliaftenheit.1'-) Nacli dieser Erkliirung stelit 
niclits im AYege dieselbe dcm Inlialte Homers gemiiss, aucli in einem 
weiteren Siune aufzufassen: Homer ist es ja, welcher in einem lieroi- 
sclien Gewande und dem Charakter des Heroenthumes gemass aueh 
die Gbtter selbst yorfiihrt und den mytischen Uiberlieferungen,3) die er 
mit wunderbarer Schbnheit zum Hintergrunde seiner Dichtungen macht, 
diesen Charakter aufgedriickt hat; namlich jeneu allgemeinen und 
bffentliehen, nationalen Uiberlieferungen, abgesehen von denen der 
Mysterien, die er in derselben lieiligen Scheu unberuhrt liisst, iu wel-

2) Deutscheś Lesebuch fur obere Gymnasialklassen von Rob. Heinr. Hieke Leipz. 
1847. pag. 34.

’) Eusthat. zu Odyss. 1, 106. Leipz. Ausg. und 9 S. 326: nQoęfiv&śvH u  xc'i 
inm -O n rolę uXrj&śm.



cher sie, ais Geheimnisse, auch spater Herodot, ais Historiker nur 
andeuteł. So gibt Homer mttndlich „das Wort“ der Hellenen in 
jenem Sinne, in welchem wir die Bibel „das Bu c h “ nennen und 
Homer selbst ist der „Zeuge,“ der „Sprecher“ und „Btirge“ in je
nem Sinne, in welchem Schlegel seinen Namcn erklśirt. — So weist 
uns aber der Name nach A s i e n hintiber, woselbst der Urstamm des 
Wortes Homer in der semitisclien, namentlich hebraischen Sprache 
sieli in SSN ’omer erhalten findet, welches der poetische Ausdruck 
fur „Wort“ ist.4) Auch nicht ohne weitere Analogien ist die Be- 
nennung Ilomers nach dem Inhalte seiner Dichtungen, indem die 
Jnder  im Oriente ihre heiligen Uiberlieferungen mit dem Namen 
der „Veda’s“ benennen, aus jenem alten Urwortstamme, welcher in 
der hebraischen Sprache in dem Substantivum m y edah d. i. „Zeug- 
niss“5) „Uiberlieferung“ fortbesteht; desgleichen in der skandina- 
yischen „Edda“ unseres europaischen Nordens. Der Zweck die- 
ser Anfuhrungen ist, auch das Verstandniss der Benennungen der 
homerischen Scylla und Charybdis yorzubereiten.

§■ 2.

U l BER ODYSSEUS ODER ULYSSES, DEN HOMERISCHEN UMSEG- 
LER DER SCYLLA UND CHARYBDIS.

Homer liisst den Odysseus die Scylla und Charybdis umschiffen. 
Bedcutsam ist auch der Name des Helden fiir unsern Zweck. Nach 
Eustathius, dem Erklarer des Homer, wird Odysseus auch Olysseus 
genannt.6) Dieses stimmt mit der italischen Benennung des Heroen, 
Ulixes, und mit der etrurischen Ulixe, welche sieli auf Yasen findet, 
auch Uluse, Ulis, Olyseus, Olyteu. Nalie dem Richtigen ahnt Creuzer 
in Betreff des Odysseus, nur dass er das natiirliche Kleid schon 
mit dem Wesen indentificiren moclite: „Hier konnte uns nun schon, 
schreibt er, die altere Namensform auf Olistene (Oharr/pr;) die Tochter 
des Janus (Athen. XV p. 692, d. p. 529 Schweigh.) fuhren, die 
von oltrrOa, ohf>Oavm benannt, sich ais eine Personification des 
a ll mal i  gen U m s c h w u n g e s  kund gitbe, und wir befiinden uns 
im Gebiete eines Zeiten- Jahres- und Sonnengottes. (Jo. Laur.

4) Gesenius hebr. deutsches Ilandwortei-buch unter "fcH.
5) Eben daselbst unter m y .
6) Zur Ilias j3. 569 p. 234. ed Lips: *««' ó ’Odvtr<jtvś de 7tov (tvnrjtai) 'O-

).vc(Ttvg y.al rj ’08vaaeia O/.ianua.



Lydus de mens. p. 146 — 148 R6tlier.7)£< Demnach findet sieli die 
Urwurzel z u dem Namen Ulixes in dem hebraisclien hn , cli ul, be- 
walirt, welclies lieisst „sieli drelien," „sieli berum bewegen.<<8) 
Bedeutungsroll ist, dass cyprisch die Zeit vom 22. bis 23. Jiimier, 
jene zwiilf Merktage, in welchen der Himmelsgott, das Licht der 
Weil, also versinnliclit mieli der Gott des Sonnenlichtes, ais Mensch, 
nach der Mytlie aller Nationen geboren wird,9) itwhog lieisst, und 
dass im skandinavischen Norden das Fest der Geburt des Messias, 
(des „Helden,“ wie ilm das alte Testament, ais den Uiberwinder 
des Todes benennt,) welclies um die Zeit der w in  ter  li eh en Son- 
nenwende fallt, mit dem Namen „Julfest“ bezeiehnet wird, Wci- 
nachtsgeschenke den Namen „Julklapp“ fiihren und gotbisch der 
Monat Dezember juileis' wie finnisch und lappisch joulu, angel- 
sachsisch geola lieisst. Der lateinische Name Julius ist aucb dieses 
Stammes und der Monat dieses Namens fallt um die sommerliche 
Sonnenwendc. Ilomer selbst nennt seinen Heroen im Anfange der 
Odyssee:

no}.vt<ji)itov og fińla noM.u
ni.yuyjhij
„den yielgewandten, der vielfacb
umgeirrt,“

so dass also der i iussere  Cliaracter der Fal irt  mit dem i nneren  
der Erf ahrung und Klugheit, wic bei uus, i n d e n t i f i c i e r t  wird. 
Und so fńsst mm den Cl iaracter  des Odysseus aucb das nach- 
homeriselie Altertlnnn, z. R. bei Sojibokles, der den feindliclien Ajax 
ilm „den selilau durchtriebenen Fuchs“ nennen lasst. (Aj. 103.) 
Ferner aus dem „umkehren<£ ersebeint Odysseus mich ais Stadte- 
zerstiirer (11. 2, 278.)

Creuzer sagt nun a. a. O: „Alle Namen fiihren wieder auf 
den „vielgewandertenu zurliek — Uber die Eilande der Kalypso- 
liiible ans Licht der Sonne vom W id der zurllckgetragen bis zur 
Heimath, wo er zum Zeichen des endlieben Sieges am Feste des 
Neumond’s mit seinem Bogen die zwiilf Axte durchschiesst und sich 
ais Held auf der Son u en- und J a b r e s b a b n  bewahrt.

Hiernacb stebt nichts mehr entgegen, mich die Wurzel und 
Bedeutung des Namens Odysseus im Oriente zu suchen. Dort linden 
wir nun wieder im Hebraischen das Yerbum “T, °d und ~T' nd 
erhalten, welclies gleicli dem Yerbo Pin chul, bedeutet „sich wenden“

b Symbolik 3. Aufl. Bd. 3. S. 173.
*) Gesenius hebr. deutsches Worterb. unter
9) Das Heidenthum von Dr. J. N. Sepp. Regensburg 1853. 1. Th. S. 376.



„umkehren."10) Zusammengesetzt mit iscb oder is „der Mann“ 
wie chul mit is im Ulisses liiesse danu Odysseus „der Mann der 
Rttckkebr“ der ringsum Fahrende,“ der stidliche Odin nnd W o tan, 
der Hit on der Celten, nnd wieder scbeint Homer selbst seinem 
Heroen dieses Bewusstsein beizulegen, indem er ampbiboliscli er- 
gotzlich in einem griecbischen Wortspiele dem „Yielgewandten“ sieli 
gegen den Tblpel von Riesen nnd dnmmen Teufel Polypbemos: 
Ut i s  benamen liisst:

Ovtig saoi y oioiia. Ovnv de fie xix).r<rxovcnv 
fiTjTr]Q rjds nartię jjYulloi mtimq ttaiooi. 1 *)

„Utis (Niemand) ist mein Name; denn Utis nennen mieli alle, 
Mutter zugleieh nnd Yater nnd andere meiner GenossenA

Das Gesagte dient vorbereitend zum Yerstandnisse der Fabrt 
des Odysseus, welche jetzt zunachst zu betrachten ist.

§. 3.

DESSEN FAHRT BIS ZUR SCYLLA UND CHARYBDIS.

Homer liisst, zufolge der Odyssee, den Helden bistoriscb nacb 
der Zerstorung von Troja zu den Kikonen in Thrakien gelangcn, 
also zu jener „unwirtbbaren Anfurt,“ nacb welclier daber der Clior 
in Sopbokles „CEdipus der Konig“ die Fest yerwiinscbt.12) Ais 
er dort die Stadt Ismaros zers tdrt  liat, nird er mit Verlust auf 
die Scbiffe zurtickgetrieben. Wieder in Sec gegangen, ais er sclion 
in einer gliicklicben Fahrt dem Yaterlande sich zuwendet, wieder- 
beim Yorgebirge Lakoniens, Maleia, vom Nordsturm erfasst und von 
Kithera irre gewandt in’s bolie Meer. Hier zeig-t sieli nun der Dicli- 
ter gleiclimassig in die tiefsten Geheimnisse der poetiscben Compo- 
sition eingeweibt, in der Anordnung des vorbereitenden Theiles und 
seiner Yerkniipfung mit einem Mythos, neben dem fortwiibrenden 
Hinausscbieben der Entscheidung der Handlung und den sparlicben 
Andeutungen iiber den Plan des Ganzen, welclie Otfried Muller auch 
bei dem Anblicke der Ilias in Erstaunen setzt.13)

Yon nun ab beginnt seine Rundfabrt durcb die m y t h i s c h e n  
Regionen! Namlich was er bis dabin gelitten bat, tragt das Ge-

,0) Gesenius hebr. deutsches WSrterb. unter ,
") Odyss. 9, 36«.
n) Oedip. R. edit. Lips. Teiibn. v 195.
13) K. O. Muller Gesch. d. griech. Literatur 1 Bd. S. 82.



priige des Historischen an sieli und die berichteten Unfalle sind 
menschlicher AVei.se und mit menselilicher Einsicht und Kraft zu be- 
stehen. Naehdem er, wie von einem Fatum getriebcn neun Tage 
in See war, andert sieli, also mit dem zelinten, die Scene. Fried- 
reicli'4) urgiert die Ncunzalil, philologisch —• rationalisirend in die- 
sem Punkte, ais die einer „unbes t i mmten Menge,“ woftir ieh 
ilim, mit dem Hinweise selion a u f d ie neun Mu sen,  die Ver- 
antwortlichkeit tiberlasse; namlicli der G-eist ist in seinen Wir- 
kungcn antik, m it dem  Wi ndę  in Parallele gestcllt. Die 
Zehnzal i l  ais eine mytbisehe Vol izal i  1, ist kier zugleicb zu be- 
rtlcksielitigen, zumal sieli dieselbe bei Homer nielit allein charakte- 
ristiseli wiederholet, sondern da sie aucli von den indisclien Aya- 
tar’as oder llerabsteigungen des Yisclinu ab, ihre Kolie im Altcr- 
tliume spielt bis zum fernen Westen und Norden.

Nun beginnet, wie aucli Eustathius  bemerkt, die Fahrt 
in die mytbi schen Wunilerregionen, der Reilie nacli.15) Von łiier 
aus bat man sieli also an die im Altertliume mytl i i sch-  bedeut- 
samen Zali len zu lialten.

Am ze l inten Tage liisst der Dicliter seinen Heros in einer 
anderen Welt, in der man ke ines  D o l l m e t s c h e r s  bedarf, zu- 
niiclist zu den Lotophagen gelangen. Kaum bewiiltigt er dort seine 
Genossen, nicht von dem Lotos zu geniessen — und des Yater-  
landes zu yergessen. Von dort aus, ohne Angabe der Falirt,

H) Die Realien in der Ilias und Odyssee S. 282.
I5) Zur Odyssee: ’Ev 8t rą> nooteom nleofier rrr]Utu»(Tui Im  o noajTtjg 
im'/,QV7!t(ov rovg rónovg rfjg yard rov ’08vaaia  nhwrjg xal ty. rrg iato- 
(jlag ug fiv&ovg aaęcdmg xcd drt^u.tyytmg t^o y tlu i’ tOtlbir yaru 7tot.t]- 
tixov tm n[Stvua xał oitcog «qpa,vl^cav tu Trjg u).rjOuvg ytmyęaę/ag iyjnj xul 
oi'Stv (bu8rf/.ov tonoyocufdag trj Ttoir/trei ’tyy.uruziOtig u).).a r i
tira [it{>oStvti mg d v tą  notnyti y.nl to r  'OSdogŚk. S i (u&iatmr ty  Trmov etę 
Tenor tm lty tt — cf. Nitzscli Anmerk. zu Od. IX, 105. Nitzseli in dessen Anmerk. 
zu Od. Th. 3, S. 12: Erkennen wir docli an, dass es dem Dichter nur um 
eine Folgę von Abenteuern zu thun ist, und gar nicht um die Richtung der 
Wege oder Lagę der Lokale, und er eben deshalb iiber diese gar keine Wei- 
sung g ib t, nur dass er uns den weglos Umherirrenden an mehren Stellen ais 
in dem Nordwesten yerschlagen bezeichnet.“ Audi Herm. Muller in seinem 
Nord. Grieohentluime bemerkt 8. 2: Mit einem Schlage sind seine Schilderun- 
gen fiir den Hellenen aller geographischen Wahrheit entkleidet. Und noch 
greller, ais dieser aussere ist der innere Abstand: urpldtzlich stehen wir an 
einer Zauberwelt, (besser mythischen AYelt) eine lange Reilie von Wundermar- 
chen yernehmen wir, keine einzige Waffenthat m ehr, keine Kriegsabenteuer, 
wie in der Ilias, wie bei dem Anfang der Odysseisehen Fahrt, wie in allen iibri- 
gen Theilen der Odyssee, die der Irrfahrt des Helden frerad sind.



kommt er auch zu den Gottyergessenen, den Kyklopen, „den un- 
gesetzlichen Frevlern.“ Nachdem er dort dem Polyphemos entgan- 
gen, gelangt er zu der schwimmenden Insel des Aolos nnd zu des- 
sen Burg. Di es er, welchen Zeus zum Schaffner der Windę ange- 
ordnet bat, yerleilit ihin ais Geselienk den Seblaucli mit den ge- 
fesselten anderen Winden nnd litsst ibn neun Tage hindurch, im 
Hauclie des freundlichen Wcstwindes, der Heimat zusteuern. — 
Der Wind erscbeint liier, wieder physisch in Par a l i c i e  gestellt 
mit den etbischen neun IVirkungen des  Gei s tes .  — Am 
zebnten also, sobald das Mass ttberscbritten w ii r dc, muss auch, 
Angesicbts der Heimatb, Odyssens, ermattet einscblafen und die 
thorichten Genossen mtissen den Scblaucb Ibsen, weil Aolos ein 
viel zu guter Scliaffner ist, ais dass er w i der den Willen des Zeus 
anginge, der ii ber seiue Macbt binausliige. So entstrbmen die Windę 
entfesselt dem Schlauche und fiibren Odyssens zu der Insel des 
Aolos zuriick.  Von dort — (weil Aolos liber die Ne unzab l  
der Windę liinaus seinerseits nichts mehr tliun kann,) — wird er 
jefzt y er wi e ś  en. S i e b e n  Tagereisen von liier — eine andere  
Zabl des G e i s t e s  im antiken Altertbume, — macbt er riick- 
warts ,  und gelangt zu den Lastrigonen, diesen Giganten, welche 
seine Scbiffe bis auf ein einziges, yernicbten.

Auf diesem kommt er dann erst zur Insel Aaa und zu dereń 
Herrin, der Circe, bei der er ein Jahr yerweilt. Ais ibn das Heim- 
weh ergreift, wird er von Circe ermabnt, darnit er den Patii des 
Propheten, des Teiresias yernabme, bis zu den Enden des Okea- 
nos zu reisen, zum Eingange in die Unterwelt. So gelangt er zu 
den finsteren Kimmeriscben Gestaden. (Odyss. 11). Zuriickgekebrt 
nach Aaa, wird er belehrt, die iibrigen Ubel zu meiden. Entgan- 
gen den Sirenen und den Irrfelsen kommt er zur Scylla und Cha- 
rybdis und nach Thrinakia.

§• 4.

DIE HOMERISCHE STELLE UIBER DIE SCYLLA UND CHARYBDIS.

Sie lasst der Dichter die Circe dem Odysseus im 12. Buehe 
der Odyssee beschreiben und zwar vom V. 73 ab in folgender Stelle: 
bis V. 110; — doch fur den des Griechischen noch niclit hinreichend 
kundigen Jiingling ist, ohne Storung der Kundigen, die Yossiscbe 
Uibersetzung besser:



„Dorthin sind zwei Felsen. Der eine ragt an den Himmel,
Spitz erhebend das Haupt; und Gewiilk umwallet ihn ringsum, 
Dunkelblau, das nimmer hinwegzieht; nie aucli erhellt ilim 
Heiterer Glanz den Gipfel, im Sommer nicht oder im Herbste,
Auch nicht stiege hinauf ein sterblicher, oder herunter,
Nicht ob zwanzig Hand’ und zwanzig Fliss’ er bewegte;
Denn das Gestein ist glatt, dem rings behauenen alinlich.
Aber mitten im Fels ist eine benachtete Hiiltle,
Gegen das Dunkel gewandt zum Erebos, dort wo vielleicbt ihr 
Euer gebogenes Schiff yorbeilenkt, edler Odysseus.
Nie yermocht’ aus dem Kaume des Schiffs ein mutiger Jtingłing, 
Sclmellend mit straffem Geschoss die liolde Kluft zu erreichen: 
Drinnen im Fels wolint Scylla, das ftircliterlich bellende Scheusal, 
Dereń Stimme so beli, wie des neugeborenen Hundes,
Hertont; aber sie selbst ein entsetzliehes Graun, dass scliwerlieh 
Einer sieli freut sie zu seh’n, wenn auch ein Gott ihr begegnet. 
Sielie das Ungelieuer bat zwblf unfbrmliche Fttsse;
Auch sechs Halse zugleicb, langschlangelnde; aber auf jedem 
Droht ein grassliches Haupt, worin drei Keihen der Zahne,
Haufig und dicht, umlaufen, und voll des finsteren Todes.
Halb ist jen’ inwendig hinabgesenkt in die Felskluft;
Auswarts streckt sie die Haupter heryor aus dem schrecklichen

Abgrund.
Schnappet umher und fisclit sieli, den Fels mit Begier umforschend, 
Meerhund’ oft und Delfin’, und oft noch grosseres Seewild. 
Aufgehascht aus den Schaaren der brausenden Amfitrite.
Niemals rlihmte sieli noch ein Segeler, frei des Yerderbens 
Dort Yortiber zu steuern; sie triigt in jeglichein Rachen 
Einen geraubeten Mann aus dem schwarzgeschnabelten Meerschift". 
Doch weit niedriger schaust du den anderen Felsen Odysseus, 
Jenem so nah, dass leicht dir hinttberschnellte der Bogen.
Dort ist ein Feigenbaum, der gross und laubig emporgrllnt.
Unter ihm droht Charybdis, und schltirft das dunkle Gewasser. 
Dreimal strudelt sie taglick hervor und schltirfet auch dreimal, 
Fiirchterlich! O dass nimmer du dort ankommst, wenn sie einschliirft! 
Denn nicht rettete dich aus dem Ungluck selbst auch Poseidon. 
Drum wenn nah an der Scylla Geklipp du steuertest, schnell dann 
Rudre yortiber das Schiff. Denn weit zutraglicher ist es,
Sechs Genossen im Schiff ais alle zugleich, zu vermissen.“



ERLEUTERUIsGEN ZU DER HOMERISCHEN STELLE.

