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Steht der E r f o  1 g  d es g eg en w a rtig en  L a t e i n  - U n t e r -  
r i e li t e s an den k. k . osterre ich isch en  G ym n asien  m it 
den g e r e c l i t e n  A n f o r d e r u n g e n  an ihn i m  r i c h -  

t i g  e n V  e  r li a 11 n i s  s , u n d , w enn  n ic lit , w ie  
l ie s s e  s ie li d a s s e l b e  erz ie len ?

E s giebt wol kcine offentliche oder Privateinrichtung zur Fbr- 
derung and Befriedigung der menschlichen Bediirfnisse, welclie der 
allseitigsten Beurteilung, um niclit zu sagen Bekrittelung in dem 
Masse ausgesetzt ware, ais das Unterrichtswesen, und in diesem 
insbesondere und vorzugsweise das Gymnasium.

Denn von der Notwendigkeit des Elementarunterricbtes ist wol 
Jedermann tiberzeugt; lesen und schreiben und recbnen muss ja  
doeb gelehrt werden. In nocli gtinstigerem Lichte stehen die Iteal- 
studien; sie liegen uud pflegen ja  das Schooskind der Zeit, die 
Industrie. Auch die Discipliuen an der Universitat mit etwaigen 
Ausnahmen der philosopkischen Zweige bleiben vor dcm Richter- 
stulde des yielkćipfigen, berufenen und unberufenen Publicums un- 
angefochten; Priester, Aerzte, politische und judicielle Beamte, zum 
mindesten Adrokaten, muss es ja  haben. Wol hat es aucli bei allen 
diesen Bildungsanstalten bie und da an ihren besonderen Gestal- 
tungen zu makeln, aber in ihrem Wesen finden sie doeh Gnade; 
allein das Gymnasium, wie docterte sebon Hinz und Kunz herum 
so, dass scbier zu behaupten steht, es miisse eine zahe Natur haben, 
weil es uberhaupt noch lebt. Es ware daher interessant alle Curen 
und Gegencuren niederzuschreiben, die nur seit der Beruhigung des 
allgemeinen europaischen Kriegsgetiimmels, seit 1815 an den Gym
nasien in Yorscblag gebracbt und zum Teil auch angewandt wurden.

Und es kann nicht schwer fallen, den natiirlicben Grund so 
allseitig meistcrn wollender Urteile nnd Ratschlage ausfindig zu



maclien. Ein Vater hicr, der sieli selbst in sciner Jugcnd ani Eatein 
und volIends am leidigen Griecbisclien den Kopf zerbroeben, ohne 
damit ein sichtbarcs Capital erworben z u baben, ist cmpbrt, seinen 
Solin dieselbe Leidensscbulc durclunaebcn zu selien: eine ziirtlichc 
Mutter dort mbclite bitterc Tbranen yergiessen tiber die Qualen, 
denen ihr Sblinlein oline allcn Gewinn preisgestcllt ist. Nun sind 
docli Vater und Mutter die naturliclistcn Erzicbcr und miissen sieli 
daher zunaebst zur Bcurteilung des Bildnngsgangcs ibrer Solnie be- 
rufen balten. Aber aueli cigentliclie Piidagogen, zumal jenc von 
realistischer und pliilantliropistisclier Farbung baben teils salbungs- 
reich teils terroristiscb ihr cwiges: „ego vero ce.nseu — “ tiber das 
Studium der classischcn Spracben crtbnen lassen. Dicsc Drobung 
beriilirte die bsterreiebiseben Gymnasien wol nur teilweisc ans dem 
Grundc, weil das Eatein ans dem Lections])lane einerseits niebt 
wegblciben durfte, so lange die Einricbtung bestand, dass manclic 
pbilosophisclie Disciplinen in sogenannlcr lateiniselien Spraclic vor- 
getragen wurden, und wcil anderseils selbst nacb Bescitigung die
sel- Einricbtung die katholisebe Tbeologie die lateinische Yorbildung 
ihrer A lum nen notwendig machte. Desto melir war das Griecliiselic 
in Gefahr; aber wenn aueh vor 1848 nur notdlirftig bedacbt, blieb es 
docli zufolgc eines jedenfalls lieilsamen Einllusses gerettet, und kaum 
solltc mail es sagen, urn niclit die Nemcsis zn wecken, seit 1849 
erfreut es sieli gedcihlicbcr 1’flcgc.

Wenn nun das erste Fcldgcscbrci der rcalistischcn Partci mit 
„weg Latein und Grieebisebu erdriilinte, so erseboll das zweite 
„herbei Realien und ncuerc Spracben.-' Und wenn einerseits der 
altc Humanismus sieli niclit ans dem Sattel licben Hess, anderscits 
zur friedliclien Ausgleielmng die lland bot, indem er die Natur- 
wissenscliaften bei sieli aufnabm, ja  selbst neuerc Spracben freund- 
licli willkommcn hicss; so ivar der Rcalismus docli niclit befriedigt 
und scliuf sieli neue Sclmlcn, die nunmebr immer freudiger und 
zablreicbcr aufbliibcndcii Rcalsebulen. Soinit nun scliien der dro- 
licnde Streit, wie einst zwiseben Abraham und Lotli, giitlich bc- 
gliclien; aber der Momus im Menscben scbliift nic, ein Beweis melir 
fur die Erbslinde. Uoch wenden wir uns insbesondere zur betref- 
fenden Sacblagc an den bsterreiebiseben Gymnasien.

Wie selir es die bstcrreicbische Kcgierung namcntlich aucli in 
diesem Jahrliundert in ibrer treucn Vorsorge sieli angelcgcn liess, 
den sick kundgebenden Anforderungen durcli Verbesserungsversuche 
zu genligen, das beweisen die von Zeit zu Zcit ncu angeordneten 
Yeriinderungen im Gymnasial-Lebrplanc. Yom Jalire 1775 bis zum



Jahre 1807 wurde Griechisch, Mathematik, Geographie und Ge- 
schiehte, allcs di es in lidclist bescheidenein Massc, abcr dcsto mehr 
Latein gclehrf, und dies zwar weniger in philologischcr Riclitung 
ais riclmchr zum Behuf des practischen Gebrauches in lebendiger 
Rede. L a t e i n  f l os s  vom iUundc der  L c l i r e r  und Schi l l e r ,  
oh rei  n od er  un r  c i n , mi t  di  e s c r  F r a g e  b e I a s t e t e  ma n  
sein C i e c r o n i a n i s c h c s  G e w i s s e n  nielit ;  k u r z ,  es f loss .  
Mittlerweilc war seit den letzten Jahrzelienden des yorigen Jahr- 
hunderts das goldene Zeitaltcr der deutsehen Literatur herange- 
brochen und batte sieli alhnalich liber alle Yolksscbicbten mit 
jugcndlicliem Stidz ergossen, wogegen der ohnedies nur vom Ein- 
fluss der muttersprachlichen Fornien crborgtc Schimmcr einer todten 
Sjiracbc crblcielien musste. Lateiniscb (wenn es ja  diesen Nainen 
yerdiente oder aucli nur ycrdicnen konntc) reden und sclireiben 
galt nielit mehr allein ais Zeichcn hiiherer Bildung; das Dcutsch- 
tum liatte auch in politiseher Bcziehung gegentiber den frauzosi- 
sehen Usurpationcn alhnalich sieli zu fiihlen und seincn Sieg auch 
auf literarisehem Felde zu bcgrliuden begonnen. Die durch feind- 
liclicn Druck um so elastiselier sieli emporhebende einheimischc 
Industrie liiachtc anderseits gleichfalls ilirc Stimme geltcnd, und so 
kam es, dass durch den Lehrjilaii vom Jahre 1807 mittelst Ein- 
fiilirung des Fachcrlehr-Systems und der Naturwissenschaften dem 
Latein seine Alleinhcrrsehaft entrissen wurde. Auswiirtige Uibcr- 
griffe des mit dem Sicgcspreisc gcsehmiiektcn Bildungselemcntcs 
niochten es ratlieh maelien, (lass im Jahre 1819 ein neuer Scliul- 
plan wieder zum altercu einlenkte, und somit abermals das Classcn- 
System rorgezogen, die Naturwissenschaften bcscitigt, das Latein 
schiirfer betont, gleichwol aber mehr Harmonie der Lehrfacher und 
tiefcrc Griindlichkcit beabsichtigt wurde. Abcr die leider sehr 
niangelhafte Bcschalfenheit der damals yorgeschriebenen Schul- 
biieher und der Umstand, dass die Kraft der Lehrer durch die An- 
forderung, allcn Fachem gcwachscn zu sein, zersplittert wurde, und 
dass tiberdiess fiir ilire ctwaigcn geistigen Productc der Markt 
fehlte, wcleher Gcwinn und Elire liiitte yersprechen konnen, maclite 
die Tatigkeit dieser Lclirer in ihrer cigenen Ausbildung im allge- 
meinen ycrsumpfcn. Und so geschah es, dass gerade die tiichtig- 
sten unter diesen Lehrern mit dem bittersten Schmcrzc es kommen 
sehen mussten, wie das mittlerweilc weit yorangeschrittene librige 
Deutschland mit herabwiirdigender Gcringschatzung auf die Ein- 
richtungen und Leistungen der Gymnasien ihres teuren Vaterlandes 
herabsah. Auch die iisterreicliische Studien - Hofcommission flihlte



diess; wiederbolt wurden VerbesserungspUlne gefasst, namentlich 
im Jahre 1835. wurden schriftliclie Gutachten von Fachmannern 
selbst, von Gymnasiallebrern und Prafecten, wie aueli von hbheren 
Lehranstalten eingeholt, wodurcb wol sclion vor 1849 eine dem 
yaterlandischen Boden entspriessendc Reform der Gymnasien biitte 
yerwirklicht werden kbnnen, wenn es nicht im Buelie des Schick- 
sals gestanden warc, dass erst im Jahre 1849 der bekannte vor- 
t reff l ichc En t wur f  der Organisation der Gymnasien in Oesterreicli 
zu Stande kam, der mit Benutzung obiger Gutachten bei der nun- 
mehrigen grbsseren Freizllgigkeit der Ideen aueli auswartige Nor- 
men aufnehmen konnte, aber eben dadurch, wie z. B. durcli die 
n e u e  F o r m  d e r  Z e u g n i s s e  und durch die so b e i l s a m c E i n -  
f l l h r u n g  d e r  M a t u r i t a t s p r l t f u n g c n  Gefabr lief, unpopuliir 
zu werden, bis endlich Gewiihnung einerseits und Einsicht in die 
hobe Zweckmiissigkeit anderseits d e r  g u t e n  Sae l i c  allmalich 
d e n  S i eg  zugestehen musste. Ua nun dieser Entwurf durcli eben 
so sichere ais richtige Fcsstellung des Zieles der gcsammten Oym- 
nasialbildung sowol ais aueli. der einzelnen Unterrichtsfacher und 
durch Angabe der zweckdicnliehsten Mittel znr Erreichung dicscs 
Zieles das moglichst Erspriessliehc geleistet liatte; so stand unter' 
Yoraussetzung der genauen Anwendung dieser Mittel zuyersiclitlich 
zu erwarten, dass der Erfolg dieser neuen Organisation, die gleieh- 
wol nicht eine starre Unyerandcrlichkeit beanspruchte, jedenfalls 
ein gltnstiger scin wtlrde. Die Urteile, die sieli liierliber allmalich 
bildeten, dereń Berecbtigung aber erst nacli Ycrlauf eines yollen 
Gymnasialcyclus von 8 Jaliren gelten sollte, spreeben sieh nunmehr 
bei Eintritt dieses Zeitpunktes, wic man bort im nllgemcinen und 
rorzliglich daliin aus, dass die gegenwartigen Leistungen der Abi- 
turienten im Latein hinter den Erwartungen zurliekblciben, dass 
diese Schiller namentlich minder gut Latein schreiben und nocli 
weniger sprechen kiinnen, ais dies bei den Schlilern des frtlliereii 
sechsjahrigen Gymnasialcursus der Fali gewesen sei.

Indem wir somit an der Behandlung unserer cigcntlichen Auf- 
gabe angelangt sind, wollen wir uns nachtniglich liber die yoran- 
geschiekte Einleilung biczu, die leiebt UberflUssig sclieinen konnte, 
rechtfertigen. Wir wollten namlich yorlaufig zeigen, w ic  s c b n e l l  
f e r t i g  z u m e i s t  d i e  U r t e i l e  l iber  G y i n n a s i a l l e i s t u n g e n  
s e i e n ,  a u f  w e l c h e m  G r u n d e  s ic  e r w a c h s e n ,  w e l c h e n  
E i n f l u s s  s i e  im V e r e i n  mi t  de n  s o n s t i g e n  Z e i t f o r d e r -  
u n g e n  a u f  d i e  B e s c h l l t s s e  de r  R e g i e r u n g  h a b e n  mocli- 
t e n ,  w e l c h e  G ę s i c h t s p u n c t e  b i e b e i  i ns  Au g e  g e f a s s t



wur de n ,  und  w e l c h e n  Y e r l a u f  und  E r f o l g  die in b es te r  
Ab s i c h t  bewerks t e l l ig t en  ze i twei l igen Reformen hatten .

Ehe wir nun zur Ertfrtcrung unserer ersten Frage, ob der 
Erfolg des gegenwiirtigen Latein-TInterrichtes au den k. k. oster- 
reichiscbcn Gymnasien mit den gerechtcn Anforderungen an ihn im 
riclitigcn Yerhiiltnisse stelie, weitcr schreiten, mlissen wir zuvbrderst 
untersuchen, ob j c n e s  l l r t e i l  d e r  g e r i n g e r e n  Lei s tungen 
im L a t c i n  du roli a ns  und a l l s e i t i g  w a h r  sei.

Es ist nicbt zu leugnen, dass die Gymnasialschlller vor der 
letzten Organisation 1849 eine unbefangene, zum Teil fllissigc Be- 
fiiliigung im s o g e n a n n t e n  L a t c i n r e d e n  erlang-tcn, wovon jetzt 
beinahe keine Spur zu findcn ist. Yon der dritten Grammatikal- 
classe an wurde lateiniscbe und griechische Grammatik lateinisch 
rorgetragen und geprlift, die imtitutio ad eloąuenłiam und die My- 
thologie wurde lateinisch gclebrt und gelernt, eine Masse Muster- 
beisjHele in der Stylistik wurde memoriert, die erklarenden Noten 
zu den Classikern wurden lateinisch gegeben: diess alles hatte zur 
notwcndigcn Folgę eine Gelaufigkeit im mllndlichen Gebrauche der 
latcinischen Spraclie, die noch hie und da durcli ein eben nicht 
sehr piidagogisches Mittel, durch das sogenannte „signum locutionis 
hitinae“ namlich zwangsweise erhiiht wurde, ein Mittel, das nebst- 
bei eine schadenfrohe Hinterlistigkeit in die jungen Herzen zu 
pflanzen nicht rerfehlte. D i e s e  G e l a u f r g k e i t  w u r d e  um so 
1 e i c h t c r  c r r u n g e n ,  a i s  man  es mi t  d e r  R e i n h e i t  de r  
l a t e i n i s c h  en S p r a c l i e ,  z uma l  im A u s d r u c k ,  nicht  e b e n  
g e n a u n a h m ; wovon sich die Beweise in den betreffenden Lehr- 
bUchern sclbst, namentlich in der institutio ad eloąuentiam in hin- 
reichendcr Ftille vorfinden. Um diese Fiihigkeit also, s c h l e c h t e s  
La t e i n  zieinlicli fertig reden zu konnen, sind die jetzigen Gymna- 
sialschliler allerdings armer. — Wie mag es nun mit dem Latein- 
schreiben steheu? — W as e t ym o l o g i s c h e  F o r m i e r u n g  und 
s y n t a k t i s c h e  F l i g u n g  a n b e l a n g t ,  s i n d  d i e  g e g e n w S r -  
t igen L e i s t u n g e n  g e w i s s  n i c h t  s c k l e c h t e r ,  wol  e h e r  
noch bess  er;  man hat eben die Miingel der frliheren Zeit nicht 
melir vor dem leiblichen Auge und mag es auch vergessen haben, 
wie sehr in der Regel die Humanitatslehrer namentlich solche, die 
nicht frllher Grammatikallehrer gewesen, liber das Ungeschick ihrer 
neuen Schiller zu seufzen pflegten, ohne es selbst mehr bewSltigen 
zu kdnnen. — Ab e r  im f r e i e n  A u f s a t z e  Uber  e in g e g e b e -  
nes T h e m a  s t e l l t e n  doch di e  f r l i h e r e n  Sc h i l l e r  de r  
ł f u m a n i t a t s c l a s s e n  i h r e n  Mann!?  — Wollen wir uns erin-



nem, wie es dabei zugieng. Eben der Umstand, dass es dem 
Schiller dabei gestattet war, sich freier zu bewegen, rnachte ibm 
die Saelie leiclit; er lilitete sich wol vor einem Gedankengange, fiir 
den ibm sein Gediiehtnis niclit den irgcndwic passendcn Ausdruck 
an die Hand gab, und drebte sieli lieber in dem bisber Eingelernten 
oline Miilię berum; den nutigen Scbmuck der Rede gab ibm seine 
phraseołogia Wagneri, die testimonia schrieb er aus seiner Cliresto- 
mathie ab, und die Chria war fertig. Man gab aucli niclit leiebt 
andere ais rbetorische Aufgaben, eclite circos maximos flir Gemcin- 
pliitze; mit Bescbreibungen und Erzalilungen gieng es ja  viel bar
ter. — D i c s e s F c l d  de r  l a t c i n i s c b e n  S t y l i s t i k  b e li u f s 
des  A u s d r u c k e s e i g e n e r G e d a n k e n  b a t  d e r  O r g a ni - 
s a t i o n s e n t w u r f  w e i s l i e b  r e r p o n t  u n d  da  flir sol  cli e 
A u f g a b e n  im L a t c i n s c h r e i b e n  s t a t u i e r t ,  we l c l i e  nu r  
e i ne  m o d i f i c i e r t e  R e p r o d u c t i o n  d e s  G e l e s e n e n  er  f o r 
d e m .  Was haben also die frtlhercn Cymnasialscbiiler vor den 
jetzigen voraus? — Niclits ais eine bedenkliclie Rede- und Sehrcibc- 
fertigkeit, die weitentfernt an das classisclie Muster binanzureieben, 
die festliche Glorie derselben in das Staubgewimmel der fremd- 
landiscben und fremdzeitigen Alltagsstube berabziebt.

Geben wir der Walirlieit die Elire und beantworten \vir auf- 
ricbtig die Frage, ob die sogenannte lateiniscbe Spraelie, wic sie 
noch vor melir ais einem Dccennium (jetzt aucli niclit melir) in 
Ungarn fast die zweite Muttersprache war, wie sie aucli sonstige 
Gelebrte unter einander spraebem diese.s cliemalige Idiom der Col- 
legien an der IJnirersitat, ob diese Spraelie wol von Cicero oder 
Plinius yerstanden wlirde, und ob man eine Spraelie, die Cicero 
nicht yerstebt, wol eclit lateinisch nennen konne? — Nein, sic ist 
ein Mischdialekt, der niclit etwa auf eigenem Muttersprachboden, 
wie z. B. die griechischen und slayischen, aucli scliriftlicb ansge- 
bildeten und berechtigten Dialekte, entsprossen,. yon denen sieli die 
Ietztere sogar zu eigenen Spraclien, wic: Ccchisch, Polnisch, Rus- 
sisch etc. ausgebildet haben, nein, s ie  is t  e i ne  S p r a e l i e ,  di e  
f e h l e n d  g e g e n  R e i n h e i t  des  A u s d r u c k e s  und  d e r  C o i r  
s t r u c t i o n  b 1 o s s i n d e r a 11 e i n i g e n a d o p t i e r t e u F 1 c x i o u , 
a l s o  in de n  a u s s e r e n  C o n t u r e n  da s  S c h a t t e n b i l d  de r  
a l t e h r w i i r d i g e n  R o m e r s p r a c h e  auf  den b u n t e n  T h e a t e r -  
y o r h a n g  e i n e r  g a n z  f r e m d e n  Z e i t  u n d  W e l t  wi r f t .  Die- 
ser Sprache nun mtisste man einen andern Namen, etwa Neulatein 
oder dergleichen, geben.



Man wird wol nicht einwenden wollen, dass die jetzige deut- 
sclie Sprache  diesen Namen gleichfalls nicht yerdiene, wcil sie ja  
glcichfalls von den Zeitgenosscn frltherer Jahrhundertc nicht ver- 
standcn wlirde. Hier aber ist ein ganz anderes Yerhaltnis; die 
Ausbildung des Deutschen in seinen zwei Bllitenperioden, im 13. 
und 18. Jahrhundert, ist eine ans dem Yolke und nicht ans der 
Stube und dem Yerkchr der Gelehrten henorgegangene, und ver- 
lialt sich in ihren Stufen ais Alt-, Mittel- und Nenhochdeutsch etwa 
wie die iilteren italischen Dialekte des Oskischen und Umbrischen 
zum Latein der Augusteischen Zeit.

Und wenn man um dic Ex i s t euzherecht i gung dieser neu- 
lateinischen Sprache  fragt, so ist diese eine im allgemeinen 
dahingeschwundenc. Seit dem allseitigen Aufschwunge der neucren 
Nationalsprachen und ihrer Literatureu ist dieses Latein ais gemein- 
sames Yerstandigungsmittel der Gcbildeten und Gelehrten tiberfllis- 
sig geworden; sclbst in Ungarn ist es bedeutend in den Hintergrund 
getreten und verschwindet aucli hier von Generation zu Generation 
immer mehr und mehr.

Und was sich die Schopfer der allgemeinen Yereinigungstheorie 
unter der Idee einer lebcndcn Unirersalsprache, wozu sie die latei- 
nisclie natlirlich ani geeignetsten hielten, noch so sclion, bezaubernd 
und zunachst aucli heąuem ertraumten, ist in ehen so natllrlicher 
ais aucli in desto gerechterer AYeise ein leeres Bliantom geblieben, 
ais es sclion nacli der hiblischen Geschichte vom Babylonisehen 
Turmbau gegen Gottes hbclist weisen Ratschluss ankampfte, der 
da wollte, dass der in seiner Wesenheit einheitliehe Menschengeist 
bei seiner sprachliehcn Kundgebung wie von einem Mittelpuncte 
aus in so vicl Radien von Idioincn ausstrbmen sollte, ais es geogra- 
phische, etlmographische und historische Einflltsse hedingen wlirden.

Es ist der sprachvergleichenden Forschung in Yerbindung mit 
physiologischer Erspiihung der Lautgesetze gelungen, in immer tie- 
fer eindringenden Analysen gemeinsame Sprachwurzeln, Grundtypen 
von Flexionen und rationale Analogien syntaktischer Fiigungen auf- 
zufinden, die sich ais einheitliehe Lichtstrahlen in eben so viele 
Sprachfarben zerteilten, ais es klimatischc, nationale und Bildungs- 
spharen gab, durch welche sie gebrochen wurden.

Was zunachst nur das klimatische Element betrifft, so hatte 
der Philologe bei Yergleichung der einzelnen Sprachen im allge
meinen und ihrer Dialekte insbesondere die Bemerkung gemacht, 
dass in ndrdlicher Zonę und in gebirgigen Landstrichen der Con- 
sonantismus, in sttdlichen Landem und namentlich an den Kiisten



derselben der Vocalismus yorherrsche, und dass selbst hierin das 
Uibcrwiegcn des einen vor dem andern Vocal an die gleichen kli- 
matisclien Einfliisse gcbunden sei. Und diese Bemerkung, die den 
Philologen die Gesetzmiissigkeit der wahrgenommenen Erscheinungen 
nur ahnen Hess, fand er durch die Forscliungen des Pliysiologen 
bestatigt, der die Lautyerhiiltnisse aus dem Ban der Sprachwerkzeuge 
und der Respirationsorgane, aus ihrer gegeuseitigen Ycrbindung und 
deń sie modificierenden iiusseren Einfllissen darzustellen wusste.

Uiber die geistigcn Elemente, die sieli bei der Entwicklung 
der yerschiedenen Spraclien kund geben, niiinlicli das der Nationa- 
litiit mit ihrer historischen Begrtindung und das der Bildungsstufen- 
leiter mit ibren literariselien Offenbarungen, mttssen wir bei der 
niiheren Beleuclitung unseres crsten Fragepunctes weiter unten 
sprechen, und das so eben hier Entwickelte sollte nur eine Art 
Brticke liierzu erbauen.

Aber aucli von der Beyorzugung, dereń Palnie man einer oder 
der andern Sprache, z. B. der latcinischen vor den tibrigen in Be- 
treff des lebendigen Ausdruckes durcli das Sprechen reichen wollte, 
kann niebt frtiher die Rede scin, bis nicht die Gesiclitspuncte fest- 
gestellt wiiren, aus welchen die richterliche Abwiigung und Preis- 
zuerkennung zu fliessen liiitte. Zu diesem Bchufe muss man zu- 
niichst todte und lebende Sprachen untcrschciden. J c n e ,  die 
t o d t e n ,  k b n n e n  in i h r e r  r e i n e n  e i g c n t Um l i c l i en  Fi ir-  
b u n g  durcl i  aus  n i c h t  mc lir ges  pro  cli en wre r de n ;  die V(il- 
ker, die sie gcsprochen, sind todt, alle ihrc Anscliauungcn der be- 
sonderen Lcbensyerhiiltnisse in Religion, Politik, in Handel und 
Gewerbcn, in Sitten und Gebriiuchen, sind daliin, und selbst die 
der allgemein menschlichen Interessen haben in ihren Formen eine 
derartige Yeranderung im Yerlaufc der Zeiten erlitten, dass von 
einem gemeinsam -spracbliclien Ausdruck von dcrlei qualitativ und 
quantitatiy so nngeheuer yerschiedenen Anschauungen schlechterdings 
keine Rede sein kann. Uenn um einnial aucli ad hominem zu re- 
den, es wolle cs docli jemand yersuchen, die neuen und neuesten 
Theorien iiber Physik im allgemeinen und liber Chemie, Mechanik 
u. s. w. im besonderen iistlietische Abhandlungen, eine Darstellung 
der Handelswissenschaften auf ihrem jetzigen Standpunkte, eine 
Geschichte der modernen philosophischen Systeme ii. s. w. in la- 
teinischer Rede, sei es in lebendigem Wort oder in schriftlicher 
Fassung darzulegen, und er frage sich, ob ihn Cicero oder Plinius 
sammt all’ den unerreichbaren Vorbildern lateinischer Classicitat 
yerstehen kbnnten — denn von dieser Entscheidung will und darf



ich niclit abgehen; — wenn er nun aufrichtig unii unbefangen 
diese Frage mit Nein beantworten mtlsste: so bat er eben kein 
Latein gesebricben; clenn was Cicero niclit yersteht, kann man wol 
niclit Latein nennen, weil es ja  absolut uninbglich ist, fltr unrbmi- 
sclic Gcilanken eclit rbmiscbe Ausilrlicke zu finden, es sei denn, 
dass sieli jemand besonders darin gcfiele, moderne Anscliauungen 
nur in lateiniscliem Gcwandc, olme den rfiinischen Geist mich nur 
abspiegeln zu kiinncn, auf die photographische Seliaubiibne zu 
bringen.

Diese und iibnliche niclit minder nahe liegende Grlinde reclit- 
fertigen denn wol mich olme jedes Dazwischcntrcten des philolo- 
gischen Absolutismus, (der da Allcs, was niclit in den Canon seiner 
Classiker gclibrt, fiir spraohliehcs Studium ycrwcrtlich und fiir 
wissensehaftliche Forsclmng unfruchtbar finden will), die mit aller 
Freimtitigkcit und olme alle Aninassung aufgestclltc Behauptung, 
es se i d u r c h a u s  ni cl i t  l i iehr h e u t z u t a g e  e r r e i c h b a r ,  
eclit  1 a t e i n i s c h z u s c li r e i b e u , v i c 1 w c n i g e r z u s p r e 
cli en,  abgesehcn yon dem Yerluste an Zeit und Młilie, den derlei 
imerspricsslichc und aucli praktisch-unnlitze Ycrsuchc yerschulden, 
wenn sie sieli fiir etwas bedeutenderes ausgebcn wollcn, ais Exer- 
eitien in der latcinisehen S]irachkunde; in wclcher Beziehung aber 
sie einer besonderen llegelung unterworfon werden mlisscn, worliber 
wcitcr unten die Ecde sein soli.

Aus der bier gegebencn Darlcgung und Begrtlndung des Satzcs, 
dass d ie  A n f o r d c r u n g  an G y m n a s i a l s c h i i l c r ,  lateini sch 
s c h r e i b e n ,  d. i. in f r e i cn  Auf s i i t z c n ,  ot lcr  g a r  sprc-  
clien z u kdnne i i ,  k e i n e  B c r c c h t i g u n g  fiir siel i  ba t ,  
folgt demnach, dass diese Unkiuide unscrcn gegenwiirtigen Gym- 
nasialschlilern niclit zuin Yorwurf gemacht werden diirfe. Wenn 
aber ilies feststelit, wenn diejenigen, die jene Autforderung stellten 
und diesen Yorwurf maehtcn, durcli unsere Auseinandcrsetzung 
wirklich liberzeugt wurden, ihre Anforderung, ihr Vorwurf sei nicht 
gerccht; so stelit nicht nur zu befiirchten, sondern es ist gewiss, 
dass mail fragen wird, wozu  a i s  o L a t e i n  und  n a m e n t l i c h  
G r i e c h i s c h  g c l e h r t  wi rd.  Denn massenhaft ist ja  leider die 
Zalil derjenigen Leute, und zwar aus den gebildetsten Standen, 
dic sieli mit der unnlitzcn Plagę der Jtinglinge im Griechischlernen 
durchaus nimmer zufrieden geben wollen, und das Latein eben nur 
in so fern dulden zu wollen scheinen, weil dieses doch einen 
praktischcn Nutzen gewśihre.

Wird nun dargetan, dass das Latein jenen praktischen Nutzen,



den jene Leute meinen, namlich das Kiinnen des Lateins in Rede 
und frcier Schrift, niclit gewahren konne und noch weniger dllrfe; 
so werden jene Leute ikrę Forderung, dass die classischen Stndien 
aus den Gymnasien entfernt werden sollten, mit ansckeinend urn 
so grdsserem Reehte zu erneuern und zu eshiirten sucken.

Es ist fiirwakr betrtibend, dass der Humanist und Pkilolog 
die so oft und eindringlichst gehaltene Apologie des classiscken 
Studiums mit specieller Darlegung der betreffenden Griinde ncucr- 
dings wiederkolen soli; er ist aker eben gczwungen dazu, und ick 
will es unternelnnen, seinen Wortflihrer kier zu maclien, weil die 
Stimmen flir das classiseke Studium vor der neuen Organisation 
gcwbknlick in solchen Sckriften sieli kund gaben, die dem ausscr- 
])kilologiseken Publicum weniger zu Handen kamen. Durck die 
neue Organisation aker war d a s  c l a s s i s e k e  S t u d i u m  von 
S t a a t s w e g e n  s a n c t i o n i e r t  und  g c r c t t e t ,  wodurck die Er- 
brterung der wesentlicken Aufgabe und des cigentlicken Zweckes 
dieses Studiums in solchen Sckriften, die dem Publicum zugiing- 
licker waren, in den Sckul-Programmen z. B., UberflUssig wurdc, 
ind cyn zugleick die etwa nocli yorliandene Unzufriedenheit durck 
die Aufnakme der Realien mit sogenanntem praktiseken Nutzen, 
ais der Naturwissenschaften, einigermassen sieli besckwicktigen Hess.

Zum Beliuf der kier yersuckten Apologie dieses Studiums 
aker muss der a l i g e m e i n e  u n d  b e ś o n d e r e  Z w c c k  des  
Gy m n as  i a 1 s t u d i u m s iiberhaupt wieder einmal in’s Auge gcfasst 
werden.

D as G y m n a s i u m  soli also:
1. im a l l g e m e i n e n  wiejecie Schul-, Erziehnngs- wid Bildungs- 

anstalt in humanistischer Bezieliung iiberhaupt, und
2. im k e s o n d e r e n  Yorbereitungsanstalt fiir  die Unwersitatsstu- 

dien sein.
Es soli dali er in erstcr Richtung, indem es das rc l igiosc und 

s i t t l i che Moment  vor allem zu wakren und zu fordem ajigewiescn 
ist, zugleick eine karmoniscke Ausbildung aller mcnscklicken An- 
lagen und Kriifte, der pliysiseken und psychischen, mit Anwendung 
der hiezu zweckdienlichsten Alittel gcwiikren. Zu dicsen Mitteln 
gchdrt nun zuerst in  p h y s i s c k e r  B e z i e l i u n g  Gymnastik im 
eigentlichen Sinne durch beśondere kbi-perliche Uibungen, und im 
uneigentlichen Sinne Gymnastik des Auges durch ansckaulicke 
Naturkunde und Geometrie, durch Zeichnen; Gymnastik des Ohres 
durch Gesang; ferner in  p s y c h i s c k e r  B e z i e h u n g  gehbren 
hieher allc Unterrichtsmittel, die ain geeignetsten sind, die geistigen



Anlagen tles Mensclicn nrbar zu machen, urbar sagę ich, noch 
nicht fruchtbringend. Dcńn so wie der Acker, bcvor er besaet wird, 
um zur Zeit Frticlite zu tragen, zuvor gepflllgt, geeggt und liber- 
liaupt bebaut wcrden muss: so wiire es hochst gewagt und gefeblt, 
in Yerkcnnung seiner zwciten Aufgabe, namlich ftir die Universi- 
tatsstudicn yorzubereitcn, fertigc Wissenschaft bezwecken zu wollen; 
das licisst: im G y m n a s i u m  s o l l e n  d i e  g c i s t i g e n  A n l a g e n  
der  Z b g l i n g ę  e i n z i g  u n d  a l l c i n  so b c a r b e i t e t  und  aus- 
g e b i l d c t  w e r d e n ,  d a s s  s i e  fi i l i ig w e r d e n ,  d i e  Wi s s e n -  
s c h a f t c n  a u f  d e r  H o c h s c h u l c  g r l i n d l i c h  u n d  mi t  be- 
w u s s t ć m V e r s t a n d n i s i n s i c li a u f z u n c h m c n  und  z u 
p r a k t i s c l i e m  G c b r a u c h  zum G e d e i h e n  zu b r i n g e n .

„Und dennocb (sagt Docdcrlcin in seinen Keden und Auf- 
„satzen, 8. G) hort man noch beutzutage Stimmen, dass die Sekule 
„zweckmiissiger durcb solclie Beseliaftigungen zu dcm kiinftigen 
„Lebensberuf bilde, die diescni am meisten dienen und ihm ver- 
„wandt sind, wie den Arzt durcb mćiglichst frttbzeitige Natnrluinde. 
„Aber die Vernunft bat es propbczeit, die Erfahrung hat es erfiillt, 
„dass diese Art Erziebung, dereń Unfeblbarkcit gerade dem be- 
„schranktestcn Geist am schnellsten einleuchtet und dem obcrflacb- 
„licbstcn ais der einzige Weg zur Grtindlicbkcit erscbeint, jede 
„geistigcrc Berufsart zu eincm yornehmen I-Iandwcrk hcrabwlirdigt. 
„Darum balten also Gymnasien, wcnn sie sieli nicht sclbst ver- 
„kennen, ais unerscbiittcrlicben Grundsatz fest, dass die Gelehrten- 
„scbule zwar cinen gcistigen Lebensberuf bei ibren Zbglingen vor- 
„aussetzt, aber niclit weiter fragt noch sorgt, von welcber Art er 
„sei. Den kiiiiftigcn Arzt und Staatsmann wic den kiinftigen Geist- 
„licben und Lelirer, so yersebieden das Wesen ibres Amtcs ist, 
„bearbeitet sie auf gleicbe Weise, das, was ihnen gemeinschaftlich 
„ist, allcin in’s Augc lassend, namlich, dass ilire dereinstige Tiitig- 
„keit die geiibtesten Geistcskriiftc fordert. Der Zweck der Gclelir- 
„tenscbule und ibres Untcrrichtcs ist vor allem, die Geister zuzu- 
„bereiten zur Empfanglicbkeit ftir die Lebrcn des Berufs, welcbe 
„zu erteilen einer boheren Anstalt yorbebaltcn ist. Drum schaudcrt 
„den Lelirer nicht, wenn er yoraussieht, dass so manches, was er 
„unter Mlih’ und Arbeit gab, und der Schiiler im Schweisse seines 
„Angesichtes empfing, von so manchem nur gelernt wird, um einst 
„yergessen zu werden. Wie der bildende Kiinstlcr seine Form, das 
„miihsamste Werk zerschlagt, wenn das Kunstwerk daraus hervor- 
„gegangen: so kann der Mann einst das Gelemte yerlieren oder 
„wegwerfen, die unsichtbaren Frtichte yermag er nur zu yerkennen,



„nicht zu vertilgen; denn der Geist erstarkt im Lernen und Denken, 
„wic der Leib auf dem Ringplatzc.“

llnd d i e s c r  Z w e c k  des  G y m n a s i a l s t u d i u m s  spriclit  
s i c h  so deu11ich in de r  A n o r d n u n g  d e r  Matur i t i l t s -  
p r Uf u n g  a us ,  die ja  durchaus iliclit anf die Masse des Wissens 
dringt, sondern cben nur die Uiberzeugung gewinnen will, ob dic 
Jtinglingc jcne durcli die formdlen Bildungsmittcl bczwecktc gei- 
s t ige Eei fc erlangt liabcn. Weil aber die Mittol biczu allerdings nur 
wissenscbafllicli - stofflieher Natur sein kćinnen, so lag es bcgreif- 
liclierwcisc nalic, dass man Zweck und Mittel yerwccliselte und 
mit dcm Erfolg des Gymnasialstudiums sieli niebt zufrieden gcstcllt 
erkliirte, wenn dic Abitnrienten nicht mit mbgliclist vielscitig-prak- 
tischem Wissen und Kbnnen henorgehen. Weil dicse Mittel ferner 
von der Art sind, dass sie zu ilirer Bcfahigung den gcistigen Bodcn 
des Menschcn urbar zu maclien aucli zugleieh mancherlei Wissens- 
samen in denselbcn cinstrcuen; so kann und muss eben aucli eine 
wissenscbaftlichc Saat erstchen und erbllthen, die das praktische 
Auge .aber nur in so ferii befriedigen kann, ais es sieli an der 
Tragfahigkcit des so cultivicrten Bodens crfreuen und zu der cntschei- 
denden Uiberzeugung gelcitet werden kann, welche Frucht am 
besten solchem Boden abzugewinnen ware. Dass nun zu solelien 
Bildungsmitteln am zutriiglielislcn Gcograpliie und Gescliiclite, Ma- 
tliematik und Spraćlicn mit ilirer Literatur gclibren, dariiber sind 
wol die Meinungcn nicht geteilt; was flir Sprachen aber gewahlt 
werden sollen, das liiingt wieder von der allgemeinen Aufgabc der 
Gymnas i a l b i l dung  ab. Dicse soli niiinlich e i ne  h a r m ó n i s c h e  
E n t w i c k l u n g  de r  g c i s t i g e n  A n l a g c n  b c z w e c k e n ;  nicht 
der Yerstand allein, nicht das Gedachtnis allein, sondern beide 
zusammen im Yerein mit dem Gemlit miissen durch jedes der 
Unterrichtsmittel gebildet werden kbnnen.

Allein man wird sagen, dass dies nicht durch wegs mit allen 
diesen Bildungsmitteln der Fali sein konne, und biczu die Matlic- 
matik anfiiliren, die des Elementes der Gemiitsbildung durchaus 
entbehre. Aber geradc liicr kann sclion hei der Darstellung des 
Zahlengebiiudes in seiner Fortsetzungsfahigkcit. in’s unendlich Grosse 
und Kleine, schon in der Darstellung des periodischen Bruches, 
und in so mancher ferneren mathematischen Darstellung das Gemtlt 
tief erregt werden, indem einerscits das Bild der Unendlichkeit 
selbst mit den fast einzig hier gegebenen Farben gemalt, ander- 
seits die Erhabenheit des menschlichen Geistes zum Bewusstsein 
gcfiihrt werden kann, der so liolies und staunenswertes hervorzu-



bringen im Stande ist, und weil endlicli hierdurch die Erkenntnis 
und zugleicli demlitige Verchrung der Allmackt und Allglite Gottes 
erweckt und zum innigsten und festesten Herzensbesitze erhoben 
werden kann, der den Menscben schuf und mit so herrlichen Gei- 
stesgaben beschenktc.

U nd s o n u r  i s t  d ie  W e i s u n g d e r  S c li u 1 b e h o r d e n 
i n i h r c r g a n z e n  T r e f f l i c l i k e i t  z u v c r s t e h e n , d i e d a a n- 
o r dnc t ,  es s o l l c n  a l l e  U n t c r r i c h t s - S p h a r e n  von christ- 
1 icl iem G e i s t e  d n r c h d r u n g c n  und  in i h r e r  C o n c e n t r i- 
c i t a t  a u f  de n  e i n e n  M i t t e l p u n k t  de s  Al l s ,  a u f  Got t ,  
bezo gen  w e r d e n .

Wahrlich es stiinde um die Gymnasialbildung vortrcfflich, 
wenn diese Kichtschnur ihrer rcligios - christlicben Durchdringung 
nielir und mchr in’s Auge gefasst, und niclit gerade liier dadureh 
so oft gefehlt wlirde, dass die Sucht so manchcr Lclirer in giinz- 
lichem Vcrkennen des wahren Gymnasialzweckes ihren Unterricht 
zum Universitatsdocieren zu potenzieren mehr cinseitiges fachliclies 
Wissen ais harmonische Seelenbildung bei ihren Sckulern zu er- 
zielen trachtete.

Und so darf aueli d e r  S p r a ć  hu n t e r r i c h t  dnrchaus nicht 
bios praktischen Nutzen im gewohnlichen Sinne zum Ziele haben, 
er sol i  z u e r s t  l o g i s c h  und  d a n n  l i t e r  a r  i s c h b i l d e n d  
s e i n , das heisst, er soli die Denkgesctze an dem mit Ausnahme 
der Mathematik sonst cinzigen Mittel, der Sprache, elementarisch, 
namlich der Alterstufe der Schltlcr gemiiss, und ilmen beinahe un- 
bcwusst lehren, und dann auch einen geistigen Blick in die Men- 
schengeschichte in ihrer ethnographischen. Entwicklnng durch die 
unmittelbare Anschauung des Geistes der Volker, nicht der Gegen- 
wart allein sondern auch der Vergangenheit, mittelst ihrer Litcraturen 
eroffnen, auch der Yergangenheit, sagę ich; denn, wenn der Mensch 
zumal, insofern er hohcre wissenschaftliche Bahnen betrcten will, 
nicht durch die alleinige Anschauung der gleichzeitigen Zustande 
seiner und auch fremdcr Nationalitiiten verflachen und sieli gleich- 
sam hinter einer chinesischen Mauer abschliessen soli, so muss er 
auch zu erforschen trachten, wie die Menschheit auch in friiheren 
Altcrsstufen dachte und flihlte, und muss daher den Geist auch 
alter Vblker kennen lernen.

Dass dies nur durch das Mittel der Sprachknnde geschehen 
konne, dass U i b e r s e t z u n g e n  n i c h t  e i n m a l  p h o t o g r a p h i -  
sche T r e u e ,  v i e l w e n i g e r  l e b e n d i g e  A n s c h a u u n g  bie- 
ten k o n n e n ,  das wird jeder bestatigen mitssen, der sich mit der



Pflege moderner frerader Literatur bcschaftigt, oder ais wisscn- 
schaftlicher Jurist oder Arzt Quellenstudien zu machen beflissen ist.

Eben so wenig dtirfte bestritten werden, dass unter den Vblkern 
des Altertums d ie  R o m e r  und noch mehr d ie  G r i e c h e n ,  diese 
ewigeu Muster alles Erliabenen und Schbnen, wegen ihrer hoben 
Bildungsstufe und der Herrlichkeit ihrer teils nocli nicht libertroffencn 
teils kaum crrcicliten literarischen Monumente es v o r a l l e n  zu- 
mei s  t v e r d i  ene  n , k e n n e n  ge 1 e r n t  z u w e r d e n ,  so wie 
es ja  die Sehnsuckt eines jeden echten Klinstlers ist die g r i e c h i -  
s c h e und r 6 m i s c b e Antiąue und zwar mit eigener Anschauung 
zu studieren.

Aber aucli in Betreff d e s  l o g i s c h e n  Bi l dungs e l eme n t e s ,  
das in den Sprachen wohnt, lassen sich g r i e c h i s c b e  undromi -  
scbe S p r a c h e  durch keinc moderne, am wenigsten durch eine 
der romaniscben Sprachen crsetzen. Wahrend diese, die romanischen, 
in demselbcn Verlialtnisse ais die Mcnschbcit aus ihrcm bliihcnden 
Jugendleben in das meditierende Manncsalter iibergieng, ihre Wort- 
stiimme allmalich der Elexionsformen, durch welche eben die 
philosophischen Kategoricn sieli so herrlich auspragen, entkleideten, 
und dadurch gewissermassen das Streben der Neuzeit darstelltcn, 
die Macht der lebendigen Arbeit durch . blosse Naturkrafte zu er- 
setzen, und daher in etymologischer Beziehung immer mehr ver- 
armten und kahler wurden, prangen die alten classischen Sprachen 
in ihren grammatischen Ausastungen und Verzweigungen mit einem 
Formenreichtum, der in Verbindung mit dem viel nationaleren und 
zugleich mehr plastischcn syntaktischcn Ban die l o g i s c h e n  u n d  
a s t h  e t i s c h e n  A n f o r d  e r u n g e n  an c in S p r  a c h  - I d e a ł  in 
ungleich hiiherem Gradc befriedigen kann, ais die romanischen 
Sprachen, abgesehen davon, dass diese in ihrer ausseren Aehnlich- 
keit mit der deutschen die so wiinschenswerte Erweiterung des 
Gcsichtskrciscs gar nicht zu beglinstigen verstehen, cin Umstand, 
der die geistige Kurzsichtigkeit nur immer mehr zu befordern im 
Stande ist.

Aus der hiermit gegebenen Begrlindung der Existenz - Berech- 
tigung der b e i d e n  c l a s s i s c h e n  S p r a c h e n  a i s  h u m a n i s t i -  
s c h e r  B i l d u n g s m i t t e l  fliesst zugleich die Bezeichnung des 
richtigen und einzigen Zieles, das durch den Unteęricht in denselben 
zu erstreben ist. Dieses Ziel nun ist in Betreff der lateinisclien 
Sprache, um die es sich hier zunachst handelt, eben so genau ais 
treffend im Organisationscntwurfe bezeiclinet, wo es Seite 22 heisst: 
„ Untergymnasium. Grammatischc Kenntnis der lateinisclien Sprache,



„Fcrtigkcit und Uibung cines Icichtcn latcinischcn Sohriftstcllcrs,“ 
— und Seite 24 „Obergymnasium. Kcnntnis der rbmischen Literatur 
„in ilircn bcdcutcndstcn Erschcinungcn und in ihr des riiniisclicn 
„Staatslebens, Erwcrbung des Sinncs fur stylistische Form der 
„latcinischcn Spraclic und dadurch mittelbar fiir Schonlieit der 
„ltcde iiberliauptA

Fiberall maęlit der Organisationsenlwurf d ie  Le e t i i r c  zur 
Hauptsaelie; die schriftlichcn Uibungen, die grbsstenteils nur in 
Uibcrsctzungcn ans dcm Dcutscben in’s Latein bestelicn sollcn, zum 
ilittcl zur Errcieliung des Zieles. Voni Latcuisprcclicn ist liicr nir- 
gends und vom freien Latcinschreibcn nur unter gcwisscn Modifi- 
cationen die llcde; denn Seite 110 licisst es: „Die Uibung im 
„Gebrauchc der latcinischcn Spraclic zum Ausdruckc cigcncr Ge- 
„danken bat ilircn Wert ais allgemeincs Bildungsmittcl vcrIorcn, 
„und kann desbalb niclit Fordcrung an das Gymnasium oder des 
„Gymnasiums an seinc Schiller sein; es ist dies ein Studium der 
„Philologcn oder einc Saclie besonderen Sprachtalentcs, und es 
„Ycrstclit sieli, dass sieli freien Ucscliilftiguiigcn der biczu gecignc- 
„ten Seluiler der pbilologiscbc Lclirer der obersten Classen nielit 
„entzielit. Wol davon zu untcrscheiden sind Aufgabcn im Latein- 
„scbrcibcn, \velebc nur einc modificiertc Heproduction des Golosc- 
„nen erfordern und den gesammten nStigcn Spraelistoff bcini Seluiler 
„bereits yorlindcn, z. 15. wenn nacli der Leetiirc der Cieeroniselicn 
„Redc pvo IcAje Munilia die Frage zu latcinisclier Iieliandluiig auf- 
„gegehen wini, ob Cicero durcli dicse llede die Gcgncr des Oesetz- 
„antragers wirklich widcrlegt balie, und alinliclic Aufgabcn dieser 
„Art werden mit gutem Erfolge in den bcidcn obersten Classen zu- 
„weilcn statt der Pcnscn gegeben werden, und sowol der stylisti- 
„schen Uibung wie der griindlieben AufFassung des Gelesenen zu 
„Stattcn kommcnA '

Und obiges von uns postulierte und auch vom Organisations
cntwurf ausgcsprochenc Ziel nun wird auf den gegenwiirtigen Gym- 
nasien in scinen Endrcsultatcn im Ganzcn zur Bcfriedigung crrciclit; 
e s w i r d d i e L e c t ii r c i n r e i c h c m M a s s e u n d m i t c i n e m 
Vers t i indni s  von  S e i t e  d e r  Sc h i l l e r  g e p f l o g e n ,  wovon  
s i c h b c i dem f r li h e r e n S c h u 1 p 1 a n e nu r  w c n i g S p u r e n 
na c h we i s e n  l i e s s e n .  Aber gleicbwol muss liier das Gestiind- 
uis wiederholt werden, dass sieli die grammatischen und stylisti- 
schen Schreibiibungen der jetzigen Gymnasialschuler ii ber jene der 
friiheren niclit zu erheben vermdgen. Welcbes nun die Ursachen 
dieser misliebigen Erscheinungen sein mogen, und wie diesc Ur-



sachen sieli am zweckdienlichsten beheben liessen, wollen wir liier- 
nackst zu erortern versuchen. Zuvor aber milssen wir noch eines 
bedeutsamen Umstandes erwaknen, der in sieli Kraft genug bat, 
das im Organisationsentwurf auf das Verstandnis der Lectiire be- 
schrankte Ziel mit den Anforderungen an ein fertiges Lateinsprceben 
in ein richtigeres von unabweislicher Notweiuligkeit bedingtes Yer- 
haltnis zu setzen.