Also das „ol de dv(» ay.ómloiu „dorthin sind z we i Fel sen “ er- 
innert an die Kunst des Dichters, mit welcher er die mythischen Orte 
nicht nalier geographisch bestimmt. Was nun die homerische Auf- 
fassung der Natur anbelangt, so zeigt sieli wolil die feinste Em- 
pfanglichkeit nnd die innigste Warnie fitr dieselbe, wie iiberall, so 
besonders in den Gleiclinissen; docb steht dieselbe bei ihm dem  
Mens eh en nnd s e i n e n  Han diun gen naeh. So wird die Scliil- 
derung ausfUhrlich nnd lebendig, wenn sie an die Orter heroischer 
menscblicher Thatigkeit kommt, des menschlicli giittlielien Ilandelns! 
Wie nun dieselbe sieli bei den Garten des Alkinoos, (Od. VII, 112) 
bei der Insel der Kalypso (V, 63) bei den Cyclopen (IX, 116) bei 
dem Hades (XI, 15) und bei dem Schilde Acbills (II. XVIII, 483) 
geltend maclit, so aucli hier bei der Scylla und Cbarybdis. Das 
Versmass ist, wie das der ganzen Odyssee und llias der ruliige, 
im Yortrage ebenmassige, ejiisebe Hexameter, welclien die episclie 
Poesie langer ais tausend Jahre unter den Griechen bewahrt liat.16) 
Und nachdem der Name des Helden unseres Stttckes Ulisses und 
Odysseus erklart wurde, im Interesse des Verstandnisses aucli un
seres Theiles des Ganzen, so sei es hier v ergo mit, gelegentlich die 
yolle Harmonie aucli der Rythmik zu dem Namen und Charakter 
desselben in Erinnerung zu bringen. Dass einc eigenthtimlich grie- 
chiscli - volksthiimliehe, messianisclie Idee urn den zum Heros incar- 
nirten Lichtgott sieli lieftet, ist nach dem Gesagten noeli scliwer 
zu bestreiten. So tritt Odysseus ja aucli naturlich in der engen 
Gemeinschaftmit At l i ene  lierror, der personificierten Idee von dem 
Gei s t e  aus Zeus Haupte. So tritt ttberall charakteristisch in Be- 
treff der, — hier nicht Avatara’s eines indischen Gottes, sondern — 
Abenteuer und Fahrten des Gottmenschen eines hellenischen Stam- 
mes, die Zehnzahl seiner Falirt, bis znr Wi eder ke l i r  und Wie-  
d e r e r h e b u n g  a uf  den T lir on, hcnor. —

Bei der Wiederkelir und Auferstehung des den Hellenen nicht 
unbekannten, alier aucli unter anderen Namen, der Person und 
Saclie nach, weit und breit gefeierten Adonis, im April, stimmte 
man in Phonizien das challelu, von TT chalal und chul an, mit 
einem entsprechenden rythmischen Tanze. Von daher bckamen die 
Hellenen iliren zwiefaltigen Ruf ih h v  und o/.o/.r ais den des Leidens

18) Otfr. Muller a. a. o. 1. Bd. S. 58.



und zuglcich der Freude, des Jubels; —■ od er, weil derselbe doch 
zu selbststandig kling-t, jaoriginal, ist er vielmehr bci einem so durcli 
und durcli originalen Volke einer unter den Nationen des Alterthumes 
gemei nsamen,  d. i. katholischen Idee  entsprossen.—

Yon liier aus datiert sicb aucli der l i c l l e n i sc h e  „Walzer. “ 
Denn (lass aucli dic Hellcnen aus der Einen Idee, wie wir Deutsclien, 
und wie unsere slavischen Briider, — nur wieder in i l irer origi -  
ncli  en Wcise, — einen Walzer — hatten, beweist z. 15. jeneNach- 
alimung des Walzer-Drei tactes  noch spat nacli Aristophanes in 
seiner „Weiberherrschaft“ (Eccles. 1169), w o er „die Magdlein beido 
Beinlein im T ac te drelien liisst“ und nun den Tact sclbst unter 
der 79 sylbigen, komisclien Benennung jener Lieblings -Frikassee 
nachahmt, wclclie inzwischen, unter dem Tanze „heranfliegt.“ Der 
Dreitact, nicht plastisch, sondern rythmisch in zweimal drei Yers- 
fiissen, oder in drei Dipodieen durchgefiibrt, mit Einschluss der 
Pause am Ende, welche durcli die Entziehung einer Sylbe (xaralr^i^) 
hervorgebracht wird, bildet den Hexameter ais Versmass des Epos 
der Hellcnen ebenso, wie, nur in and er er Weise auf der Con- 
struction cines T r i a n g e l s  und des demselben analogen B o g e n s  
der so zu sagen epi sc l i c  Ban noch der Katliedralen des clirist- 
liclien Germanentliums beruht, bis zu dem fortgelienden Baue des 
Cblner Donieś mit seinen zwei Thiirmen. Aus dem epischcn Grossen 
entwickelte, wie der Hellene bis fiir das Individuum in s e i ne r  
Weise, so der edlc Germane durcli sein beroisches Mittelalter seinen 
Geschmack und Stil, — mit dessen Aufhbren einst aucli die grosse 
Kation in Verfall gerietli.

— Nach der Musik bildet ein harmonisch sieli auflosendes 
„FreudvoIl und leidvoll,“ — in Dur und Moll, — ein Zweitheiliges, 
den einfachsten Walzer, indem dann der erste Theil noch einmal 
wicderholt wird, ais drittes. —

Dem Yershaue entspricht der Sat z bau  des homerischen Epos. 
Otfried Muller (Gesch. d. griech. Lit. 1. Bd. S. 61) schreibt dem 
epischcn Stile zu: „Im Allgemeinen kurze Siitze, aus zwe i  oder 
drei Hexametern bestehend und gewohnlich mit dem Ende eines 
Verses abschliessend.“

Nicht so plastisch gerundet bei aller Mannichfaltigkeit, ist das 
Versmass des spateren deutsclien Epos im Nibelungenliede; aber 
die Zalil der zweimal drei Fiisse bei der Behandlung des epischcn 
Gegenstandes bestelit auch liier. Und ich entsinne mich, dass man 
derartige epische Sange im holien Norden, in der langen Winter-



nacht, allgemein im Volke z. B. auf den Fariier - Inseln, nocli lieute 
in einem zugleich aucli Tanze selbstsingend, tactmassig auffiilirt.17)

Fassen wir mm, von der harinonisch verbundenen Z w e i h e i t 
der Arsis und Thesis in dem Ei ncn Fusse des Hexameters ab, 
das von der Sechszabl Bemerkte zusammen, bis auf das Fehlen 
der Eincn Sylbe vermittelst der xurnlr^w, so waltet im Epos nocli 
die Idee der P a s s i o n  des Heros vor, wie in der Ilias und Odyssee 
des Homer, so im deutschen Nibelungenliede. Aber dieses ist den- 
noch das Charakteristische der O d y s s e e ,  dass sie die Wieder-  
kelir des Heros erfolgen lasst und mit der Wi e d e r e r hd h u n g  
des Odysseus auf den Thron von Ithaka, und mit dessen Wieder- 
vereinigung mit seiner Penelope, nach der Erlegung der buhlerisclien 
Bewerber um sie, a b s c h l i e s s t ,  einer Idee, aus der spat die der 
puren Romanę, so zu sagen mechauiscli „abgedroschcn1' ist. Und 
so stimme ich auch von diesem vielleicht nocli etwas zu wenig her- 
yorgehobenen Standpunkte, aus Otfried Mtlller in seiner genialen 
Bemerkung bei, dass die Ilias von Homer zuers t  gedichtet sei.18) 
— Bei Homer ist auch die F o l g ę  original und genial! —

Kehren wir zur Idee nun noch einmal zuriick! Edler Rulim 
der edl en Nationen des Alterthums, zum Ausgangspunkte „Alles 
Hohen, das Menschenherz erliebt,“ zum Sonnenpunkte „Alles Scho- 
nen, das Menschenbrust durchbebt,“ ihrer Tliaten und Leiden, bis 
zu einem ruhmvollen und nittzlichen Kampf e s t ode ,  — „in Freu- 
den und hohen Zeiten, in Weinen und in Klagen“ — ihre m es s i
ani s eh en Id eon geliabt zu liaben! — Beherzigenswerther Wink 
fllr die Nachwelt! —

„Wenn Odins Herrschaft vergangen ist, dann kommt ein An- 
derer, Macht i gerer;  doch niclit ihn wag’ ich zu nenii en,"' lieisst 
es im llinduliod der nordischen, jungeren Edda. An diesen kniipft, 
den antiken Geist verklart in „dem Mac ht i ge re n , “ der ge- 
kommen ist, gleichzeitig ein B o n i f  a c i u s und Karl  der G r o s s e, 
und vereint in Ilirn wurden sie selbst zu christlich - germanischen 
Heroen, u n s t e r b l i c h ,  in Ihm wurden sie, ich spreche historiscb, 
zu den achten Reformatoren der germanischen Bruderstamme zu 
Einer Allgemeinen Christenheit und zu Einem christlichen Reiche! — 
aber niclit zu Titanen auch an der Weltordnung. —

An denselben machtigeren sich anschliessend, erbliihte auch 
um diese germanischen Reformatoren das christlich-germanische

'') Vergl. den Aufsatz von R u d e l b a c h ,  iiber die „Edda,“ ich glaube in der 
Encyklopadie von Ersch und Gruber.

18) Geschichte d. griech. Lit. 1. Bd. cap. 8.



Monch- und das Bitterthum in seinen unsterblichen Weisen, Helden 
und Frauen, um sie entstanden die christlicli - deutschen Organis- 
men, erbltthten die Stadte und gedieli die Cultur des Landes.

Zurlick zu dem d un kl e n  Pfade unseres homerischen Heroen!
Dunkles Gcwblk umwallt den glatten Fels der Scylla , das 

niemals hinwegziebt, weder im Sommer, noch Herbste. Hier wal- 
tet also ctwas ahnliches, wie bei dem „im Nebel und Finsterniss" 
eingelittllten Gebiete der kimmerischen Manner (Odyss. 11, 15), wo- 
selbst sieli der Eingang zum Hades befindet. „Der Sommer' und 
„der Herbst" stehen hier fiir die Bezeichnung der Jahreszeiten eben- 
so wie in deutschen Liedern der Sommer und Winter; es tritt 
in jener von Homer beschriebenen Gegend kein Winter ein. Er 
lasst diese Zeit dem Sommer titoog, wenn er sie nieht dem Som- 
mer identificiert, folgen. Hier ist der Ausdruck aber gewahlt fur 
jene Zeit, in welcher die Baumfrtichte reifen, mit einer Hinweisung 
auf jene sechs Gefahrten des Odysseus, welche alsbald fatalistiscb 
durch die Scylla, herbstlich von dem Baume des Lebeus, so zn sa- 
gen, abgepfliickt werden. Dem fatalistischen des Felsens der Scylla 
entspricht nun audi die Schlltpfrigkeit des Bodens und die Unzugang- 
lichkeit desselben im plastischen Sinne. — Die Zahl Zwanzig der 
Hande und Flisse, das ist zweimal z e li n entspricht der homeri
schen Anschauung von der vollen Erreichung eines Zieles, z. B. 
seines Odysseus in z e h n Jahren. — Und findet sich nicht auch 
im Dante nacli astrologiseher Eintheilung ein Zelintes ais das VoIl- 
endete, Himmlische ?

Mit Auswahl ist hier, wie anderswo, die „Hcihle" ais der 
Aufenthaltsort der Scylla angegeben, im Gegensatze zu den Bur- 
gen und Palasten anderer Wesen.

Die damonischen Wesen der Holile und Finsterniss stehen mit 
dem Hades  in Beziehung, der ais unter der Erde befindlich, sinn-  
1 i c li gedacht ist. Der Dichter verschweigt hier dieses nicht, in
dem er plastisch von der hier in Bede stehenden Holile bemerkt, 
dass sie „gegen das Dunkel gewandt ist, zum Erebos" (V 81) 
„Nie vermocht’ aus dem Baume des Schiff’s ein mutiger Jiingling, 
„Schnellend mit straffem Geschoss, die holile Kluft zu erreichen," 
— sie ist der schwarze Punkt der weissen Scheibe, welche also 
dort nicht bios bildlich mutige Jtinglinge, und ein Odysseus zum 
Ziele zu setzen geliistete! —

Jetzt folgt die Beschreibung der „hollischen" Inwohnerin der 
„Holile." „Das furchterlich bellende Scheusal" erinnert doch anje- 
nen, die Unterwelt bewachenden Hollenhund, den Cerberos. Die



Bezeichnung des Bellens, ais eines „neugebomen Hundes,“ wird 
niclit oline Feinheit in der Auswahl sein; zunackst harmoniert sie 
zur Beschreibung eines w e i b l i c h e n  Scheusals, wegen der Hel l e  
der Stimme, im Gegensatze zu einem Cerberos. In dieser Zwei- 
lieit einer Hundsnatur nnd jener Schlangen- oder yielmehr inferna- 
len Drachennatur, die wir sogleich seh’n werden, setzt Homer die 
Form der Scylla.

„Aber sie selbst ein entsetzliehes Grauen, dass schwerlicli 
„Einer sieli freut sie zu sch’11, wenn aucli ein Gott ihr begegnet.“ 

Wer wird hiebei niclit an den Gegensatz erinnert, in welchem 
die Scylla mit ihrer Holile zu der K a l y p s o  mit ilirer Grotte, die
ser Idunna des Nordens, der personificicrtcn Eden (i-Aony) die jetzt 
v e r b o r g e n  ist, tritt? (Odyss. V 63) dort wird die libchste Beto- 
nung der Annelimlicbkeit der Grotte durck den Zusatz gegeben, dass 

„Selbst ein unsterblicher Gott verweilete, wenn er vorbeiging, 
„Voll Verwunderung dort, und freute sieli herzlich des Anbliks.“ 

Wie in dieser menschlich gottlichen Gestalt die Scbilderung 
dort  erst zusammen gefasst wird, so h i e r unigekehrt in dem oben 
angefuhrten Beisatze das Scbeussliche der Scylla. —-

Naci) diesem Eingange folgt die Bescbreibung der Scylla naher: 
„Sielie, das Ungelicuer bat zwolf unformliche Fltsse;
„Audi seclis Halse zugleicb, langscbliingclnde; aber auf jedem 
„Droht ein grassliches Haupt, worin drei Reihen der Zabne“

So die Scylla, welche wohlbemerkt „lialb inwendig hinabge- 
senkt erscheint in die Felskluft,“ dabci aber nacb aussen die Haup- 
ter hen orstreckt aus dem sclirecklichen Abgrund, zum F a n g ę  auf 
dcm M e e r c. Der Nat ur entlelint ist die P e r s o n i fi k a t i o 11. Der 
N a c h t s e i t e  gehort das Scheusal an. —

Erinnern wir uns nun, dass im Alterthume astrologisch im 
Thierkreise^ oder Zodiakus bei der Bestimmung des Laufes der 
Sonne s e ch s  Bildern die andern seclis e n t g e g e ns t e bn ,  so dass 
z. B. die Magier bei der Aufstellung einer astrologischen Figur, 
wenn sie den Lauf der Sonne in den secl i s  Hausera der cinen 
Seite arithmetiscli nacb Graden und Minuten bestimmt batten, die 
andern s echs  entgegenstehenden den rorigen c o r r e s po n d i e r e n d  
genau mit den g l e i c h e n  Graden und Minuten bezeichneten. Aus 
dieser N a t u r a n s c h a uu n g  datieren lii er die zweimal sechs Fiisse 
des Scheusals, sowie seine s e c h s  Drachenhalse und Haupter.

Ebenso n a t u r g e m a s s  sind untergeordnet, die drei  Reihen 
der Zahne,

„haufig und dicht, und voll des finsteren Todes“



Niimlicli in drei  Tlieile zerfiillt bei Homer die Ze i t  in die 
Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit;19) in drei Theile bei den 
Hellenen das Ja lir, in den Frtthling eao (Hesych. i'no), in den 
Sommer ftśęoę, und in den Winter wie bei den Indem in
vasanta, grischma (Sommer) und sarad (Regenzeit) oder hemanta 
(Winter); celtisch in earrach (irlandisch), aliidran und ąuintrus, go- 
thisch in jer, assans und yintrus. Weil die Scylla das ganze Jalir 
hindurch unablassig zu fangen sieli bestrebt, unablassig yerzehrt, 
so sind ihr die drei  Reilien Zalme naturgemass, wie der Charybdis 
das dre i mal i ge  Einschllirfen des Tages. Dieses bestandige Fangen 
und Verzehren einer charakteristischen unersattlichen Gier bildet 
mm auch naturgemass bei Homer den Scliluss seiner H and lun g 
der Scylla.

Wem fiillt nun ais Parallelle, nach den Anwendungen, welche 
sclion die Alten maclicn, bei der Scylla nicht ein, jene Schilderung 
der frechen Ehebrecherinn in den Sprttchen Salomons? (cap. 7 — 
4 — 27.) von der es zum Schlusse heisst:

„Lass dciii Herz niclit weichen auf iliren Weg und lass dich 
„nicht yerfiihren auf ilirer Bahn; denn sie hat viele verwundet und 
„gefallt und sind mancherlei Machtige von ihr erwiirgt. Ihr Haus 
„sind Wege zur Holle, da man liinunter lahrt, in die Behausung 
„des Todes.“ —- Dieses diene zur psychologischen innern Wiirdi- 
gung der Haltung, welche Homer in seiner P l a s t i k  der Scylla 
giht. —

Das harmonische Seitensttick zur Scylla bildet die Charybdis .  
Tiefer liegt ihre Statte der Scylla gegeniiber, auf einen Bogenschuss 
nahe (V. 101 — 102). —■ Einfach ist „ein Feigeubaum, der gross 
und laubig emporgriint,“ ais ihre Wohnstatte bezeichnet. ’Eqivsós) 
der wildc Feigenbaum, wird der schwarze im Alterthumc sein, im 
Gegcnsatz zu dem weissen, an dessen Stelle, z. B. bei der Grotte 
der Kalypso, auch der Wcinstock tritt. Der schwarze Feigenbaum 
und der wilde ist der Baum des Un s e g e n s , und des F 1 u ch es.20) 
— Bei den Gricchen crinnert sclion der gleiche Wortstamm in «£>«« 
Zwiespalt, und dass man spater zu Athen noch jene niedertrachtigen 
Denuntianten und geheimen Anklager mit dem Xamen S y k o p h a n 
ten, d. i. Feigenanzeiger, benannte, welche eine solche Frucht mit 
zu ilirem bureaukratischen Lolme erhalten haben sollen, an jenen 
Kunstsinn, mit welehem liier Homer die Charybdis unter einem wil- 
den Feigenbaum wohnen lasst.
■9) ii. i, to.
'") Sepp: das Ileidenthum, 1. Th. S. 259 f.



Der Feigenbaum gilt ais das Sinnbild des Todes, wie anderer- 
seits ais das des Lebens auch im weitern Altertume.
„Unter ihm schliirft die gottliche Charybdis das sch warze Gewasser.£!

So findet sieli in dem Namen derselben, dessen Erklarung wir 
uns, wie des der Scylla vorbehalten, der ganze Charakter der Cha
rybdis, neben ihrer Zeichnung ais ein gottliches Weib. Die Iland- 
lung gibt die anderweitige Beschreibung; das „dreimalige Ein- 
schliirfen und Hervorstrudelu des T a g e s “ ist analog den 3 Jalires- 
zeiten. Die weitere Beschreibung der Charybdis erfolgt V. 235 ff., 
ais Odysseus selbst seine Durchfahrt zwischen der Scylla und Cha
rybdis berichtet. Die Stelle lautet nach Yoss:

„Denn hier drohete Skylla und die grause Charybdis, 
„Fiirchterlich jetzt einschltirfend die salzige Woge des Meeres 

Wann sie die Wog’ ausbrach’ wie ein Kessel auf flammenden Feuer, 
Tobte sie ganz aufbrausend mit triibem Gemisch, und emporflog 
Weisser Schaum, die Gipfel der beiden Felsen bespritzend.
Wann sie darauf einschlurfte die salzige Woge des Meeres,
Senkte sic ganz inwendig ihr triibes Gemisch, und umher scholl 
Furchtbar der Fels vom Getos und tief aufblickte der Abgrund 
Schwarz von Schlamm und Morast!“

Wenn nun der Tod (mors) durch den Aufenthalt des Weibes 
unter dem zweideutigen Baume der Erkentniss mit seinen Folgen 
in die Welt gekommen ist, konnte er wolil psychologisch, ans der 
I de e  meisterhafter, ais in einem Weibe, das unter einem Feigen- 
baume wohnt, personificiert werden? Konnte seine Handlungsweise 
grossartiger, ais in jenem dreimaligen Einschliirfen des taglichen 
Meeres -Strudels und dessen zermalmender, bloss elementarischer 
Rttckgabe ais triibes Gemisch, von einem schwarzen, schlammigen 
und morastigen Abgrunde?

§• 6.

A.EUERE BETRACHTUNG DES WESENS DER SCYLLA.
Homer selbst nennt die Scylla (12, 18):

— rj de 6v &vr/Trj) «/./.’ a&avatov xuxóv errtir d. i.
„Denn nicht sterblich istjene, vielmehr ein unsterbliches Unheil.“

Sodann war sie nicht urspri ingl i c l i ,  sondern nimmt erst 
s pat er  (ais Tochter) ihren Anfang. Homer nennt ihre Muttcr xqu- 
ra.iti d. i. xoaraii'g —  starkę Gewalt y.<(n-̂ oyt;r. In ihrer Personifi- 
cation und Mutterschaft zeigt sieli diese ais die absolute, infernale 
Gewalt des Leides, ais die Personification des Tartarus in dieser 
seiner Beziehung, in diesem charakteristischen Mer km ale.  Ganz



dasselbe Wort finden wir demgemass noch einmal Odyss. 11, 597: 
Dort walzt HoaicaU den Stein immer wieder voin Bergeswipfel hinab, 
und bewirkt so zugleich die E w i g k e i t  der Hollenstrafe des Si- 
syplios. Die Verscbiedenlieit der Ansichten der Ausleger iiber das 
letztere xnazmfe vermittelt sieli einfach dahin: Die Ideutitiit des letz- 
tereu Wortes mit dcm Namen der Muttcr der Scylla ist augen- 
scbeinlicli.