Wenn namlich gegenwiirtig die Yortriigc an den Univcrsitatcn 
niclit mehr in lateiniscber sondern in deutscher Sprache gehalteu 
werden, so ist dies docli niclit durchgangig der Fali, sondern be i 
d en  V or t r  a g e n  iib er  cl i r i  s t k a t  ho 1 i scli e T Ii e o 1 ogi e an 
d en  k. k. b s t e r r e i c l i i s c h e n  U n i v e r s i t i i t e n ,  an den  bi-  
s c h S f l i c h e n  und e r z b j s c h o f l i c h e n  t h e o l o g i s c h e n  Lehr-  
a n s t a  11en u n d  A 1 u m n a t e n  i s t  d i e  l a t e i n i s c l i e  S p r a c h e  
for tan im u n b e s tr itte n e n  und unbes t r e i t baren  G ebrauche. 
Dieser Umstand iindert die Lagę der Saclie bedeutend. Es kann 
wol niemanden geben, der unter der Voraussetzung des aucli vom 
Organisationsentwurfe S. 14 ausgesproclienen Zweckes der Gymna- 
sien, dass sie, wenn aucli in zweiter besonderer Riicksiclit, „hie- 
durcli (durch den allgemeinen Zweck, eine liolierc allgemeine Bil- 
dung unter wesentlicher Beniitzung der alten classisclien Spraclien 
und ihrer Literatur zu gewahren) zugleich fiir das Universitatsstu- 
dium vorzubereiten“ bestimmt seien; es kann niemanden geben, 
sagę ich, der unter dieser Voraussetzung'leugnen konnte, dass das 
theologisclie Studium allerdings berechtigt ist, von seinen Zoglingen 
einige Geliiufigkeit im niiindlichen Gebrauche der lateinischen Sprache 
zu fordem. Wie sind nuu die gegenseitigen Ansprliche, die der 
theologischen Lehranstalten und die des Organisationsentwurfes zu 
vereinbaren ?

Es ist dargetan worden, und auch leicht begreiflich, dass bei 
Erreichung des vom Organisationsentwurfe vorgesteckten Zieles der 
Gymnasien und bei der Art der hiezu angeordneten Mittel die Fa- 
higkeitder Schiller la te in isch  z u sprechen niclit erworben werden 
konne, wenigstens ist dies fiir den absoluten Augenblick, wo diese 
Forderung an die Schiiler gestellt wird, namlich beim Eintritte der- 
selben in die theologisclie Facultat, niclit moglich. Wenn die Er- 
lernung irgend einer Sprache mit dem bestmoglicken Erfolge auch 
in schriftlicher Darstellung, aber bloss in der Richtung auf Lectiire, 
oline praktische Sprechubung geschieht; so wird der Mangel an 
dieser Uibung bei drangender Gelegenheit um so eher eine lah- 
mende Befangenheit erzeugen, je  emsiger und genauer die Erlernung



dieser Sprache gcpflogcn wurdc und je weiter das Al ter des Sprechen- 
sollenden yorgerlickt ist. „Accidit enim etiam ingeniosis adolescen- 
tibus frecjuenter, vt lahore consumantur et in sllentium usgue desceii- 
dant iiimia hene dicendi cupiditate. (Qnint.il. instit. orat. lib. X. 
c. 3. §. J'2.)

Gleichwol solltc man ineinen, dass es bei t t icht iger  gram-  
mat iseher  Yorbi ldung und nacli r c i c h l i c h c r ,  s o r g f i i l t i g e r  
L c c t u r e  niclit unmbglich sei, nacli cinigen Ycrsucbcn g i i n s t i g e  
und sieli se lin cl i  s t e i g e r n d c  E r  f o l gę  an’s Eiclit treten zu 
sclien. Demgcmiiss diirfte zu erwarten stelien, dass aucli dic an- 
gehciiden Alumncn,  in so fern sic niinilicli aucli nur in der Lec- 
tiiio, aber Uicbtig, gcscliult sind, zumal wenn sie zusammen ivoh- 
nen und gcgcnscitiges und individuellcs Intercssc im V e r e i n c  mit 
dcm liicrwcgen er mun t e r n  de n  B c i s p i c l  de r  V o r s t e h c r  sie 
diśingt, im Yerlaufe weniger AYochen erfreuliclies oder doch genli- 
gendes im mtlndliclicn Gcbrauch der lateinisclien Sprache wllrden 
leisten kbnnen.

Und- da lerner der Organisationscntwurf Seite 1 selbst sagt, 
„cs konne niclit die Absiclit scin, den Gymnasien eine Organisation 
zu geben, welclie sie wie ciu metallenes Kleid iiusserlich umscbliesst 
und in umeranderlicher Form fcstliśilt,“ und weiter unten, „dic 
Stimnicn der Erfabrencn werden dicjcnigcn Stelien bezeiebnen, avo 
Abanderungcn entweder allgemcin oder liir cigentlimliche Ycrlialt- 
nisse einzclner Kronliinder niitig oder wiinscbcnswert sind so liegt 
cs ja aucli von dieser Seite in der Mbglicbkeit, dass d ie  G y m 
nasien,  o l me  ilir r i c l i t i g  e r k a n n t e s  Z i e l  aus den Augen 
zu v e r l i e r e n ,  aber dureh einige Moditication der Mittel, die Ver- 
wirklicliung cincr bcrcclitigtcn Anfordcrung unterstlitzen lielfen, 
welclic aus cinein cigcntumlicben und unabweislichen Verhaltnis 
niclit e i n z c l n e r  sondern a l l e r  Kronliinder henorgeht. Und die 
Wcge und Yorscliliigc zu dieser Unterstlitzung anzugeben, soli die 
Aufgabc der folgcndcn Erorterung scin.

Zuniiclist nun bandelt es sieli um d ie  G e w i n n u n g  e i n e r  
e rhbb t en  S i c l i e r h c i t  d e r  S c h u l e r  in g r a m m a t i s c h e r  
Bez i chung ,  da die gemachten Erfahrungcn bei den gegenwartigen 
Schillera dicsc Siclierhcit eingestandenermassen Icider vermissen 
lassem Wabrlich, wenn man das, was im Organisationscntwurf zur 
Instruction fiir den Unterriclit in der lateinischen Sprache Seite 
103—1 IG so uniiberlrefflich gesagt wird, mit jener gespannten Auf- 
merksamkeit liest und studiert, welche die Bedeutung und Tragweite 
fast jedes dort ausgesprochenen Wortes streng fordert; so lasst es

2*



sich kaum begreifen, wic es unter der Yoraussctzung, dass jene 
methodisclicn Winkę von allen Lelirern gcwissenliaft bcrlicksiclitigt 
und bei der Anwendung iu der Selmie mit Gcschick bemitzt wer- 
den, auch nur mbglicli ist, dass niclit tibera.ll y o r z i i g l i c b c s  gc- 
leistet wird.

Weniger um ncues aut' die Babn zu bringcn, ais um das im 
Organisationscntwurfe so k c r n i g  und p r i i g i i a n t  D a r g c s t c l l t c  
ausfulirlicher auseinander zu sctzen, mbge folgendcs gcsagt sein.

Mit Becht bat man ncuestens daliin gearbcitct, in Spracli- 
und Lcsebiichern zur Belcbung der Erlernung der raradigmcn cin- 
zelne Ycrbalformcn licrbeizuziclicn; wiire es min nielit geratcner 
d a s  Y c r b u m ,  wenn niclit geradczu vor dem Nomen zu Icliren, 
so docli boi.der gegcnseitigen Uibcrsctzung so na c l i d r i i c k l  i oh 
l i c r v o r z u l i e b c n  und  z u be ton en,  dass man es gcradc fur dic 
Secie des Satzes erklartc? — Wie mag dcnn irgend ein Satz, sei 
es ans dem Lateinischen in’s Deutsche oder ans dicscm in jencs, 
riclitig und olinc fatalc Umwcge iibersetzt wcrdcn kbnncn, wenn 
niclit zucrs t  das Ycrbum statt des Subjcctcs, wic es gcwiihnlicli 
noch inimcr zu geschehcn pflcgte, in’s A u g c  g c f a s s t  wi rd.  
Solelic Umwegc sind gerade in solclien Fallcn ani wenigsteu zu 
yernieiden, wo os sieli um die Einiibung der in beidcn Spraclicn 
ycrscliicdcnen Gebrauchsanschauung liandclt, z. 15. bei der Uiber- 
tragung yon dcutschcn Satzen mit den Yerben ,.f'ehlcn,“ „liaben/ 
wo dicsc durcli „carere, me," gcgelicn wcrden sollen, und wo in 
beidcn Spraclicn die Subjccte ycrschieden sind. Wird namlicli bei 
solclien Satzen zuerst das Subjeet eruicrt, so niuss ja  der Scliiiler 
bei fernercm Anlangen am Ycrbum notwendig wieder umkelircn 
und im Lateinischen eincn andern Begriff zum Subjecte erhcbcn, 
so dass ja  augenscheinlich das Subjeet erst aus dem Vcrbum be- 
stimmt wird. Aehnliches ergiebt sich mit den unbestimmten deut- 
schen Subjcctcn, „es," „man," dereń Eruierung ein offcnbarer Zeit- 
yerlust und ein eben so grosses Hindernis ist bei der so notigen 
Forderung des Lateinischdenkens. Anderseits eeranlasst der Uni
stami, dass das Subjeet im Lateinischen so oft niclit eigens aus- 
gcdriickt ist, sei es nun ein Pronomen, ein Infinitiy oder ein ganzer 
Satz, ein wcitlaufiges und so Iange eergebliches Suchen nacli die- 
sem Subjeet oder nacli dem Wortc, das durcli dasselbe yertreten 
wird, bis der Schtiler docli endlicli am Yerbum anlangt, mit dessen 
Aufsuchen und Erkliiren er bcsser die Construction des Satzes be- 
gonnen hiitte. A is o m it dem  Ve r b u m  v o r a n  und zugleich mit 
seiner nicht nur formellen sondern begrifflichen Erklarung, das heisst,



es wenie von keinem Yerbum, weim es zucrst den Schtilcrn vor- 
geflihrt wini, einc anderc Bedeutung gcgeben, ais diejenige, die 
ilini yermbge seiner eigentlicben Natur ais actimim transitimim oder 
intmnsitimim, passiuum, neitfrum u, s. w. zukommt, z. B. also „utoru 
wenie gleich anfangs nicbt mit „ich gebrauchc,“ sondern mit „ich 
maclic Gebrauch/1 ,,vuscar“ mit „ich nahrc mieli,“ nieht mit „ich 
esse“ u. s. av. crkliirt. Diese Ansicht bat bei ilircr conscqucnten 
Dnrebfiihrung einc unglaubliehe Kraft; denn indem sic das Ver- 
felilcn der gehbrigen Construction der Vcrba fast unmbglich macht, 
arbeitct sie der Syntax hilfreichst vor, bewahrt vor dem Meehanis- 
mus der Regeln: „idor, veacor u. s. av.“ rcgicrcn den Ablatiy, ja  
macht riele dieser Regeln ganz ttberfliissig. Hicrmit will nieht ge- 
sagt sein, dass bei der Uibersetzung der lateinisehen Autorcn selbst 
innner nur jene dem Begriffe des Ycrbnms streng adiiquate Erkla- 
rung festgehaltcn, und dass also „mVm“ nie mit „ich bedienc mieh“ 
oder a uch mit „ich habe“ u. s. w. tibersctzt werdcn solle. Das 
ist liier ein andcres; es handelt sieli liier nieht melir 11111 einc wort- 
gctrcuc sondern uin eine dem Gedankeu sowol ais dem beidersei- 
tigcn S]irach-Genius gleich anpassende Ilibertragung, die auf die
ser nieht melir clementarcn Stufc der Scbulcrbildung nieht mehr 
beirrend sein kann, und die von den Regeln der Uibersetzungsknnst 
und nieht von den Normen der Grammatik allein abhiingig ist. Ja 
selbst bei irgcnd ireitcr rorgeselirittencm elementaren Thitcrriehts- 
gange wini sogar geflissentlich beim 1,'ibersetzen von rilmngssiitzcn 
oder Stiieken aus dem Deutsehcn in’s Lateinisebe dem dcutsehen 
Ausdrueke ciii der Construction nach ganz ycrschiedener lateiniseher 
Ausdnick gegenUber zu halten sein, um die Schiller der eimnal fest 
crkamiten Grundbedeutung und zunaehst des AYortes reclit zu verge- 
wisscrn, (niimlich des AYortes an sieli ausser Verbindung mit andern 
uud ohne Rucksicht auf die sprachrichtigc Uibertragung des Ge- 
dankcns in dic andere Sprache, lyodurch die Grundbedeutung so 
oft ycrschiedcnartig sieli abstuft), und eben dadureh das Latcinisch- 
denken des deutsehen Ausdruckes zu fordem.

Ein fernerer nach meiner Meinung wirksamer Wink zur schnel- 
leren uud festeren und daher gelaufiger zu Gebote stehenden Auf- 
fassung syntaktischer Normen und insbesondere der Rectionslehre 
wiire folgender, dass diese nieht fiirder in ein Meer von Regeln 
zerfliesse, die teils mechanisch genug von leidigen in zelin Fallen 
gegen einen nieht passenden Fragen abhangig machen, teils in 
yornehmtuender Weise eine oberleitend sein sollende philosophisch- 
grammatische Erklarung der Casus an der Spitze tragen, die wieder



in unzeitiger Wahrung des Spraclilichfactischen die elliptisehc Deu- 
tung manclier Spracliwendung nielit gcstattcn wollen. Nlilier liegt, 
glaube ich, dem Yerstandnis der Knaben und z war scbon auf der 
untersten Stufe der Spraelibildung und aueli niilier der Sieberbeit 
des Erfolges eine solche Darstellmig der Lelire von den Casus, 
welclie diese von der gegenseitigen Bezielmng der Wdrter aut'Wer
ter in i l i r e r  S c h e i d u n g  in Xomina nnd  Ycrha abbiingig 
maclit, woniach ein Nomen im Genitiv stelit, wenn es sieli auf cin 
anderes Nomen bczielit, wiibrend die tibrigen casus ohliąui nur den 
Bezicliungcn aufYcrben folgen; in welchen zwei Siitzen die Grund- 
lage der ganzen Casus-Lelire gegeben ist, und die wenigen Ab- 
weicliungen sieli teils dureli Ellipscn teils dureli den Sprachgcbraueh 
erkliiren lassen.

l)a ferner, wie man sagt, l i bnng der  beste Lehrmeis t cr  
ist, so sollten die scliriftlieben Aufgabcn namentlioh in den unteren 
Classen, w o f e s t e  S i e b e r b e i t  und f e r t i g e  Ge i i b t h e i t  de r  
Sc h i l l e r  i n den  F o r m en und  de r  cleni  en t a r e n  S a t z b i l -  
d u n g  z u e r r i n g e n  u n e r l i l s s l i e b  i s t ,  in bedeutend grdsserer 
Mengc gegeben werden. Der Fmstand, dass in der lYiiliereii Gym- 
nasialcuiriclitung bei solilecliteren Selmlbiieliern und bei minder kla- 
rem Bewusstsein des rielitigen Zieles die Erfolge nielit selileeliter 
waren, ais jetzt, mag nur darin seinen Grund bulion, dass danmls 
woebentlieb drci Pcnsen und eine Composition im Imtein gegeben 
wurden, und, wenn manclier frtiliere Lclirer, der die Harmonie zwi- 
sclien den einzelnen Gymnasial-Leliitaelierii seliinerzlicb Ycrmissend 
in redlichem Eiier ausserdein woebentlieb ein gricebiselies Haus- 
oder Scliulpensum, niindcstens eine sebriftlielie matliematisclie Uibung 
gab, und llberdies von jedem Schiller Landkarten und liistorisebe 
Tabellcn anfertigen liess; so wurdc dies glciehwol nielit Liber- 
bilrdung genannt, und ein soleher Lclirer erntete wol noeli den all- 
seitigen Beifall des einsiclitsYollen Publicums und mnsichtiger Jie- 
horden. Also jedenfalls, wenigstens im Futer - Gymnasium zwei 
Haus-Pensen und eine Composition woebentlieb im Latein.

Nun ist es wol begreiflich, dass es dem Lclirer unter den 
gegenwiirtigen A'crliiiltnissen, wo er in melir ais einer Classe die 
alten Spraehen lelirt, sclilecliterdings unmoglich ist, so vicl Arbeiten 
zu Hause zu corrigieren und zwar, wenn diese Corrcctur crspriess- 
liche Folgen haben soli, doppelt, namlieh so, dass er bei der ersten 
Correctur die Fchler ldoss anstreiclit, die §§. iiber ilire Natur und 
die yerfehlten Piegeln in der Grammatik bezeiebnet, und die liier- 
auf vori' den Sebiilcrn gemacbtc Yerbesserung nocbmals corrigiert.



Das kann nim der Lclirer jetzt durehaus niclit mit drei, geschweige 
mit seclis wochentlichcn Aufgaben leisten. Und das sollte er nach 
den hicrauf boziehlichcn dircctivcn li. Erliissen aucli niclit; denn cs 
moelite nach den ii ber die bloss schriCtliclicn Corrccturcn geinachtcn 
Erfahrungen und nach padagogischen Grundsatzen sogar gcratener 
und wcitYorzuzichen sein, wenn die C o r r e c t  nr  der llaus-Pensen 
mii nd li cli und g e i n c i n s a m  roni Lclirer und von den Schiilern, 
am fiigliehstcn an der Tafel, gcschahc. Nachdein niimlicli der 
Lclirer zuerst alle gelieferten Scliiilcrarbciten wegen der Priifung 
der iiusseren Form sclinell durcligeblickt und liiernacli bffentlich 
Lob und Tadel ausgcsproclien bat, wiiblt er nach der Grbsse der 
Arbcit und usieli der Zalil der in ibr entbalteneii Siitzc mebr oder 
weniger und zwar nieist niittehnassigc Scbiilcr (cs kann dies leicht 
jcdesinal den yicrten oder fiinftcn Teil der Classe treffen), und 
gebt mit diesen die Arbcit mit allen liierzu zweckdienlielien Mitteln 
gemm zurcebtiveisend durcli. Das b f f e n t l i c h  e A u s s i i r e c h e n  
von L o b und T a d e 1, das ni ii n d 1 i c li e H i n d e u t c n auf die 
Natur  der F c l i l c r ,  die m i i n d l i c h e  A n l e i t u n g  zur Vermei- 
dung dcrselben, das l c b c n d i g c  M i t h e r b e i z i e b e n  der bes-  
scren Sc b i i l c r  zum c o r r i g i e r c n  der etwa nocli lniindlieb ge- 
macliten Fclilcr u. s. w., das allcs ist gewiss wirksamer und fbr- 
derlicbcr ais das beiderseitige betreffeudc bloss schriftliche Ycrfali- 
rcm von Lclirer und Scblilcrn, nclche letztcrc, nie es ja  die Er- 
ialirung Iebrt, boi Bcachtung der scbriftlicben Correctur sieli hiiufig 
selir fabrliissig zeigen und dies durcli ein Niebtversteben der vom Leli- 
rer gcinacbten Zeicben und Zurechtweisungen zu beiniinteln suclicn.

Eerner wiire es fiir das Unter-Gyinnasium anzuraten, statt 
der jetzt gcwohnlichcn in eincni Curs bloss e in -  oder biicbstens 
z w c i m a 1 i g o n und iiberdies ans den Lcistungcn in allen Fachem 
bestimmten L o c a t i o n  eine wd eh en t l i  cli e, aus der Composi- 
tion sieli ergebende, einzufiibren; was niclit nur dic von Quintilian 
angedeutete Acmulation spornen wiirdc, sondern aucli in discipli- 
niirer Hinsiclit, crsjiricsslicb wiire. Donn es ist fiir die noch kind- 
lichen Schiller gewiss liilimend, wenn sie im Falle der Bcsserung 
ilirer Fortschrittc auf die Bclobnung dcrselben durcli eine hćihere 
Stelle Monate lang warten sollen, wabrend nach unserem Yorschlage 
die Ancrkcnnung dem Yerdienste auf dem Eusse folgte. Es hat 
ja diese aucli frtiher schon bestandene Einrichtung die Leistungen 
in den librigen Fachem, wenn nur der Lclirer ein tiichtiger war, 
nicht beirrt; was denn im Fachlehrer- System um so weniger zu 
besorgen ist. Jedenfalls miisstc das Gesetz, dass keine Classe mehr



ais fitnfzig Schiller ziihlen dltrfe, mit eiscrner Strenge gehandhabt 
werden, nnd kcin Lebrcr diirfte fur dic scliwacben Leistungcn 
seincr Classc ycrantwortlicli gemaclit werden konnen, wenn diese 
cinc liolicrc Zalil Sclniler enthielte, ais hbchstcns fiinfzig.

Wenn man aus der liier yorgcschlagencn griisscren Zalil der 
Hausarbeiten and der miindliclien Correctur dcrsclben in der Schnie 
anf die N o t w c n d i g k c i t  eincs g r b s s e r e n  Z e i t a u f w a n d e s  
schliesst, so ist dies ganz ricbtig; abcr dicscr Zeitanfwand komint der 
Schule sclbst zu gut, nnd es diirfte iibcrdies zur Consolidicrung 
und sicbcren Ycrwcrtung des zu Hause Gelesenen nnd Geschrie- 
benen mittelst lcbendiger Uibung und Wiederbolung in der Selmie 
die jetzt dem  L a t e i n  z u e r k a n n t e  S t u n d c n z a h l  in allcn 
Classcn urn e i n e  z u v e r m e h r e n  ais selir ratlich angeseben 
werden, damit der Kampf mit einer so sehweren Spraohe eine Pa- 
lacstra des jugendlicben Gcistes werde, aus der er Fcrtigkeiien 
gcwinnt, welche nach Lukiaifs Anacharsis der griechische Turner 
von scinem Gymnasium davon trug. — Dafiir aber sollte es gar nicht 
notig scbeincn, den fiir Schiiler der erstcn und zwciten Classe auf 
dieser Altcrsstnfe so w i eh t i g en  und n o t i g e n  a n s c h a u l i c h e n  
U n t c r r i c h t  z. B. in den N a t u r w i s s e n s c b a f t e n  ausfallen 
zu Iassen oder aucli nur zu beschriinken; denn die Yernacblassi- 
gung des Ancignens naturbistorisclien Ansebauens, niclit etwa sy- 
stcmatisierter Nomcnclatur, in dieser gerade flir derlei Auffassungen 
allein geeignetcn Altersstufe riicbt sieli sjiater auf cmpfindliclie 
Weise. —• Eben so wenig diirfte der geograph i schc  Untcr r i ebt  
zuriickgestellt werden, dessen Einfluss auf Entwiokelung der repro- 
ductiven raumlicben Einbildungskraft nie der productiren Phan- 
tasie durcli die mit ibm yerbundenc Scbildcrung yon Localyerhiilt- 
nissen so liocli stelit, der, nur mit einiger Gewandtbeit yorgetragcn, 
zu den anziehendsten und bildendsten Gegenstiindcn des friihesten 
Knabenalters gebbrt. Dieser meist nur mit dem Gedachtniss erfassten, 
mitbin so leicbt vergesslichcn Disciplin mogę eine b e s o n d e r e  
w o c b e n t l i c h e  S t u n d e  zukommen, statt dass sie in jedcr Scliul- 
classe mit der Geschichte zusammenfalle; denn wenn irgcnd eine 
Wissenschaft biiufiger Wiederbolung bedarf, so ist es die Geogra- 
pbie. — Ein anderes ist es mit dem G e s c h i c h t s s t u d i u m ,  das 
nach dem Urteile yon bewabrten Fachmamicrn auf ein g e r i n g e r e s 
A u s m a s s  yon Stunden, auf einen kiirzeren Lebrcurs zu reducieren 
ware, weil sie der Meinung sind, dass man dasselbe auf Schulen 
besser nicht zu weit ausdehnt, damit es nicht ein blosses, citles 
Gedachtniswerk wird, welcbcs nur zu leicbt wicder lerfliegt. Und



selbst iii den weiteren hiilieren Classen, wo die flir dic Lcsung der 
Classiker anbcrauintc Zeit durcbaus keinen Abbruch lciden darf, 
und daher flir die wciter unten zu bezeiclinenden, fiir das Latein- 
sprcchen bcanspruchten Bedlirfnisse allerdings eine Vcrmelirung der 
Latein - Stunden rerlangen, kbnnte sieli dic Erwciteriing der histo- 
risclien Kenutnis fiiglich auf L cctilrc c lass isc lic r G eschich ts- 
w e r k e  d e s  A l t e r t u m s  besehranken, so wie dic Stunden in 
den Rea l  i en tiberhaupt, namentlich im Ober - Gymnasium, sebon 
deswegen eine Beschriinkung gestatten, weil bei der allmiilicb 
erworbenen Yorbildung in den Elementen dieser Rcalien w en i g e r  
das B e a r b c i t e n  d i e s e r  F i i c h e r  in d e r  S c h u l e ,  a i s  d i e  
h a u s l i c h e  T i i t i g k e i t  der  Scbiiler se lbst  erforder l ieb ist.

Was nun endlich die ycrlangte F i i b i g k e i t  des  La  t e i n - 
s p r e c h e n s  selbst betrifft, so dtirften zur Erlangnng derselben 
etwa folgende Wege fiihren:

Da es bier zunaohst darauf ankommt, dass die Scbtiler 
genotigt werden, zuerst c i n f a c h e  l a t e i n i s c h e  S a t z c  frei 
miindlich, niebt memoriert, wie dies mit den Uibungssatzen zu den 
Regeln der Fali sein muss, auszuspreeben; so konnte auf der crsten 
Stufe dieser Sprcchlibungcn in der funftcn Classe angefangen die 
grammatisebe Erklarung der Lescstilckc so wie der cigens dazu 
angefertigten E x e e r p t e i u 1 a t e i n i s c b e r 1 c b e u d i g e r Re do  
gegeben und rerlangt werden; d c n in ii g 1 i e b s t c n W c c h s e 1 d e r 
C o u s t r u c t i o n i n F r a g c u n d A u t w o r t  z u v e r a u 1 a s s e n , 
wiirc Sac l i c  de s  L e b r e r s ,  so wie die Benutzung der alteu 
latciniscben Grammatiker und aucb Rbetoren selbst dic mbglicbst 
unverfanglicbe Terminologie an die Hand geben wllrde.