Nimmt nun dennoch Niemand die letztere Krataiis ais die 
erstere, so will ich es ancli niclit; aber dann haben wir in ersterer 
Stelle die Krataiis ais P e r s o n  und ais die U r s a c h e  der letz-  
teren xmtrnu  ̂ ganz in Analogie mit dem Ares  bei Sopliokles 
„Kbnig (Edip“ V. 190, wo die AVirkung des Ares personiticicrt 
identisch dem Urlieber gesetzt ist. Also die l e t z t e r e  in Odyss. 
12, 597 ist die erstere personificiert in ihrer w i r k e n d e n  Eigen-  
s cli aft,  und es bedarf nun gar niclit erst der nur ahnenden Er- 
klaruug des Eustathius, welclier cinen „starken Diimon“ annimmt, 
Namens Krataiis, nach Art des Diimon, der den Kbnig Oedip in sein 
Missgescliick stilrzt (Kbnig Oedip. ed. Teubn. v. 1194. v. 1258-1260), 
damit der den Stein immer wieder zuriickwalze.21) Die Idee von 
der ewigen Hblle selbst, welclie aucli das neue Testament ais den 
Tartarus zeiclinet (2 Pet. 2, 4), findet in Krataiis jene Personi- 
fication, welclie sie auch anderswo ais He k a t e  behauptet, ais je- 
ne Grabes- und Todtenmutter, und ihre personificierte Idee im Su- 
den stimmt so mit jener niclit personificierten des Nordens vonNa- 
strand, d. i. „Leichenstrand/1 von welclier die jtingere Edda er- 
klart, (Simroks Uibersctz. pag. 288. 1.): In Nastrand ist ein gros- 
ser und Iibler Saal, dessen Thtiren nach Norden selien. Er ist mit 
Schlangenrlicken gedeckt, und die Hiiupter der Schlangen sind alle 
in das Iłaus hineingekehrt, und speien Gift, dass Strome davon 
durch den Saal rinnen, durcli welclie Ei dbrt i ch i ge  und Meu- 
c h e 1 m 6 r d e r waten. “

„Aber in Ilyergelmir ist es am Schlimmsten :
Da saugt Kidhbggr 
Der Entseelten Leichen.“

Dass Krataiis angerufen, ihre Tochter Scylla bewegt, den 
Odysseus fahren zu lassen, ist bemerkenswert, insofern sie somit 
selbst keinen Autheil an Odysseus haben kann. Nach Andern nun 
ist Scylla geradezu die Tochter der Ii e c a t e , welclie diesclbe von 
Phorkys gebar (dem Gotte der Klippen und Yorgebirge22)' Scylla

!l) Eustath. zu Odyss. 11, 597.
M) Apoll. Rhod. 4, 828. (Yergl. Creuzer Symbol. III, p. 59.)



liebte den Glaukos, einen Meergott, und wurde von der Circe, nach- 
dem ihr Geliebter elend untergegangen war, indem dieselbe ans 
Eifersucht ein Zauberkraut in die Quelle legie, worin die Jungfrau 
badete, zum Fisch-Weib, von Hunden umgeben2'T). Scylla wird liier 
demnach ais ein Wesen gedacid, welclies zuvor gu t war, —• eine 
Jungfrau, — wiewohl sie mit Hekate in einem Zusammenliange 
stelit, s pat er aber in ein B o s e s  umgewandelt und yerkehrt wor- 
den ist, und nun selbst infernal ist, wie (lenn der Hund ein infer- 
nales Attribut ist. Circe muss die Vermittlerin der Umwandlung 
machen. Nacli der letzteren Mythe stelit aucli V i r g i 1 abweichend 
von Homer, die Scylla dar24).

At Scyllam csecis cohibet spelunca latebris 
Ora exertantem, et naves in saxa tralientem,
Prima hominis facies, et pulchro pectore virgo 
Pube tenus, postrema immani corporc pistrix,
Delphinum caudas utero comissa luporum.
Prsestat Trinacrii metas lustrare Pachyni 
Cessantem, longos et circumflectere eursus,
Quam semel informem vasto vidisse sub antro 
Scyllam et eieruleis eanibus resonantia saxa.

Demnach malt der Dichter die Z w e i g e s t a l t  des Scheusals 
darin, dass er ilim ara oberen Theile die Gestalt des Menschen und 
der Jungfrau, in der Mitte die des Hundes und des Wolfes, nach 
unten die des Delpkins und des Walltisches beilegt.

Iloraz bemerkt einfach die Z w e i n a t u r indem er sagt 
ut tnrpiter atrum
Desinat in piscem mulier formosa superne.25)

A p o 11 o n i u s 26) schrcibt ihr langc Kinnbacken zu, mit dencn 
sie die Schiffe heranziehe.

Ci cero  bemerkt ihre Gier in folgendem Gleiehnisse: Quis 
unąuani poeta fiugendo exprimere potuit tam eminentibus eanibus 
Scyllam, tamąiie jejunis, ąuain quibus istum videtis Golis, Clodiis, 
rostra ipsa mandentem? 27)

Fiir die Er k l a r u n g  der homerischen Gotthcit diirfen wir 
bei den Sp a ter en nicht viel suchen. Lycophronius gibt sie, 
olme dass mir der griechische Text vorliegt, in lateinischer Uiber-
21 j Ovid Metamorph. 11.
2I) Aen. 3, 424 ff.
25) Ilorat. de arte poct. 1. ad Pis. V. 4.
**> 4, Arg.
27) Cicero de arusp.



setzung also: Scylla fera esse fingebatur in mari Thusco formam 
liabens femin* umbilico tenus, utrhupie canum capita, reliąuum corpus 
serpentinum. Sed veritas est, ad Rhegium Siciliae, promontorium esse, 
quod mari imminet, in cujus imo multa; simt ct magnse petrse, pie
li* cayitatum et antrorum, in ąuibus insunt maris monstra,

Endlicb erliebt sieli einmal ein Cicero liier rationalistisch niclit 
iiber Cliristiani Grtinebergs, Scliohc Francofurtens. Rectoris Tiroci- 
nium Logienm 1673, welclier schreibt: „Conceptus Negativus, qui 
non-ens signiticat, e. g. Cerberus, Cbimaera;  namlich Cicero 
schreibt: Scylla; et Chymsera; imagines, quse nnnquam omnino fue- 
runt, neque esse potuerunt.28)

Der Wissenschaft liegt es ob, die homerische Idee bis auf den 
Grund zn erforschen. Es bleibt also iibrig, dass wir den Namen 
der Scylla selbst in’s Auge fassen, und gestiitzt auf die frtther be- 
merkte Eigentlimlicbkeit gewisser bomeriscber Kamen mieli die Ur- 
wurzel  des Kamens der Scylla m it der Be obac l i t ung  i lir er 
be i Homer dar g e s  t e l l  ten We s e n l i e i t  im Oriente aufsuchen. 
Dort begegnen wir mm in der spater genannten hebraischen Spra- 
clie cholah, sclimerzbaft qua l vo l l ,  von dem vielbedeutenden 
Yerbuin clml sieli lierumdrelien, wenden, Sclimerzen emptinden, 
welclies in uiiziililigen Worten yerschiedener Sprachen wiederklingt, 
z. B, auch in xoT).og in unserem li obi ,  II6 li 1 e , abgekiirzt Ho Ile  
(analogdemgriceli. -y.iihi,) in IIol la,  dem plattdeutsclien Kuble  
glcicli Grube, Grab, in killil! Der Umlaut griecliiscb des o in u 
oder U bat kein Bedenken ebensowenig die Verdoppelung des l, 
welcbc ja auch im Hebraischen in gewissen Formen des Verbi ein- 
tritt. Der Uibergang des urspriingliclien ch in Sk ist niclit oline 
Analogie auch im Deutschen aus diesem AYurzelstamme. Wir lia- 
ben Hal l  und S cha 11 (man spreche dies westphalisch oder danisch 
aus) zugleich. —• Betrachten wir mm das hollische Scheusal des 
Homer! Ihre ehenso unersattliche Gier, wie ihre cntsprechende Be- 
weglichkeit ringsum zum Fangę malte er uns. Sehen wir weiter 
die Sceno, indem Scylla dem Odysseus die seclis Gefiihrten ent- 
ratft, um auch die Darstellung der zwiefachen Qual, die sie he- 
wirkt, zu schauen!29)
„Jetzo den Blick auf das hurtige Scliiff und die Freunde gewendet, 
Sab ich jene bereits, mit schwebenden Handen und Ftissen,
Hocli in die Luft gezuckt; mieli riefen sie laut mit Geschrei an, 
Ach beim Namen mich nennend, das letztc mai trauriges Herzeus

JS) De nat. deor. 1, 7G.
J9) Odyss. 12, 247 — 258.



Wie am Gestad ein Fischer mit ragender Angelruthe 
Kleineren Fischen des Meeres zum Betrug auswerfend den Koder, 
Weit in die Fiut hinsendet das Horn des geweideten Stieres,
Dann die zappelnde Beute gcschwind aufschwenkt an das Ufer; 
Also wurden sie zappelnd emporgezuekt an den Felsen.
Dort ais jeno sie frass an der Felskluft, schrien sie lant auf,
Alle die Hande ausstreckend naeh mir in der gransen Entscheidung 
Ach nie traf mein Aug’ ein erbarmungswerterer Anhlick,
So viel Weh ich erduldet, des Salzmeeres Wege durchforschend.1*— 

Wie kann nun Homer wolil sclbst lehendiger den Kamen des 
hollischen Scheusals auch in Rtieksieht auf die Qual, nehen der 
Unersattlichkeit veranschaulichen ? — Koch Eins ist bei dem Ile- 
braischen in’s Ange zu fassen! cbolali qua l vo l l  kann auch
von dem Verbo n^n chalah abgeleitet werden.3") Es behiilt dicsel- 
be Bedeutung; namlich auch insonderheit der (leburtssehmerzen —■ 
ein Begriff, welcher alttestamentlich auch bei dem seheol, derYor- 
hollc spielt.30 31) — Insofern ist n^n chalalah einer unreinen ge- 
schwaehten Jungfrau sinnverwandt. Hiernach lbst man die liome- 
rische Personification auf, und setzt, wie bei der Aufliisung der Ka- 
lypso, die personitieierte Stiitte, so werden wir darauf hingeleitet; 
in der Scylla die Personification der subjectiven Idee von jenem 
Orte der Qual zu erblicken, welchcn der Herr bei Ev. Lucas e. 16 
Y. 23 den Hade s  benennt und ans welchem die darin Befindli- 
clien, naeh ibrer Liiuterung und Reinignng, in dem Iliniibergehen 
zum Besseren zur Ge burt ans dem Hades gelangen. Sic leiden 
dort, so zu sagen, die Geburts  schmerzen.  Hierzu stimmte die 
homerische Erklarung, dass Scylla „ein unsterbliches Unheil ist, 
schreckemoll und entsetzlich,“ auch, dass Scylla ais eine Tochter 
der Hekate oder Krataiis gilt; ferner jene Z w i e g e s t a l t  zu den 
z we  i Abtheilungen der Unterwelt und dass Scylla aus einer an- 
deren, guten Gestalt ais im Gifte umgewandelt erscheint. Inte- 
ressant ist es nun, dass, wie wir im Norden die Parallele zu einer 
Kalypso in der Idunna fanden, der Bewahrerin der Unsterblich- 
keits-Apfel, so wir ebenfalls, rersteht sieli in dor t i ge r  Einklei- 
dung, die Parallele zu der Scylla finden, namlich in der Hel ,  der 
Tochter des Locki, des nordischen Yulkans. Die jtlngere Edda 
sagt: „Die Hel warf Allyater hinab naeh Niflheim und gab ihr

30) Friedr. Schulz hebr. deutsches Worterbuch Leipz. 1790 unter
31) Vergl. meine Erlauterung zu Spr. Salom. 30, 16 und sonst in meiner Schrift;

„Unser Zustand von dem Tode bis zur Auferstehung." Leipzig bei C. H.
Reclam sen. 1852.



Gewalt iibcr die neunte Welt, dass sie denen Wohnung anweise, 
die zu ihr gesandt wltrden; solelien namlich die vor Alter oder an 
Kranklieiten starben,1' (d. i. u n v o l l k o m m e n  und nicht in der 
Han diun g der h dek s ten nordischen Tugend, der Tapferkeit 
ihr Leben eingesetzt liatten.) „Sie hat eine grosse Wohnstatte. 
Das G e h e g e  n mli er i s t aus s e ror  dent l i c l i  ho cli und mit 
machtigen Gittern yerwahrt. Ihr Saal heisst Elend, Hiuiger ihre 
Schlissel, Gier ihr Messer, trag (Ganglat) ihr Knecht, langsam 
(Ganglot) ihre Magd, Einsturz ihre Schwelle, ihr Bett Kiimmerniss 
und ihr Yorhang daue r nde s  Unl iei l .  Sie ist  hall) Schwarz,  
halb m en sc hen far big ,  also kenntlich g e n u g  durch grim-  
miges  f ur cht bares  A u sseh en .1'32)

§• 7.

M H E R E  BETRACHTUNG DES W ESENS DER CHARYBDIS.

Yon Charybdis bemerkt Erasnius von Rotterdam bei dem grie- 
chischen und lateinischen Sprichworte: Evitata Charybdi in Scyllam 
incidi33). Die dichterische Sagę, dass dieselbe ein libchst gefrassiges 
weibliches Wesen gewesen sei, die, weil sie die Kinder des Hercules 
yerschlungen liabe, von diesem in’s Meer gestlirzt worden sei. Sallust 
nennt sie eine Tochter des Neptun und der Erde34). So viel geht 
also hervor, dass auch sie cinst ni cht ,  wie nac hhe r ,  dort war. 

Yirgilius singt von ihr:35)
Dextrum Scylla latus, lawnm implacata Charybdis 
Obsidet: atąue imo baratliri ter gurgite yastos 
Sorbet in abruptum fluctus, rursusąue sub auras 
Erigit alternos, ut sidera yerberat unda.

In der Angabe der Rechten und Linken ist er also genauer, 
ais Homer. Ihre Raubgier bemerkt auch E u r i p i d e s,

TqQ7taaiv XuQvpdi.ę oiwvoaxónov.3S)
Das Merkmal ihres Einschltirfens von Allem und die Gier ist 

bci Allen das yorwaltende Charakteristische. S. Strabo B. 6, Ovid. 
Metamorphos. 13. 2. Rerned. de Ponto eleg. 10. Apollon. 4. Arg. 
Justin. 1. 4.

n) Die Edda iibersetzt von Simrock S. 261.
M) Adagiorum opus.
3<) Sallust. Fragment.
35) Aen. 3, 420. ff.
36) Euripid. in Supplic.



Deranacli fehlt auch im Altertume nicht die Anwenduug, z. 
B. bei Horaz,  der von ciner den Mann an Gtitern ausziehenden
Buhlerin sagt:37) ------- ah miser,

Quanta laboras Charybdi, digne puer mcliorc flamma!
So Cicero:  Quse Charybdis tam vorax? Charybdin dico? 

c|u:c si fuit, fuit animal unum.38)
Ferner: Deinde videndum est, ne longe sirnile sit ductum. 

Sirtim patrimonii, scopulum libentius dixerim: Charybdin bonoruni 
yoraginem potius.39)

Desgl.: Quem deniąue tam immancm Charybdim poetie fin- 
gendo exprimere potuerunt, qu;c tantas exhaurire gurgites posset?40)

Desgl.: Non cnim Charybdim tam infestam, neque Scyllam 
nautis, quam istum in eodem freto fuisse arbitror.41)

Das Niihere kann nur wiederdie Einsicht in den Namen selbst 
gewahren. Das blosseWortspicl, welches denselben von schliir-
fen, ableitet, gentigt nicht. Mone’s Ableitung des Namens Cha
rybdis aus dem Celtischen, so dass er „Wirbelmeer“ heisse, ist 
von Anderen bereits ais nichtig befunden worden. Wieder treffen 
wir nun die Urwurzel im Hebraischen mj? aereb oder chaereb. Die- 
ses bezeichnet den „Abend,“ woher auch das griech. Adjectiyum 
eincoTióę, finsternachtlich, und der Name von Europa ais gegen 
Abend gclegen. Aber auch Eines Stammes ist der griechische 
Er e bos  das Todtenreich, und unser Wort Grab. Dic Idee  an 
sich entspross also noch einst den implicite yorhandenen Kesten 
eines katholischen, d. i. a l l g c m e i n e n  OfFenbarungsbewusstseins, 
wie auch die Sprache in dem Urwurzelstamme besigelt. Der inne- 
wohnenden Ve r nun f t i d e e  yermahlte sich die Eh ant a s i e  des 
Menschengeistes und flihrte so die V c r s i n n l i c h u n g  der Idee, 
jedoch in ihrer psychologischen S u b o r d i n a t i o n  unter der sub- 
jectiyen Idee selbst, durch. Und sollte nun die Idee des Alles auf 
Erden yerschlingenden Todes personificiert sein, wie konnte sie 
doch schoner ais in dem oben bemerkten Weibe des Leides unter 
dem Feigcnbaume, zu sein en Ftissen den jederzeit Alles in seinem 
Bereiche yerschlingenden Schlund und Meeresstrudel, der Alles in 
ein trlibes elementarisches Gemisch aufgelost, wieder emporwirft? 
Die Idee entfaltet sich hier der Natur des Geistes gemass, in ei-

37) Ódar. 1. 1, 27.
3S) Cicer. Phil. 2.
3Sj Dera. de orat. C. 3.
<0) Ders. de arusp. resp.
" )  In Verr. 7.



nem metaphysischen Falle, genetisch - synthetisch, wenn ich mich 
recht ausdrticke, und zugleich i n w c 1 c h e r A s t li e t i k ! Der ganze 
spater sieli entfaltende hellenische Geist zeigt sich liier schon so 
zu sagen in nucę! — Und wie unvergleichlich liegen nun hei Ho
mer die Ckaryhdis und Scylla s i ch gegenttber!

Der Tod,  mors, das Grab und die Vorhdl l e  ans einer im
plicite bestehenden Idee subjectiv aufgefasst und daraus mit dem 
Hinzutritte der Phantasie yersinnlicht, sind demnach der Hinter- 
grund der correspondierenden Scylla und Charyhdis, wie parallel 
dort, wo explicite die gottliche Offenbarung eintrat, aucli in gewis- 
sen wunderbaren  Einzelerscbeinungen, wie in Friichten ani Bau- 
me, sieli das AYesen eines Objectiren subjectiy abspiegelt.

Odys s e us  s e l b s t  ersebeint nun aus derselben implicite 
obwaltenden Idee hellenisch ais der U i b e r w i n d e r  des  To  des  
und der Vorhdl l e ,  wenn ibm die letztere, zu seinem Leidwe- 
sen, aueli einige Genossen raubt. Dennocb muss ich zu dem iiber 
Odysseus selbst Gesagten die Bemerkung liinzuftigen, dass aucli 
ich zunaebst einen b i s t o r i s e b e n  Odysseus von dem mytbiseben 
untersebeide, also einen ersteren, um welcben nur e ine  My tli e 
sich l ief tet  ebensowenig leugne, wie dasjenige, was der Mythe 
an sieli zum Grunde liegt: den Stamm einer allgeniein obwalten
den Erloseridee, aus welchem die yerscliiedenen Einzelideen der Na- 
tionen und Geselilecbte wie Apfcl auf dem Einen Baume erwacbsen. 
Das spiitere Hellenentum bestiltiget, dass Homer h i s t o r i s c h e  
Helden yorflibrt, bei einer b i s t o r i s e be n  Handlung, namlich der 
Einnabme von Troja. Aber um die Helden und um dereń Hand- 
lungen heftete sieli die Mytlie des Stammes, dem sie angeborten. 
Diese Mytlie drangte, an sieli, zu einer Incarnation „des Helden,“ 
wie ihn Jacob (Genes. 49) bezeichnet, der kommen soli. Die Ver- 
sinnlichung y o l l z o g  dieselbe und da jeder Stamm die Hoffnung, 
im Wetteifcr, fiir sieli hegte, bess die blosse Subjectiyitat nun, wie 
Uberall, so in dem Hellenentume diese grosse Zalil von cliarakte- 
ristischen Heroen aus der einen Idee beryorgelien, resp. sclion her- 
yorgegangen sein, um die sieli, in Gestalt der Mytlie des Einzel- 
stammes c b a r a k t er i s t i s c b  aucli die berichteten Tliaten und in 
ibnen die Entfaltung des idealen Charakters mit Nothwendigkeit 
hefteten. So liaben wir im Allgemeinen yertreten die Erloseridee 
in der Masse von Scblangen-, Dracbentodtern und Lbwenbezwin- 
gern, und insonderbeit haftete an der Personlichkeit des Stamm- 
hauptlinges von Itliaka, der mit seinen Genossen nacli Troja zog, 
das Fernere  der messianiseben Allgemeinen Idee von der Um-



wanderung des Erdkreises, die der incarnierte Lichtheld vornehmen 
wenie, und wobei zugleich eine specifische, charakteristische Besie- 
gung des Todes und der Yorhdlle eintreten werde, o lnic dass der 
Held noch hierbei einen Selbstkampf bestiinde. Hieraus geben die 
Fahrten und Abenteuer des Odys,sens im Allgemeinen und in Be- 
treff der Scylla und Charybdis insonderheit horror; hieraus ent- 
sprangen aber aucli sclion friiher unter den Hellenen die Fahrten 
und Abenteuer eiues Jason, und ebenso anderswo in specie rer- 
schieden die eines Odin und Wotan u. A. Ans der dargestellten Idee 
selbst entfalten sieli dereń charakteristische Tliaten mit Notliwen- 
digkeit und bringen den Charakter zugleich zur Darstellung.