Auf zwciter und nocli bildungsreieberer Stufe wlirde sieli 
bieran d ie  s a c b l i c b e  E r k l a r u n g  anscliliessen, von welcber 
ja ohnedies niebt zu begreifen steht, warum sieli diese niclit in 
geograpbischer und bistoriseber Beziebung in ganz ecbtem Latein 
geben und abverlangen lassen sollte; wozu nocb die U i b u n g im 
Z er leg  en der P e r i o d  en,  der vielfachen Participial - Construc- 
tionen in ihre einzelnen Haupt- und Nebensatze gewiss fruchtbrin- 
gend angereiht werden kbnnte.

Die dritte Stufe der Uibung im Lateinsprechen diirfte sich 
zufolge der im Organisationsentwurfe Seite 116 angedeuteten StofF- 
wabl zu freieren latciniscben Aufsiitzen dadureb ergeben, dass die 
Be u r t e i l u n g  d i e s e r  A u f s a t z e  vom L e h r e r ,  nachdem er 
sic yorliiufig zu Hause durcbgegangen, nicht schriftlicb sondern 
mi indl ich g e s c b i i he ,  dass sonach die Schliler ihre schriftlich



ausgesprochenen Ansichten mlindlich lateinisch vor allen Mitschlilern 
zu yerteidigen und die Berichtignng derselben von Seite des Eeh- 
rers cl)en auch mlindlich lateinisch zu ycrnchmen liiitten. Um dem 
sieli hierwegen oft kundgebenden Bedlirfnisse, den S t o f f  zu den 
mannigfaltigsten lateiniselien Stylilhungen iu jeder Bezieliung eben 
so z w e c k m i i s s i g  ais a n z i e h e n d  darzubieten und zugleich 
die lateiniselien Aufsiitzc mit den deutschen bci steter Arcrgleieliung 
bcidcr Idiome in h a r m o n i s c h  en E i n k l a n g  zu bringen, diirfte 
eben dadurch rielleielit geniigend cntsproclien werden, dass man 
im Sinne des Yorwortcs zur Bllitenlese neulateinischer Prosaisten 
von Dr. Ford. Pbilippi die ausgczeichnetstcn lateiniselien Schrift- 
stellcr des Mittelalters ans dem Staube heiTorziehe, um cinesteils 
die lcselustige studierende Jugend mit Autoren bekannt zu machcn, 
die sie oft kamn dem Namcn naeli kennen, und welelie, indem sie 
ilire Literaturkcnntnis erweitern, ihren Geselnnack bilden und dem 
Gedachtnisse cinen Reichtum von Wortbildiuigen und Ausdriicken 
neuerer Zeit zufilliren, die oft dem Untemchtetsten abgchcn, das 
Nlltzliche mit dem Angenehmen hbchst mannigfaltig zu eincn wissen; 
andernteils auch von einer steten Fortbildung und Bereicherung 
jener Sprachlbrmen zeugen, wie sie die gllickliehen Nachahmer 
eines Cicero und Licius, Horatins und Yiryilius seit dem Wicder- 
aufleben der Wissenscliaften rielfach yersucht und zum Teil mit dcm 
giinstigstcn Erfolge gelcistct liaben.

Auf yierter Stufe endlieh wiire rielleielit folgender ^rorschlag 
zu empfehlcn. Bei der notwendigen Wiedcrholung der miindliehcn 
Uibersctzung des g r i e c li i s c h e n L e s e s t o f f e s kdnntc diese 
U i b c r s e t z u n g  abwechsclnd mit der deutschen in l a t c in i scher  
S p r a c h c  und zwar in freierer Haltung und mit dcnselbcn sty- 
listischcn Forderinigcn angestellt werden. Und da diese Uibungen 
beiden Sprachen, namlich der griechisehen und lateiniselien zu
gleich, zu gut kamen, so kbnnte liierzu eine von den griechisehen 
Stuuden in Anspruch genommen werden.

Dass das gesammte hier zum Beliufe des Einflilirens der 
lebendigen lateiniselien Spraclifertigkeit yorgeschlagene Verfahren 
seine Schwierigkcit liabe, mag niclit geleugnct werden; aber schon 
Quintilian bemerkt wol richtig: „ipsa deniąue utilissima est exer- 
citationi difficultas.11 (Instit. orat. 1. c. 5. §. 8). Gewiss aber ist es, 
dass durch die Verwirklicliung obiger Yorschlage die S e l b s t t a -  
t i g k e i t  d e r  Sc h i l l e r ,  an der es iiberall selir Not tut, mehr 
erhoht, ihr I n t e r e s s e  gescharft, ihre A u f m e r k s a m k c i t  gc- 
fesselt wlirde, und dass demnach ausser dcm Gewinn der Ycrein-



barung der praktisch gcbotenen Anforderung an das Latcinspreclien 
im Gyinnasium mit dem H a u p t z w e c k  des la t e i n  iscl i  en S t u 
diu m s , liamlich der K e n n t n i s der r b m i s c h e n L i t e r a t u r  
durch Le c t l i r e ,  auch nocli allgemein piidagogische Yorteile er- 
rungen werden kiinnten, wenn anders auch jenes AVort des Quin- 
iilianus (instit. orat. lib. X. c. 7. §. 16) sieli auf die Scliule beziehen 
liisst: „Ad dicendum etiam pudor stimulos habet et dicendorum 
ejcspectatn latis, mirumąue r-ideri potest, ąuod, cum Stylus secreto 
gnndeat atque omnes arbitros reformidet, eztemporalis actio audi- 
turum freąuentia, ut miles concentu signorum, excitatur. Namąue 
et dijficil iorem cogitationem erprimit et eupcllit dicendi necessitas, 
et secmidus impetus auget phtcendi cupidoA

E d u a rd  S ie g l .



D e g lo ssem atis  v eris  e t  f a l sis  in  Tac iti A gricola .

Cum superioribus saeculis, tum nostra praeeipue actatc in 
recensendo et expIicando Taciti Agricola multi viri docti et eruditi 
studium operamque posucrunt. Nominandi sunt: Ern. Dronkius, 
cuins opera adjuvantc Jae. Clcmentc v. d. codex Yaticanus Nr. 
4498 ex latebris protractns et excerptus est; deinde Waltherus, Wal- 
cliius, Ritterus, viri de Agricola bene meriti. Optime autem meritus 
est, quod attinet ad critieam et exegeticam rationem, Er. Wcxius, 
qui novam et plenam eollationem adornavit, cum in programmatc 
Sucrinensi anni 1840, tum in Agricolae editione, quae prodiit Bruns- 
vigae anno 1852. His doctissimis yiris anteccdentibus venia milii 
quodammodo opus est, quod ego quoque, tiro, conatus sum, de 
Agricola aliquid in lucern profcrre. Institui enim in liac disserta- 
tione disputare dc glossis, quae insint in Agricola: divisi to tam dis- 
putationem in duas partes; altera eaque priore parte agitur de veris 
glossematis i. e. dc iis locis in Taciti Agricola, in quibus glossas 
re vera deprehendi putem: altera parte agitur de iis locis, quos, 
ut mihi videtur, Ritterus et praecipue Wexius injustc glossematis 
suspicione oneraverunt. Cum jam in scribenda hac dissertatione 
versarer, obvenit mihi fortuito Kritzii v. d. commentatio critica „de 
glossematis falso Taciti Agricolae imputatis," quae prodiit Erfurti 
anno 1857. Inspexi eam: magnopere doleo, quod eam non prius ac- 
cepi; suo loco doctissimi viri sententias, quantum fieri poterat, attuli.

Ceterum facere non possum, quin ex animi sententia gratias 
agam Rittero, v. d. cuius operibus, quamvis saepius sententiae eius 
adversatus sim, vel maxime adjutum me esse profiteor.



C A P U T  I.
I ) e  vek is  g lo ssem atis  in  T aciti A gricola .

Certo est yalcle difficile demonstrarc, quomodo invcctum sit 
glossema, quare id seniper tcncndum cst, nc tcmcre de hac rc ju- 
diccmus. Minime hac in rc opinionc praciudicata duci debemus: 
niininic ca, qnac ipsi non satis intclliginms, tanquam adulterina eji- 
cicnda suut; eodicuiu corinnquc optimorum auetoritas nobis in acci- 
picndis glossematis seniper iilurimum yalerc debet et co tantum 
loco librorum scriptura refutanda vcl pro falsa babeuda cst, ubi 
aperta discrcpantia vcl singulis in vcrbis vel in sententiae ordinc 
adest. Nullus Taciti Agi-. cditorum tauta cum audacia nonnullos 
locos ct cmendavit et pro glossis liabuit, quam uovissimus, Fr. We- 
xius'). Minime diligentiam, studium et merita bujus doctissimi viri 
dc Tac. Agricola parci aestimo: sane multum et in explicandis ct 
in cmcndandis pluribus locis profuit — quod jam in praefatione 
dixi — sed in glossematis ostendendis cx mca quidcm sententia 
andacior yidetur. Qnapropter in sccundo capite conatus sum, ali- 
quot Wcxii sententias rcfcllerc.

Postquam iterum ac saepius Taciti Agricolam perlcgi, duos 
tantum locos reperi, in quibus glossas rc vcra dcprcliendi putem. 
Altcr inveuitur capite nono: sunt liaec vcrba: „Int cgr i t a t cm at- 
quc abs t inent i am in tanto viro referre i n jur i a  c i r t utum 
fueritż' — Suspicor haec verba a lectore quodam ascripta esse 
ad cxplicanda vcrba, quac praecedunt: „tristitiam et arrogantiam 
ct avaritiam cxuerat.-‘ ") Recte haec jam monuit Kitterus, qui ad 
Innie locum dicit:1) „deprehende lector bominem delicatum, qui of- 
fendit in vcrbis ]iroxime superioribus „ayaritiam exuevat-,u acaritiae 
enim contraria cst integritas atque abstinentia. Annotatio repre- 
hendentis olim in marginc d<yjiTV7iov posita a proximis scribis in 
verborum contcxtnm per inprudcntiam recepta est. Tacitus, sim- 
plex et verus, ab ejusmodi fastidio longe abest, praecipuc hoc 
loco, ubi si ista scripsisset, reprehenderet, quod modo admiserat.

') C. CoiTielii Taciti dc vita et moribus Cn. Jul. Agricolae liber, ad 
fidem codicum denuo collatorum recensuit et commcntariis enarravit. Fr. Ca- 
rol. Wexius, Brunsvigae 1852.

Quae quidem verba Peerlkampio et Wexio inteipolata videntur, cf. 
Wcx. prolog, p. 104 — sed de hac re alio loco.

3) Taciti opera ad codd. antiąuos exacta et emendata commentario cri- 
tico et cxegetico illnstrata ed. Franciseus Ritter, tom. IV. Cantabrigiae 1848. 
p. 98 sq.



Magnum cmblematis alieni signum pcritis ctiam verba „in tanto 
viro“ ostendcnt; ipse luiud dubie scripturus fuit „integritatem at- 
que abstincntiam rcferre,“ quamquam hoc quid sibi velit, multi 
lcctores non pcrcipient.“ Taeitus profccto non cst is, qui longis 
ambagibus utatur, cst simplcx et scribendi coneisam ct obscuram 
brcyitatcm magnopcre amat. Id quod Yerbis, quac nobis valde sus- 
pccta yidentur, additur, jam antea proximis yerbis cxposuerat. Initio 
cnim capitis dixcrat: Agricola naturali prudcntia, quamyis intcr to- 
gatos, lacile justcquc agebat; et deindc . . .  ubi conyentus ac iudicia 
poscerent, grayis, intentus, seycms ct sacpius misericors, ubi officio 
satisfactum, nulla ultra potcstatis persona. Tristitiam ct arrogantiain 
et ayaritiam exuerat.“ Nonne his yerbis praccedcntibus illa (intc- 
gritatem... injuria yirtutum fuerit) prorsus supcryacanca suiit? nonne 
prorsus cadcm sententia in illis yerbis negatiye ■— ut ita dicam — 
repetita cst? Profecto! nam quid aliud signifieat yox „integritas,“ 
nisi eum, qui justc yiyat! quid aliud yox „abs t i nen t i ahoc  loco 
signifieat, nisi cum, qui sc abstineat ab iis yitiis, quac Taeitus paulo 
antę ab Agricola abiudicaycrat V nonne reprehendit Taeitus hisce 
yerbis id, quod modo admiserat? Quum igitur bace yerba a sim- 
plieitate ct brcyitatc Tacitei stili abliorrcant, quum ad totum locum 
cxplicandum nil offerant, et praeserlim quum ca eum illis, quac paulo 
antcccdunt, minimc cobacreant, sed prorsus contrarium signifieent: 
supcryacanca et a quodam librario ascripta dueimus.

Altcrum glosscma inyenitur eapitc dccimo quinto: leguntur 
ibi liaec yerba:

Singnlos sibi oliui reges fuisse, nunc binos imponi, c quibus 
legatus in sanguinem, procurator in bona saeyiret; aeque discor- 
diam pracpositorum, aeque concordiam subjectis exitiosam; „al ter ius 
m a n u s  c e n t u r i o n  es,  a l t e r i u s  s e r v o s  vim et  c o n t u m e -  
l i a s  m i s c c r c . “

Est liic loeus ab interpretibus yaldc vexatus: cod. Yatic. 3429 
ct cod. Ersini cxliibcnt, teste Dronkio, bano lcetionem:.. „alterius 
manus, eenturionis alterius scryos, vim ct eontumelias miscere.11 — 
Gronoyius conjceit.. „alterius manus, centuriones alterius yim rek, 
omissa yoce „scrvos“. — Lipsius emendabat:. . .  „alterum manus, 
centuriones, alterum vim et contum. misę.'1 — \Vcxius sic scripsit: . . .  
alterius mantiui, centuriones alterius yim, rei. yocabulum „scrvos“ 
tamquam glosseina exterminandum putat. Inlcgram lilirorum scrip- 
turam retineri yoluerunt Peerlkampius et Odofr. MUllerus, plerique 
cum his consentiunt, in his Ilalmius.



Recte Beckerus in adnotatione ad hunc locum dicit: „unam 
vocem cx tribus rcduudarc, vel manus, vel centurioncs, vel scrvos, 
quisquc statim yidebit.4) Ego cum Rittero v. d. vocem „manus"  
pro glossa liabeudam csse censco.

Jussa legati centurioncs, procuratoris mandata servi cxcquuntur. 
Sic Tac. Ann. XIV. 31 d icit:... quod contra yertit, adeo ut rcgnum 
per centurioncs (legati Suctonii), domus per scryos (procuratoris 
Catonis Dcciani) yelut capta yastarentur. Discrimcn, quod — ut 
Wexius5) contendit — intersit inter centurioncs, qui isto in loco 
opponerentur seryis ct inter centurioncs, qui nostro loco comniemo- 
rarentur, paryi momenti est. Conscntit Wexius cum Gronoyio; vo- 
cabuluni „scryos“ tanąuam giossema cxtcrminandnm putat, quod 
placuit plcrisquc editoribus. Intclligunt alterius (sc. procuratoris) 
manus (li. c. senos cobortemąuc eius) centurioncs alterius (sc. legati) 
vini rcl. Scd nemo — ut bcnc monuit Walthcrus — unquam 
cxemplis probaiit, manus rccte i ta dici pro seryis, et alterius 
manus, centurioncs alterius aptc inyicem opponi. Ncc procuratoris 
mentio priore, scd posteriorc loco crat ponenda, quia paulo antę 
prior legatus, ct dcindc procurator nominatus est, quare yocabula 
alterius . . . alterius . . . nunc codem ordine criuit intelligcnda, 
nequc procurator suis manibus, scd seryorum ministerio grassari 
solcbat. Ciccronis yerba (in Ycrr. II. 10), quae Gronorius ad expli- 
candum nostrum locum affert, recte jam a Walcliio,®) Rittero ct 
Wexio refutata sunt. Ciccronis yerba baec sun t:... „comites illi 
tui dclccti manus crant tuae, praefccti, scribae, medici, accensi, 
haruspices, praeconcs manus crant tuae: quo quisquc tc maxime 
cognitione, affinitatc, necessitudine alicjua attingebat, i ta maxime 
manus tua putabatur: coliors tota illa tua, quae plus mali Siciliac 
dedit, quam si ccntum cobortcs fugitiyorum fuissent, tua manus sine 
controycrsia fuit.;< Quibus in yerbis yox „manus“ prorsus aliain 
significationem liabct: signiticat eniui corporis manus, sed non co- 
bortem aliquam. Rittcrus, cuius sententia de nostro loco miki valde 
probabilis yidetur, lnice ]iro cx})licatione addit: „propter yicinum 
alterius proximuni nomen centurioncs scribae iinprudentia assimila- 
tum est centurionis. Jam genitiri regimen quum dcesset, coiTector

*) Taciti de vita et moribns Agr. libellns recensuit et ad lidem cod. 
Vatic. eniendavit notasque adspersit J. II. Becker, Ilamb. 1826.

5) cf. prolegomena p. 119.
'') Tacitna Agricola: Urschrift, Uibersetzung, Anmerkungen und eine 

Abhandlung iiber die Kunstform der antiken Biographie durch J. L. Walch 
Berlin 1H28. cf. de nostro loco p. 221.



structurae, quam sententiae sustinendae curiosior in libro antiquo 
addidit manum, quippe opinabatur, centurionem contumeliose vocari 
legatum consularcm." Wexius valdc contra lianę sententiam disputat.7) 
Dicit enim: primum nemini in mentem vcnirc poterat voci „scrvos“ 
interpretamentum adjicere „manum“ ; deindc: „ita turbatur cliiasmus, 
quem non Cicero modo, sed ctiam Tacitus yaldc amat.“ — Ad 
refutandam Rittcri sententiam bis yerbis non multum aut nihil 
omnino dictum est: nam profecto Rittero muuiuam in mentem 
ycnit, tali modo locum expliearc; quo enim verbo Rittcrus contcndit, 
voci „scrvos“ tanquam interpretamentum adjeetum esse „manumV“ 
Cliiasmus sane turbatur boc loco, sed boc profecto pan i momenti 
est: imeniuntur multa exempla non solum apud Taeitum sed ctiam 
apud Ciceroncm, in quibus cliiasmus turbatus est.

C A P C T  II.
D e ealsis glossematis.

Postquam Tacitus in prooemio causas cur seripturus esset 
hunc Iibrum nobis cxposuit, capifc quarto ad rem ipsam tractan- 
dam ]>rogreditur.

Cn. Julius Agrieola yetere et illustri Forojulicnsium 
ortus, utrumquc avuin lToeuratorem Cacsarum baliuit: 
„quac  c q u e s t r i s  n o b i l i t a s  cs t . “

Ita in omnibus codicibus legitur. Jani Weikertus oncravit 
vcrba „quae  e q u e s t r i s  n o b i l i t a s  e s t “ — glossematis suspi- 
cione: quidquid significant liaec yerba, inquil, satis id notum crat 
legentibus. De tam lubrico argumento ne yerbum quidem amittimus. 
Post Weikertum AVexius summo ardorc haec yerba impugnatA) 
Refutat primum Walchii sententiam de boc loco, deinde AValtheri 
sententiam et bace dc bis vcrbis d ic it:... cx his omnibus, apparet 
noyitiae originis esse boc additamentum, intrusum ab liomine satis 
docto, qui sciret, proeuratores, qui non cquites essent, equestrem 
dignitatem sibi et suae genti proeurasse. — Yideamus, quid sit 
tribuendum Wexii sententiae.

Primum Wcxius negare non potest, in omnibus codicibus 
verba „quae equcstris nobilitas est,“ inesse: hoc profecto cum ccrtc 
cautiorem in judicio reddere debebat: deinde eius ratiocinatio ex 
mea quidem sententia non est tam firma neque tam vera, ut Walchii

’) cf. prolegomena p. 120. 
6) cf. prolegomena p. 112.



sentcntia refutetur. Est revera discrimen intcr equites, quod satis 
dilucidc Walcli.9) demonstrayit et AVexius quoque concedit.10 *) Affert 
Walcli. recte Dionis Cassii vcrba 1. LVI. c. 27. p. 825. Eeim. 
,.to?V innerai ttjv drgiag^inr aizrtaai intzgexpe}u et Caligulae jllSSUin 
anni 1791, quod inycnitur apud Dio. Cassium LIX. c. 9. p. 912. 
Reilll. „ Tov zi).nvg zov z&v inneear 6Xiyuvó'oovzog) zovg nnoózovg O; 
ńmtGfjg (xal z ijg <d) <((>X̂g z o Tg ze GiyyertGi, xnl zuig neotozGicag fieza-
7zef«fx(fiei’og uaze/.tTguzo. Kai ziGtr aizoii’ xtti zij eG&>Jzi zij j]ovXevzixij) 
y.ia noh un gra zera aQXgvy V* ri'lv Xt?ovffl’a>' iGtQ%ófie&a %<jTjG&ai zi 
em zij zijg [3<>vXijg O.nidt eScoxet>. —

Eligebantur procuratores ex equitibus;1 *) cquites hoc bonore 
ad altiorem gradum pcryeniebant, laticlavii dicebantur, yel equites 
illustres. Nostro loco Tacitus nil aliud dicit, nisi illam dignitatem 
(Cacsaris procuratoris) ad altiorem gradum „illustris equitis“ per- 
ducere. Bcnc lioc jam monuit Walcli. 1. c. Sed, inquit Wexius, antę 
omnia id demonstrandum est, procuratoris munus tale fuisse, quo 
functi equites insigni illo cognomine colionestarentur! Quamquam 
hoc exemplis quidem probari non potest, tamen re ipsa est ma- 
nifestum. Aderant procuratores, qui vice praesidis in proyinciis 
jus dicebant; satis dilucide hoc elucet ex Dio. Cass. verbis LX. 9 
et ex Tac. liist. I. 11 („Aegyptum... jam inde a diro Augusto, 
equites Romani obtińent loco regum); quid significant ultima yerba 
aliud, nisi illos equites, qui procuratores erant, tantum dignitatis 
habuisse, ut nihil prope, nisi nomen regium defuerit? Nonne illi 
procuratores insigni illo cognomine cohonestabantur ? Quo autem 
jurę Wexius contenderit, eos equites, qui ad altiorem gradum atque 
senatorium ordinem adspirassent, procuratoris munus evitasse et 
respuisse, perspicere non possum.12) Retineo igitur codicum omnium 
scripturam.13)

9) Cf. Walch. Tac. Agr. p. 135 et 136.
10) Cf. Wex. prolegomena p. 112.
") Cf. Ferd. Walter rom. RecMsgeschichte 1. 1. cap. XXVIII. p. 298.
12) Bene disseruit de significatione vocis nobilitatis Frider. Kritzius. v. 

d. in coinmentatione critica: pag. 6 dicit haec: nobilitatis vocabulum hic non 
antiąuo illo et, ut ita dicam, politico sensu positum est; sed ut nobilis adiec- 
tivuin non solum certam conditionem civilem, sed etiam praestantiam in uni- 
versum designat, ita idem de substantivo valet.

13) De procuratoris muneribus dicit F. Walter haec: (lib. 1. C. XXI. 
p. 317 ramische Rechtsgeschichtej Quastoren gab es in clen Provinzen des 
Kaisers nickt; statt dereń icurde in jede ein besoldeter Procurator aus 
den Rittern oder kaiserlichen Freigelassenen geschickt, der die Abgaben 
und Einkunfte fur den Princeps erhob, den Truppen die Lohnung aus-
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CAPUT V.
T a c i t i  A g h i c o l a e .

Prima castrorum rudiincnta in Britannia Suetonio Paulino, di- 
ligenti ac modcrato duci, approbayit: elcctus, qucm contubernio 
acstimarct. Xec Agricola liccntcr morc jurenum, qui militiam in 
laseiyiam ycrtunt, „ n e q u c  s e g n i t e r "  ad yoluptates et commea
tus, titulum tribunatus et inscitiam rctulit. . .