Dass sieli nun Odysseus des Rathes der Circe  bei diesem 
Abenteuer mit der Scylla und Charybdis bedient, geschieht in dem- 
selben Geiste, in welchem sieli die alten Celten und Germanen 
i l irer Seherinnen undDruidinnen bedienten, welche aucli, im ethni-  
s c li e n Charakter, Z a u beri  n n e n warem Diese Personalitaten sind 
denselben ebenso uneutbehrlich, wie dem chr i s t l i chen  Rit- 
ter spater die heilige K ir che. So felilt aucli die Circe ni elit bei 
dem Argona utenzuge, namlich die Me de a. Und was soli ich sa- 
gen? Heftet sieli dieselbe Idee, welche im Argonautenzuge eine 
Medea rertritt, in den homerischen Gesangen niclit um Circe? das 
Aa oder Aaa des Argonautenzuges, welchen Homer alter, ais den 
Zug- nacli Troja setzt,42) wird so von diesem nach dem Abendlan- 
de selbst iibertragen. Es mag sein, dass die Mytlie sieli dabei wie- 
der an ein historisches Factum heftete, dass namlich zu jenen Zei- 
ten sclion keltische Druidinen von jenen Gegenden einer asiatischen 
Medea aus, westlicli in’s Abendland gewandert waren. Diese lieb- 
ten es bekanntlich, iliren Sitz an Wa s s e r n  und auf I n s e l n  zu 
nehmen. Dieses Charakteristische stimmt mit der Angabe Homers 
iiber eine Circe.  Uiberdiess gesteht das Altertum selbst zu, dass 
unter der Circe eine Medea enthalten sei.43)

§. 8.

DIE ST.ETTE DER SCYLLA UND CHARYBDIS.

Das Gesagte findet nun auch seine Anwendung in der Be- 
stimmung myt l i i s cher  St i i t ten bei Homer. Es ist dabei eine
*•) Vgl. II. 1, 260 ff. Odyss. 12, 70. Ygl. 11, 245. 256. Otfr. Muller Orchom.

S. 275.
4;i) Die Schwester des Aeetes Odyss. 10,137. Theogn. v. 956. Schol. Apollo. Rh.

3, 200: ravr7]v (sc. Kwxrjv') /horicno^ ó Mdrjtnoę iv no córa) rwr 's4oyo-



mythisehe Statte von einer geographischen und historischen, urn 
welche die Mythe nur liaftete, zu unterscheiden und der Grund nacli- 
zuwcisen, aus welehem eventuell die Vereinigiuig erfolgte.

Die Mythe behandelt aus der Idee wie wir sahen eine rne- 
t a p h y s i s c h e  Stiitte, die, wenn aucli getrennt von dem Paradiese, 
dennoch mit dem letzteren gemeinsam, die Unterwelt Irildet. Denr- 
gemass musste auch die Yernunftidee der mythischen Statte des 
Paradieses, wie der Vorlidlle mit Nothwendigkeit die Ei ne  Ricli- 
tung geben. Ja, wenn diese Ideen ais E i n z e 1 yorstellungen an dem 
Stamme einer zugleieli bestehenden allgemeinen Yorstellung liegen, 
so musste aucli dieser a l l g e m e i n e n ,  mythischen Idee d i e sc  lb e 
Richtung werden. Dieses trifft nun mit den verschiedenen liomeri- 
schen Hadesvorstellungen zu. Auf de r s e l be n  Fahrt, auf welcher 
Odysseus die Insel der K a l y p s o  besucht, berlihrt er die Statte 
der S c y l l a  und der Cli ary b di s ,  und auf d e m s e l b e n  Meere 
yermag er auch zu dem Eingange in den Hade s  zu gelangen, urn 
mit den Geistern der Abgestorbenen zu reden. (Odyss. B. 11.)

Die Phantasie, welche sieli der Yernunftidee, gezeigter Weise 
yermiililt, hiilt nun dieselben Gesetze auch bei der Yersinnlichung 
yon Statten inne, welche wir yorhin bei ihrer Yersinnlichung in 
mythischen Gegenstanden ttberhaupt wahrgenommen liaben. Bei 
dieser ihrer Schbpfung liebt sie die Natur zu Ratlie zu ziehen und 
so wird den yersinnlichtcn mythischen Statten der Unterweltsideen 
die Richtung nacli dem West  en gegeben, dorthin, wo die Sonne 
tagl ich zum U n t e r g a n g e  sieli neigt, — und zwar der Kluft, 
die zum Hades im Lando der Kimmerier hinabfiihrt, die Richtung 
mehr nor d li ch, der Scylla und Charybdis, wie der Insel der Ka
lypso, mehr s U dl ich; —- auch die Sonne neigt sieli, yon Jonien 
aus geschaut, niclit in stets gleicher Linie. — Es heftet die Phan
tasie die Scylla und Charybdis an westliche Gestade, welche dem 
Siinger und seinem Yolke dazumal nur dunkel ais yorhanden, nicht 
naher bekannt waren.

Das hellenische ganze Altertum, folgt der Idee mit Homer, 
indem z. B. der Yolkschor bei Sophokles den Pluton ais den „Abend-  
got t“ beneiint, zu dessen Strande, ais zu dem hesperischen, dem 
Erebos  (von my ereb, Abend) sieli Seelen entschwingen gleich 
flllchtigen Wanderyogeln, heftiger, ais reissende Glut.44) — Auch

vavnxav  /> v y u % i  o a A I^ tok y.al 'Ey.arrję r f , ' Utoirecoęj « d e ). <f ij v
8h Iśyti. Vgl. Muller Fragin. histor. Grsec. II, 8.

44) Sophoel. CEdip. lt. ed. Teubn. Lips. V. 175 — 177.



S c y l l a  erselieint nacli Homer ausdrttcklicli45) im Zusammenhange 
mit dem Erebos .

Der Natur allein, welche von dem asiatischcn Jonien, wie von 
dem des eigentlicben Hellas aus betraclitet, nur Meer, Inseln und 
Kiisten aufweist, kann man nun schon die Betheiligung des Meeres 
bei dieser Anschauung zuschreiben. Dass aber, ausser der Richtung 
der Mythe nacli West en, welche bemerkt wurde, auch noch in Be- 
ti-eff des Meeres  die Idee selbst sieli betheiligte, diirfte schon aus 
dem in Homer beobachteten und auch spiiteren Lustrationsritus bei 
Pestkranklieiten hervorgehen. Das Lustrationsobject wurde dabei 
ins Meer geworfen.40) Das Meer selbst birgt ja in sieli jene inferna- 
len Wesen und Stiitten, denen die Best jene gleicli der Scylla und 
Charybdis „ungeehrte GottheiP (Sophokl. Kiinig CEdip. V. 215), 
auch angehort. Eswaltet ein Unterschied zwischen den slissen Fluss- 
wassern und dem Meerwasser.

Da nun aber die Phantasie bei der Idee eines Mythos ihr 
Recht, wie bemerkt, auch behauptet, musste sie dasselbe auch, un- 
beschadet der Idee, in der Aus wal i ł  e i n e s  Ort es fur die my- 
thischen Gegenstande geltend maclien. Die Phantasie fordert tur 
ihre Schopfung ein von der Historie selbst noch unbebautes Gebiet; 
denn aus diesem yermochte sie bloss zu daguerreotypieren, und łiier- 
mit gibt sie sieli, ais ein von dem blossen Gedachtnisse yerschie- 
denes, selbst geniales Vermbgen des Geistes, nicht zufrieden. So 
trifft Mommsen47) das Re cli te indem er bemerkt: „Die liomeri- 
schen Gesange wissen in ihren alten Theilcn von Italien und Sici- 
lien niclits Bestinnntes zu berichten. Ihr Horizont reicht nicht hinaus 
liber das ostliche Becken des Mittelmeeres. Aus dem Westland mochten 
verirrte Schiffer die erste Nachricht von der Existenz desselben, den 
Namen der Sikuler und etwa noch Kunde von Meeresstrudeln und 
feuerspeienden Inseln hingebracht haben. Marcherierzahler und Dicli- 
ter fiillten sodann die leeren Raume mit ihren duftigen Gestalten. 
Aber schon ais die hesiodische Theogonie entstand, sclieint das 
ganze Gestade Italiens den Hellenen bekannt gewesen zu sein, und 
nicht viel spater mbgcn sic begonnen haben, sieli dort anzusiedeln.“ 
Dieses stimmt mit dem Zeugnisse des Eratosthenes bei Strabo:48) 
„’Enaim ydo (sc. '̂ 4m>)Xo8t3r>oę') ’E<jatO(TOirovg ujióynmr, on, qiijtrir i- 
neirog y.nl Ourjoop xal roig a).).ovg mig nahuoig za [tiv 'EXXt]vixu d-

' ■) Odyss. B. 12 V. 81.
"•) 11. 1, 314.
,ri Rom. Gesch. Bd. 1. S. 88.
IS) Strabo VII.



dtp«i} tar de rtó(>tjb) noUĄv syuv aneiniar, dneicjorg /iev uu-komp ódtov 
onaę, dnur>ovg de rov vnvtultOai. Derselbe Strabo anerkennt die 
Absiclitlichkeit der von der Idee geleiteten Pliantasie bei der ho- 
merischen Mythe indem er schreibt:49) ’ EnazocrOtrrjg de 'Haiódor /ih  
tiy.dgte 7ienwfievov 7teqI zrjg ’Odv(r<TŚ<og Tzlurrjg, ort y.azd Xixekiav xal 
’Italiav ytytrtjTaij mazebaarza zij dó t̂j firj iióror zwv vcp’ 'Oiir/ooy ).eyo- 
[ihcop [UfirrjaO-tti, dl.ld y.al Aiznyg y.tu 'Oozvytag; zov nnóg 2tvc/axov<Tatg 
rijtrtor, y.al Trfjęrjrcap. '0/iłjQOv de fiT/Zt eiderai. zavzay firjZt (lobleaOat ir 
yzconlfiotg zónoig noielr zryv nhinjv.

Diese bisher behandelte mythisclie Statte der Scylla und Clia- 
rybdis suclite sieli gczeigter Weise also ganz natiirlich mit einer 
geograpbiscben zu idcntificieren, oder urn eine solche abzulagern. 
Beachten wir bier einen Unterscliied bei Homer. Das historische 
Troja, wclcbes die Hellenen zerstbrten wird ihm zu einer Statte, 
um darum jene myt h i s c l i e  zn lieften, welcbe den Hellenen I l i on  
ist. So kbnnen sieli vor ibm die verscbiedenen bellenischen Stamm- 
beroen vcreinigen mit ihren Kriegesscbaaren um nacli ibren vcr- 
schiedenen Cbarakteren in Handlung zu treten zur hochsten Wonne 
der bellenischen Nachwelt. Wo aber die Indor in dem mythischen 
Kampfe der Kuru’s und Pandus einen identiseben Stoff bebandeln, 
die Germanen in dem Kampfe der Nibclungen, da treten aucb an- 
dere Órtlicbkeiten, statt jenes Uions der Hellenen, ein.

Die Statten der Scylla und Charybdis sind einer meta- 
pbys i s eben  Qualitat. Es vcrdient daher eine Beacbtung, dass 
hiernach Homer selbst der Scylla und Charybdis k e i ne  specielle 
Statte gcographiseh anweist, vielmebr in Betreff von dereń Statten, 
gezeigter Weise innerhalb der Mythe besteht. (Vgl. oben § 5. zu 
Anf.) Dennocb lag in seiner Angabe ein binreiebender Drang ftir 
das Hellenenthum, dass es um eine geograpbiscbe Statte die my- 
thische der Scylla und Charybdis hefte. Jedoch gelit dasselbe bierin 
auseinander.  T li u cy di des  gibt offenbar die gewohnlichere Yor- 
stcllung welcbe die Scylla und Charybdis in die sicilische Meer- 
enge verlegt, indem er schreibt:50 "Em de nnnOubg 1/ v 'J\jiov  
Ealauna m l Mtrrarjftjg, t|«£0 @oayvzazov 2hxeMa zijg r j tm tio v cmeyet. 
m l ecrzir rj Xuovftdtg yt.tj Ottem. zovzo) fj ’Odvejejevg Itytzcu dicmlttaca: 
did e7zevóz>jzn de m l ty fitydlcor ml.ayeav} zov ze Tvi>errjnxov xal zov 
2,'ixthxov ianlnzovaa r) O-alMerera tg avzó xal ęoeadrjg ovaa tixoz<ag 
■/ahnt) ico[iinOti. Also nur das Reissendo der Stromung aus zwei 
Meercn, dem Tyrrbeniscben und Sicilischen wird von ihm, nebst
49) Strabo I. 
r'°) Thucyd. IV, 24.



der Angabe, dass Odysseus der Sagę nacli die Meerengc durch- 
schitft liaben soli, bemerkt.

Die Mytbe musste bei ibrer metaphysischen Natur im Betreffe 
der Ortsbestimmung zweifelhaft und schwankend werden, sobald 
man liier g e o g r a p h i s c b  zu Wcrke gehen wollte. Urn so clier 
vcrliess sie denn auch die sagenhafte Stiitte zwiscben Italien und 
Sicilieu, so bald dicselbe geographiscb aufgeliellt war, so dass 
1’indar die Charybdis aus Einer Glaubensanschauung mit Homer, 
bcreits nacli dem frctum Gaditanum verlegt,51) also iibcr die Saulen 
des Hercules liinaus in jencs „weitoffene Lagcr der Ampbitrite,“ 
in welches der Yolkscbor bei Sopbokles „Kdnig (Edipu die Gbttcr 
anflebt, die Fest, — ais in ibr Gebiet, — den Tod in seine Statte, 
— zu yerweisen, wofern sie nicbt yorziehen, dicselbe zu der frem- 
deiimdrderiscben „unwirtbaren Anfurt vou Tbrakicn“ in den Fon- 
tus Euxinus ais Bacherin zu senden.

Mit diesem S c b w a n k e n  in Betreff einer geographischen Ort- 
licbkeit fur die Scylla und Charybdis stimmt nun ganz die Unge- 
wissbeit, was man na t ur h i s t or i s c h  fiir die Scylla und Charyb- 
dis zu nelimen babę? Diejenigen, welcbc ihre Stiitte nacli Rhegium 
zwiscben Italien und Sicilieu yerlegen, erkliiren die Scylla tbeils 
fiir cin Yorgebirge yoller Hdblen, in welchen Sceungethtime liausen,52) 
tbeils fiir einen blossen Felsen, der den Scbiflcrn gefabrlich sei, 
wie S e n e c a ,  welcher schrieb: Scyllam saxum esse, et ąuidem 
iiayigautibus terribile optime scio.53) In Betretf der Charybdis fragt 
er in demselben Schreiben an: „Charybdis an respondeat fabulis 
prsescribi milii desidero. Fac nos certiorcs, utrum uno tantum vento 
agatur in yortices, an oninis tempestas marę illud contorąueat, an 
verum sit, quidquid illo freti turbinę ącceptum est, per multa millia 
trąbi.

Ovidi us  kennt auch nur die von Tbucydides bezeicbnete 
Mcerenge, die den Schiffcrn gefabrlich sei:

Navifragumque fretum, geniino quod littore pressum
Ausonia1, Sicubcque tenet confinia terra:,54)
Die Charybdi s  wird von ihm in naturbistoriscber Bcziehung 

ais ein den Scbiffen feindlicher Meeresstrudel, ratibus inimica Cha
rybdis, bezeichnet.55)

s’) Nem. IV, 69 Ygl. litym. M. X u n v ^ u \
52) Ygl. oben §. 6. die Erklśirung des Lykophronius,
53) Epist. ad Lucilium 80.
“') Metamorph. 14, 6 — 7. und V. 48.
35) Ebendas. 7. V. 63.



S C H L U S S .

TJiber eine fiir (lie Ideen empfangliche Jugend liinaus lioffe 
icli durch diese Abbandlung, meiner Vorbemerkung gemass, ein noch 
nicht erschopftes, ttbcrhaupt noch nicht unergiebiges Thema, mit 
der Behandlimg eines c o ne r e t e n  Falles, zugleich berUbrt zu ha- 
ben namlich in Betreff der t i be r s i nn l i c he n  Yernunft -  Ideen  
nicht nur des  Homer und des  H e l l e n e n t h u m e s , son-  
d e r n a u c li z u g l e i c h  des  H e i d e n t li nme s  ii b e r li a u p t.

Jcne Ideen zunachst eines Homer, stelien, so weit aucli ich 
selie, wofern man dieselben nur an und fur sieli bctracbtet, in ili- 
rer puren Form, abgeselien von der subjectivistiscbcn AusfUllung 
dieser Form in dem spec  i f is  cli Heidnischen, Verkehrten, der 
got t l i chen Of f e nbar ung  k e i n e s w e g s  e n t g e g e n .  Zu- 
gleicli weiset das Ganze der Bctrachtung bin au f den Ursprung  
der Ideen in der m e n s c h l i c h e n  Vcrnun f t , fiir welche uns 
Homer sclbst eine Belebrung liietct. Die iibersinnlicben Vernunft- 
Ideen sind, sammt der allgemeinen menschlichen Befabigung fiir 
den Glauben und fiir das Gewissen, unter aller Verfinsterung, wel
che durch das peccatum originale cinst eingetreten ist, dennoch ein 
uns ver b li eb en er Ui be r r e s t  ans dcm ani An f a n g ę  dem  
Mens c l i enge i s t e  i mp l i c i t e  v e r l i e h e n e n  Of fenbarungs-  
bewuss t se in.  Insofern kann ich nicht ermangcln, dem Philoso- 
phen Schleiermacher darin mcinen Respect zu bezeugen, dass niini- 
licli der menschlichen Yernunft implicite noch eine Idee fiir die 
Glaubensbestimmungen verblieben sei, abgeselien von der sub- 
j e c t i v i s t i s c h e n  Anwcndung, welche dieserscharfsinnige, chren- 
werthe Philosoph a is  e v a n g e l i s c h e r  T h e o l o g ,  von dieser 
Aufstellung gemacht bat. Ans dem bemerkten, dem Menschen ur- 
spriinglich implicite verliehenen Offenbarungsbewustsein, um mit 
Schelling zu reden, erklart sich die Conformitat z. B. aucli bei Ho
mer mit dem, was die gbttliche Offenbarung anderswo explicite, 
traditionell, historiscb der Menschlicit niedergelegt liat. Und aus 
diesem implicite verliehenen Urąuclle der gottlichen Offenbarung er- 
klart sich ferner nicht nur die spatere Art der Mittheilung derselben, 
welche explicite d u r c h Mens chen  eintrat, sondern bis zu der 
Implicitat ftihrt uns nun aucli d ie  S p r a c h e  i iberhaupt  zurtick. 
Ich bemerke hier, naturlich zuerst die bei Homer aufgefiihrten my- 
thischen Namen; wohlverstanden aber aucli diese schon oliue die 
persbnliche Manie, jeden Namen an sich, direct in hebraische 
AForte aufgehen zu lassen. Die Neuzeit bat fortgefahren, hierin



nocli Yieles aufzuhellen. Uml so bin ich im Stande, Uber die an- 
gefUhrten Namen liinaus meine Behauptung, ziemlioli sicher, auf 
die directen mythischen Namen des antiken Heidenthumes Uberhaupt 
auszudehnen. Ja, nacli meiner von der Empirie aufsteigenden Be- 
obacbtung moclite ich aucli sclion beliaupten: Dahinfiilirt uns die Be- 
trachtung der Urwurzelstamme in den indo- germaniści] en Sprachen, 
wie in den andcren iiberhaupt; denn die Sprache, das W ort, lóyogt 
ist so alt wie die Vernunf t ,  Q.óyog) s e l b s t ,  uud die Sprache 
ist nur das Organ in dcm Menschen fllr den Ausdruck der Ver- 
nunft im Menschen selbst und damach aucli ausser ihm in dem 
Ausgedrlickten. —

Ninunermehr ist die Zersplitterung der Sprachen, (wie die der 
Eeligion), das Urspriingliche, No m i a l e  fur den Menschengeist, 
sondern die ha r m o n i s c h e  E i n h e i t  in ihrer unermesslichen Hiihe 
und Ticfc! — Diese urspriingliche Einheit weist sieli selbst, liingst 
bevor Schreiber dieses derselben aus eigener Einsiclit beistinnnte, 
in den Wortwurzeln gewaltig nach. Und dasjenige verachtetste Volk 
des Alterthumes, welches uns gerade die licilvollen Traditionen der 
gottlichen Otfenbarung allein bewahrte, bat uns wunderbarerweise 
in jener iiltesten Sprache dieser Uiberlieferungen selbst die Wurzcln 
noch lebendig bewahrt,. auf welche derartig in ilirem Urstamme die 
Wurzelstanime aucli uns er er Sprache aufwarts fUhren, dass es 
niclit allzuschwer fallen diirfte, z. B. Angesichts des Worterbuches 
der Gebnider Grimm, — zugleich im Intcressc des deutschen Sprach- 
bewusstseins bis zur Orthographie bin, — den Beweiss zu fiihren. 
-—■ Hier stelien wir bei jener „Gottersprache,“ (II. 1, 403) welche 
Homer ais unters  chi  eden von der Sprache der Mens chen  be- 
zeiclmet. Br i ar eos  nach dieser „Sprache der Gotter“ wurzelt doch 
den Charakter  des Hundertarmigen betrachtet, wcil Namc und 
Charakter darin Eins sein muss, — in n c  pharar d. i. zerbrechen, 
zerspalten, erschuttern. Selbstverstandlich konnnt es hier nicht auf 
die Behauptung einer zur Manie gesteigerten etwaigen blossen Lieb- 
lingsmeinung an; denn darni bliebe von dem Erhabenen zum Lii- 
cherlichen nur ein Schritt und es erfolgte die Geburt einer ridiculus 
mus, wie sie in folgendem Buchlein Jo. Konr. W aki i  schon hin- 
langlich ergotzlich vorliegt: „Kurze Anzeigung, wie namlich die ur- 
alte Teutsche Sprache meistentheils ihren Ursprung aus dem Cel- 
t i s ch-  oder Chaklaischen habe und das Beyrische vom Syrischen 
herkomme. „Regc- \  bei Joh. Martin Hagen 1713.



SCHULN A CHRICHTEK

I. Lelincrfassung.

A. Der Lehrkorper.

Das katholische Gymnasium in Teschen liatte, nachdem mit 
dem Schlusse des Schuljahres 1855/0 der k. k. Gymnasiallehrer, 
Herr Carl W it t e r  (k. k. U. M. E. 24. Juli 1856 Z. 11038) nach 
Brunii befórdert worden war und dieser Lehranstalt Herr Dr. P aul 
Lutkemuller, Literat aus Coblenz (k. k. U. M. E. 9. Juli 1856, 
Z. 9597), Herr W e n z l  R e ic h , geprtifter Leliramtscandidat aus Brikc 
in Bohmcn (L. E. E. 5. Oct. 1856 Z. 16323) und, nacli dem im Jan- 
ner 1857 erfolgten Ableben des k. k. Gymnasiallehrers Herrn B a r th . 
Nitsche, der gepriifte Supplent Herr J o se ph  E lsen sc h n , aus Feld- 
kirch in Tyrol (k. k. L. R. E. 10. Marz 1857 Z. 4126) ais Supplen- 
ten zugewiesen worden waren— vom 25. April 1857 angefangen bis 
zum Ende des Scbuljahres mit Einschluss des prov. Directors: 7 
wirkliche Lebrer, 2 wirkliche Katechełen, 4 Supplenten und 4 Ne- 
benlehrer, zusammen 17 Lehrindividuen.

Von diesen wurden im Laufe des Schuljahres der bisherige 
Katechet des Obergymnasiums, Herr J o se ph  B it t a  und der prov. 
Katechet des Untergymnasiums, Herr L e o p o l d  S ob etzk y  auf Grund 
der A. H. Entschliessung Sr. k. k. Apost. Majestat vom 6. April 
und 7. Juli 1856 und des Concordates vom 18. August 1855 Ar- 
tikl VH, kundgemacht durch die Verordnung des h. k. k. Ministe- 
riums ftlr Cultus und Unterricht am 19. Juli 1856 Z. 10509, ais 
wirkliche k. k. Gymnasicd-Katecheten (k. k. U. M. E. 12. Novemb.
1856 Z. 17384) und zwar ersterer fur das Obergymnasium besta- 
tiget, letzterer fur das Untergymnasium ernannt und am 5. Februar
1857 beeidet.



Der Supplent, Med. et Chir. Dr. Herr J o s e p h  F isc h er  wur- 
de im Laufe des I. Sem. (k. k. U. M. E. 30. Nov. 1856 Z. 13906) 
zum mirJdichen Lehrer an dieser Lehranstalt ernannt und am 21. 
Dezember d. J. beeidet.

Der Teschner Kreisrabbiner u. israclit. llcligionslehrer, Herr 
D r . J o se ph  Gu g en h eim er  yerliess mit Ende Februar 1. J . Teschen 
und Herr L azar S torch , isr. Yolksschullehrer in Teschen, wurde 
ais prov. isr. Religionslehrer (L. 11. E. 15. April 1857 Z. 5452) 
bestellt.

Der Supplent, Herr J o se ph  E lsen so h n  wurde im Laufe des 
II. Semest. (k. k. U. M. E. 25. April 1857 Z. 6787) zum wirklichen 
k. k. Gymnasiallehrer ernannt und am 17. Mai d. J. beeidet.

Die Lehrer sintl:

a) llauptlehm '.

1. Herr D r . P h i l i p p  G a b r i e l ,  Capitular des Augustinerstiftes St. 
Thomas in Brilnn, prov. Director, Curator des Probst - Scher- 
schnick’schen Stiftungs- Vermogens, erster Yorsteher des Baron 
Cselesta’schen adeligen Conmctes in Teschen, Lehrer der Mathe- 
matik (V.) und Physik (111. IV.).

2 .  Herr F l o r i a n  L u k a s , Lehrer der lateinischen Spraehe, Geogra- 
phie und Geschichte (V. VI.).

3 .  Herr J o s e p h  B j t t a , Weltpriester und F .  B . General - Vicariatsrat, 
Katcchet am Obergymnasium.

4 .  Herr D r . J o h a n n  M r i i a l , Lehrer der Mathematik (HI. IV. VI.
VII. VIII.) und Physik (VII. VHI.).

5. Herr E d u a r d  S i e g l , Weltpriester, Lehrer der lateinischen (II.
VIII. ) und deutschen Spraehe (II.).

6. Herr F ranz D a n el , Weltpriester und zweiter Vorsteher des Ba
ron Cselesta’schen adeligen Convictes in Teschen, Lehrer der 
Mathematik (I. II.), der lateinischen (I.) und der griechischen 
Spraehe (VII.).

7. Herr D r . J o s e p h  F i s c h e r , Lehrer der Naturgesehichte (I. II. III. 
V. VI.), der lateinischen (VII.) und bohmischen Spraehe (3 Abteil.).

8 .  Herr J o s e p h  E l s e n s o h n , Lehrer der griechischen (III. VI.) und 
deutschen Spraehe (IV. V.).

9 . Herr L e o p o l d  S o b e t z k y , Katechet am Untergymnasium, Lehrer 
der polnischen Spraehe (3 Abteil.).



10 . Herr J o s e p h  W o l f  (Supplent), Lehrer der deutschen Spraclie 
(I. VI. VII. VIII.) iind Geographie und Geschichte (II.).

11. Herr De. J o h a n n  W a c h ę  (Supplent), Weltpriester und F. B. 
General - Vicariatsrat, Lehrer der deutschen Spraclie (IH.) und 
Geographie und Geschichte (I. III. IV. VII. VIII.).

12 . Herr De. P a u l  L u t k e m u l l e e  (Supplent), Lehrer der philoso- 
phischen Propiideutik (VH. VIII.), der lateinischen (III.) und 
der griechischen Spraclie (VIII.).

13 . Ilcrr W e n z e l  R e i c h  (Supplent), Lehrer der lateinischen (IV.) 
und griechischen Spraclie (IV. V.).

b) Nebenlehrer.

1. Herr D e . P h il ip p  G a b e ie l , Lehrer der italienischen Spraclie.
2 . Herr D e . G e o e g  P h u t e k , Weltpriester, F. B. General - Vica- 

riatsrat, Katechet an der k. k. Teschner Haupt-und Unterreal- 
schule, Lehrer der franzosischen und englischen Spraclie.

3 . Herr L a z a e  S t o e c h , israelitischer Volksschullehrer in Teschen, 
prov. Lehrer der israelitischen Religion.

4. Herr J oiiann W a n k e , Lehrer an der k. k. Teschner Haupt- 
und Unterrealschule, Lehrer des Zeichnens und Schonschreibens.

5 . Herr J o h a n n  W e i s e e , Regenschori der Teschner Stadtpfarr- 
kirche, Lehrer des Gesanges in zwei Abteilungen.

B. Der Lehrplan.
a) Obligate Lehrgegenstiinde.

i. Classe.
O r d  i n  a r  i l i s ,  H e r r  Frim z D aucl.

1. Religion, 2 St. W. Der christliche Glaube. Die zelin Gebote.
Die Gnadenmittel.

L. S o betzk y .

2. Latem, 8 St. W. Regelmiissige Formcnlehre. Der Conjunctiv und
Infinitiy in den wichtigsten Fallen nacli Dr. Ferd. Schidz’s 
lat. Sprachlehre. Uihuiigsbeispiele nacli Dunnebier. Memo- 
rieren und Aufschreiben der Vocabeln mit wbchentlichen 
Schulcompositionen.

Fe. D a n e l .
3*



3. Deutsch, 4 St. W. Der einfache, erweiterte mul zusammengezo-
gene Satz in Yerbindung mit der Interpunctionslehre. Fle- 
xion der Verba mit der liieron abhangigen Wortbildung 
nach der nhdeutschen Elemcntargrammatik des K. A. Hof- 
mann. Mtindliche und schriftlicbe Einltbung durch lieispiele. 
Lesebucli von Mozart I. Wiedererzahlen des Gelesenen 
nebst Vortrag memorierter Stlicke.

J. W o l f .

4. Geographie, 3 St. W. Allgemeine Uibersicht der Erdbeschreibung.
Angabe der Hauptpuncte der politiscben Geographie nach 
J. Bellinger’s Leitfaden mit stetcr Beniitzung grosser Wand- 
karten. Kartographische Uibungen.

D r . J. W a c h ę .

5. Mathematik, 3. St. W. Die 4 Rechnungsarten mit benannten
und unbenanntcn Żabien. Gemeinc Brliche und Decimal- 
brliche. Rechnungsvorteile nach Dr. F. Moćnik; ans der 
Anschauungslehre: Liuien, Winkel, Parallele, Dreiecke und 
Yierecke nach Dr. Hillarclts Wandtafeln.

F r . D a n e l .

G. Naturgeschkhte, 2. St. W. Einleitung. Zoologie der Siiuge- Glie- 
der- und Bauchthiere nach Alois Pokorny.

D r . J. F is c h e r .

II. (lasse.

O rd in ariu s, H e r r  Eduard S icg l.

1. Beligion, 2 St. W. Erklarung der Gebrauche und Ceremonien
der katholischen Kirche.

L. S o betzk y .
2. Latein, 8. St. W. Wiederholung und Erganzung der regelmiissi-

gen Formenlehre, Unregelmassigkeiten in Declination und 
Conjugation, und das Notwendigste aus der Casuslehre. 
Der Conjunctiv, Infinitiy, Imperatiy, Ablatiyus absolutus 
nach Dr. F. Schulz’s latein. Siirachlehre. Uibungsbeispiele 
nach M. Schinnagl. Alle 8 Tage 1 Composition und 1 Pen
sum. Anfang hauslicher Praparation.

E. S ie g l .

3. Deutsch, 4 St. W. Der zusammengesetzte Satz. Die Formen
lehre des Nomen. Lesen mit sachlicher und yorzugsweise



sprachlicher Erkliirung ans Mozart II. Vortrag memorierter 
Lesesttlcke. Jcde Woclie eine Schul- oder Hausaufgabe.

E . S ie g l .
4. Geographie und Geschichte, 3. St. W. Alte Geschichte bis 476

n. Christo nacli W. Piltz, mit vorausgehender Geographie 
jedes in der Gescbicbte vorkommenden Landes. Karten- 
zeichnen.

J. W o l f .
5. Mathematik, 3 St. W. Aus der Arithmetik: Verhaltnisse undPro-

portionen neiist dereń Anwcndung nacli Dr. F. Moćnik; 
aus der Anschammgslehre: Messung, Teilung, Verwandlung 
und Aehnlichkeit geradliniger Figuren nacli Dr. HUlardts 
Wandtafeln.

F k. D a n e l .
6. Natur geschichte, 2. St. W. Zoologie (Vogel, Amphibien, Fische)

und Botanik nacli A. Pokorny.
D r . J. F is c h e r .

III. Classe.
O rd in ariu s, H e n - D r. .foliam i W achę.

1. Religion, 2 St. W. Die Gescbicbte der Offenbarungen Gottes
im alten Bundę nacli Schuhmacher.

L. S o betzk y .
2. Latem, 6 St. W. Casuslehre nacli der latein. Sprachlebre von

Dr. F. Schulz mit Berttcksichtigung aller bei der Leetiire 
rorkommenden syntactischen Fiille. Historiae antiąuae (ed. 
Hoffmann) I—VI. Tagliclie Praparation. Schriftliche Uibuu- 
gen nacli Slipfle I. Teil. Im I. Sem. alle 8, im II. Sem. 
alle 14 Tage eine Schul- oder Hausaufgabe.

D r . P . L u tk e m u l l e r .
3. Griechisch, 5 St. W. Regelmassige Formenlehre mit Ausschluss

der Yerba in /u nacli Dr. Schenkl. Memorieren geeigneter 
Satze und Sentenzen. Im II. Sem. alle 14 Tage 1 Haus
aufgabe.

Im I. Sem. P. L u tk em u ller  u. W. R eic h , im II. Sem. J. EŁ sensohn .
4. Deutsch, 3 St. W. Lesen mit sprachlicher und sachlicher Erkla

rung aus Mozart III. Vortrag memorierter Lesestticke. Alle 
14 Tage 1 Aufsatz ais hausliche Arbeit.

D r . J. W a c h ę .
5. Geographie und Geschichte 3 St. W. Mittlere und neuere Ge-



schichte bis zum westphalischen Frieden mit Hervorhebung 
der Hauptereignisse aus der Geschichte des osterreichischcn 
Staates nacli W. Piitz Auszug mit der entsprechenden 
Geograpliie.

D r . J. W a c h ę .
6. Mathematik, 3 St. W. Grundoperationen der Buchstabengrossen.

Potenz- und Wurzelgrossen. Combinationen nacli Dr. F. 
Moćnik. —• Anschauungslehre: Constructionssatze des Krei- 
ses mit Riicksicht auf Umfang und Inbalt regularer Poly- 
gone nach der stigmogr. Methode des Dr. Hittardt.

D r . J. Mr h a l .
7. Natur geschichte, 2 St. W. Mineralogische Anschauungslehre nacli

J. Stoker. (im I. Sem.).
Dr. J. F is c h e r .

8. Physik, 2 St. W. Einleitung, Chemie und Warnie nacli Dr. A.
Kumek (im II. Sem.).

D r . P h . Ga b r ie l .

IV. Classc.

O rd in a r iu s, H e r r  W enzl R eich .

1 Eeligion, 2 St. W. Geschichte der Offenbarungen Gottcs im neuen 
Rundę nach Scliithmacher.

L. SOBETZKY.
2. Latein, 6 St. W. Tempus- und Moduslelirc nacli Dr. Ferd. Schulz s

lat. Grammatik. Prosodie. Metrik. Lectlire aus Caesar de 
bello gallico łib. I. II. V. VI. nebst gewiihlten Lesestticken 
aus Ovid von Grysar. Sprachliche Uihungen mllndlich und 
schriftlick nach Siipfle I. Teil und nach der Lectlire. Prii- 
paration der Schiller. Alle 14 Tage 1 Hans- und Scliul- 
aufgabe.

Im I. Sem. Dr. F isc h er , seit Dezember 1856 W. R e ic h .

3. Griechisch, 4 St. W. Wiederholung der regelniiissigen und Voll-
endung der unregelmassigen Formenlehre nach Dr. Schenkl’s 
Lesehuch. Memorieren wertroller Stellen. Alle 14 Tage 
1 Pensum und in 4 Woclien 1 Composition.

W. R e ic h .
4. Deutsch, 3 St. W. Lectlire aus Mozart’s Lesehuche IV. mit sprach-

licher und sachlicher Erklarung. Vortrag gewahlter pros. 
und poet. Lesestiicke. Uibung in gewolmliclien Gescliafts-



aufsatzen. Deutsche Prosodie und Metrik. Alle 14 Tage 
1 Hausaufgabe.

J. E l se n so iin .
5. Geograpliie und Geschiclite, 3 St. W. Schluss der neuern Ge-

schichte. Wiederholung des geogr. Unterrichtes. — Vater- 
landskunde (im II. Sem.) Uibersicht der Hauptmomente der 
osterr. Geschiclite, des Anwachses der Monarchie zu dem 
jetzigen Bestande und mit besonderer Rtteksicht auf Schle- 
sien. D r . J. W a c h ę .

6. Mathematik, 3 St. W. Zusammengesetzte Verlialtnisse und dereń
Anwendung. Gleichungen des I. Grades nach Dr. F. Moć- 
nik. — Anschauungslehre: Stereometrische Grundbegriffe 
mit der Inhalts- und Oberflachenberechnung der Korper.

D r . J. Mr h a l .
7. Physik, 3 St. W. Statik und Dynamik fester, fliissiger und aus-

delmbarer Korper. Akustik. Magnetismus und Electricitat. 
Grundbegriffe der Optik, Astronomie und Meteorologie nach 
Dr. A. Kunzek. D r . Pii. Ga b r ie l .

V. (lasso.
O rd in ar iu s, H e r r  D r. J o sep h  F isch er .

1. Religion, 2 St. W. Die rorchristliehe Offenbarung nach Dr. Mar
tin. J. B it t a .

2. Latein, G St. W. Lwius (ed. Grysar) 1. I. e. 40-G0. 1. II. VII.
VIII und IX. Ooidius (ed. Grysar) Trist. 1. I. El. 1 u. 3., 
ex Ponto ep. 1. I. El. 2. 3. 8., Heroid. Ep. I. El. 15 u. II. 
El. G. Fast. 1. I. v. 4G9-586, II. v. 83-118 u. 195-242. 
Met. I. 1G3-415, VIII. v. G11-724. Beaufsichtigte Privat. 
lectiire ans Livius und Ovidius. Praparation. Jede Woche 
1 St. grammat. stilist. Uibungen ans Slipfle’s II. T. Alle 
14 Tage 1 Pensum, alle 4 W. 1 Composition.

F l . L ukas. •
3. Griechisch, 5 St. W. Xenophons (ed. Schenkl) Anabasis V. VI.

VII, Homeri Iliad. (ed. llochegger) 1. I-1V. Beaufsichtigte 
Priratlectiire aus Xenophon. Erganzung der Laut- Fle- 
xions- und Wortbildungslchre; aus der Syntax die Artikel-
u. Casuslehre nach Dr. Curtius. Memorieren der Vocabeln und 
einzelner wertvoller Stellen. Praparation. Alle 4 W. 1 Pen
sum oder 1 Composition.

W . R e ic h .



4. Deutsch, 2 St. W. Lectlire einer Auswahl von Musterstlicken aus 
der neueren Literatur nach Mozart I. (f. O. G.) mit sacli- 
liclier und sprachlicher Erklarung unter Beifligung literar- 
liistorischer Bemerkungen. Yortrage poetischer und prosai- 
sclier LesestUcke. Alle 14 Tage 1 Aufsatz tiber Haus.

Im I. Sem. J. W o l f  u . W. R eic h , im II. Sem. J. E lsen so h x . 
Anmerkung. Wegen Uibertragung des mittelhochdeutschen Untemchtes aus 

der V. in die VII. Classe ist derLehrplan in der V. VI. und VII. Classe 
ais cin tlbergangslehrplan anzusehen.

o. Geographie und Geschichte, 3 St. W. Die Volker des alten Asiens 
und Africas, die Griechen und Macedonier sammt den aus 
der macedon. Monarchie liervorgegangenen Reichen nach 
Piltz’s grosserem Wcrkc, mit der darauf bezUglichen Geo- 
graphie.

F l . L ukas.
6. Mathematik, 4 St. W. Algebra: Das Zaldensystem Iiberhaupt und

das decadische insbesondere. Algebraische Grundoperatio- 
nen. Die Teilbarkeit der Zahlen mit Anwendung. Voll- 
standige Lehre der Brttche und Verhaltnisse. — Geometrie: 
Longimetrie und Planimetrie nach Dr. F. Moćnik.