Pro >irili parte riri docti conati sunt, yerba „nequc segniter' 
interpretationibus atquc cmendationibus persanare. Bcckcrus nnitat 
collocationcm yerborum et conjungit ca in lmnc modum: . . .  ad yo
luptates et coimneatus et inscitiam titulum trib. rctulit. Walch. con- 
sentit cum Beckero et pro commentario lineolam ponit antę inscitiam, 
sic: et — inscitiam rctulit. Doederlinus hoc modo yerba explicat: 
nec Agricola mor. juv. qui . . . ycrtunt (sc. egit) ncquc segniter ad 
yoluptates et commeatus et inscitiam titulum tribunatus rctulit. llcr- 
mannus in Masco lthenano ed. Ritschelio tom. II. p. 588 yerba illa 
hoc modo interpretatur: nec Agricola licenter morc juvenum, qui 
militiam in laseiyiam ycrtunt, (scilic. militiam in laseiyiam yertit) 
neque segniter ad yoluptates et commeatus (scilic. militia conversa) 
titulum tribunatus et inscitiam (scilic. domum) rctulit. Wexius deni- 
que ista vcrba pro glossemate babet. Frustra omnia: ex mea quidem 
sententia nil est mutandum in illis yerbis, nam inest in iis prorsus 
sana sententia. Sed accuratius inspiciamus totum locum. In iis, quac 
antecedunt: „prima castrorum rudimenta in Britannia Suetonio Pau
lino, diligenti ac modcrato duci, approbavit, elcctus, quem contubernio 
acstimarct1' — bene, ut jam monuit Wexius, J. A. Ernesti inter
pretatur ultima yerba: „quem in contuberninm adsuniptum explo- 
raret." Falso postulat Walcli. in vcl ex contubernio: non inest in 
Ernesti explicatione yerborum ambiguitas, ut Walcli. putat: ablatiyo 
enim „contubernio" significatur, ut benc Wcxius contcndit — „qua 
ratione ct Suetonio loeus datus sit cxplorandi adolescentis et Agri-

zahlte uiul die iMiseiiicken Kammereii/eschafte besorgte. Seit Claudius 
war mit diesem Amte auch die Jurisdirtion iiber die Sachen des Fiskus 
verbundcn. (Cf. Tac. Ann. XII. (>0. Snct. Claud. 12 Ir. 81. 19.) Zuiceiłen. 
wurden auch Prouinzan durch Procuratorcn mit den Vollmachtcn der Pr<e- 
sides regiert, besonders die kleineren (cf. Dio Cass. LX. 9. Tac. liist. I. 111. 
Hierauf geht die Unterscheidung zwischen den geicohnlichen Procuratorcn 
utul denen, die vice praesidis waren.



colac yirtutis suac duci approbandae.14) Acstimare rectc explicat 
Eckstcinius . . .  acstiniare aliąuem est cognosccre alicuius yirtutem, 
qualis vcl quanta s it /1 ratio aestimandi expriinitur addito ablatiyo. 
Kcperiuntur multa exempla, ąuibus verbum „acstiniare11 lianc viin 
liabct: ut Liv. VII. 32. Ne Sidicinorum Campanorumque cladibus 
Samnitium aestimarent yirtutem Liv. XXII. 8 „Ciyitati, cjuodcum- 
(|ue aecidcrif, non rerum magnitudinc, sed yiribus extenuatis aesti- 
mandum essc: apud Tacitum Hist. IV. 73. Oinnia apud yos bona- 
que ac mała non sua natura, sed yocibus seditiosorum aestimantur. 
Alin. XI. 2G. Ne scelus intra ancipitia probatum mox yeris pretiis 
aestimarent.15) Videamus jam de yerbis „ n e q u e  s e g n i t e r 11 We- 
xius, ut jam dixi, liaec yerba dclenda putat; ex mea quidem sen- 
tentia summa eum audacia. Contendit ille, non esse latinum di- 
eerc, nec Agricola licentcr-neque segniter, Tacitum scribere certe 
debnisse „aut segniter'1 . . .  deindc yocem „segniter11 non coliaercre 
cum yoce „ad yoluptates/1 sed cum voce „ad commeatus.11 1’otuit 
sane Tacitus scribere „aut segniter, sed non debebat; et si non 
debuit, quid mutemus lectionem contra codicum scripturam? potuit 
etiam negationem repetere, et propter longam quidem senteutiam 
intcricctam: „morę iurenum, qui militiam in lasciyiam yertunt11 res
pondent sibi particulae nec-ncque optime. Eadem est ratio liorum 
exemplorum: Liw II. 32, conspirasse (niembra), ne manus ad os 
cibum ferret, nec os acciperet datum ńec dentes, quae conficerent; 
Liy. IV. 4, cur non sancitis, nc yicinus patricio sit plebeius, nec 
codem itinere eat; V. 3, interdicitis patribus commercio plebis, ne 
nos comitate provocemus plebem, nec plebs nobis dieto audiens sit; 
Liv. II. 24, nec . . .  aut plebi honestum, ncque patribus decorum. 
Exempla, quae Wexius ipse affert, mea sententia ejusdem sunt ra- 
tionis. Sunt liaec: Cie. de natura Deorum III. 35. „At enim minora 
dii negliguut, nec agellos singulorum, neque yiticulos pcrsequuntur; 
Cic. de orat. III. 30. „Xon enim solum aeuenda nobis neque pro- 
cudenda lingua est, sed onerandum complendumque pectus maxi- 
marum rerum copia et yarietate. Liy. XXXII. 21 . . .  an tibi po- 
tius credamus, Romanos non maioribus copiis nec yiribus nunc hel
ium gererc quam antea gesserint ?16)

M1 Wex. prologom. p. 133 sq.
ls) Vid. cxempla, quae affert Wex. in proleg. p. 134.
'*) Cf. Kr. commt. crit. pag. 8. „Denique non concedi potest Wexio, 

nec-neque particulas sibi non respondero, quia prius „nec11 totum enunciatuin 
cum antecedente copulct. In promptu est enim primae periodo alteram sine 
junctura addi.u



Quod attinct ad Wcxii opinioncm, vocem „ s e g n i t e r 11 non 
cobaerere cum scq. voce „ad yoluptates,11 hoc omissum est, ut vo- 
cabulum „ s e g n i t e r 11 minime ad voccm „yoluptates11 sit referen
dum; segniter spectat ad „eommeatus ,11 licenter ad „voluptatcs ;“ 
ut cnim \Vexius ipse (prolcg. p. 137) contendit, s e g n i t i c s  minime 
cadit iu illos adolescentes, qui yoluptates sectantur; l i c e n t e r  sanc 
yoluptatibus illi jurenes darc se poterant, sed non s e g n i t e r :  si 
enim segniter yoluptatibus sc dedissent, tum bis in yerbis non ćs- 
set objurgatio, quae tamen inesse debet cx totius loei sensu. Dieit 
enim Tacitus, Agricolam, quamvis sine magna diffieultate ad yo- 
luptates et eommeatus veniam a duce impetrasset, tamen illis com- 
modis abuli noluisse — quod rectc ad cxplicandum limie locum 
affert Ritterus tom. IV. pag. 92: non egisse Agricolam morę ju\c- 
num, qui non segniter (h. e. libenter) eommeatus (i. e. ycniam ab- 
sentiac a signis coneessae dneum, per causam quamcun(iuc) et l i 
c e n t e r  (b. e. lasciye) yoluptatcs scetareutur. Quodsi i ta bace 
yerba acceperis, nil ofifensionis inerit.

CAPUT IX .
T a c i t i  A g k i c o l a e .

Agrieola naturali prudentia quamvis inter togatos facile juste- 
quc agebat: jam yero tempora curarum rcmissionumquc diyisa; ubi con- 
yentus ac iudicia poscerent, grayis, intentus, sevcrus et „saepius  
m ise rico rs ,11 ubi ofticio satisfactum mdła ultra potestatis persona.

Ita iii omnibus eodd. legitur. Wexius bis in yerbis yoca- 
bula „et s a e p i u s  m i s c r i c o r s ' 1 pro glossa babuit. Unde lioc 
glossema yenerit, ego perspicerc non possum. Sed yidcamus, quid 
dicat Wexius:17) „Non agitur lioc loco-inquit ille-quo animo juris 
dictioncm exercuerit Agrieola, utrum asperc an elementer in co 
yersatus sit, utrum juris rigorc usus sit an miserieordia; istud 
quidem jam antca transactum erat, nunc uniycrsc dc curarum nc- 
gotiorumquc temporibus agitur11 — sed quacritur, num lioc verum 
sit. Minime ut rnibi quidem yidetur. Certe lioc loco agitur, quo 
animo juris dictionem exercuerit Agrieola: quidnam significant 
yerba „conventus ac judicia?11 Conventus juridicos, in quibus jus 
dicebatur.IS) Judicia poscunt etiam miscrieordiam et aptissime ad- 
duntur yerba „et saepius misericors,11 ne Agricolac inter gravitatem 
et severitatem desit yirtus judiei pernecessaria.19) Kodem jurę, quo

1') Cf. Wex. prolcg. p. 10G.
” ) Cf. F. Walter róm. Rechtsgeschichte lib. T. cap. XXII. p. 228. et seq.
IS) Cf. F. Walter rom. Itechtsgeschichte 1. IV. c. 3. p. 731.



usus est Wexius, contendi possit, yerba „ubi conventus ac judicia 
posccrent, gratis, intentus, sevcrns“ superyacanea essc, nam istud 
quoquc ex Wexii sententia jam antea transactum crat rerbis „intcr 
togatos facile justecjue agebat.11 — Sed si etiam Wexio concedcre- 
mus, hoc loco uniyersc de curanun negotionuinpie temporibus agi, 
nomie tum quo(pie liaec ycrba ,.et sacpius misericors11 aptissime 
addercntur! Profecto, tunc, ut milii yidetur, majori cum jurę! — 
Alii interprctcs postulant „sed sacpius misericors. “ Hoe non opus 
cst; saepissime enim confunduntur liaec yocabula inter sc : yid. Boet- 
ticheri lexic. Tacit. in particula „et;‘‘ ubi bace afferuntur exempla: 
Tao. Ann. I. 13. Gallum Asinium, ayidum et minorem, V. 3. lit- 
terae, quas jiridcm adlatas et coliibitas ab Augusto credidit yulgus, 
liist. II. 20. . .  spcciosis et irritis noininibus, Liy. I. 37. montes ef- 
fnso cursu Sabini petebanf, et pauci tenuerc. Exempla e Cicerone 
collecta yide in Matthiae orat. Cic. p. 229 in addendis.

Kodein capite Wexius'-°) rerba „ t r i s t i t i a m  et  a r r o g a n -  
tiain et ayar i t i am e x u e r a t “ delenda putat. Jam Tanaq. Faber 
liaec. ycrba deleri yoluit epist. II. 18, etiam Peerlcampius pro glos- 
scinatc liabuit. Walcliius contendit, illa non essc yitia: „tristitia, 
ait illc, isf <ler Ernst , <lia abfjernessene Killte. des Sfaatsmannes, 
icelche Rang und Yerhfiltniss forileH; eben so w mig ist arrogantia 
eine Anmnssmig, icelche ninrmt, was ihr nirht zulconnnt, rlehnehr, 
icelche nichts, was ihr gehort, anfopfert anch das kleinste nicht.; 
ayaritia ist die strengste eon Yespasian gebotene (ienauigkeit. 11 Quam- 
quain yaldc ingeniosa cst baec raliocinatio, tamen ferenda non est, 
sunt enim \itia, multis exemplis hoc eyinci potest: cf. Plinii ep. 
VIII. 21 . . .  pulcberrimum et honcstissiinum existimo, seyeritatem 
ct comitatem miscere, ne illa in tristitiam, liaec in petulantiam pro- 
cedat, I. 1 0 ... nullus horror in yultu, nulla tristitia, multum severi- 
tatis. Cieeronis orat. II. 58... tristitiam et seyeritatem mitigare ac 
relaxare. Wexius affert baec excmpla (prleg. p. 104): Senecae de 
ir. I. 16, tantumąue a magnitudinc a nimi ira, quantuin a fortitudine 
audacia, a fiducia insolentia, ab austeritate tristitia, a severitate cru- 
dclitas, ibidem II. 6 . . .  iracundiae tristitia comes cst. Taciti hist. I. 
38... ac ne qua saltem in succcssore Galbae spes esset, accersit ab 
exilio, quem tristitia et ayaritia sui simillimum judicabat, I. 1 4 . . .  
aestimatione yera seyerus, deterius interpretantibus tristior habeba- 
tur. Propriiim etiam yocabuluni cst de affectata morum severitate: 
cf. Quint. Just. prooem. 15 . . .  sed yultum et tristitiam et dissen-

5") Cf. Wex. prolegom. p. 104 et seq.



tientem a eeteris habitum pessimis moribus praetendebant. De ar- 
rogantia ef. Tac. hist. I. 51 . . .  super ayaritiam et arrogantiam prac- 
cipua ralidiorum vitia . . .  Ann. I. 10, quoniam arrogantiam saeri- 
tiamąue Tibcrii introspexerat. Ann. XIII. 2 . . .  Pallas tristi arro- 
gantia — taedium sui morerat. De ayaritia cf. Cie. orat. II. 4 0 . . .  
ayaritiam si tollere yultis, mater eius est tollenda, luxuries. —

Ayaritia est cupiditas habendi, ayiditas, vid. Cic. Tusc. 4, 11. . .  
est ayaritia opinatio yeliemens de pecunia, quasi petenda sit inliae- 
rcns et penitus insita. — Wexius contendit, „qui yitia quaedam 
exuit, is antea iis laborayerit neeesse est.“ Hoc primo quidem ad- 
spectu yeruni yidetur: sed yidetur tantum. Nam exuere, quamquam 
oppositum est yerbo induendi, tamen, quum tran siatę dieitur, etiam 
significat, nos omnino liberos esse ab aliqua re. Rccte Walthcrus 
laudayit hist. II. 80. Fuscus prima iuyenta senatorium ordinem 
exuerat (li. e. cum posset senator fieri ob dignitatcm familiae suae, 
abstinuit) et Ann. VI. 2 5 ... Agrippina dieitur yirilibus curis feinina- 
rum vitia exuisse; ad quem locum explicandum liacc affert, quod 
non intelligcs tamquam Agrippina antę feminarum yitiis fuerit ob- 
noxia, sed scriptor dicit, Agrippinam quamquam feminam a femina
rum yitiis fuisse liberam. Ita nostro quoque loco Agricola ab istis 
yitiis liber fuisse dieitur. Significatio exuere yerbi — liberum esse 
ab aliqua re-non sita est in plusquamperfccto, ut llotliius interpre- 
tatur, sed in ipso yerbo et fortasse ex graeco fonte manayit, ut jam 
Dronkins monuit: „Sic Demosth. ad. Lcptin. §. 1. <jr;<m 8'

arfrownoi'; tvoo[itvov~ aif/.ttai' iy.818vy.trat r<<,• /.enninyiu^, et ill
Piat. Graty! o 426, A. fy.8v m i sunt effugia."21)

CAPUT X II.
T a c i t i  A g r i c o l a e .

. . .  solum praeter oleam vitemque et cetera ealidioribus 
tenis oriri sueta patiens frugum „ f e c u n d u m, "  tardc 
mitescunt, cito proveniunt.

Sunt interpretes, qui hunc locum sic distinguunt solum. . .  
sueta patiens, frugum fecundum — ut Waltherus. Ad yocem „pa
tiens" intelligit ea, qnae terris oriri solent (Gewachse), ut sententia 
sit-oleam vitemque et cetera ealidioribus tenis oriri solita solum

2I) Quod attinet ad Wexii sententiain, non comparari Agricolam hoc 
loco cum aliis praesidibus, explicari tantum, (jualis ipse fuerit in officio, qualis, 
ubi officio satisfactum; doinde tristitiam, arrogantiam, ayaritiam vitia esse (pio- 
vis praeside indigna, bene eam refutayit Kritzius comm. cv. pag. 10.



Britanniae non patitur, cetcrorum, c|uac aliis terris oriri solent, pa
tiens est, inprimis frugum, quarum non tantum est patiens, sed 
ctiam fccumlmn. Doederlinus suppleri vult „arborum" et Ritterus 
illud in ipsum Ycrborum eontextum rcccpit; sic distinguit ille: so. 
Inni. . .  sueta patiens arborum, frugum fecundum. Quamquam ellip- 
sis illa audacissima est, tamen ego cum Wcxio non contenderim, 
cam oinnino ferri non posse, praesertim, (pium distinetio cod. Yatic. 
3429 significct, deesse aliquid. Wexius22) contcndit; vocem „fecun
dum" delcndam esse. Frustra onmia; vnlgavis loci distinetio nil 
offensionis liabet, eamque ego cum Ernest. Wal cli. et Dronk. reti- 
neo, et sie locum distinguo: „Solum . . .  sueta, patiens frugum, fe- 
eundum; non video, liano seripturam esse contortam — ut Walthc- 
rus dicit. Rccte Ernt. interpretatus cst locum: „non modo accipit 
oiiltum Britannia, sed etiam eopiosas fruges effcrt." Jam apud re- 
oentiores scriptorcs laudatam imeiiimus Britanniae fecunditatem: 
Sic Yirdungus docet e Zosimo III. f), Britanniam longum per tem- 
pus fuisse eellam penariam occidcntalis imperii (cf. ctiam Ammia- 
num Marcellinum XVIII. 23, Pomp. Mci. III. 6, 4) — Contra haec 
lnonuit Wexius, si hoc modo locus cxplicaretur, scribendum esset, 
„ac“ fecundum vel „atque etiam“ — frustra: Nam saepissime Tacitus 
eonjunctioncs omittit — ut liist. I. 3, laeta, tristia, ambigua, mani
festu: liist. I. 73. . .  apud Galbam, Otbonem, Yitellium inlaesa. Ann. 
IV. 4G. . . bcllumque impeditum, arduuin, cruentum ininitabaiitnr. Si- 
militer multis aliis locis.

CAP. X V I.
T a c i t i  A g e i c o l a e .

Trebellius, fuga ac latcbris vitata exercitus ira, indeco- 
ris atque humilis, precario mox pracfuit, ac veluti pacti 
cxercitus licentiam, dux salutem; „et s ed i t i o  s ine 
s a n g u i n e  stet i t . "

Wexius ultima verba „et seditio sine sanguine s te t i t11 
pro glosscmate liabuit — Falso — Inspiciamus totum locum. Pu- 
tcolanus, et post cum multi alii interpretes locum sic distinguunt: 
... ac yeluti pacti, excrcitus ... salutem: haec seditio sine sanguine 
stetit. Ad Yocem „pacti" suppleri voluerunt „essentrefutanda 
erit ista opinio, quod recte jam monuit Walcli. et Wex. satis dilu- 
cide exemplis demonstracit: nunquam „essem“ ubi Yere est condi- 
tionale aut finale, omitti posse;23) est hoc loco „sunt“ supplendum.

Cf. Wex. prolegom. p. 9!).
” ) Cf. Wex. prolegom. p. 115.



Similia exempla affert Wexius 1. c. — Videamus jam de yerbis 
„ e t s e d i t i o  s i n e  s a n g u i n e  s t e t i t “ — Ex mqa quideni sen- 
tentia nil est mutandum in illis yerbis, praesertim qumn in codic. 
Yatic. 3429 insit baec scriptura. Inest in illis yerbis sana senten- 
tia neque repugnat gi’ammatica ratio. Particula „et“ liabet vim 
conclusivam et explicanda est, et ita, et sic, (und so) cf. Hand. 
Tursell. II. 484: facillime etiam „et“ in „ i t a “ mutari potuit. Wc- 
xius monuit baec: „si belli impetus, si seditio stare dicitur, tum 
semper cogitandae sunt res et impedimenta, quae impetum retar- 
darint, et cursum prohibuerint, qnin continuaretur — Hoc in uni- 
versum non est verum: At nostro loco sunt ejusmodi ^etiam res, 
quibus seditio sedaretur: inest causa in ipsa Trebellii ratione, 
„comitate quadam provinciam tenuit“ — „fuga ac latebris yitata 
exercitus ira“ — et ita (i. e. Trebellii opera) seditio stetit. Sed 
yerbum stare non est, quod subsistit, cessayit, sed de pretio intel- 
ligendum est, ut in formulis magni, pluris stare. Si ita locum 
interpretamur, verba „sine sang. st.“ nil offensionis liabent. Repe- 
riuntur etiam exempla: magno stetit pretio Hor. sat. I. 2, 122 —■ 
„lieu quanto regnis nox stetit una tuis?“ Ovid. 2, 812 — centum 
talentis eam rem Achaeis stetisse Liv. 34, 50 „multo sanguine vic- 
toria stetit" id. 23, 30 tantulo impendio yictoria stetit. Curt. 3, 11, 27; 
apud Tacitum hist. in. 33 majore danino yeteres ciyium, discordias 
rei publicae stetisse. Liv. XXin. 6 0 . . .  band scio an magno de- 
trimento certamen staturum fuerit — Quae quidem exempla Wexius 
prorsus alia liabet, sed non yideo differentiam; si, ut AVexius con- 
cedit, dici potest, multo sanguine ac yulneribus yictoriam aliquam 
stare, aut nullo sanguine stare, tum profecto dici potest, sine 
sanguine stare. —

CAP. X X II.
T a c i t i  A g r i c o l a e ,

. . .  Adnotabant periti, non alium ducem opportunitates locorum 
sapientius legisse: nullum ab Agr. positum castellum aut vi hostium 
expugnatum, aut pactione ac fuga desertum; „ c r e b r a e  e r u p t i o -  
n e s : “ nam adyersus moras obsidionis annuis copiis firmabantur. 
Ita intrepida ibi hiems, et sibi quisque praesidio, irritis hostibus, 
eoque desperantibus, quia, soliti j)lerumque damna aestatis hibernis 
eventibus pensare, tum aestate atque hieme juxta pellcbantur."

Verba „crebrae erupt iones"  AVexius24) pro glossa liabet:

Cf. Wex. prolepom. p. 131.



Sententiarum nexum misere conturbari interpositis yerbis „crebrae 
eruptioncs. “ Largiannir qui(lem Wexio, totius loci constructionein 
esse duram: ut vero liac dc causa illa verba: crebrae eruptioncs contra 
codicuin auctoritatem silit exterminanda, boc concedere non possum; 
])rorsus necessaria mibi haec verba yidcntur, ad explicanda en, 
quac seąiuintur, „tum aestate atque bierne juxta pcllebantur. “ Nonne 
haecyerba ad superiora „crebrae eruptioncs1' sunt referenda? Recte 
Dronkius explicat illa verba: crebrae eruptioncs, cjuae scmper et 
per aestatom et per liicmem fiebant. Peerlcampius sic yerba trans- 
ponit: et sibi quisque praesidio: crebrae eruptioncs irritis liostibus 
— et biems erat intrepida. — Ad explicandum addit: „Quin etiam 
bierne faciebant eruptioncs, quum antea per biemem in castellis 
latebant, et Britanni danina aestatis pensabant. Nunc et aestate, 
ut olim, et hieme, quod noyuni erat, iuxta pcllebantur. Transposi- 
tione non opus est. Inest enim in yulgari lectione sana sententia: 
Recte Waltberus:. . .  crebris nimirum eru])tionibus, quas per biemem 
factas esse facile eonjicies, liostes ad castellorum obsidionem pot- 
erant incitari, at yero imprudentcr egissent Romani, nisi adycrsus ob- 
sidionis moras copiis b. e. commeatu, frumcnto satis firmati fuissent.11 
Hisce crebris enq)tionibus commeatum, frumentum sibi parabant, 
itaque bostcs, ut olim aestate, nunc bierne quoque pcllebantur.

CAP. XX X.
T aciti A g rico lae .

Nos terrarum ac libertatis extremos, recessus ipse ac sinus 
famae in liunc diem defendit, nunc terminus Britanniae patet: ,,atque 
omnc i g n o t u m  p r o  m a g n i f i c o  es t . “

Haec ęst scriptura codicum. Mirum in modum bic locus ab 
interpretibus est vexatus: Lipsius explicat: defendit nos, quod lon- 
ginqui, occulti et vix fama noti fuimus (in sinu famae conditi). — 
Fr. Gronorius probat lianc explicationcm, progrediens enim is a 
dicendi fonnulis „ultra famam exigere,“ intra fainarn babitare" con- 
tendit, sinum esse partem secretam et locum maxime remotum (ut 
de Germ. c. 29), intclligendum igitur esse: sinum ac recessum orae 
habitabilis — Walcli. refutat lianc explicationem et novam addit: 
accipit enim vocem — recessus famae — de fama e conspeetu 
Britannoram in remotissimas terras recedente: sinus famae de fama 
sinum quasi sermonibus praebente, et ita locum vertit: „ Uns das
letzte Volk des Erdkreises und der Freiheit, hat unser Name, der 
ans dem Anblick der Britanner in weiteste Ferne sich zurilckzog,



und der Fama gleichsam den Busen iiffnete, bis au f den Imdigen 
Tag g e s c ld i t z tSanę ingeniosa, sed tamen non fferenda exj)licatio! 
— Alii interpretes locum coniecturis persanare yolebant: Rhenanus 
scribebat pro famae — fama, easu sexto, i. e. per faniam defendit; 
qua in coniectura acquieverunt Muret. Boxli. Gcsner. — Transpo- 
nebant haec verba Aeidalius et Broterius, ille vel: recessus ipse 
ac sinus famae vel fama (namque omne ignotum pro magnifico cst) 
in hunc diem defendit; nunc term. Br. pat.; vel ita: recessus ipse 
ac sinus in h. d. def. Famae, namque omne ignotum pro magn. 
est; nunc term. Br. patet. Hic in hunc modum: sinus famae in 
liunc diem defendit, atque omne ignotum pr. magn. est: sed nunc, 
tenn. Br. patet — Boxli. situs pro sinus rolcbat. — -Ego cum 
Wexio, cuius sententia de nostro loco mihi valde probabiiis yidctur, 
yocem „sinum" j)er metaphoram pro praesidio dictum accipio. Satis 
Wcxius lianę dicendi rationem cxemplis illustrayit: ut Scncc. ej». 
103 „quantum autem potes, in philosophiam decede, illa te sin u 
suo proteget: in huius sacrario cris aut tutus nut tutior. Fic. Tusc. 
Ar. 25 . . .  in pliilosophiae sinum, quum a primis temporilnis actatis 
nostra yoluntas studiumque nos compulisset, bis gravissimis casibus 
in eundem portum — confugimus — alia his similia cxempla y. 
ap. AATexium.23) Hoc modo aptissime cohaerent liaec ycrba cum 
iis, quac sequuntur, nunc term. Br. patet. Nunc id unum reli(pium 
est — ut bene interprctatur AATex., ut qualcs liabiti simus, tales nos 
praebeamus factis.20) Altera difficultas inest in yerbis , ,atque 
omne  i g n o t u m  pro  m a g n i f i c o  es t . “ — Pro „atque“ scribebat 
Rhenanus „atqui“ — Gesn. A\ralch. et alii recipiebant hanc scriji- 
turam. Sed recte jam a AYalthero et nuper etiam a AArexio refutata 
est. „Atque“ duas coniungit sententias, quae eodem modo se ex- 
cipiunt, quo supra recessus ac sinus famae. AA7exius ista ycrba pro 
proyerbiali locutione habet; sed hoc modo perturbatur loci sententia. 
Ritterus ycrba glossematis suspicione oneravit. Contendit enim,27) 
yerba „atque omne ign. pro magn. est,“ in margine a scriba quo- 
dam adiecta esse ad explicanda yerba „recessus ipse ac sinus famae 
defendit.11 Hac in re cum Rittero consentire non possum. Nam 
profecto yerba „atque omne ignotum pro magnifico est“ addunt

“ ) Cf. Wex. proleg. p. 128 et annotationem ad nostrum locum p. 282. 
26) Ad illustrandam sententiam Wexius ita eam describit: Bisher

schiitzte uns unsere abgeschiedene Ferne und der bergende Schoos des Ru- 
fes (mit seinem Nimbus), jetzt ist das Heiligtum geoffnet und der Nimbus 
zerstreut und mit ihm die heilige Scheu rernichtet. Bene! 

v?) Cf. Fr. Witter Tac. oper. tom. IV. p. 130.



novam et multo graviorem quidem causam, quam yerba, quae ante- 
cedunt „rccessus ac sinus.“ Similiter dicit Thucydides VI. 11, 
„r« yun Siu 7ił.ticnnv ia/itr ftar/ju^ ó/itru xat rn nttouv ry/.iarn tr/g Só!-i]ś 
Sńizu.“ P oito non intelligo, quomodo deletis istis verbis verba „mmc 
tcrminus patet" et quae se([iumtur „sed nulla jam ultra gens“ inter 
sc cohacreant! Ego neque mutandum boc in loco quidquam neo 
pro glossa babendum esse censeo, et sic cum explico: Rornani ad 
ultimos Britanniae tines (ad Caledoniam) accedunt — (mmc ter- 
minus Britanniae patet): incolae quales et (quot) silit, nesciunt, 
plurimi autem eos aestimant, quum fama dc ignotis maior esse 
soleat (atque omne ignotum pro magn. cst). Calgacus igitur sti- 
lnulum virtutis bis ycrbis eivibus addit, quum ultra nulla sit terra, 
(pio ipsi rcfugiant. Bene Waltberus ad explicandam sententiam 
aflfert Liv. XXVIII. 44. Ad boc major ignotarum rerum est terror. 
Bona inalaque bostium ex propinquo ingressus tines aspicias.