D r . P h . Ga b r ie l .
7. Natur geschichte, 2 St. W. Mineralogie in Verbindung mit Geo-

gnosie nach Fellocker. Botanik mit Paleontologie und geogr. 
Yerbreitung der Pflanzen nach Dr. Bill.

D r . J. F is c h e r .

YI. Classe.
O r d i n a r i u s ,  H e r r  J o se p h  E lsen soh n .

1. Religion, 2 St. W. Die christliche Kirche. Besondere Dogmatik
nach Dr. Martin.

J. B it t a .

2. Lcitein, 6 St. W. Sallustii Catilina et Jugurtha; Ciceronis Orat.
I. in Cat.; Ccesaris beli. civ. 1. I.; Yirgilii (ed. Hofmann) 
Aen. II. Georg. 1. II. III., Bucol. Eccl. I. V. B eaufsichtigte 
Privatlectiire aus Sallust, Ciesar und Yirgil. Grammat. sti- 
list. Uibuugen nach Silj)Jle II. T. Praparation. Alle 14 
Tage 1 Pensum, alle 4 W. 1 Composition.

F l . L ukas.
3. Griechisch, 5 St. W. Homeri Iliad. (ed. Hochegger) V-IX.; Hero

da ti (ed. Wilhelm) 1. VIII. Beaufsichtigte Privatlecttire aus



Homer. Wiederholung der Lehre vom Infinitiv, Particip 
mit der Lehre von den Conjunctionen naeh Dr. Curtius. 
Memorieren der Yoeabeln und einzelner wertroller Stellen. 
Alle 4 W. 1 Pensum oder 1 Composition.

J. E l s e n s o iin .

4. Deutsch, 3. St. W. Literaturgeschichte von den iiltesten Dcnk-
malern der deutschen Sprache bis auf Haller und Hagedorn 
mit besonderer Bertieksichtigung der Bllitezeit des Mittel- 
hochdeutschen. Lectiire aus Mozart I. (f. O. G.) mit Vor- 
trSgen. Alle 14 Tage 1 Hausaufgabe.

J. W o l f .

5. Geographie und Geschichte, 3. St. W. Roinische Geschichte. Das
Mittelalter bis Gregor VII. naeli Piitz grosserem Werke 
mit der darauf beztiglichen Geograj)hie.

Fl. L ukas.
6. Mathematik, 3 St. W. Algebra: Potenz, Wurzel, Logarithmen.

Imaginare Grossem Gleichungen des 1. Grades mit einer 
und mehreren Unbekannten. Reduction algebraisclier Aus- 
driicke. — Geometrie: Trigonometrie und Stereometrie naeli 
Dr. F. Moćnik.

D r . J. Mr h a l .
7. Natur geschichte, 2 St. W. Zoologie in enger Yerbindung mit

Palaontologie und geograph. Verbreitung der Thiere, naeli 
Dr. Schmarda.

D r . J. F is c h e r .

VII. Classe.

O rd in ar iu s, H e r r  D r. Johann  M rhal.

1. Religion, 2 St. W. Schluss der besondern Dogmatik. Christliche
Morał. J. B it t a .

2. Latein, 5 St. W. Ciceronis Oratt. pro Roscio Amerino, pro Ar-
chia, proMiloue, pro lege Manilia; Yirgllii Aeneid. IV—YII. 
Beaufsichtigte Priyatlectiire aus Cicero (Oratt. in Catil. II. III. 
IV.) u. Virgil (ed. Hofman). Grammat. stilist. Uibungen naeli 
Grysar. 1 St. W. Praparation. Alle 14 Tage 1 Pensum und 
jeden Monat 1 Compos.

D r . J. F isc h er .
3. Grieckisch, 4 St. W. Demosthenis Oratt. Olynt. 1. 2. 3., Philip-

pica I. und iiber den Frieden; SophocUs Electra; Homeri



Odyss. Beaufsichtigte Privatlectilre aus Homer und Demo- 
sthenes. Aus der Grammatik nach Curlius: die Moduslehre, 
die Negationen mit Wiederholung der Lehre vom Inf. und 
Particip. Alle 14 Tage 1 St. grammat. Uibungen. Alle 4 
Wochen 1 Pensum oder 1 Composition.

Fu. D a n e l .
4. Deutsch, 3 St. W. Literat orgeschichte von Haller und Hagedorn

bis auf die neueste Zeit yerbunden mit Lectiire aus Mo
zart JI. (f. O. G.). Vorirage memorierter Lesestlieke und 
eigener Ausarbeitungen. Alle 14 Tage ein hauslicher Aufsatz.

J . W o l f .

5. Geographie und Geschichte, 3 St. W. Mittlere und neuere Ge-
schichte bis zum Schlusse des XVII. Jahrhundertes mit 
besonderer Rlicksiclitsnalime auf die Gescliicbte des osterr. 
Staates nach W. Piitz grbsserem Werke nnd mit entspre- 
chender Geographie.

D r . J. W a c h ę .

6. Mathematik, 3 St. W. Algebra: Unbestimmte Gleichungen des
I. Grades. Quadratische Gleichungen mit 1 Unbekann- 
ten. Progressionen. Combiuationslebre. Der bmomisehe 
Lehrsatz. — Geometrie: Anwendung der Algebra auf Ge
ometrie. Analytische Geometrie in der Ebene. Kegelschnitte 
nach Dr. F. Moćnik.

D r . J. Mr h a l .

7. Physik, 3 St. W. Allgemeine Eigenschaften der Korper. Chemie.
Statik. Dynamik, Wellenlehre und Akustik nach Dr. A.
Baumgartner.

D r . J. Mr h a l .
8. Philosophiscke Propadeutik, 2 St. W. Logik nach Dr. Beck.

D r . P. L u tk em u ller .

VIII. Classe.

O rd in a r iu s, H e r r  Dr. P au l Ł u tk em iiller .

1. Beligion, 3 St. W. Die Geschichte der Kirche Christi nach
Dr. Fessler.

J. B it t a .
2. Latein, 5. St. W. C. Taciti Annal. I. (1 — 15), II. (5 — 32)

(69 — 73) (82. 83), III. (1 — 7) (25 — 28) (52 — 55), 
IV. (1 — 11) (32 — 35) (57 — 59). Germania. Agrieola.



Horatii Odar. I. 1. 2. 3. 4. 7. 10. 1 2 . 14. 15. 22. 24. 28. 
31. 35. 37., II. 1. 2. 3. 0. 7. 13. 14. 16. 18. 19. Epist. 
ad Pison. Satir. I. 1. 4. 9., II. 1. 2. Epod. 2. 16. Beauf- 
sichtigte Privatlectltre aus Cicero, Livius. Grammat. stilist. 
Uibungen nach Seuffert’s palaestra Ciceron. Praparation. 
Alle 14 Tage 1 Pensum, alle 4 Woclien 1 Composition 
mit Beziehung auf die Leetiire.

E. S ie g l .
3. Griechisch, 5 St. W. Platonis Apologia et Gorgias; Sophoclis

Oedipus tyran. Beaufsiclitigte Privatlectlire aus Demosthenes 
und Plato. Alle 14 Tage 1 St. grammat. stilist. Uibungen. 
Aus Curtius die Lehre von den Partikeln mit grammat. 
Uibungen. Praparation. Alle 4 Woclien 1 Pensum oder 1 
Composition.

Dr. P. L u tk em u llk r .
4. Deutsch, 3 St. W. Leetiire einer nach asthetisclien Gesichtspunc-

ten geordneten Sammlung von Mustersttl cken aus Mozart 
III. (f. O. G.), in Yerbindung mit analytischer Aesthetik. 
Zusammenfassung der gesammten Literaturgescbichte. Alle 
2 bis 3 Woclien einc grossere Hausaufgabe. Mlindliche 
Yortrage eigener Ausarbeitungen durcli die Schiller mit Yor- 
herbesprechung in der Selmie.

J. W o l f .
5. Geographie und Geschichte, 3 St. W. Scbluss der neueren Ge-

schichte mit Rllcksicht auf (Esterreicli nach W. Piltz. Sta- 
tistik des osterr. Kaiserstaates nach V. Prasek.

D r . J. W a c h ę .
6. Mathematik, 1 St. W. Wiederholung der Hauptlehren der Al

gebra und Geometrie. Uibungen in Losung mathematischer 
Probleme.

D r . J. Mr h a l .
7. Physik, 3 St. W. Magnetismus. Electricitat. Warme. Optik. An-

fangsgriinde der Astronomie und Meteorologie, nach Dr. 
A. Baumgartner.

D r . J. Mr h a l .
8. Pliilosophisclie Propadeutik, 2 St. W. Empirische Psychologie

nach Dr. Lichtenfels.
D r . P. L u t k em u ller .

Die PrwatlectUre der lateinischen und griechischen Classiker 
wurde von mehreren Selililern der vier oberen Classen mit lobens- 
wertem Eifer betrieben.

Die hausiiche Beaufsichtigung einzelner Schiller durcli Haus-



lelirer mul Correpetitoren (Scliltler der obcren Classen) war dem 
Zwecke meist entsprecliend und die Zalil der Beaufsichtigten nur 
eine yerhaltnismassig geringe.

Deutsche Aufgaben.

V. Classc.
1. Wie yielerlei Arbeit ist nbtig zur Erzeugung des Brodes?
2. Wie benutzt man die Mussestunden am boston ? (In Briefform)
3. Die Folgen der Massigkeit yerglichen mit den yorttbergehenden

Genttssen, welche die Unmassigkeit darbietet.
4. Der bohe Wert eines gesnnden Korpers.
5. Frttbling und Jugend. (Eine Parallele.)
G. Die Feier des Sonntages sonst und jetzt.
7. Gedanken am Neujahrsabende.
8. Das Leben eines Kindes. (Nacli einer gegebenen Skizze, das

Leben einer Blnme bebandelnd.)
9. Wie gelangte Cyrus zur Herrscbaft iiber die Perser u. Meder?

10. Wodureli war Judas yeranlasst, den Messias zu yerratben?
(Nach Klopstoek.)

11. Der Herbst, eine Ermunterung zum Fleisse.
12. Jung gewohnt, alt getlian.
13. Das Leben des Menschen yerglichen mit dem Laufe eines Stro-
14. Nutzon der Dampfkraft. mes.
15. Morgen, morgen nur nicht beute. (Nacli „der Aufscbub“ you

Weisse.
IG. Beschreibung des Wiederauflebens der Natur in Folgę eines mil- 

den Regens.
17. Wer im Sommer nicht will schneiden,

Muss im Winter Hunger leiden.
18. Der Schwachere ist stets die Beute des Starkeren. (In Form

einer Fabel bearbeitet.)
19. „Der Adler und die Taube“ von Gothe. (Inhalt und Sinn des

Gedichtes.)
J. W o l f , W . R e ic h , J. E lsen so h n .

VI. Classe.
1. Die Zunge, das wohlthatigste und zugleich das yerderblichste 

Glied des Korpers. > ? >



2. Welche Manner waren die grossten Feinde der Romer?
3. Dem Wunsche folgt ein anderer nacli.
4. Welche ausseren Ereignisse beforderten vorztiglich das AutblU-

hen der mittelhochdeutschen Literatur?
5. Die Elemente hassen das Gcbild von Menschenhand.
6. Zeigc mir dcinc Freiuide und icli sagę dir, wer du bist.
7. Mohameds Gesang, von Giitlic. (Erlauterung.)
8. Die Versammlung der Pharisaer (Messiade IV. Gesang) mit ei-

ner kurzeń Charakteristik der darin auftretenden ltedner.
9. Wie du saest, so wirst du arnten.

10. Ein Spieler (Erzahlung eigener Erfindung.)
11. Thema nach eigener Wahl.
12. Wie erklart Lessing den Gebrauch der Thiere in derFabel?
13. Welche Einrichtungen dienten insbesondere zu Vereinigungs-

punkten des gesammten Griechenlands?
14. Not brielit Eisen.
15. Die aufmerksame Beobachtung der Natur ftilirt zur Erkenntnis

eines hochsten Wesens.
16. Uiber die Veranderungen, welche die Anwcndung des Schiess-

pulvers in der Kriegsfllhrung hervorgebraeht.
17. Was kann der Mensch auf Reisen alles lernen ?
18. Wic liisst sieli der Verfall unserer nationalen Literatur zu An-

fang des neuhochdeutschen Zeitraumes erklaren?
19. Die rerschiedenen Empfindungen eines fleissigen und eines lie-

derlichen SchUlers am Schlusse des Schuljahres.
J . W o l f .

VII. Classe.
1. Der Mensch, des Menschen grosste Plagę, und doch auch sein

notwendigstes Bediirfnis.
2. Die Schicksale des Orestes. (Nach Goethes Iphigenie auf Tauris.)
3. Mit Kleinem fangt man an, mit Grossem liort man auf.
4. Geld ist ein guter Diener, aber ein boser Ilerr.
5. Klopstock und Wieland (Eine historische Parallele.)
G. Annehmlichkeiten und Unannehmlichkeiten des brieflichen Ver- 

kehrs.
7. Uiber die verschiedenen Arten sieli unsterblich zu machen.
8. Der Wahn ist kurz, die Reue lang.
9. Die Yorteile und Nachteile des Krieges, an Beispielen aus

der Geschichte nachgewiesen.



10. Tliema aus eigener Wahl.
11. Der Mensch wahrend der yerschiedenen Tageszeiten.
12. Die Osterfeier der katli. Kirche.
13. Die Verhaltnisse der Ipliigenie zu den Tauriern und ihrem K6-

nig. (NachGoethe’s Ipliigenie.)
14. Welches sind die argsten Ilindernisse des Fortschrittes stndie-

render Jiinglinge?
15. Martę dominanto Musaj exulant.
16. Welclie Ereignisse kniipft das Nibelungenlied an denRheinund

die Donau ?
17. Das Wiegenlied und der Grabgesang. (Eine Betrachtung.)
18. Welcher Unterschied ist znischen einem Minnesanger und ei-

nem Meistersanger V
19. Welche aussere Hindernisse hatte das aufkeimende Christentum

zu ilberwinden ?

VIII. Classe.
1. Die Vorziige Europas vor den ubrigen Wcltteilcn.
2. Wer niclit vorwarts geht, gelit zuriick.
3. „Das eben ist der Finch der bosen That,

Dass sie fortzeugend Bbses muss gebaren."
4. Die katholische Kirche ais Pflegerinn der schonen Kttnste.
5. Welcher ist mein Liebling in der Geschichte undwarum ister’s?
6. Uiber den historischen Hintergrund der vornehmsten Sagen

mittelhochdeutscher Dichtung.
7. „Des Lebens ungemischte Freude 

Ward keinem Irdischen zu Theil.“
8. Thema nach eigener Wahl.
9. Uiber die Veranderungen, welche die Auffindung des Seeweges

nach Ostindien, und die Entdeckung Amerikas bezliglich 
der Richtung des Welthandels hervorgebracht.

10. Eile mit Weile.
11. Die Folgen des Sieges der Griechen iiber die Perser.
12. Der Gnsthof, ein Bild des menschlichen Lebens.
13. Die Verschworung des Catilina, ein Beweis der Verderbtheit ge-

wisser Schichten des romischen Volkes.
14. Warnung vor Yerirrungen im Laufe der Studienzeit. (Rede ei-

nes Abiturienten an die jungen Schiller des Gymnasiums.)



Israelitischer Religionsunterricht.
Obere Abteilung, 2 St. W. Leetiirc ansgewahlter Stiicke aus dem 

II. Teile des Propheten Isaias nacli den altesten und neue- 
sten Bibelforschern erklart, yerbunden mit grammatischer 
Analyse.

Unłere Abteilung, 2 St. W. Erklarung der fitr das jetzige religiose 
Leben des Judentams notwendigen Kapitel des 3. Buches 
Mosis mit besonderer Hinweisung auf die darin enthaltenen 
Nachstenpfiicliten. Das Buch der Richter grammatisch er- 
kliirt mit Berlicksichtigung der clironologischeu Reihenfolge 
der Richter.

L. S to k ch .

b) Bediugt - obligate Lehrgegeustitude.

I. Bohmiscb.

1. Abteilung, 2 St. W. Regelmassige Formenlehre mit entsprechen-
den Uibungsbeispielen nacli Cupr.

2. Abteilung, 2 St. W. Erganzung der Formenlehre mit den syn-
tactischen Grundlehren nach der Grannnatik von Tomićek. 
Uibungsbeispiele aus dem Lesebuche von Celakowsky 3. 
und 4. Teil.

3. Abteilung, 2 St. W. Wiederholung und Erganzung des gramni.-
syntact. Unterrichtes. Lesebuch von Celakowsky o. Teil. 
Uibersicht der bohm. Literatur nach Jungmann.

In jeder Abteilung alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit.
D r . J. F is c h e r .

1). Polnisch.

1. Abteilung, 2 St. W. Regelruassigc Formenlehre nach der Gram-
matik von Pohl mit entsprechenden Uibungsbeispielen. Lec- 
ttire aus „ Wypisy polskie“ tom. I.

2. Abteilung, 2 St. W. Erganzung der Formenlehre. Das Notwen-
digste aus der Syntax mit entsprechenden Uibungsbeispielen. 
Lecttire aus: „ Wypisy polskie“ tom. I. mit steter Rlicksicht 
auf die Grammatik.

3. Abteilung, 2 St. W. Wiederholung und Erganzung der Gram-
matik und Syntax bei der Lecttire aus „ Wypisy polskieu 
tom I. część I, zeszyt II. Das Lesebuch „Wypisy polskie1'



toni. III. warcie zur Privatlecttire und zu Aufgaben beniitzt. 
Kurzer Abriss der polnischen Literaturgeschichte.
In jeder Abteilung wurde in 14 Tagen eine schriftliclie 
Arbeit gegeben.

L. SOBETZKY.

c) Freie Gegenstande.

1. E h glinek, 3 St. W. I. Jahrgang des zweijiihrigeu Curses: For-
menlehre nach K. J. Clairmont’s reiner Grundlehre der 
cnglischen Sprache, erlautert durcli zahlreiche Beispiele und 
durch Uihersetzungen aus dem Englischen ins Deutsche und 
mngekehrt aus J. Ch. NosseEs Uibungen zum Uibersetzen, 
Wien 1833, cingeubt.

D r. G. Prutek.
2. Franzosiscli, 3  St. W. II. Jahrgang des zweijahrigen Curses:

Unregelmassige Verba und die Syntax nach ./. B. Mnchat’s 
franzosischer Sprachlelire, Wien 184G, mittelst zahlreicher 
Beispiele in der Schule mtindlich und schriftlich eingettbt.

Dr. G. Prutek.
3. Italienisch, 2 St. W. I. Jahrgang des zweijahrigen Curses: Die

Formenlehre nach der Grammatik des Eoniasari - Verce mit 
Uibungsbeispieleu aus dessen: pratica della Grammatica, 
AVrieu 1855.

D r. Ph. Gabriel.

4. Sckonschreiben, 2 St. W. Deutsche Current - und englische Cursiv-
Schrift. Der Haar - und Schattenstrich, dessen Lange, Dicke, 
Entfernung. Bildung der Buchstaben aus dem Grundstriche 
mit Beobachtung des Verhaltnisses der Ober- und Unter- 
lange, systematisch nach eigener Lehrmethode.

J. Wanke.
5. Zeichnen, 2 St. W. Nach Vorlegeblattern und zwar ftir Land-

schaften von Steiubach, Sandmaun, Hermes; fiir Kopfe von 
Julien, Coopmann, Kaiser; ftir Thierstticke von Adam, 
Jacuba, Canton; ftir Blumen von Meichelt.

J. Wanke.
6. Gesang, 3 St. W. in 2 Abteilungen:

a. die Elemente der Musik in Verbindung mit Intonation und 
Treffen der Intervalle. Scalentibung und mchrstimmiger Ge
sang nach Wiesner.

b. StimmUbungen mit besonderer Rticksicht auf den vierstim-



niigen Gesang. Ansgcwiililte Chore unii Hymnen, aufgeflihrt 
bei Festlichkeiten in der Gymnasialkirche.

J. W e is e r .
7. Gymnastik. Der Unterricht wurde wegen Mangels eines hieflir 

allseits durcligebildeten • Lehrers im Sommer 1857 aufge- 
lassen und konnte daher mir auf Wiederholung der bisker 
erlernten Uibungen ftlr reifere Schtiler der oberen Classen 
beschriinkt werden.

II. Lehrmiltel.
A. Scherschiiik’sche Suiiiniluiig. 

a. B ib l io th e k .