CAP. X X X V .
T a c i t i  A g r i c o l a e .

Legiones pro valIo steterunt, ingens yictoriae decus, „e i t r a  
R o m a n u m  s a n g u i n c m  b e l l a n d i , “ et auxilium, si pellcrentur.

His in ycrbis AVex. yocabula „e i t r a  Rom.  s a n g u i n c m  
b c l l a n d i "  pro glossemate babet. Contendit enim additamentum 
illud prorsus superyacaueum tautologiam babere; yerba illa „pro 
yallo stctcrunt“ nihil aliud significarc, uisi sine Romano milite pug- 
natumesse; Tacitum certe scribere debuisse „feitra Rom. sanguinem 
yincendi. — Consentire cum eo non possum. Nam primuin non 
inest yerbis in illis tautologia: pro yallo stetere sanc est non in 
aciem descendcre, sed boc loco, ubi Tacitus tanta cum vi pugnam 
ipsam describit, profecto rationem et firmam quidem liabuit, addendi 
illa yerba „eitra Romanum sanguinem bellandi.11 — Victoriae decus 
non hypothctice dictum est, sed contirmantur haec yerba yocabulis, 
quae sequuntur „eitra Romanum sanguinem bellandi." — Exempla, 
quae affert AVexius,2H) alius prorsus generis sunt. Eodem jurę 
Wcxius contendere possit, yerba „si pellercntur" superyacanea esse. 
Qua re non dici possit, eitra sanguinem bellare, ego perspicere

’*) Bene disputat contra Wexium Kritzins in conimt. critiea saepe iam 
laudata pag. 16 „nihil hac sententia (legiones pro vallo stetere et eitra Rom. 
sang. belłi tautologiam esse) falsius: nam qui pro vallo stabant, non eo consilio 
stabant, ut non in aeiem descenderent, sed ut, si opus esset, pngnantibus auxi- 
lium ferrent. In stando igitur non fnit decus illud, quod legiones yictoriae



non possum. Nam si tlici potest, nt Wexius cnnccdit, nitra san- 
guinem yincere, tum profeoto cli ci etiam potest, nitra sanguincm 
bcllaro. Couverto lmnc locum sic: ..kokur Ruina hanu Sun/e, ireaa 
okuli Rbmerhlut (zu Kurf/inssm) ijelcii rnpft wuri/i‘. —  Quod attiuct 
ad scripturam bclland/ aut bellant/, nolo negare, bcllanti quoquc 
ferri posse, tamcn ego rctinco vcterum librorum scripturam et cum 
Waltliero gerundium ]»ro inlinitivo positum nx])lico. JSimilia excmpla 
v. apud Waltli. et Wexium in annofationibus ad nostrum locum.

Eodem napite Wexius yocabulum ..sini u l'1 dclendum putat; 
sunt liaec Taciti ycrba:

Tum Agricola, superante bostium multitudine yeritus, ne
simul in frontem, simul et latera suorum pugnąretur.

Duo sunt, in (piibus offendit Wexius: primum, ubi Latini. 
inquit, simul — simul dicinit, ibi semper praepositio utrique nomini 
adjicitur; seribendum i gitar crat, in latera: deinde s i m u l —simul  
c t — alienum est a consuetudine Latinorum.

Non intelligo, (piomodo \Vexius pro suo c ritico ingenio le\ issi- 
mis in-rebus offendere possit! Nil offensionis inest illis in yerbis. 
— Exstant exempla non modo apud Tacitum et Liyium, sed etiam 
apud Ciceroncm, in quibus praepositio non repetita est: ut Tac. 
Ann. A'I. ńl . .. quamquam mater in Liyiam et mox Juliain fandliam 
adoptionibus transierit. — Ann. XII. dli sfetere in armis praetoriae 
cobortes, campo, qui rei. Exempla praepositionum, ubi omissae 
sint yide Oudendorp. ad Caes, B. g. II. 4, 10 Drakenb. ad Liy. 
VI. 28, G. Kritz. ad Sali. Dat. 49. Wunder var. lent. cx cod. Erf. 
]). 2G et seq. Otton. excurs V. dc praeposifinne bis ponenda altem 
loco omissa ad Cie. de Fin. p. 402 — 409: sed AYex. contendit: 
„ubi Latini clicunt, simul — simul, ibi semper praepositio utricpie 
nomini adiicitur"; car non nobis ex Taciti operibus affert exem])lum ? 
Si Tacitus, scribendi concisam et obscuram breyitatem inagnopero 
amans, multis in aliis distinctionibus, ut „partim — partim, non 
solum — sed etiam11 — pracpositionem altcri yoci non admittit, 
nonne etiam in distinctione simul — simul, ei boe liccbat ? Quod 
attinet ad alteram dubitationein, (piam affert Wexius, coniunctionem, 
simul — simul et — alienam csse a consuetudine Latinorum, concedo, 
hanc distinctionem (simul — simul et) non usitatissimam csse: con- 
jungi solet: simul — simul, aut: simul — et, aut: simul — que:

addebant, sed qmim yic-toria aut c u in legionibus ant s i no iis parari posset. 
tantum modo in altero decus fuit, positum in eo, quod, si soląc auxiliorum co
bortes suapte vi et yirtute yincerent, dueis peritia legionum sanguini in bello 
gerendo parcerctur.'1 —



sed tamen distinctio liaęc: simul — simul et, quod attinet ad gram- 
maticam rationcin nil offcn.sionis habet; exempla quidem ad confir- 
mandam meam sentcntiam non liabeo, sed — ut vera sit — ex rc 
ipsa cvinci potest: distinguit enim Taeitus nostro loco inter duas 
rcs „frontem et latera;“ altero substantivo (latera) atfcrt novam et 
gratiorcm (juidein rationcin Agricolae rnetus, quapropter substan- 
tivo „latcra“ particulam „et“ praemittit loco „ctiam“ posita: simul 
in frontem simul ctiam in latera b. e. non solum in frontem sed 
ctiam ((piod gravius est) in latera. Causae, quas affert Wex. me 
non movent, ut omniurn codicum scripturam deleam.99)

CAP. X X X V I.
T  A C IT I A G UI C O L A E.

. . .  Agricola Batayorum cobortes ac Tungrorum duas coliortatus 
est: ut rem ad muerones ac mamis adducercnt; quod et ipsis, yc- 
tustate militiac, exercitatum et hostibus inbabile, parya scuta „et 
en orni es g l a d i o s  g e r e n t i b u s . ‘‘ Nam Britannorum gladii sine 
mueronc complexum armorum et in arto pugnam non tolerabant.

Haec est scriptura optimorum codicum. Wexius yerba30) „et 
cnormcs gladios gerentibus deleri vult propter tautologiam, quac 
insit bis in yerbis. Bcyera Taeitus non est is, qui rerum carundem 
repetitionem amet; nostro loco repetit sane ea, quae iam dixerat 
(Britanni ingentibus gladiis et breyibus caetris), sed non sine causa. 
Nam profccto inest his in yerbis vis orationis. Initio cap. Taeitus 
uniyersc exposuerat, Britannos parya scuta ct enormes gladios. ha- 
buisse: maiore cum yi repetit nostro loco, quod iam dixerat: tum 
yero haec yerba prorsus necessaria milii yidentur ad explicandam 
voccm „mh.“ : est explicatio buius yocis, cur sit illud puguac genus 
Britannis inbabile. Sed, inquit Wcxius-hoc explicat yerbis, quae 
sequuntur „nam Britannorum gladii.“ Sane, sed bis yerbis alteram 
causarn affert Taeitus, cur sit illud pugnae genus inhabile Brit.

” ) Exempla, in rjuibus „et‘‘ pro „etiam“ positum est, exstant pcrmulta 
non solum apud Tacitum sed etiam apud Ciceronem: cf. Cic.dc orat. 2, 77 — 
ergo ut in oratore optimus quisque, sic „ct‘‘ in oratione firmissimum quodque 
sit primuin. — De Fin. 5, 14 — sic ct extremum omniurn appetendorum — 
multis gradibus adscendit. Cato de Rer. 157, 8 sic et lascrpitium inrasum. 
Tacit, Ann. I. 4, postquam provecta iam senectus aegro et corpore fatigabatur: 
Ann. II. 2, inridebantur et Graeci comites — Ann. II. 26, posse et Cheruscos. 
multisque in aliis exemplis.

Cf. Wcx. prolcg. p. 111.



„complexum armorum et pugnam in arto non possunt tolerare Br.“ 
Sed iam satis diximus de loco, qui nihil offensionis liabet: ex tam 
leyibus causis permulta essent damnanda in Tac. operibus!

CAP. X X X V I.
T  A C I T  i  A g e i c o l a e .

. . .  Interim eąuitum turmae f u g e r e ,  c o v i n a r i i  peditum sc 
proelio miscuere."

Yaria virornm doctorum de yerbis illis judicia diligenter et 
conlegit et disquisivit Walchius p. 493. Nequc vero ei contigit, ut 
prorsus persanaret huius loci corruptelam; inesse corruptelam, con
sensus fere omnium editorum est. Ritterus impet- vcrba „ f u g e r e  
c o v i n a r i i "  pro glossemate habuit, et sic locum seribit: — interim 
equitum turmae peditum se proelio miscuere“ — Contendit enim, 
haec verba ab aliena manu ascripta esse.“ Scilicet romanorum 
equitum commemoratione admouitus glossae auctor covinariorum in 
acie Britannorum, quid his factum sit, supplere voluit liescius ea 
de re ab ipso auctore iam relatum esse.“31) —- Profecto, audacis- 
sima est haec sententia: prinium enim in omnibus cod. sic legitur: 
„interim equitum turmae fugere, covinarii proelio se miscuere,“ 
tum vero etiam causae, quas affert Ritterus, minime tam magni mo- 
menti sunt, ut locum interpolatum habeamus. — Walchii opinionem 
de hoc loco refutarunt jam Riglerus, Waltherus et nuper etiam 
Wexius, et summo quidem cum iure. Supplevit enim Walchius lo
cum sic: — interim equitum turmae „protentis hastis in corinarios 
pro cornibus invehi, perruptisque impetu ordinibus, postquam diffu- 
gere covinarii, peditum se proelio miscuere. Sanę, ingeniosa, sed 
tamen non ferenda ratiocinatio! Contendit ille, equites, qui diversi 
fuerint a covinariis, Britannos omnino non habuisse. Id falsum 
esse, recte jam Waltherus demonstravit (vide exempla apud Walth. 
et Wexiuiu). —

Ego cum Doederlino, Halmio et Wexio post vocem „turmae1' 
„ut“ supplendum esse censeo et sic cum illis scribo: interim equi- 
tum turmae, ut fugere corinarii, peditum se proelio miscuere, et 
quamquam recentem terrorem intulerant, densis tamen hostium ag- 
minibus et in aequabilibus locis haerebant." — Valde ingeniosa est 
Wexii opinio de hoc loco;32) contendit, equitum turmas Britannos 
esse, at pugnantes pro Romanis, ut eorum socios-recte; demonstrat

3 ') Cf.  T ac . oper. ed . R itter  tom  IV . p. 140.
3i) Cf. W e x . p ro leg o m . p .,66 e t  67.



non Britannos univcrsos, sed Caledonios tantum cum Romanis de- 
certasse, ut facile yidemus ex Calgaci, Calcdoniorum ducis, oratiouc 
cap. XXX... priores pugnac, quibus adversus Romanos varia for
tuna ccrtatum est, spem ac subsidium in nostris manibus habebant. 
C. XXXI. Nos integri et indomiti et in libertatem non in poeni- 
tcntiam laboraturi, primo statim concursu ostcndamus, quos sibi Ca- 
ledonia viros seposucrit — ct cap. XXXII. „cxercitum contractum 
cx diccrsissimis gcntibus ut secundac res tcncnt, i ta adversac dis- 
solycnt: nisi Gallos ct Gcrmanos ct, ]>udet dictu, Britannorum ple- 
rosquc, licet dominationi alienae sanguinem commodcnt, diutius tamcn 
bostes (piam scrvos, fide et aflcctu teneri putatis. —■ In ipsa hostium 
acic iiiYcnicmus nostras manus; agnoscent Britanni suam causam.

CAP. X LV .
T  A C I T i A g r i c o l a  k.

Koster hic dolor, nostrum yulnus: nobis tamen longae abscn- 
tiac conditionc „ a n t ę  q u a d r i e n n i u m “ amissus est. —

His in rerbis Wexius (cf. proleg. p. 26) Yocabula „ant ę  qua-  
d r i e n n i u m 1' pro glossa liabet, diccns ex interpretamento ea enata 
csse. Contra Wexium est scriptura omniurn codicum: tum etiam 
haec Yerba nil offcnsiouis liabent, inest in iis sana ct minime con- 
torta sententia. Sed quomodo sunt ea explicanda? Lipsius verba 
sic explicat, ut „quadrienniunr‘ hoc loco significet tempus, quod 
intercesserit inter mortem Agricolae et annum, quo hic liber scriptus 
sit. Haec explicatio multis editoribus placuit — nuper etiam Wexio. 
— Ego ei asscntiri non possum: praefero cum Walchio, Walthero, 
Rittero et aliis interpretibus Ernestii explicationem, qui locum sic 
interpretatur: nobis quidem iam quadricnnio antę mortuus est, quum 
nempe lina cjim uxore, quatuor annis antę mortem tuam Roma 
abiimus. Frustra contra haec disputat '\V'cxius.3,1) Kam anto qua- 
driennimn idem esse, quam „quadriennio ante“ satis constat, et 
exemplis quoquc affirmari potest, quod Wexius ipse concedit. Affert 
Walcli. Tac. Ann. XIV. 12. . .  quae adco sine cura defim eyenicbant, 
ut multos post annos Nero imperium et scelera continuaYcrit — et 
Ann. XRT. 9. . .  liunc sui finem multos antę annos crediderat Agrip- 
pina, contemseratque. Wexius affert: Liy. XXXI. 24. . .  „idem ibi 
somnus eademque negligentia erat, quae Chalcidem dies antę paucos 
prodiderat. . .  XXIII. 24. . .  relicto magistro eqnitum Romae, qui 
cum post paucos dies nfhgistratum initurus esset, de exercitibus et

3i) Cf. \Vex. prologom, p. i!(i.



rei. XXXVII. 1 3 ... eodem et Rhodia classis post dies paucos venit. 
— Cic. de or. II. 67. . .  eitm aliąuot post annos Maximus id oppidum 
recepisset. Tac. Ann. I. 8. . .  rumor incesserat paucos antę rnenses 
Augustum Planasiam vectum. Vellci. II. 31, 3 . . .  sed tamen idem hoc 
antę septennium in M. Antonio praetore decretum erat.34) Contendit 
ąuidem Wexius, his in exemplis accusatiyum piane suo loco positum 
esse, quia de re ageretur per annos complures continuata, sed idem 
fit nostro quoque loco verbis „antę quadriennium.“ — Ubi Tacitus 
per hoc ternpus yersatus sit — quod '\Vexius tam magni momenti 
esse judicat — pro certo dici non potest. Exstant quidem varia 
judicia de hac re: alii contendunt, eum in exilio abfuisse, alii prae- 
torem eum fuisse hoc tempore, praefectum Aegypto a Domitiano 
impositum fuisse Tacitum, coniicit Ritterus t. IV. p. 156, sed om- 
nia sunt dubia. Et profecto hoc non est tam magni momenti, ut 
omnium codicum scripturam delendam censeamus. — Pro „amissus 
estu scribebat Rhenanus „ammissus es“ — et post eum multi alii 
editores hac in scriptura acquieverunt: in edit. Pul. pr. Med. Ven. 
Rif. exstat script: „e“ in edd. I5ervald. et Ale. scribitur „es<“ — et 
recte hanc scripturam receperunt Pichen, Walch., Waltherus et alii 
interpretes: nam haec yerba non ad Agricolam dicta esse, sequen- 
tibus ostenditur. Cf. Pich., Walther. et Walch. ad hunc locum.

J o s . H u l s e n b e c k .

31) Handius in Tursell. I. 371, docet „antę ąuadrienniuin non esse“ — 
vvor vier Jahren* sed „vier Jakre ztworu ambiguitatem removeri distinctione 
accentus, qni in adverbio acutus, in praepositione gravis sit. Fere eadem monet 
Walch. p. 427 ubi addit, hanc distinctionem postulare Tacitum non solum apud 
vocem post, ut Ann. 1 .10... post Antonium Tarentino Brundusinoąue foedere et 
nuptiis sororis illectum, sedetiam alii scriptores, ut Sali. Hist. III. p. 983... post 
Attalum custodem agri captiyi ex rege miserrumum seryorum fecere.



SCHULNACHRICHTEN.

I. Lelmerfassung.

A. D er L eh rk orp er.
Das katholische Staatsgymnasium in Tescken hatte am An- 

fange des Schuljahres 1857/8, mit Einschluss des Directors 9 wirk- 
liche Lehrer, 2 wirkliche Katecketen, 1 Supplenten und 3 Neben- 
lehrer, zusammen 15 Lehrindividuen. Dieser Stand des Lehrkórpers 
ergab sich in Folgę einiger Veranderungen, die wahrend der 
Ferien des Schuljahres 185% und in den ersten Tagen des Octobers 
1857 eingetreten waren.

1. Yeiauderungen wareud der Ferien und im Aufange des Schuljahres.

Der Supplent, Herr Wenzel Reich, wurde mit h. Erlass des 
k. k. Unt. Minist. vom 17. August 1857 zum wirklichen k. k. Gym- 
nasiallebrer ernannt und am 26. September d. J. beeidet.

Im Monate September 1857 wurde der k. k. Gymnasiallebrer, 
Herr Josef Smita, in Folgę des h. k. k. Unt. Minist. Erlass. vom
7. September 1857 Z. 13138, vom Troppauer Gymnasium hieher 
und der fttr Geografie und Geschichte im Untergymnasium geprtifte 
Supplent Herr Josef Wolf an das dortige Gymnasium versetzt.

Herr Dn. Paul Lutkemuller, Supplent am kath. Gymnasium 
in Teschen seit 1856, frtther evangelischer Pastor in Preussen durcb 
14 Jabre, wurde mit h. Erlass des k. k. Unt. Minist. vom 30. Juli 
1857 Z. 12110 zum prov. k. k. Gymnasiallebrer ernannt und am 
25. August d. J. beeidet. Derselbe erkrankte schwer gegen Ende 
des September und starb am 12. October. Mit tiefem Schmerzge- 
fttble geleiteten Lehrer und Schiiler die irdiscben Reste des Ver- 
blichenen am 14. October, unter Begleitung der oifentlicben Cml-
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und Militiirbehorden und untcr allgemcincr Tcilnamc der Stadtbc- 
volkerung, zur Ruhestiittc, naclidcm dersclbc gcradc, nacli yiclcn 
bittercn Kiimpfen im Leben, cine bleibcndc Vcrsorgmig in Ocstcrrcich 
gcfunden liattc. Er hinterliess im ncucn Vatcrlandc seines Wirkcns 
cine trostlose Witice mit drei umcrsorgten Kimlcrn, fiir dereń 
Unterstiitzung mildc .Spendcn ans Prcussen und Ocstcrrcich eintiossen 
und Teschen sammt LTngcbung scinen cdlen Sinn fiir selmelle und 
tiitige Hilfe im Ungliickc ncucrdings glanzcnd bewiilirt lmtte.

2. Yerunderungen im Laufr des Sclmljalim.

An die Stelle des Verstorbencn wurde 1 lerr Josef Hclsenheck, 
Lchramtscandidat aus Eisborn in Rheinprcusscn, mit Erlass der
k. k. scbles. Landesregicrung vom 13. NoYcmbcr 1857 Z. 17(500, 
ais Supplent berufen und am 4. Ucceinber d. J. bccidet. Es trat 
somit zum Personalstandc vom 1. Octobcr 1857 cine nem Lehr- 
kraft hinzu.

Der wirkliche Gymnasiallclircr, Herr 1)k. Joiiann Mriial 
wurde nacli zurlickgelegtem Triennium, in Folgę h. k. k. Untcr. 
Minist. Erlass voni 17. December 1857, definitiy angcstellt.

Im April 1858 resignierte der Iloeliw. Gymnasial - Kateebet, 
Herr Leopold Sobktzky, auf scinc Stelle und trat ais sclbststiin- 
diger Curat von Konskau in die Dioeccsan - Seelsorge zuriick. In 
Folgę dieses Riicktrittcs wurde der llochw. F. IS. Consistorialrat 
und Gymnasialsupplent, llerr Di;. -Joiiaw  Waciie vom Hoehwtir- 
digsten Fiirstbischofc in Brcslau, Hcrrn Dk. IIeinkich FOkstkij, 
zum provis. Gymnasial-Kateclietcn designiert und von der k. k. 
scbles. Landesregicrung unterm 10. Mai 1. J. Z. G449 bestiitiget. 
Somit war der Lehrkorpcr, vom 1. Mai 1858 angofangen ~ wieder 
auf denselben Stand gesetzt wie ani Anfangc des Scbuljahres und 
blieb ungeandert bis zum Schlusse desselben.

Der Gesanguntei-richt wurde, von Ostem 1858 angefangen, an 
den k. k. Gymnasiallehrer, Ilerrn Josef Suita, iibertragen, welche 
Verfiigung von der k. k. scbles. Landesregicrung unterm 27. April
l. J. Z. 5G7!) bestiitiget worden ist.

Der prov. israelitisebe Religionslehrer, Herr Lazae Storcii, 
Oberlelirer an der israelit. Volksschule in Tcschcn, wurde nacli 
crfolgtcr Walii eines Teschners Kreisrabbiners, des Hcrrn Simon 
F riedmann aus Werbau in Ungarn, von der weiteren Erteilung 
des Religionsunterricktes fiir israelit. Gymnasialscbuler mit Erlass 
der k. k. scbl. Landesregierung vom G. Juni 1. J. Z. 7482 enthoben.



Die Lelirer sind:

a) llauptlelircr.

1. llerr Dii. P iiimpf Gabriel, Capitular des Augustinerstiftes 
St. Thomas in Bninu, prov. Director, Curator des Probst Leo
pold Schcrschnikschen Stiftungsvermogcns, erstcr Yorsteher des 
Carl Frciherrlich Cselesta’selicn adcligen Comictes in Tcschen, 
Lelirer der Matliematik (V.) und piliłoś. Pro])iidcutik (VII. ArIII.).

2. llerr F lokiax Lukas, Lelirer der lateinischen Sprache, Geo- 
graphie und Gescliiehle (V. VI.).

3. llerr J osef Bitta, Weltpriester und F. B. General-Vieariatsrat, 
Katechet ani Obergymnasium und Lelirer der Geograpliic (I.)

4. llerr Dk. Joiiaxx Mriiai,, Lelirer der Matliematik (III. IV. VI. 
Ml. VIII.) und Pliysik (VII. MII.).

5. llerr Eduakd Siege, Weltpriester, Lelirer der lateinischen (III. 
MI.) und der dcutsehen JSjirache (VI. VIII.).

G. Hcrr Fuanz Dani;i. , Weltpriester und zwcitcr Vorsteher des 
Baron Cselesta’schen adeligen Conrictcs in Teschcn, Lelirer 
der lateinischen (II.), griechischen (MII.) und polnischcn .Spraclic 
in drei Abteilungen.

7. Hcrr Du. Josef F ischer, Lelirer der lateinischen (VIII.), grie
chischen (III.) und bohmischen Spraclic in 3 Abteilungen.

8. Hcrr Josef Elsensoiin, Lelirer der lateinischen (IV.) und 
griechischen Spraclic (IV. VII.), Geograpliic und Geschichtc (II.).

9. llerr Josef Suita, Lelirer der Naturgeschichte (I. II. III. V. 
VI.), der Matliematik (I. II.) und Pliysik (III. IV.).

10. Hcrr Wenzl Reicii, Lelirer der lateinischen (I.), deutschcn (I.) 
und griechischen Spraclic (VI.).

11. llerr Dr. Joiiaxx Waciie, Weltpriester und F. B. Gcneral- 
Vicariatsrat, Miteorsteher im Baron Csclcsta’schen adeligen Con- 
ricle in Teschen, Katechet ara Untergyinnasium und Lelirer 
der Geographie und Geschichte (III. IVr. VII. VIII.).

12. Hcrr Josef Hulsenbeck (Supplcnt), Lelirer der deutschcn (II.
III. V. VII.) und griechischen Sprache (V.).

li) Wbenlelirer.