Fiir diese wurden im Jalire 1856 angeschafft:
1. Heeren und Uckert, Geschiclite der europ. Staaten . 3 Bde.
2. Demostlienes, Griecliisch und Deutsch mit krit. und er-

klarendcn Anmerkungen..................................................  2 —
3. Platons Werke, griechisch und d eu tsch ..................... 2 —
4. Liebig physikalische Zeitschrift 1855............................  2 —
5. Lessing G. E. sammtliche Werke..................................  1 —
6. Weiss K. Mitteilungen der k. k. Centralcommission zur

Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale. . . .  1 —
7. Ans der Biichersammlung der Bevolkerung des Her-

zogtums Teschen erhalten einen Zuwachs von 275 
Werken i n ........................................................................  385 —

Zusammen 281 Werke in 396 Bdn.
Die Gesammtzalil cler Werke ist 9090 in 13102 Banden.

b. Museum.

1. Die zoologische Sammlung enthiilt: 28 St. yierfiissiger Thiere, 
416 St. Vogel, 2210 St. Kiifer, 200 St. Schmetterlinge und 800 
St. Conchylien.

2. Die botanische Sammlung enthiilt 600 St. getrockneter Pflanzen.
3. Die mineralogische Sammlung enthalt 5200 St. Stuffen.
4. Die physikalische Sammlung enthalt 71 Apparate.
5. Die geographische Sammlung enthalt 9 Atlanten, 170 Wandkar- 

ten, 2 Globen.
6. Die numismatische Sammlung enthalt 2862 StUck.
7. Die Kunstohjecten - Sammlung enthalt 531 Stiick.

Das Curatorium des Stiftungsrermogens der Probst - Scher-
4



schnik’schen Stadt-Bibliothek und des damit yerbundenen Museums 
wurde mit h. Erlass der hochloblichen k. k. schles. Landesregierung 
voni 26. Marz 1. J. Z. 4588 dem Director des kathol. Staatsgym- 
nasiums in Teschen, Herrn D r . P h il ip p  G a briel  und dem Biirger- 
meister der Stadt Teschen Herrn Dr . L u d w ig  K lu c k i iibertragen, 
zugleich Herr D r . J ohann Mr h a l , k. k. Gymnasiallehrer, zum 
Rechmmgsfilhrer des Stiftungsvermogens ernannt.

It. Wic im (fyiunasialgebiiude bcliiiillichcii Lclirmittel.

a) Bibliothek.

Dieselbe zerfallt nach §. 55. 4 des Org. Entw. in die Biblio
thek der Lehrer und Schiller. Hinzugekommen sind im Sehuljahre 
185% 56 Werke in 109 Banden und 27 Heften, mit 21513 Stiick 
iisterr. und preussischen Schulprogrammen 1'iir 1855 und 1856.

1. Dic Lchrcrbibliotliek.
erhielt durch Schenkung:

1. Von der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien: 
Sitzungsbericht der philosophisch-historischen Classe, XIX. Bd., 2. Hft. 
XX. 2.3. Hft., XXI. 1. 2. 3. lift. der mathematisch-naturwissenschaft- 
lichen, XIX. Bd., 2. Hft., XX. XXI. XXII. a 2 Hfte.; 2 Register der 
ersteu 10 Bandę der Sitzungsberichte beider Sectionen. •— 2. Ar
chi v fiir Kunde der osterreich. Geschichtsąuellen XV. Bd. 2. Hft., 
XVI. 2. lift., XVII. 1. Hft.—-3 . Font es rerum austriacarum, IX. Bd.,
I. Hft, XII. l.Hft., XIII. 2 Hfte. — 4. Almanach der kaiserl. Aka
demie der Wissenschaften fiir 1857. — 5. Von der k. k. geologi- 
schen Reichsanstalt in Wien: Jahrbuch der k. k. geologischen Reichs- 
anstalt VI. Bd. 4. Hft, VII. 4 Hfte. — 6. Von der k. k. mahrisch- 
schles. Ackerhaugesellschaft: 9. Heft der Schriften der historisch-sta- 
tistischen Section. -— 7. Von der k. k. schles. Landesregierung: 1 
Expl. des Landesregierungsblattes fiir das Herzogtum Ober- und 
Nieder-Schlesien, Jahrgang 1857 bis XVII mit Nr. 86. — 8. Von 
den bsterr. und preuss. Gymnasien und Realschulen: 233 Schul-Pro- 
gramme pro 1855 u. 1856. — 9. Von Carl Kreil, Director der k. k. 
Centralanstalt fiir Meteorologie und Erdmagnetismus in Wien: In- 
struction zur richtigen Anstellung meteorologischer Beobachtungen. 
— 10. Von Dr. Hermann Blodig, Professor am k. k. polyt. Insty- 
tute in Wien: Zur Geschichte der osterreich. Zollgesetzgebung. —
II. Von Dr. Meynert: der Zeitschrift „die Jetztzeit“ II. Teil.



Zusmnmen: 9 Werke in 14 Bdn und 13 Heften mit 101 Stlick 
osterr. Schulprogrammen flir 1856, 132 Stk preuss. Programmen 
pro 1855 et 1856.

dureh Ankauf aus den Lehrmittelheitragen der Schiller fur 1857:

1. Die Zeitschrift fiir die osterr. Gymnasien, Jahrgang 1857. 
— 2. Platom  sammtliche Werke, iibersetzt von H. Muller, mit Ein- 
leitungen begleitet von C. Steinhardt VI. Bd. — 3. G. Curtius, die 
Sprachrergleichung 1 Bd. —- 4. J. C. G rysar, Tlieorie des latein. 
Styles. 1 Bd. — 5. Franz Passow, Grundziige der griech. und rom. 
Literatur und Kunstgeschichte, 1 Bd. — 6. Freund Willi., Wiirter- 
buch der latein. Spraclie nach liistor - genet. Principien, mit steter 
Berticksielitigung der Grammatik und Synonimik 4 Bde. — 7. Papę 
griech. Lexicon in 4 Bdn. ■— 8. Miklosich Franz, Formenlehre der 
alt slooenischen Sprache, 1 Bd. — 9. Chrestomathia Palaeoslouenica 
edidit Franz Miklosich, 1 Bd. — 10. Lexicon linguae slorenicae 
veteris dialecti, edidit Fr. Miklosich, 1 Bd. — 11. Dr. Wigand, 
mathemat. Geographie 1 Bd. — 12. Dr. Cornelim, physikalische 
Geographie, 1 Bd. — 13. Normalienbuch fiir Gymnasiallehrer und 
Dircctorcn, von P. Timoth. Matauschek 1 Bd. — 14. Oesterreich. 
StUmpelgesetze von C. J. Kunz 1 Bd. — Zusammen: 14 Werke in 
20 Biinden und 12 Heften.

11. Die Schiilerbibliothel. 

erhielt dureh Schenkung:
1. Von der k. k. schles. Landesregierung: Schlosischer Volks- 

schulkalender fiir das Jahr 1857 von Vinzenz Prausek, k. k. Volks- 
schulrat fiir Schlesien. — Conrolut von geistliclien Liedern und di- 
versen kleineren Aufsiitzen. — 2. Gwiazdka Cieszyńska, Jahrgang 
1856. — 3. Vom Hochgeb. Gra fen Larisch Mocnieli auf Freistadt 
und Karwin: Discours du Comte Henri Larisch Mcenieh a Paris. —
4. Vom Director Gabriel: Histoire de Charlemagne par Cape figue. —
5. Stanisław Zaransky: Weltgeschichte in Annalen, Chroniken und 
Ilistorienweise, 2 Hefte vom Verfasser. — 6. Mahrens und Schle- 
siens Fisehe, Reptilien und Vogel von Albin Heinrich 1856, vom 
Verfasser. — 7. Vom Hochic. Herm Pfarrer in Gross - Kuntschitz 
Joseph Prusenowsky: Schillers Werke in 36 Banden. — 8. Dr. Al. 
Russel: das heilige Land, iibersetzt aus dem Engl. von Diezmann. —- 
■J. Darstellung von Persien, von der altesten Zeit bis auf die neu- 
este von James B. Fraser Esg. — 10. Gemalde von zEgypten in 
alter und neuer Zeit. Aus dem Engl. des Dr. M. Russel. — 11. Er-
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zahlungen eines Grossvaters a. d. englischen Gesckichte. — 1 2 . Tiecl- 
ges Urania, 1 . Bd. — 1 3 . Proehazky po oborę mluvozpvtu a sta- 
roźitnosti Slovanskych. Usporadal J. J. Hanuś. — Literatura pH- 
slovnictvi slovanskćho a nćmeckćho ći predchudcore Fr. I,adislava 
Celakovskeho v. „Mudrosloyi narodu slovanskćho v prislovich“ 
Usporadal Dr. Ign. Jan Hanuś. — 1 5 . Żivot a pusobeni Frantiśka 
Ladislava Celakovskćho. Popisuje J. J. Hanuś. Vom Yerfasser. — 
1 6 .  Wybór powinszować, napisał i ułożył Stanisław Kowalski. 
(Vom H. v. Dąmbski). — Griechische Worter und Worterfamilien 
zur Forderung des Auswendiglernens zusammengestellt von Julius 
Kayser, Lebrer ani Gymnasium zu Darmstadt. — 1 8 . Voni Erz- 
lierzogl. Huttendirector, Herrn Ludwig Hohenegger: Neuere Erfali- 
rungen aus den Nord-Karpatlicn und eine Kartę zu dem Eisenwege 
von Tyrnau liber Czacsa, Jablunkau, Tescben sum Anschlusse nach 
Oderberg. Vortrag bei der Handelskammer in Troppau im December 
1 8 5 6 .  — 1 9 . Offener Brief an den Herrn Professor Dr. Oscar 
Schmiedt in Krakau von Prof. Dr. Friedr. Kolenati in Brllnn. —
20. Joachim Cammerarii Symbolorum et Emblematum centuriones 
ąuatuor. 1 Bd. — 2 1 .  Yom Abiturienten Moritz Linhardt: Leben 
Clemens XIV. 1 Band. — 2 2 .  Pischon, Geschicbte der deutschen 
Literatur, 1 Bd. — 2 3 .  C. Plinii epistolse, iibersetzt von Schafer 
5 Bde. — 2 4 .  M. T. Ciceronis de officiis libri tres. Bearbeitet von 
Dr. Degen, Professor in Baireuth. — 25. Lippe. Lehrbuch der Na- 
turgeschichte und Geognosie, 1 Bd. — 2 6 .  Lehrbuch der bóhmischen 
Sprache von Thom. Burian. — 27. Arithmetik und Geometrie von 
Beskiba 2 Bde. — 2 8 .  Yom Hochw. Herrn Ludwig Donin, Curaten 
in Wien: 5  Expl. Thomce a Kempis de imitatione Christi, zur Ver- 
teilung an Studierende der oberen Classen. — Zusammen: 2 8  

Werke in 71 Banden und 2 Heften.
durch Ankauf aus den Lehrmittdbeitrdgen ftir  1856 1857:

1. Dr. Carl Vogel, Geographische Landschaftsbilder 1. Bd.—•
2. Dr. G. Michaelis, Wbrterbuch zur deutschen Rechtschreibung 
1 Bd. — 3. Dr. G. Michaelis, die Yereinfachung der deutschen 
Rechtschreibung 1 Bd. — 4. Piccola strenna filologica per anno 
1854 Del Dre B. Bolza. 1 Bd. — 5. Kurz, Literaturgeschichte von 
Kurz 27. 28. 29. Hefte. — Grimm Jac. und Willi, deutsches Wor- 
terbuch II. Band 5. Lief. — Zusammen: 5 Werke in 4 Banden 
und 4 Heften.

b. S a s  physlkalische Cabinet.

Dasselbe erhielt: 1. eine Electrisirmaschiene, construirt von



\
Winter in Wien (aus einem UnterstUtzungsbeitrage des li. k. k. U. 
M. 30. Oct. 1854 Z. 1G479 pr 200 fl.); 2. ein Mikroscop von Plossl;
3. ein Tellurium und 4. Lunarium von Leibenfrost in Wien] 5. vier 
StUck stereoscopische Bilder von Dessauer in Stuttgart (aus den 
Lehrmittelbeitragen und Aufnams - Taxen pro 1857); 6. ein Gefass- 
barometer von Kapeller; 7. zwei Thermometer und 8. ein Ombro- 
meter mit einer eingeteilten Massrohre zu meteorol. Beobacbtuugen 
(aus einem UnterstUtzungsbeitrage der li. k. k. scld. Landesregie- 
rung 15. Mai 1857 Z. 7897 pr. 100 fl.). Zabl der Apparate: 163.

c. Naturhistorische Lehrmlttel.

Yom botanisch - zoologischen Yereine crhielt das Gymnasium 
ais Mitglied desselben seit 1855 die Verhandlungen des zoologisch- 
botanischen Yereins pro 1856 besteliend in 4 Heften des VI. Bandes. 
Yom Herrn Schwab, Apotbeker aus Mistek, 30 St. ausgestopfte V6gel.

cl. Geographiach - historłsohe Lehrmlttel.

Das Gymnasium erhielt dureli die Munificenz Eines h. k. k. 
Ministeriums fu r  Cidtus und Unterricht vom 29. November 1856 
Z. 12442 von den im k. k. ScbulbUelieryerlage erschienenen Sche
da schen Schulwandkarten 3 Exemplare der Kartę von M ittel-Eu
ropa, 2 Exemplare von Europa und 2 Exempl. Planiglobi&n. Ange- 
kauft wurden ans den Lehrmittelbeitragen pro 1857 a. eine Kartę 
von Alt - Deutschland, b) eine Kartę von Deubschland im Mittelalter. 
llerr L. Hohenegger, Erzberzogliclier Htttten - Director in Teschen, 
schenkte eine von ilnn rerfasste Kartę mit dem Tyrnauer Schienen- 
wege iiber Jablunkau, Teschen nach Oderberg und den darauf be- 
zUgliclien Yortrag iiber die glinstigen Yerhaltnisse dieser Eisen- 
strasse bei der Handelskammer in Troppau.

e. M athematische Lehrmlttel.

Die erste und zweite Section der stigmographischen Karten 
von Dr. Hillardt wurde aus den Lehrmittelbeitragen pro 1857 an- 
gekauft, auf Pappendeckel aufgespannt und in der ersten und zwei- 
ten Schulclasse aufgeliangt.

f. die Sommer - Turnanstalt

erhielt im Schuljahre 1857 an Apparaten: zwei Sprungstangen mit 
KreuzfUssen.

Die Direction dankt fUr die der Gymnasialbiliothek und dem 
physikalischen Cabinete von den hohen k. k. Unterrichtsbehorden



nnd wissenschaftlichen Instituten des Kaiserreiches, so wie von Pri- 
yaten gesclienkten Lekrmittel hiemit auf das Yerbindlichste.

Dieselbe kann es nicht unterlassen mit den Lehrmitteln audi 
der Lehrer gebiihrend zu gedenken, welclie sieli im Schuljalire 
185% um das katholische Gymnasium verdient gemacht liaben und 
halt sich fiir yerpflichtet dem Hochw. Hcrrn D r . Ge o r g  P rutek  
(sielie I. A. b.) fiir den nnentgeldlichen Unterricht in der franzo- 
sischen und englischen Sprache, dem Herrn J ohann W anke  und 
Herrn J ohann W e is e r  (siehe I. A. b.) fiir den an arme Schiller 
unentgeldlicli crteilten Unterricht im Zeichnen und Gesange, dem 
Herrn Med. D r . J o s e p h  F is c h e r  fiir die unentgddliche arztliche 
Bchandlung armer Studierender, endlich allen hochherzigen Ein- 
wohnern dieser Stadt, welche durch Freitische und sonstige Un- 
terstiltzung diirftiger Gymnasiasten wahre Humanitat geiibt liaben 
— die gebiihrende AnerJcennung im Namen des Lelirkorpers hoch- 
achtungsvoll auszusprechen.

III. Programm

der olfenllichen Priifnngen ani Scliliissc des Srhuljahres i8o6— 1.
Am 18. Juli um 3—G Uhr Naclnn. Priifung aus der englischen, 

franzosischen und itcdienischen Sprache.
Am 27. Juli von 8— 11 Uhr Yonnittags fiir die erste Classe.

Tl n n u 2—5 11 Nachmittg. n 11 zweite „
Y) 28. ii ii 8— 11 11 Yonnittags n 11 dritte „
n 11 ii u 2—5 11 Nachmittg. n 11 vierte „
» 30. n u 8— 11 11 Yonnittags n 11 fiinfte „
ii 11 ii u 2—5 11 Nachmittg. ii 11 sechste „
n 31. ii ii 8— 11 11 Yonnittags n 11 siebente „

Am 1. August um 8 Uhr Yonnittags: Te Deum laudamus, Proemien-
rerteilung und Schlussfeier.

Am 5—8. August miindliche Maturitatsprlifung.
Die Direction ladet hiemit die sammtlichen P. T. Geistlichen- 

Civil- und Militar - Autoritaten, die Eltern der Schiiler und dereń 
Stellvcrtreter, Vormlinder, Yerwandte und Gonner des katholischen 
Gymnasiums zu den offentlichen Priifnngen und zur Schlussfeier ani 
1. August 1. J. hochachtungsroll und ergebenst ein.
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V. Wichtige Erlasse
des hohen k. k. Tlinisteriums fiir Cnltus mul I nterrieht mul der k. k. 

schles. Lanilesregierung.
a. Normalien.

Yom 24. Mai 1850 (k. k. U. M. Z. 10292), betreffend die 
Privat - Prufungen an Volksschulen.

Vom 22. Juni 1856 (k. k. U. M. Z. 8416), womit yerordnet 
wird, dass Darstellungen aus dem Faclie der Plastik, der Malerei 
oder der Kupfersteclier - Holz - oder Metallsclmeide - oder Zeichen- 
kunst, welclie den Staats - Instituten angełniren, weder dnrch Tausch 
nocli Verkauf, noch auf was immer fiir eine Art oline besondere 
h. Ministerialbewilligung yeraussert werden dtirfen.

Vom 9. Juli 1856 (k. k. U. iii. Z. 2216) Verordnung iiber 
den Gebrauch israelitisclier Religionslehrbticher beim bfifentlichen 
Unterrichte an Gymnasien.

Vom 19. Juli 1856 (k. k. U. M. Z. 10509), womit die a. h. 
Entschliessung Sr. k. k. Apost. Majestat yom 7. Juli 1856, betref
fend die Stettung der katholischen Religionslehrer an Staatsgymna- 
sien, knnd gegeben wird.

Yom 24. Juli 1856 (k. k. U. M. Z. 6124), womit in Folgę 
a. h. Entschliessung Sr. k. k. Apost. Majestat yom 17. April 1856 
das definitwe Gesetz iiber die Priifung der Candidaten des Gymna- 
siallehramtes knnd gemacht wird. .

Vom 26 Juli 1856 (k. k. U. M. Z. 11619), womit angeordnct 
wird, dass die vorgezeichnete Unterrichtszeit weder im Beginne nocli 
im Laufe oder zu Ende des Schuljahres irgendwie abgekiirzt werde, 
daher Maturitats- Priyatisten - und Aufnamspriifungen jedenfalls 
in den Anfang und den Scbluss der Ferienzeit zu yerlegen sind.

Vom 18. August 1856 (k. k. U. M. Z. 9018), womit erdffnet 
wird, dass es hinsichtlich des bohmischen und polnischen Sprachunter 
richtes bei der bisherigen Gepflogenheit zu yerbleiben babę.

Yom 26. Septernber 1856 (k. k. U. M. Z. 14051), womit die 
Verwendung schulpflichtiger Kinder bei blfentliclien Schauyorstellun- 
gen untersagt wird.

Vom 2. October 1856 (k. k. U. M. Z. 14639), womit die Ge- 
nehmigung kaligraphischer Yorlagen fiir Gymnasien und Realsclm- 
len auf Grundlage sachyerstandiger Gutachten der k. k. Landesre- 
gierung iibertragen wird.

Vom 7. Octob. 1856 (k. k. U. M. Z. 14000), womit die Wahl 
yon Lehrbuchern von NebengegenstUnden, die an den Mittelsehulen



yorgetragen werden, den betrefFenden Lehrern nnter Vorbehalt der 
competenten Einflussname anheim gestellt wird.

Vom 12. October 1856 (k. k. U. M. Z. 15), womit das Starn- 
peln der Titel der Titelblatter bei den Yerlagsgegenstanden der
k. k. Schulbiicheryerlags - Direction in Wien aufgehoben und statt 
dessen der Aufdruck des kaiserl. Adlers angeordnet wird.

Vom 23. Octoler 1856 (k. k. L. R. Z. 17273), womit die ge- 
druckte Disciplinarvorsclirift ftlr die Gymnasien des Herzogtums 
Schlesien nebst der Instruction fu r  den Lehrkorper kundgemacbt 
wird.

Vom 31. October 1856 (k. k. U. M. Z. 12908), regelt den 
Yorgang beztiglich des Austausches der 1’rogramme mit den Gym
nasien von Lombardo- Yenetien.

Vom 21. Norember 1856 (k. k. L. R. Z. 188G8), betrefFend 
die Weisung bei Aufnanie preussischer Lcmdeskinder in die hier- 
ortigen Lehr- und Erzielmngsanstalten.