1. Herr*Dn. Philipp Gabriel, pr. k. k. Gymn.-Dircctor und Leh- 
rcr der franzosischen Sprache.

2. Herr Dr. Georg Prutek, AVeltpriestcr, F. B. General-Vica- 
riatsrat, Katechet an der k. k. Haupt- und Unterrealschule in 
Teschen, Lelirer der englischen Sprache.



3. Herr Josef Elsensohn, k. k. Gymnasiallehrer, Lchrer der ita- 
lienischen Sprache.

4. Herr Josef Smita, k. k. Gymnasiallehrer, Lehrcr des Gesan- 
ges in 2 Abteilungen.

5. Herr Johann Wanke, Lehrer an der k. k. Haupt- und Unterreal- 
schule in Teschen, Lehrer des Zeichneńs und Schonschreibens.

6. Herr Simon Friedmann, Tesclmer Kreisrabbiner, Lehrer der 
israiilitischen Rdigion fur die Schtiler der Tesclmer Gymnasien, 
der Haupt- und Unterrcalschule, supplicrt durch Herm Lazar 
Storch, Oberlehrer an der israelit. Volksschule in Teschen, 
bis zum Schlusse des Schuljahres.

B. Der Lehrplan.
a) Obl igat e  Lehrgegenstuni l e .

1. Classc.
O r d i n a r  i u-s,  H e r r  W ciizl R eich.

1. Religion, 2 St. W. Der christliche Glaubc. Die zehn Gebotc.
Die Gnadenmittel. Dr. J. Wachę.

2. Latain, 8 St. W. Regelmiissige Formenlehre. Der Conjunctiv
und Infinitiv in den wiclitigsten Fiillen nacli Dr. Ferd. 
Schulz s lat. Sprachlehre. Uibuugsbeispielc nach Diinnchier. 
Memoricreu und Aufschreiben der Yocabeln mit wochent- 
liclien Schulcompositionen.

W. Reich.
3. Dcutsch, 4 St. W. Der einfache, erweitertc und zusammen-

gezogeue Satz in Verbindung mit der Interpunctionslehre. 
Flesion der Verba mit der hievon abhangigen Wortbildung 
nach der nhdeutschen Elementargrammatik des K. A. Hof
man. Mundliche und schriftliche Einiibung durch Reispielc. 
Lesebuch von Mozart. I. Wiedcrcrziililen des Gelesenen 
nebst Vortrag memorierter Stiicke.

W. Reich.
4. Geograpliie, 3 St. W. Allgemeine Uibersicht der Erdbeschrei-

bung. Angabe der Hauptpuncte der politischen Geographie 
nach J. Bellingers Leitfaden mit steter Bentitzung grosser 
Wandkartcn. Kartographische Uibungen.

J. Bitta.
5. Mathematik, 3 St. W. Die 4 Rechnungsarten mit benannten

und unbenannten Zahlen. Gcmeine Briiche und Decimal-



• brttchc. Rechnungsvorteile nach Dr. F. Moćnik; ans der 
Anschauungslehre: Linien, Winkel, Parallele, Dreiecke und 
Yierccke naeh Dr. HiUard’s AYandtafeln.

J. Smita.
(i. Naturgeschiclrfe, 2 St. W. Einlcitung. Zoologie der Saugc 

Glieder- und Bauclitliiere nacli Aln{s Pokorny.
J. Smita.

Ordinarius, Herr Franz Dauel.
1. Religion, 2 St. AV. Erkliirung der Gcbrauche und Ceremonien

der katholisćhen Kirclic nacli Bel/mann.
Dn. J. Waciie.

2. Latein, 8 St. W. Wiederliolung und Erganzung der regel-
massigen Formenlelire, Unrcgehnassigkeitcn in Declination 
und Conjugation, und das Notwendigste ans der Casus- 
lelire. Der Conjunctiy, Infinitiy, Imperatiy, Ablatiyns ab- 
solutus nacli Dr. F. SclmlAs latein. Sprachlehre. Ilibungs- 
beispicle nacli M. Schinnagl. Alle 8 Tage 1 Composition 
und 1 Pensum. Anfang biiuslicber Praparation.

F. Danel.
3. Dr.titsrh, 4 St. AA7. Der zusammengesetzte Satz. Die Formen-

lelire des Nomen. Lesen mit sachlichcr und yorzugsweise 
sjirachlicher Erklarung- aus Mozart II. Arortrag memorierter 
Lcsestlicke. Jede AAroche eine Schul- oder Hausaufgabe.

J. HilLSENBECK.
4. Geographie und Geschichte, 3 St. AV. Alte Geschichte bis 47G

n. Cliristo nacli W. Piitz, mit yorausgebender Geographie 
jedes in der Geschichte yorkommenden Landes. Karten- 
zeichnen.

J. Elsensohn.
5. Mathematik, 3 St. AAr. Aus der Arithmetik: Verhaltnisse und

Proportionen ncbst dereń Anwendung nach Dr. F. Moćnik; 
aus der Anschauungslehre: Messung, Teilung, Vervvandlung 
und Achnlichkeit geradliniger Figuren nach Dr. Hillardts 
AYandtafeln.

J. Smita.
6. Naturgeschichte, 2 St. AV. Zoologie (Vogel, Amphibien, Fische)

und Botanik nach A. Pokorny.



1. Religion, 2 St. W. Die Gescliichte der Offenbarungen Gottes
im alten Bundę nach Scliuhmacher.

Dr. J. Wachę.
2. Latein, G St. W. Casuslehre nacb der latein. Sprachlelire von

Dr. F. Schulz mit Berlicksichtigung der bei der Lectiire 
vorkommenden syntactischen Fiille. Historiae antiąuae (ed. 
Hoffman) I — VI. Tagliche Priiparation. Schriftliche Ui- 
bungen nach Silpfle I. Teil. Im I. Sem. alle 8, im II. Sem. 
alle 14 Tage eine Schul- oder Hausaufgabe.

E. Siegl.
3. Griechisch, 5 St. W. Regelmiissige Formenlebre mit Ausschluss

der Verba in m nach Dr. Schenkl. Memorieren geeigneter 
Siitze und Sentenzen. Im II. Sem. alle 14 Tage 1 Haus
aufgabe.

Dr. J. F ischer.
4. Deutsch, 3 St. W. Lesen mit sprachlicher und sachlicher Er-

klarung aus Mozart ni. Vortrag memorierter Lesestttcke. 
Alle 14 Tage 1 Aufsatz ais hausliche Arbeit.

J. Hulsenbeck.
5. Geographie und Gescliichte, 3 St. W. Mittlere und neuere Ge-

schichte bis zum westphalischen Frieden mit Herrorhebung 
der Hauptereignisse aus der Gescliichte des osterreichischen 
Staates nach W. Piitz’s Auszug mit der entsprechenden 
Geographie.

Dr. J. Wachę.
6. Mathematik, 3 St. W. Grundoperationen der Buchstabengrossen.

Potenz- und Wiyzelgrossen. Combination nach Dr. F. 
Moćnik. — Anscliauungslehre: Constructionssatze des Krei- 
ses mit Riicksicht auf Umfang und Inhalt regularer Poly- 
gonc nach der stigmogr. Methocle des Dr. Hillardt.

Dr. J. Mrhal.
7. Naturgeschichte, 2 St. W. Mineralogische Anschauungslehre nach

Fellocker (im I. Sem.).
J. SmitX.

8. Physik, 2 St. W. Einleitung, Chemie und Warme nach Dr. A.
Kunzek (im II. Sem.).



1. IMigion, 2. St. W. Geschichtc der Offcnbarungen Gottes im
ncuen Bundę nacli Schuhmachur.

Di:. J. Wacite.
2. Latam , (i St. W. Tempus- mul Moduslchre nacli D r. Ferd.

Schulz’a lat. Grammatik. Prosodie. Mctrik. Lcctiirc aus 
Caetar de Delio gallico lib. I. II. III. IV. nebst gcwiihltcn 
Lesestiicken ans Orki von Grysar. Spraeldiclie Uilmngcn 
miindliclt mul schriftlich nacli der Lcctiirc. Priiparation 
der Scliiiler. Alle 14 Tage 1 Hans- mul Sclmlaufgabc.

J. Elsensoiin.
3. Griechkch, 4 St. W. Wicderlmlung' der rcgelmassigcn und Voll-

endung der unrogelmiissigcn Formenlehre nacli Dr. SchenkUs 
Lcscbueli. Memorieren wcrtvollcr Stcllen. Alle 14 Tage 
1 Pensum und in 4 Wochen 1 Composilion.

J. Eesensoiin.
4. Deulsch, 3 St. W. Lcctiirc aus Mozart’s Lescbuchc IV. mit

spraclilicher und saeblichcr Erklarung. Vortrag gewiihltcr 
pros. und jioet. Lesestiiekc. Uibung in gewiilmlicben Ge- 
schafisaufsatzcn. Deutsche Prosodie und Mctrik. Alle 14 
Tage 1 Unusautgabe.

Dr. J. Fischer.
5. Gtoyrayhir mul Gesehichie, 3 St. V'. Scliluss der neuern Ge-

schielitc. Wiederholung des geogr. Untcrriclites. — Vatnr- 
landskunde (im II. Scm.) Fiber.sicht der Haupfinomentc der 
iisterr. Geschichte, des Anwaehscns der Monarchie zu dem 
jetzigcn Bestandc und mit besonderer Riicksicht auf Sclile- 
sien. Dji. J. Wachę.

0. Mathematik, 3 St. W. Zusammengesetzte Verhiiltnisse und dereń 
Anwendung. Glcichungcn des I. Grades nacli Dr. F. Moć- 
nik. — Anschauungslehre: Stcreometrischc Grundbegriffe 
mit der Inhalts- und Oberflachcnbercchnung der Kbrper.

Dr. J. Miirae.
7. Ph.ysik, 3 St. W. Statik und Dynamik fester, fliissiger und aus- 

dehnsamer Kbrper. Akustik. Magnetisnius und Electricitat. 
Grundbegriffe der Optik, Astronomie und Meteorologie nacli 
D r. A . K um ek. J . Suita.



1. Religion, 2 St. W. Die yorcliristliche Oftenbarung nach Dr.
Martin. J. Bitta.

2. Latein, 6 St. W. T. Lidii (ed. Grysar) lib. I. c. 1-44; XXI.
c. 1-63. — Ovidii Nas. Trist. I. 1, IV. 10, ex Ponto I. 3; 
Heroul. 14; Amorum I. 15, II. G; Fastornm I. 469-586,
II. v. 83-118, v. 195-212, v. 475-512, v. 687-710; Motam. 
lib. I. v. 163-415, VITI. v. 183-238, X. v. 1-77. Beanfsich- 
tigte PrkatlectUre aus Livius and Ovidius. Priiparation. 
Jcdc Wochc 1 St. grammat. stil. Uibungen aus Siipfle’s 
II. T. Alle 14 Tage ciu Pensum, alle 4 W. 1 Composition.

Fl. Lukas.

3. Griechisch, 5 St. W. Kenophons (ed. Schcnkl) Cyropiidie, lib. I.
5 cap. Homeri Iliad. lib. I. II. III. IV. Prkatlectiire aus 
Xenopkons Anabasis und der Apolog. des Socr. Aus der 
Grammatik nacli Curtius: die Lchrc vom Pronomcn, der 
Gebrauch der Tempora, Modi und des Inf. —■ Memorieren 
der Vocabeln und einzelner wertroller Stellen. Priiparation. 
Alle 4 W. 1 Pensum oder eine Compos.

J. Hulsenbeck.

4. Deutsch, 2 St. W. Lecttire eincr Auswald von Musterstiicken
aus der neueren Literatur nacli Mozart I. (f. O. G.) mit 
sacblicher und sprachlicher Erklarung. ' Einleitung in die 
Literaturgcschicbte. Von den altesten Denkmiilern der 
dentschen Sprache bis auf Haller und Hagedorn. Yortriige 
poetischer und prosaischer LesestUcke. Alle 14 T. 1 Auf- 
satz tiber Haus.

J. Hclsenbeck.

5. Geographie und Gesehichte, 3 St. W. Die Volker des alten
Asiens und Africas, die Griechen und Macedonier sanimt 
den aus der macedon. Monarchie hcrvorgegangencn Rcichen 
nach Putz’s grosserem Werkc mit der darauf bcztiglichen 
Geographie.

F l. Lukas.

6. Mathematik, 4 St. W. Algebra: Das Zahlensystem iiberhaupt
und das dekadischc insbesondere. Algebraische Grundope- 
rationen. Die Teilbarkeit der Żabien mit Anwendung.



Yollstandige Lelire der Brlichc und Yerhiiltnisse. — Geo
metrie: Longimetrie und Planimetrie nach Dr. F. Moćnik.

De. P ii. Gabriel.
7. Natur geschichte, 2 St. W. Mineralogie iu Verbindung mit Geo- 

gnosie nacli Fellocker. Botanik mit Paleontologie und geo- 
graphiseher Verbreitung der Pflanzen nacb Dr. Bill.

J. Suita.

VI. (lasso.
Ordinarius, Herr Eduard Siegl.

1. Religion, 2 St. W. Die christliche Kirehe. Besondere Dogma-
tik. nacb Dr. Martin. j  g ITTA>

2. Latein, G St. W. Salustii bellum Jugurthinum (cd. Linker);
Ciceronis Oratio I. in Catilinam; Cacsaris beli. civ. lib. I . ; 
YirgUH Aencis I. (ed. Hofman), Georg. I. v. 1-160, Bucol. 
Eclog. I. u. V. Beanfsichtigte Priuatlectiire aus Caesar 
und Yirgil. Grammat. stilist. Uibungen nach Siipjłe II. T. 
Praparation. Alle 14 Tage 1 Pensum, alle 4 W. 1 Com- 
position. Fl. Lukas.

3. Griecltisclt, 5 St. \Y. ITomeri Iliad. (ed. Hochegger) lib. V. VI.
(VII. VIII. nur mit Inhaltsangabe wegen des Zusammen- 
banges) IX.; Herodoti lib. VIII. (ed. Wilhelm). Beaufsich- 
tigte Prii-atlactiire ans Homer und Xenophons Memorabil. 
Aus der Granmiatik des Curtius wurde wiederliolt: Die 
Satz- und Casuslehre, die Praposit., das Verbum (Arten), 
die Tempus- und Moduslehre. Memorieren der Vocabeln 
und einzelner wertyoller Stellen. Alle 4 W. 1 Pensum und 
1 Composition. W. Reich.

4. Deutsch, 3 St. W. Literaturgescbiehte von Haller und Hagedorn
bis auf die neueste Zeit, rerbunden mit Lectlire aus Mo- 
zarts II. Lesebuelie ilir O. G. Yortriige memorierter Lese- 
stlicke. Alle 14 Tage ein bauslieher Aufsatz.

E. Siegl.
5. Geographie und Geschiclde, 3 St. W. Romiscbe Geschichte. Das

Mittelalter bis Gregor VII. nach Piltzs griisscrem Werke 
mit der darauf beziiglicben Geogra])bie.

Fl . Lukas.
6. Mathematik, 3 St. W. Algebra: Potcnz, Wurzel, Logarithmen.

Imaginiire Griissen. Glcichungen des 1. Grades mit einer



und mehreren Unbekannten. Reduction algebraischer Aus- 
drltcke. ■—- Geometrie: Trigonometrie und Stereometrie nacli 
Dr. F. Moćnik. Dr. J. Mriial.

7. Naturgeschichte, 2 St. AA7. Zoologie in enger Verbindung mit 
Paleontologie und geograph. Yerbreitung der Tliiere, nacli 
Dr. Schmarda. J. Smita.

VII. Classe.
Ordinarius, H e n - Dr. Johann Mriial.

1. Religion, 2 St. AA7. Scbluss der besonderen Dogmatik. Christ-
liclie Morał.

J. Bitta.
2. Latein, 5 St. AY. Ciceronis Oratt. in Catil. II. III. IA\, pro rege

Dejotaro, pro Ligario, pro lege Manilia; — Virgilii Aeneid. 
lib. Ali. A1II. IX. (ed. Hofman). — Beaufsichtigte Privat- 
lecture aus Cicero: Paradoxa, Cato major, Laelius (de ami- 
citia) u. de officiis. — Grammatisch-stilistische Uibungen nacli 
Seuffert’s palaestra Ciceron. 1. St. AA7. Praparation. Alle 
14 Tage 1 Pensum und jeden Mouat I Composition.

E. Sie GL.
3. Griechisch, 4 St. AAT. Demosthenis Oratt. Olynt. 1. 2. 3., Pliilip-

pica I. und iiber den Halonesus; Sophoclis Antigone; Ho- 
meri Odyssea lib. ArI. — Beaufsichtigte Priuatlecture aus 
Homers Odysee und aus Demosthenes. Aus der Granima- 
tik des Curtius: Yom Infinitiy und Particip, von den Frage- 
satzen, der Attraetion und Negation. Alle 14 Tage 1 St. 
grammat. Uibungen. Alle 4 AY. 1 Pensum oder 1 Compos.

J. Elsensohn.
4. Deutsch, 3 St. AA7. (Der Lehrplan ist wegen Uibertragung des

inittelliocbdeutsclien Unterrichtes aus der V. in die VII. 
Classe ais Uibergangslehrplan zu betracliten und stimmte 
im Schuljahre 1857/5S mit dem der VI. Classe iiberein).

J. Hulsenbeck.
5. Geographie und Geschichte, 3 St. AV. Mittlere und neuere Ge-

schichte bis zum Sclilusse des XVII. Jabrhunderts mit 
besonderer Riicksichtsnabme auf die Geschichte des oster- 
reichischen Stąates nach W. Putz’s griisserem AYerke und 
mit entsprechender Geographie.



G. Mathematik, 3 St. W. Algebra: Unbestimmte Gleichungen des
I. Gradcs. Quadratisclie Gleichungen mit 1 Unbekannten. 
Progrcssioncn. Coinbinationslchrc. Der binomische Lelir- 
satz. — Geometrie: Anwendung der Algebra anf Geometrie. 
Analytischc Geometrie in der Ebene. Kcgelsebnitte nacli 
Dr. E. Moćnik.

Dr. J. Mrtial.
7. Plnjsik, 3 St. W. Allgemcine Eigenschaften der Kbrpcr. Che

mie. Statik. Dynamik. Wellenlelire und Akustik nacli 
Dr. A. Baumcjartner. Dr. J. Mriial.

8. PhilosophiscJte Propi.ide.utik, 2 St. W. Logik nacli Dr. Beck.
Dr. Pu . Gabriel.

VIII. (lassu
O nlinarius, H cit Dr. Josef Fischer.

1. lieligion, 3 St. W. Die Gesckichte der Kirclie Christi nacli
Dr. Fessler. J. Bitta.

2. Latein, 5 St. W. C. Taciti. Germania. Historiaram lib. I. c.
1-70; IV. c. 1-38. Annalium IV. c. 1-11, 32-35, 57-59; 
VI. 20-23. Iloratii Odarum lib. III. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 13. 
17. 23. 24. 25. 29. 30; IV. 1. 2. 3. 4. 5. G. 7. 8. 9. Sa- 
tir. I. 4. G. 10; II. G. Epist. I. 1. 10, II. 1. Epod. 1. 2. 
7. 9. 13. Carmen sacculare. De arte poetica. Epistoła 
ad Pisones. Benufsichtigte Pricatlectilre aus Liiius, Taci- 
tus und lloratius. Gramruat. stilist. Uibungen ans Senfferts 
palacstra Cieeron. Priiparation. Alle 14 Tage 1 Pensum, 
alle 4 W. 1 Compos. mit Beziehuug anf die Lectlire.

Dr. J. F ischer.
3. Griechisch, 5 St. W. PI atonia Apologia, Protagoras, (cd. Jalin).

Sophoclis Oedipus Kolonos. Beanfsichtigte Priratlectilre 
ans Plato und Demostlicnes. Alle 14 Tage 1 St. gramm. 
stilist. Uibungen. Aus Curtim die Lclirc ion den Parti- 
keln. Priiparation. Alle 4 W. 1 Pensum oder 1 Com- 
position. Fr. Dane i..

4. Deutsch, 3 St. W. Lectiire einer nacli astlietischen Gesichts-
puncten geordneten Sammlung von Mustcrstiicken aus 
Mozart III. (f. O. G.), in Verbindung mit analytischer Ae- 
stłietik. Zusammenfassung der gesammten Literaturge- 
scliichte. Alle 2 bis 3 Wochcn eine griissere Hausaufgabe.



MUndlielie Yortrage eigencr Ausarbeitungen durch die Schil
ler mit Vorherbesprechung in der Schule.

E. SlEGL.

5. Geographie imd Geschiclite, 3 St. W. Schluss der neueren Ge-
scbichte mit Itlicksiclit auf Oesterreich nach W  Piitz. Sta- 
tistik des osterreicbischen Kaiserstaates nach F. Prasch.

Dr. J. Wachę.
6. Mathematik, 1 St. W. Wiederholung der Hauptlehren der Al

gebra und Geometrie. Uibungen in Lbsung mathematischer 
Probleme. Dr. J. Mrhal.

7. Physilc, 3 St. W. Magnetismus. Electricitat. W arne. Optik.
Anfangsgriinde der Astronomie und Meteorologie, nach 
Pr. A. Bawngartner. Dr. J. Mrhal.

8. Philosophische Propadeutik, 2 St. W. Empirische Psychologie
nach Dr. Lichtenfels. Dr. Ph. Gabriel.

Deutsche Aufgaben.

V. flasse.
1. Welche Yorteile nnd Beąuemlichkeiten bringen uns die Fliisse?
2. Ein Gang durch die herbstliclie Natur.
3. jiTfję agsTrjg ł<Sp«T« {Hol TtgondgoiPer eOr;y.ar.u „Dii labore ho-

minibus onmia vendunt.w (Durch Beispiele aus der Ge- 
schichte zu beweisen.)

4. Vergleichung des menschlichen Lebens mit einem Baume.
5. Uiber den Umgang mit den Menschen mit besonclerer Beziehung

auf den studierenden Jtingling.
6. Geringes die Wiege des Grossen. Mit Belegen aus der Geschiclite.
7. Kurze Charakteristik der 12 Apostel nach KlopstolFs „Messias“

III. Ges. V. 149 — 524.
8. Geschichtliche Bedeutung der Phonizier.
9. Yerdienste des Numa Pompilius um sein Yolk.

10. Die winterliche Ruhe der Natur ein Bild der Todesruhe des
Menschen.

11. Der „Lehrling der Griechen.“ Ode Klopstok’s. (Erlautert.)
12. Ideengang des ersten Gesanges der Uias mit besonderer Her-

vorhebung der Charaktere der Hauptpersonen.
13. Die Perserkriege, ihre wichtigsten Momente und Folgen fiir

Griechenland und Europa.
14. Kenntnisse der beste Reichtum.



15. Uibertragung der liedo des Odysseus (Ilias II. v. 285—332)
in dem Yersmasse des OriginaI’s.

16. Aussaat und Aenite ein Bild des menschlichen Lebens.
17. Der Jahrmarkt (einc Scliilderung).
18. Der falscbe und der wabre Freund (eine Parallele).
19. Themistokles Verdienste um Griechenland.

J. Hulsenbeck.

VI. (lasso.
1. Wic feiert man das Andenken yerdienter Manner? — Uiber

die beste Art, sittliche Grosse zu ehren.
2. Vor wclchen Fehlern muss sich die Jugend bei der Freund-

scbaft hiiten? — Uiber die wabre und feblerhafte Freund- 
schaft.

3. Valitudinis cura praecipue est habenda. — Uiber die friihzei-
tige Sorge fur die Gesundheit.

4. Verteidigung der Jugendspiele im spaten Alter.
5 .. Tnrpe est (enim), cum tempus per socordiam abierit, tunc 

dcmimi illud revocarc, cum praeter dolorem nihil sit amplius 
rocanti rediturum. — Uiber den hohen Wert der Zeit.

6. Suac quisr[ue fortunae faber. — So wie man’s trcibt, so gebt’s.
7. CaiTs des XII. Scblacht bei Pultawa und ilire Folgen.
8. Ea viatica liberis sunt parauda, rjuae cum nunfragio cnatent.

— Nacli welchen Dingen soli man streben?
9. Was ist Hingebung? Oder: Der romische Curtius.

10. Abschiedsgruss an den Winter.
11. Friililing und Jugend.
12. Die wicktigsten Momente im Leben Caesar’s.
13. 1 Die Palmę winkt nur dcm, der kiimpft.
14. Welches sind die Kennzeichen von vernachlassigter Bildung

des Geistes und Herzens.
15. Wunscli an Salis vou Matthisson, durch eine Metaphrase aus-

gedrlickt.
16. Bliiten und Hoffnungen.
17. Ueber die Aulegung eines literarischen Tagebuches.
18. Lob der Poesie, einc Nachbildung des Gedichtes auf Maria

Theresia von M. Denis.
19. Nicht wer gut anfdngt, sondern wer gut vollendet, verdient Lob.
20. Jeder mochte gern klug und weise sein, aber Wenige wollen

sich darum miihen. ę  gIEGL



VII. [lasso.
1. Yerdienen (lic altcn Gricclicu niul llomcr, die wir so sclir

bewundern, (lass wir ilir blirgcrlichcs Gliick beneiden?
2. AIexander, Kiinig von Maeedonien, nach scinen Tugcnden und

Folderu. (Einc Oharakteristik.)
3. „Longuni iler per praeccpta, brcvc ct eflicax per excmpla.a

Yel: „Ycrba docent, exeinpla trahunt.“
4. Uibcr den Schadcn, den rauschcndc und gcwohnlich sinnliclie

Ycrgnligungcn bringen.
5. Schnsucht und der Triiunie Wcbcn 

Sind der weiclien Keelc sliss;
Docli cdler ist eiu starkes Strcben 
Und maebt den sebonen Trauni gewiss.

6. Der Walili ist kurz, die Keuc lang.
7. Charakter des Deniosthenes. (Mach den gclesencn llcdcn.)
8. Gcdanken beim Jalireswechscl.
9. AYas man ist, das blieb man andern schuldig.