Vom 16. December 1856 (k. k. L. R. Z. 21080), womit auf- 
getragen wird, ttber jede Privatisten- und Aufnamsprlifung das 
Protokoll der k. k. Landesregierung yorzulegen.

Vom 11. Miirz 1857 (k. k. U. 31. Z. 4395) betrefFend die 
Erriclitung von ParalMklassen an Staatsgymnasien, wenn die Scliii- 
lermenge in einer Klasse die Zald 50 ubersteigt.

Vom 11. Marz 1857 (k. k. TT. M. Z. 4394), wegen Vorganges 
bei Antragen auf Scłndgeldbefreiung oder Belassung derselben bei 
schulgeldbefreiten Sclitilern.

h. Approbierte Lehr- und Hilfsbiicher.

Vom 21. Juli 1856 (k. k. U. M. Z. 10758) erklart die zweite 
Abteilung des ersten Teiles des polnischen Lesebuches f ilr  Ober- 
gymnasien: Wypisy polskie dla użytku klas wyższych w c. k. szko
łach gimnazialnych, ais zuldssig.

Vom 16. August 1856 (k. k. U. M. Z. 9760) yerordnet, dass 
die zwei Werke yon Th. B. Welter 1. Lehrbuch der Wdtgeschichte 
Ftlr Gymnasien und liohere Biirgersehulen (.Miinster, Yerlag der Kop- 
perrath’schen Buch- und Kunsthandlung), 2. Ein fre i bearbeiteter 
Auszug aus des Verfassers grosserem Werke yon Th. B. Welter 
(Munster, Verlag bei dto. wie oben), zum ferneren Unterrichtsge- 
brauche nicht mehr zuzulassen sind.



Yom 5. September 1856 (k. k. U. M. Z. 13364), womit dic 
Grundzttge der neuhochdeutschen Grammatik ftir liohere Bildungs- 
anstalten von Friedrich Bauer (Nordlingen, Druck und Yerlag der
C. H. Beck’schen Bucliliandlung 1857) zum Lehrgebranche zugelas- 
sen werden.

Vom 17. September 1856 (k. k. U. M. Z. 13360), womit dic 
Einfuhrung des Handbuches der Kirchengeschichte von Dr. Joseph 
Fessler augeordnet wird.

Yom 29. September 1856 (k. k. U. M. Z. 51027), erklart den „An- 
schauungsunterricht in der Mineralogie1' von Sigmund Fdlbcker (Ge- 
rold in Wien 1857) fiir zulassig zum Lelirgebrauche ani Untergym.

Vom 14. Nouember 1856 (k. k. 11. M. Z. 17029), empfielt dic 
Scliulausgabe des Protagoras von Ed. John zum Unterrielitsgebrauclie.

Vom 15. Jdnner 1857 (k. k. U. M. Z. 17198) erklart dic 
Scliul - Ausgabe des Jugurtha von Sallust von Gustać Linker mit 
dem Bemerken ais zuliissig fiir den Unterrielitsgebraucli am Ober- 
Gymnasium, dass sieli die fiir die VI. Classe des Gymnasiums vor- 
gezeiclmete Lectlire des Sallust auf Jugurtha, mit Aussebluss des 
Catilina, zu bescliranken babę.

Yom 20. Jdnner 1857 (k. k. U. M. Z. 18356), womit die 
Scliulausgabe des C. J. Ccesar von Emmanuel Hofmann, Vol. I. 
(Bellum Gallicum) zum l 'nterriclitsgebrauclie in der VI. Classe des 
Untergymnasiwns fiir  zuliissig erklart wird. -

Yom 28. Jdnner 1857 (k. k. Ib M. Z. 1256), womit das boh- 
mische Lesebuch des Joseph Jirećek (Ćitanka jiro tret! tridu nizśllio 
gymnasia. Sestavil J. Jirećek) zum Lelirgebrauclie in der III. Classe 
des Untergymnasiums fiir zulassig erklart wird.

Yom 5. Februar 1857 (k. k. li. M. Z. 20463), womit die Zu- 
lassigkeitserklarung (k. k. U. M. 19. Februar 1854 Z. 2620) des 
Grundrisses der Botanik fiir Schulen, von J. Georg Bill (Wien, bei 
Gerold 1857) aucli auf die zu-eite umgearbeitete Auflage ausgedehnt 
wird.

Yom 27. Februar 1857 (k. k. U. M. Z. 2946), erklart die 
zweite Auflage des Werkes „Praktisclie Grammatik zur leicliten und 
schnellen Erlcrnung der bolimisclien Spraclie11 von Hugo J. Karlik 
(Prag 1857) fiir zulassig.

Yom 11. April 1857 (k. k. U M. Z. 4977), womit der bei 
Gerold erschienene Leitfaden der Mineralogie und Geognosie von 
P. Sigmund Fellocker (Wien 1857) zum Lehrgebraucli an den Ober- 
gymnasien fiir zuliissig erklart wird.



Vorn 16. April 1857 (k. k. U. M. Z. 5562), womit (las Grie- 
chische Elementarbuch fiir die III. u. IV. Classe der Gymnasien des 
Kaiserstaates nacli Curtins und Kuhner bearbeitet von Dr. Carl 
Schenkl (Prag 1857 III. Auflage) fiir den Unterrichtsgebrauch zu- 
gelassen wird.

f. Zur Anschaffung erapfolene Lehrmittel.

Vom 29. April 1856 (k. k. U. M. Z. G957), empfielt zur An
schaffung zwei Uibersichtstafeln forstschadlicher Insecten yon Anton 
Muller in Wien.

Vom 24. Juli 1856 (k. k. U. M. Z. 11919), womit cine Re- 
liefkarte des Salzkarnmergutes in Gyps yon J. .J. Pauling dem 
Gymnasium gescbcnkt wird, welche wegen schwieriger Transportie- 
rung mit Genehmigung des h. k. k. Ministeriums (k. k. U. M. 19. 
Febr. 1857 Z. 2213) der Direction der Communal - Oberrealschule 
auf der Wiedeń in Wien abgetreten wird.

Vom 3. April 1857 (k. k. U. M. Z. 4232), womit auf die bei 
Braumilller in Wien erscliienenen „ Uibersichtstafeln zur Statistik 
der cesterreichischen Monarchie11 nacli den Ergebnissen der Jahre 
1851—1855 aufmerksam gemacbt wird.

Vom 11. April 1857 (k. k. U. M. Z. 5908/312), empfielt die 
Geripp- Wandkarten yon Scheda (Europa, Mittel - Europa, die He- 
mispharen) mit dem Bemerkeu, dass die Namenserklarungcu zu den 
Wandkarten audi in den Handen der Schiller ais ein wlinschens- 
wertes Lehrmittel gute Dienste leisten werden.

Vom 20. Mai 1857 (k. k. U. M. Z. 7242), womit die yon 
Stanislao Zarański sinnbildlich - chronologische und geographische 
Geschichtskarte f iir  das I. Jahrtausend nach Christo (Wien 1857 
bei Seidl) zur Anschaffung fiir Gymnasial- und Realschul- Biblio- 
theken empfolen wird.

VI. Das Baron Cselesta’sche adelige Convict 
in Teschen.

Uiber Stiftung, Rente, Administration und Erhaltung des Con- 
yictes siehe die Schulprogramme yon 1852—1856.

Im Schuljahre 1856—7 erbielt das Conyict iiber besondercs 
Einschreiten der Curatelsbehorde (des Hochl. k. k. Tescliner Kreis- 
gericktes) bei Sr. kaiserlichen Hoheit, dem Durchlauchtigsten Herm



Erzlierzog von Oesterreich Alhreclit, Generalgoiwerneur von Ungarn, 
einen namhaften Beitrag an IIolz und Kartoffeln.

Mit freundliclien Spenden, meist an Naturalien, bedachten das 
Conyict:

Der Hoclmolgeborne Freiherr Johann Bees, Sr. kais. kbnigl. 
Majestat wirkliclier Kiumnerer, Herr auf Roy, Lonkau, Darkau und 
Ottrembau;

Der Hoclmolgeborne Freiherr Johann Matincloit auf Seibersdorf;
Der Hoclmolgeborne Freiherr Carl Beess auf Konskau und
Die Hochwolgeborne Witwe Zoe Freiin von Matincloit auf 

Roppitz.
Der gefertigte Yorstand des Convictes findet sieli yeranlasst 

filr die Oben bezeiehneteu buldyollen Spenden Sr. kaiserl. Hoheit
dem Durchlauclitigsten Herm Erzlierzog Albrecht, Generalgoiwerneur 
von TJngarn und den Erlauchten Wohltdtern des hohen schlesischen 
Adels im Herzogtume Teschen den tiefgeftihlten Dank liiemit bffent- 
licli auszudritcken.

Der reicbe Erntesegen Schlesiens im Jalire 1856 ermoglichte 
es dem Bericbterstatter und erstem Convictsvorsteher, den weiteren 
Bedarf des Stiftshaushaltes mit der Jahresrente des Stiftuugsner- 
mUgens pr 1600 jl. C. At. und den temporaren Kostgełdern der Pen- 
sioniire bestreiten zu konnen, ohne — wie in den letzten yier Not- 
jaliren — die Munificenz des hochherzigen schlesischen Adels durch 
spceielles Einschreiten ansucheu zu mltssen.

In administratwer Beziehung wurde der um die Erlialtung des 
Conyictes in schwerer Zeit hoch uerdiente Herr Stiftscassier, der 
wolgeborne Herzogl. Landrat und Curator der Probst Scberscbnik- 
schen Bibliothekstiftung, Herr Johann Krischker wegen yorgertickten 
Alters und unter Yorbebalt seines erfahrenen Ratlics, yon der bis- 
berigen Stellung enthoben (k. k. Kreisgericht Teschen ddto. 11. No- 
yember 1856 Z. 3300/771 Civ.) und Herr Mathias Bohm, k. k. 
Kreisgerichts - Secretar in Teschen zum Stiftscassier ernannt.

Herr Br. Joseph Fischer wurde nacli dem am 15. October 
1856 erfolgten Ableben des Herrn Med. Doctor Maddy Georg Senior, 
zum Stifts - Ordinarius bestellt (k. k. Kreisgericht Teschen ddto.
4. Noyember 1856 Z. 2951 Ciy.).

Der mit Erlass der k. k. schles. Landesregierung vom 1. Mai 
1. J. Z. 6563 beurlaubte k. k. Gymnasiallelirer, Herr Franz Danel 
zugleich 2. Stiftsvorsteher, wurde von dem fb. Generalyicariatsrate 
und Dr. der Theologie, Herrn Johann Wachę, k. k. Gymnasialsup 
lilcnten substituirt.



Hauspersonale.
Yorsteheri Herr Dr. Gabriel Pliilipp, Herr Danel Franz.
Stiftlingr: 1. Molterski Ludwig (Sch. d. VIII. Classe), 2. Danetzky 

Franz (VII.), 3. Jurnitschek Adolf (VI.), 4. Nowak Anton 
(V.), o. Schneider Josepli (IV.), 6. Riedl Julius (III.), 
7. Jarmulsky Alois (II.), 8. von Schildenfeld Anton (II.),
9. Baron Bretfeld Hugo (Scli. d. III. Hauptschulclasse),
10. Ritter von Mertens Hugo (Sch. d. 3. Hptschclass.). 

Hostzogliiigc: 1. Ehrler Johann (VIII.), 2. Klaptocz Jacob (VII.),
3. Staniek Heinrich (VI.), 4. Holler Anton (V.), 5. Mor- 
witzer Ernst (V.), 6. von Rychlitzky Leonh. (V.), 7. Turek 
Johann (V.), 8. Chłopek Joseph (IV.), 9. eon Rychlitzky 
Leop. (III.), 10. Hohenegger Gustav (III.), 11. Staniek 
Eugen (II.), 12. Litsauer Moritz (I.), 13. Staniek Carl (I.),
14. Tillmann Richard (I.).

Stiftsbedieiite: 1. Gross Carl (VIII.), 2. Palla Joseph (III.).
5 Dienstleute. Zusammen 33. Personen.

VII. Chronik des Schuljahres 1856—7.
Am 1. August 1836 erhielten nachstehende Schiller des Tescli- 

ner kathol. Gymnasiums das Staatsprdmium:
In der VIII. Classe:: Bienert Vinzenz, aus Teschen in Schlesien,
11 n VII. ii Gross Carl, aus Zuckmantel in Schlesien,
11 ii VI. . ii eon Menger Max, aus Biała in Galizicn,
n ii V. ii Hannah Emmanuel, aus Teschen in Schlesien,

ii 11 ii Sche ty Carl, aus Friedek in Schlesien,
ii IV. ii Malik Robert, aus Ober-Suchan in Schlesien.

V) ii 11 ii Famik Eduard, aus Tierliczko in Schlesien.
n ii III. ii Danek Franz, aus Willamowitz in Galizien,

ii 11 ii Swiżi Ignaz, aus Gross-Kuntschitz in Schlesien,
ii II. ii Pszczółka Ferdinand, aus Bielitz in Schlesien,
ii 11 ii Then Franz, aus Lipnik in Galizien,

)) ii I. ii Wicherek Johann, aus Kamnitz in Schlesien,
ii ii 11 ii Grotschel Victor, aus Teschen in Schlesien.

Am 6—9. August 1856 unterzogen sich der miindlichen Ma- 
turitatsprilfung 13 Schiller, unter welchen die Notę „reif mit Aus- 
zeichmiug“ erhielten:

1. Bienert Vinzenz, aus Teschen in Schlesien,
2. Durdik Julius, „ „ „ „
3. Zrnika Johann, „ Grodziszcz „ „



Die Noto d(‘r einfachen lteife erhielten:
1. Bartka Jobami, aus Friedek in Sehlesien,
2. Griebsch Carl, „ Teschen „ „
3. Hadina Franz, „ „ „ „
4. Hirsch Alois,
5. Linhart Moritz,
6. Pawlik Joseph,
7. Scholtis Franz,
8. Spitzer Albert,

Zwei Examinanden wurden reprobiert.
Von den Gepriiften wendeten sieli 3 zur Theologie, 3 zur 

Jnrisprudenz, 3 zur Medicin, 1 zur Polytechnik, 1 zum Lehrfaclie.
Am 1. October 1856: feierliche Erojfnung des Schidjahres 

1856—7 mit dem h. Geistamte, nachher Verkiindigung des Disci- 
plinargesetzes durch den Direetor mit einer Ansprache an Lelirer 
und Schiller.

Wien in Oestereich, 
Wolfsdorf in Mahren, 
Teschen in Sehlesien, 
Friedek „

Am 4. October 1856: feierlicher Gottesdienst in der Stadt- 
pfarrkirche aus Anlass des A. H. Namensfestes Sr. k. k. Apost. 
Majestat Franz Joseph 1.

Am 15. November 1856: Trauergottesdienst in der Gynina- 
sialkirche fur den Stifter der Teschner offentjichen Stadt- und Gym- 
nasialbibliothek und des damit verbundenen Museums, den Erbauer 
des Gymnasiums und der dazu gehorigen (1789abgebrannten)Kirche, 
den um Staat und Kirche hochverdienten Ehrenprobsten und Prae- 
fecten des Teschner k. k. kathol. Gymnasiums, Herm Leopold 
Scherschnik.

Am 19. Noremher 1856: feierlicher Gottesdienst in der Gym- 
nasialkirche aus Anlass des Namensfestes Ihrer Majestat der all- 
geliebten Kaiserinn ton Oesterreich Elisabeth mit einem Ferialtage.

Am 14. Janner 1857 starb in Folgę eines entziindlichen Lun- 
genleidens der k. k. Gymnasiallehrer und Senior der Lehranstalt, 
Herr Bartholomceus Nitsche nach einem 29 jiihrigen eifrigen und 
yerdienstlichen Wirkcn in Teschen, tief betrauert von Lehrern und 
Schltlern. Die Hiille des Verblichenen wnrde unter Begleitung der 
offentl. Civil- und Militarbehorden, der Lehrkorper, der Schuljugend 
sammtlicher Lehranstalten und unter allgemeiuer Teilname der 
Stadtbevolkerung am 17. Janner d. J. feierlich zu Grabę geleitet 
und ftir denselben am 19. Janner ein solenner Trauer gottesdienst 
jn der Gymnasialkirche abgehalten.

Am 21. Februar 1857: Schluss des ersten Semesters mit Ver-



teilung der Semestralzeugnisse und Entlassung der Sclitiler auf die 
gesetzlichen Zwisclienferien vom 22—26. Februar d. J.

Am 27. Februar 1857: Anfang des zweiten Semesters 1856—7.
Am 5—8. April 1857 wurden die religiosen Exercitien der 

h. Charwoche mit der h. Beicht und Communion der Lehrer und 
Schiller rorschriftsgemass abgehalten. Die Schiller wurden im Ganzen 
fUnfmal wahrend des Sclmljahres zur h. Beicht und Communion 
geflihrt, und zwar am Anfange und Schlusse des Sclmljahres, zu 
Weilmacliten, Ostcrn und Pfingsten.

Am 24. April 1857: feierlicher Gottesdienst in der Gymna- 
sialkirche zur Erinnerung des begltickenden Vermahlungsfestes Sr. 
kais. konigl. Apost. Majestat, des Kaisers von Oesterreich Franz 
Joseph I. mit der Durchlauchtigsten Herzoginn in Baiern Elisabeth 
ani 24. April 1854 mit einem Ferialtage.

Am 10. Mai 1857 wurde der k. k. Gymnasiallehrer, Herr 
Franz Danel mit h. Erlass der k. k. schles. Landesregierung vom 
1. Mai 1. J. Z. 6563 beliufs der Vorbereitung fitr die Erganzuugs- 
priifung auf dr ci Monate beurlaubt und von den anderern Lekrern 
des Gymnasiums bereitwilligst suppliert.

Im December 1856 und Mai 1857 wurde das Gymnasium von 
dem k. k. Schulrate und Gymnasialinspector fur Krakau und Scłile- 
sien, Herrn Andreas Wilhelm, mit einer nollstandigen llecision be- 
ehrt und dem Lehrkorper ermunternde Ausserungen der Zufrieden- 
heit ausgedrttckt.

Im Juni 1857 wurde das kathol. Gymnasium durch einen Bc. 
such des Hochwolgeborncn. Herrn Fntcrrichts - Ministerialrates Johann 
Kleemann begliickt. Iiochderselbe ilberzeugte sich durch eigenes so- 
wol ilbersichtliches ais elementar - gnindliches Prilfen in mer Scliul- 
classen von der relativen Verstandesreife der Schiller.

In beiden Semestern erfreute sich das Gymnasium des Besu- 
ches Sr. Hochwiirdeu des Herrn fb. Generalvicars und Ehrendom- 
herrn Anton Heim ais Ordinariats-Comissars des kathol. Gymnasiums.

' Mitglieder der lobl. stddtisclien Gemeinde - Deputation waren 
im Schuljahre 1856—7: Herr Anton Slrasstil von Strassenheim, pens. 
k. k. Oberst, Herr Carl Schwarz, pens. k. k. Humanitatsprofessor 
und Custos der Scherschnik’schen Sammlungen, Herr Dr. Georg 
Prutek, Katechet der k. k. Haupt- und Unterrealsclmle in Teschen, 
welche die Zwecke des Gymnasiums mit aller Aufopferung zu for
dem bereit waren.



Am 1. August 1857 wird das Schuljahr 1856—7 mit einem 
solennen „Te Deum“ nach bisheriger Uibmig gescldossen werden- 
Nachher verteilt der Director die Pramien mit einer auf den Jah- 
resschluss, die Preistrdger und Abiturientem Bezug nebmenden An- 
sprache, uerkundiget die Rangordnung der Schiller in allen Classen 
und bringt das Programm durcli eine zweckmassige Austeilung 
zur bffentlichen Kenntnis. Hierauf tragen die Abiturientem der VIII. 
Classe selbst gearbeitete Aufslitze in lateinischer, deutsclier, bohmi- 
sscher und polnischer Sprache mit gewaldten Lesestucken in engli- 
c lier, franzosischer und italienisclier Sprache vor; woran sich die 
Declamation gewahlter Stellen aus Sophocles, Shdkespeare u. Gothe 
reilit.

Vorangehen Festchore, ausgefuhrt von den Gesangselnilern 
des Gymnasiums, welclie mit der zuletzt von der ganzeu Versamm- 
lung abgesungenen Volkshymne und mit einem dreimaligen Hocli 
auf das Wolil Allerhochst Sr. k. k. Apostolischen Majestat, des all- 
geliebten Kaisers von Oesterreich Franz Joseph I. — des erhabe- 
nen Beforderes der Religiom und Wissenschaft — die Schulfcier 
schliessen.

Das Schuljahr 1857—8 beginnt am 1. October l. J. mit einem 
h. Geistamte nm 9 Uhr Vormittags in der Gymnasialkircke. Zur 
Aufname der Schiller nach Inhalt der §§. 59—65 des Org. Ent- 
wurfes fur Gymnasien ist der unterzeichnete Director am 28. 29. 
30. September bereit.

T e sc iie n  am 10. Juli 1857.

D r. G abriel.
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