10. Das Unrecht diirfcn und nielit wollen 
Es flieh’n, auch wenn es loekend gliinzt,
Das ist der liohc tSieg, nach dcm wir ringen sollcn,
Ob ilm auch kcine lland bekriinzt.

11. Uiber KaiTs des Grossen Yerdienste urn die dcutschc Sprachc
und Literatur.

12. Begeisfrung ist die Sonne, die das Leben befruchtct, triinkt
und rcift in allen Spharen.

13. Liegt das Gestem klar und offen,
Wirkst Du lieute kriiftig frei:
Darfst Du auf ein’ Morgen lioffen,
Das nicht minder gliicklich sei.

14. Ideengang des in der Sekule durchgcnommcncn Stiickes:
„I])higenie in Tauris:‘ (von Gotlic).

15. llanptziige des Charakters des romischen Yolkcs.
16. Gebrauch’ die Zeit, sie gelit so schncll von binnen;

Docli Orduung lekrt auch Zeit gcwinnen.
17. Weiclien Einfluss bat die Poesie auf Geist und Genilit?
18. Ein tiitiges Leben ist keine Last, sondern cine AVoltat.
19. Gefahrlich ist zu grosse Sichcrhcit.

J. 11U L S K N D E C K .



VIII. Classc.
1. Uibci' den Zweck einer Ferienrcise, in ethnographischer Hin-

siclit bctrachtct.
2. Der Baum mul dic Wclt.
3. Das allc Gcnnanien and das gcgcnwartigc Deutschhind.
4. Das Erhabene der Leidea. Uiber dic Wortc des Eiicret. II. 1—4. 
fi. Iaaaer strebo znm Gaazca and kanast da sclbcr keia Gaazcs

Wcrdcn, ais dicncadcs Glicd sebliess aa cin Ganzes dieb aa.
v. Schiller.

0. Die Krcnzziigc eia Gcgcabild der Yolkerwanderung.
7. Scilicet ingeaiam placida mollitar ab artc.

Oder: Tren sieli den Kiinsten weili’a
Maclit ans’re Sitten mild 
Uad lelirt ans menschlicli sein. Ovid.

8. Welelic Umstiiadc ycreinigtcn sieli, den Minncgcsang anter den
Sclmabiselicn Kaiscra za wccken?

!•. Eflugit. ni ortem, quisquis eonteinserit; timidissiinam qaemqae 
conscqaitar.

Oder: Dem Tod entrinnt, wer iha veraclitet,
Docli den Ycrzagten liolt er ein. Cart.

10. Warmii mass es des Mensclien heiligstes Streben sein, Hcrz
and Geist za bilden?

11. Mareet sine advcrsario yirtus. Oder: Der Kampf mit dem
Maclitigea erweekt and veredelt die schlammernden Kraftc 
des Mcnschen.

12. Der Palriotismas. Uiber die Wortc des v. Schiller:
Aa’s Yaterland, an’s then’re, sebliess dicli an,
Das lialtc fest mit deinem ganzen Herzen;
Hicr sind dic starken Warzeln deiner Kraft,
Dort in der fremden Welt stelist da allein.

13. Abitaricatcn - Arbcit.
Von Einzelnca wanien nach freier Wahl bearbeitet and vom 

Kathedcr herab frei yorgetragen:
riber don Einfluss des Schdnen auf don Studierenden. — Uiber die 

Unsterblichkcit der menschlichen Secie. — Uiber manchcrlci Thrancn, die auf 
Erdcn gewcint werden. — Gedanken auf einem Gottesacker. — Ehrgciz und 
Stulz. — Uiber die Vaterlandsliobe des Dcmosthenes. — Liebe zur Natur. — 
Uiber den Einfluss der Natur -Scencn auf das mensehlichc Gemiit. — Uiber 
den Einfluss der Bucbdruckerkunst auf die Cultur der Jlensehheit. — Einfluss 
der Literatur auf die Nationen. — Yerschwcndung und Geiz. — Leben und 
Wirken des Copcrnicus. — Uiber den Geist des deutschen Volkes (zum feier- 
liclien Kedeactus).

E. SlEGI..



Israelitischer Religionsunterricht.
Obere Abteilung, 2 St. W. Einlcitung zu (len Davidisclien Psalmen, 

Zeit der Abfassung und Zusammcnstellung derselben. Die 
yorziigliclisten vom Geistc der Religion durchdrungcnen 
Capitel im Urtexte, naeli den be,sten Qucllen tradiert und 
erkliirt.

Untere Abteilung, 3 St. W. und zwar 1 St. W.: hebraische Gram- 
matik mit steter Uebung praktischer Bcispielc. 1 St. AV. 
Die icichiigsten PfUchtenlehren und Ceremonialgesetze des
4. und 5. Buches Mosis im Urtexte naeli den altestcn und 
neueren Bibelcommentatoren erkliirt. 1 St. W. Das /. Buch 
Samudis im Urtexte mit nnausgesetzter Hinweisung auf 
den culturgeschiclitlichen Entwicklungsgang des israeliti- 
sclien Volkes jcner Zeit.

L. STOucir.

b) Bedingt - obligate Lehrgegenstande.

I. Dulimi.srh.

1. Abteilumj, 2 St. W. Regelmassige Formcnlebre mit-cnfsprcchcn-
den Uibungsbeispiclen naeli Cupr.

2. Abteiluni), 2 St. W. Ergiinzung der Eormenlchre mit den syn-
tactisclien Grundlcliren naeli der Grammatik von H. Karlik.

v

Uibungsbcispiclc aus dem Lcsebuelre von Cclakowsky 3. 
und 4. Teil.

3. Abteilumj, 2 St. W. Wiederholung und Erganzung des gramm.-
syntact. Unterrichtes. Lesebuch von Celakowsky 5. Teil. 
Uibersicht der bohmischen Literatur naeli Jungmann.

In jeder Abteilung alle 14 Tage einc schriftliclic Arbeit.
D n .  J .  F i s c i i e k . II.

II. 1’olnisdi.

1. Abteilung, 2 St. W. Regelmassige Formeulchrc naeli der Gram
matik von Pohl, mit entspreclienden Uibungsbeispiclen. 
Lectiire aus „ Wypisy polskieu tom. I.

2. Abteilung, 2 St. W. Erganzung der Formenlehrc. Das Notwen-
digste aus der Syntax mit entspreclienden Uibungsbeispiclen. 
Lectiire aus: „Wypisy polskie/1 tom. I., mit steter Rucksicht 
auf die Grammatik.



3. Abteilung, 2 St. W. Wicderholung uud Erganzung der Gram- 
matik und Syntąx bci der Lectttre aus „ Wypisy polskie11 
tom. I. część I. zeszyt II. Das Lcscbuch „Wypisy polskie" 
tom. III. wurdo zur Privatlectlire und zu Aufgaben beniitzt. 
Kurzer Abriss der polnischen Literaturgescliichtc.

In jeder Abtheilung wurde in 14 Tagen eine schriftliche Arbcit 
gcgcben. Fu. D a n e l .

e) Freie Gegenstitnde.
1. Englisch, 2 St. W. Mit Wiedcrholung und Vervollstandigung der

im v. J. behandeltcn Formenlehre wurde die Wortfiigung 
nacb K. J. Clairmonts Syntax der englisehen Spraclie 
(Wien 1838) vorgctragen, dureh zablreicbe Bcispiele er- 
liiutert und dureh Uibersctzungen aus dem Englisehen ins 
Deutsche und umgekehrt nacli ./. Ch. Nosseck’s Uibungcn 
zum Uibersetzen (Wien 1839) eingeiibt.

D r .  G. P r u t e k .

2. Franzosisch, 2 St. W. I. Jahrgang. Das Notwendigstc aus der
regclmassigen Formenlehre bis zum unregelmassigcn Zeit- 
wortc nach dem Leitfaden: der kleine Mnchat. von Charles 
Noel (Wien 1855). Lese- und Uibungsbuch mit gramma- 
tischer Nachweisung der Fornien: les avcntures de Tele- 
maqm par Fenelon. D r .  P j i . G a b r i e l .

Conrersationsubungen so wie die Lcctlire grosserer 
Lesestiicke fiir die Schliler des II. Jahrganges leitete

D r .  G. P r u t e k .

3. Italienisch, 2 St. W. ' II. Jahrgang: Aus der Grammatik des
Fomasari- Verce die Fiirworter, die verschiedenen Gattun- 
gen des Zeitwortes und der Gebrauch der Zeiten. Lectlire: 
Musterstiicke aus italienisehen Autorcn und aus den Lese- 
stlicken der: la pratica della Grammatiea. AVien 1855.

J. E l s e n s o i i n .

4. Schonschreiben, 2 St. W. Deutsche Current- und cnglische Cur-
sivschrift. Der Haar- und Schattenstrich, dessen Lange, 
Dicke, Entfcrnung. Bilduug der Buchstabeu aus dem Grund- 
striche mit Beobachtung des Verhaltnisses der Ober- und 
Unterlange, systematisch nach eigener Lehrmethode.

J. W a n k e .

5. Zeichnen, 2 St. W. Nach Vorlegeblattern und zwar fUr Land-
schaften von Steinbach, Sandmann, Hermes; fiir Kbpfe von



Julien, Kaiser, Hermes; fitr Thierstllcke von Adam, Her
mes, Canton; fur Blumen von Meichelt; fttr Geometrie von 
Bilordeaux. J. Wanke.

6. Gesang in 2 Abteilungen mit 4 St. W.
1. Abteilung, 2 St. W. Allgemeine musikalische Vorbegriffe.

Tonhbhe und Tondauer. Das Intonieren der einfachsten 
Intervalle sowol im einstimmigen ais yierstimmigen Gesange. 
Akkorde. Uibungen im riclitigen Ansatz und der dadurch 
bewirkten Klangfarbe des Tones.

2. Abteilung, 2 St. W. Scaleniibungen in den verschiedenen
Tonarten. Tretfen der schwierigen Intervalle. Uibungen 
im yierstimmigen Gesange mit Rticksicht auf Yortrag und 
Ausdruck des Tonstilckes. — Den Gesangunterricht fur 
die II. Abteilung leitete im I. Sem. der Regenschori der 
Stadtpfarre, Herr J ohann Weiser, im II. Sem. flir beide 
Abteilungen der k. k. Gynmasiallehrer

J. S m i t a .

7. Gymnastik. Der Unterrickt wurde wcgen Mangels eines rerldss-
liehen Lehrers im Sommer 1858 aufgelassen. Es ist sehr 
zu bedauern, dass sick hierorts fttr Turnen, Schwimmen 
und lebende Sprachen nicht eigene Fach- und Sprachlehrer 
befinden, welcbe bei der nicjit geringen Schtilerzahl an 2 
Staatsgymnasien, einer Haupt- und Unterrealschule zurei- 
chende Besclidftigung finden dttrften.

11. ŁehrmiUel.
A. 1’robst Leop. Sclierscluiik'sche Saiumluugen.

a. B ib l io th e k .
1. Ooerbeck, P o m p e j i ......................................................... 1 Bd.
2. Heeren u. Uckert’s Geschichte der europaischen Staaten 1 „
3. Platons Werke, griecliisch und deutsch (v. Engelmann) 2 „
4. Demosthenes, griecliisch und deutsch (von Engelmann) 3 „
2. Lessings S c h r i f t e n .........................................................1 „
6. Winkler, Pseudomorphosen des Mineralreichs 1 „
7. Leunis, Synopsis der drei Naturreiche . . . 1 „
8. Liebig, physikalische Zeitschrift . . . . . 2 „
9. Weiss, Mittheilungen der k. k. Centralcommission

zur Erhaltung der Baudenkmale . . . . . 1 Bd.
10. Physiotypia plantarum austriacarum im Werte von

160 fl. C. M. auctbs: Ettinghausen und Pokorny . 6 „
Zusammen: 19 Bde.

Die Gesammtzahl der Werke ist 9100 in 13121 Banden.



b. Maseum.

Dasselbc crhielt im Schuljalire 185T/5S keinen namhaften Zu- 
wachs. Der Inrentarsłand der einzelnen Sammlungen ist derselbe 
wie im yorigen Jalire (siebc Programm 1857, pag. 49.).

B. Die im (ilyniiiasialgebaiHle lietiiidlichen Lehrniittel. 

a. Blbliothek.

Dicselbe zertallt nach §. 55, 4. des Org. Eutw. in dic Biblio- 
lliek der Lehrcr und Schiller, fiir wclclic licucr 4 neue Biicher- 
scltranhi mit besonderen Aufschriften angefcrtiget und im Gymna- 
sialpriifungssaalc aufgcstcllt wordcn sind. Die Angelegcnheitcn der 
liibliothek bcsorgt mit Intercsse und Sorgfalt der k. k. Gymnasial- 
lelircr, Ilcrr Wk.nzi, 1!i:ic;i.

llinzugekommen sind im Schuljalire 185T/e,:
1. Fitr die Lehrerbibliothek

a. durch Sdienkung: 26 Werke in 28 Bdn. 14 Hft. 5 Nrn. u. 137 Progr.
b. diirrli Ankauf: 33 „ „ 52 „ 5 „

2. Fur die Scliiilerbibliothek
a. durdi Sclienkung: 17 Werke in 45 Bdn. 60 lift.
b. durdi Ankauf: 20 „ „ 18 „ 21 „

Zusammen: 96 AYerke in 143 Bdn. 100 lift. nebst 1 Kartę u. 1 Tab.

I. Dic L ehrerbibliolhck

crhielt durch Schenkung:
1. Von dem holi. k. k. Ministerium f  iir Cułtiis und Untcrricht: 

Germania, Zeitschrift fitr deutsche Altertumskundc, fitr 1856 und 
1857. — 2. Von der kais. Akademie der Wissemcliaften in Wicn: 
Sitzungsberichtc der philosophisch-historisehen Classc, XXII. 1. 2, 
XXIII. 1—5, XXIV. 1 .2 . — 3. Sitzungsbcrichte der matliematisch- 
naturwissenschaftlichen Classc, XXII. 3., XXIII. XXIV. XXV. a 2 
Hefte. — 4. Archiv fiir Kunde der osterr. Geschichtsquellen, XVII. 2, 
XVIII. 1. 2. — 5. Notizenblatt 1856, Nr. 19—24, 1857 in 24 Nrn. 
— 6. Almanach der k. Akademie der Wissenschaften fiir 1858. — 
7. Verzcichnis der im Buchhandel bcfindlichen Druckschriften der k. 
Akademie der Wissenschaften. — 8. Von der k. k. geologischen 
Reich set nstalt in Wien: Jahrbuch derselben 1856 Nr. 4, 1857 Nr. 1—4, 
1850 Nr. 1, 1851 Nr. 1 — 3. — 9. Die Haidinger - Medaille. — 10. 
\on der k. k. makr. schles. Ackerbaugesellschaft: Yerhandlungen der



Forst-Section flir Mahren u. Sclilesien von H. C. Weber. — 11. Mit- 
teilungen der k. k. malir. schles. Gesellschaft des Ackerbaues 1857. — 
12. Von der k. k. schles. Landesregierung: 1 Ex])l. des Landes- 
regierungsblattes fiir das ITcrzogtum Ober- und Niedcrscldcsien, 
Jahrg. 1858, XI. 1. Abt. and V. 2. Abt. — 13. Dr. M. Stubenrauch’s 
statist. Darstellung des Ycreinswesens in Oesterreicli. — 14. Schwei- 
gerd’s Bellona, milit. Taschcnbuch flir 1858. — 15. Dr. E. Jonak’s 
Bcricht libcr dic allg. Agricultur und Indiistrieaiisstcllung zu Paris, 
1855. 12—16. llcft. — 16. Ad. Weiss, Studicn aus der Natur, Trop- 
pau 1858. — 17. Ad. Hanke’s erste Versuchc in der quantitativcn 
chemischen Analyse. — 18. Von den osterr. Gymnasien und Real- 
schulen: 137 St. Schul-Programme fiir 1857. — 19. Von dem hoclnc. 
k. k. Gym. Director Herm Dr. Gabriel: Jahresbcricht des Wcrner- 
vereins. — 20. Vom Herm Verfasser: Statistik des osterr. Kaiscr- 
staates nacli Ilain, fiir den Seliulgebraucli bcarbcitct von Schmidt. 
— 21. Vom k. k. Herm Finanzrate Chr. d’ Elucrt in Briinn: Gc- 
scbichte der Studicn-, Schul- und Erzielmngsanstalten in Miibrcn 
und Scblesien. — 22. Vom Kaufmannę Herm Schroder in Teschen : 

, Jahresberichte der Handels- und Gcwerbekammcr in Troppau fiir 
1854—1856. — 23. Vom k. k. pens. Obristlieutenant- Edlen o. Barthe: 
Oesterr. Correspondent fiir 1848 und 1849 (10 Monate). •— 24. Oc- 
sterreichischer Mil. Scbeniatisinus flir 1855. — 25. Cacsafs Com- 
mentarien iibersetzt, 1 — 4. — 26. Dr. Boeder’s Lcbensgeschicbtc 
Fenelon’s, 3 Biindc.

Durcb Ankauf:
1. Paidijs Real-Encyclopacdie des" elass. Altertums, 6 Bandę. — 

2. Orellii opera C. Taciti, 2 vol. — 3. Poidllet, Miillefs Lehrbuch der 
Physik u. Meteorologie, 2 Bde. — 4. Niebidirs romische Gescbichte, 
3 Tlieile. — 5. Fr. Vigeri dc praecipuis graccae dictionis idiotismis, 
ed. Godofr. Herrmanus. — 6. Epitome doctrinae metrieae, ed. Godofr. 
Hermanus. — 7. Sophoclis tragoediae. Recognovit ac brevi annota- 
tione instruxit Er id. Neuius. — 8. Aug. Matthiaes ausfiihrliche griecli. 
Grammatik, 2 Bde. — 9. K. Ottfr. Muller s Handbuch der Archaeo- 
logie der Kunst. ■— 10. Ovidii metamorphoseon libri V. llescensuit 
Dr. Vitus Loers. — 11. M. T. Ciceronis epistolae omnes, fiir Schul en 
von Dr. J. Billerbek, 4 Teile. — 12. Fried. Jacob’s: Delectus epi- 
grammatuni graecoruin. — 13. Platonis opera omnia. Recensuit et 
comment. instr. Godofr. Stallbaum, vol. I. — VII. — 14. Hesiodi 
carmina, rec. C. Gbttlingius. — 15. Mrongocius grosses poln. Worter- 
buch, 2 Bde. — 16. Dr. M. Seyfferts Scholae latinae, 2 vol. — 17. Fr. 
B> •aner und Fried. Low: Neuoptera austriaca. — 18. Yerhandlungen



des zoologisch - botanischen Yereins in Wien, Bd. VII. 1857 1 — 3.
— 19. Personen-, Orts- und Sachregister der 5 ersten Jahrgange der 
Vcrlmu dl. des z. li. Yereins in Wien, v. Gf. Marschall. — 20. Dr. G. 
Weber s Allg. Wcltgcschichte, 1 Bd. — 21. Cantu’s Weltgeschichte I. 
II. IV. — 22. Ludiv. Langer lldmisclie Alterttimer, I. — 23. Dr. Otto’s 
Anlcitung: das Lescbuch ais Grundlagc des Sjiraeliuntcrrichtes zu 
gebrauchcn. — 24. Dornbl'dth’s Sinne des Mcnschcn. — 25. Paul J. Sa- 
farik's iiber den Ursprung und die Heiinat des Glagolitnius. — 26. Dr. 
E. W. Fischer’s Boinische Zeittafeln bis auf Augustus. — 27. J. Petz- 
holdt’s Katccbisnms der Bibliotbekenlehrc. — 28. Die Zeitschrift fiir 
die dstcrreichiscbcn Gymnasien, Jabrgang 1858, 12 Hefte. — 29. Dr. 
J. MiltzeU’s Zeitschrift fiir das Gymnasialwesen, 12 Hefte. — 30. 
Drobisch, Psychologie nacli naturwissenschaftl. Methode. — 31. Dro- 
bisch, neuc Darstcllung der Logik. — 32. Nagdsbach, homerische 
Theologie. — 33. Dr. Joli. Muller, Lehrbuch der kosmischen Phy- 
sik mit Atlas und 27 Stahlstich - Tafeln.

II. Die Scbiilerbibliolliek
crhielt durch Schenkung:

1. Ibiu dem k. k. hoh. Unter. Minist: Wenzigs illustr. geo-
graphischc Bilder aus Oesterreicb, 2 Bde. — 2. Von der k. k. schles. 
Landesregierung: Gwiazdka Cieszyńska v. P. Stalmach 1857, nebst 
einem Convolut kleinerer Drucksehriftcn yerschicdcnen Inhalts.
— 3. Vom hochw. k. k. Herm Ggmn. Director Dr. Gabriel: Der 
jungę Staatsblirger von Edl. v. Ambach. — 4. Vvm pens. k. k. Obrist- 
lieutenant Edlen von Jiarthe: Einc Samnilung iilterer naturwissen- 
schaftlicher, geographiseber, granimatischer und paedagogischer 
Schriften, im Ganzen 53 Bde. — 5. Vom Septimaner Tkatsch: J. 
Hiibner’s Zeitungs- u. Convcrsationslexicon, 2 Bde. — 6. NouveIle 
carte gćographiąue des postes d’ Allemagne de Homan a Nurenberg, 
16 fol. 1764.

Durch Ankauf:
1. Geogr.-statistische Tabelle Sehlesiens. — 2. Sophoclis Oedi- 

pns Tyrannus, ed. Dindorf. — 3. Sophoclis Tragodiae. — 4. Schneide
rem s Sophocles: die Trachinerinnen. — 5. C. T. Caesaris comentarii, 
rec. Em. Hofmann, I. — 6. Horatii Flacci carmina selecta, ed. Grysar.
— 7. K. Otfr. Muller’8 Geschichte der griech. Literatur, 2 Bde. — 
8. Er. Liibker’s Reallexicon des class. Altertums. — 9. Platon’s Gor- 
gias von Dr. F. Wagner. — 10. Platon’s Theages etc. von Wagner.
— 11. Th. Schacht’s Lehrbuch der Geographie. — 12. H. Kurz’s Ge
schichte der deutschen Literatur, 3 Hft. — 13. O. Lorenz, die osterr.



Regentenballe. ■— 14. Dr. Bippart's Hellas u. Rom. I. — 15. Mil ller’s 
und Zarnckiis, Mhd. Wortcrbucb aus Benecke’s Nachlass III. 1. — 
16. Die gcsannnten Naturwissenscbaften, 15 Hcftc. — 17. B. Kothes 
kathol. Mflnnerebore. — 18. K. Keller’s morpbolog. Tafeln zur Natur- 
geschichte des Pflanzenreicbes. — 19. II. Bones deutsclies Lesebucb, 
2 Bde. — 20. Dr. L. Hasslers Geschicbtc des osterr. Kaiserstaates. 
— 21. Dr. Frtes, System der Logik. — 22. Gockel, Logik und 
Hodegetik des akadeni. Studiums und Lebens. — 23. Krebs, Anti- 
barbarus der lat. Spracbe, 3. Aufl.

Die durch Ankauf beigcstellten Werke sind teils aus einem 
huldvolIen Geschenke des b. k. k. Unt. Minist. dd. 30. Juli 1857 
Z. 12110 pr. 150 fl., teils aus den Aufnamstaxcn pr. 118 11. und den 
Lehrmittelbcitragen der tibrigen Schliler pr. 114 fl. bestritten worden.

b) D a s phyalkallsohe Cabinet.

Dasselbe erhielt ais Zuwachs: 1) eine Sammlung von Grund- 
stoffen, 2) 73 Gran Aluminmetall, 3) einen Masstab mit Nonins von 
IIolz, 4) ein Araeometer von Nicholson, 5) einen Electrophor sammt 
Fuchsschweif, 6) einen kleincn Gasometer von Zink, 7) eine Dop- 
pellupe mit Hornfassnng, 8) eine Zerstretmngslinse mit Fassung, 
9) ein Thermometer von Lenoir construirt, 10) Gestell fiir das 
Kraften-Parallelogramm, 11) Cartesianischer Taucher, 12) Ballon zur 
Bestimmung des Ge wieli te s der atmospb. Luft und anderer Gasarten, 
mit Halin und Scbraubenspindel zum Auspumpen der Luft mittelst 
der Luftpumpe, 13) Druckjmmpe von Glas, 14) Smigpumpe von 
Glas, 15) Camera nbscura, IG) ein galuanoplastischer Apparat 
nach Bottgers Construction, 17) ein Element von Daniel, 18)' ein 
Element yon Bunsen, 19) 2 Holdspiegel von Metali zu akustischen, 
thermiseben und optischen Yersucben mit der Oeffnung von 14 Zoll, 
sammt Stativ und Objectentrager, 20) 2 photogr. Glas- und 6  photogr. 
Papierbilder aus Paris ftir das Stereoscop, 21) BlechhiUse, beweg- 
lich zur Aufname des Tliennometers und Psycbrometers von Au
gust, 22) Windfaline von Eisenblecb, :equilibricrt mit ci ner 3 '/./ 
langen Stange zu meteorol. Beobacbtungen der Station, 23) 2 Mes- 
singhillsen fiir impriigmerte Papierstreifen zur Bestimmung des Ozou- 
gehaltes der atmosph. L u ft, 24) ein Barmneterstatin mit Beleueh- 
tungsapparat und einem Ziebgewichte zur genauen Einstellung des 
Barometers, 25) ein Satz Korkbohrer, 26) eine Korkfeile.

Uiese Apparate wurden teilweise aus einem Unterstiitzuugs- 
betrage der k. k. schles. Landesregierung vom 15. Mai 1857 Z. 7897



pr. 200 fl. und vom 18. Mai 1858 Z. 0929, teils ans den Lehr- 
mittelbeitrdgen der Sclililer pro 1857/,)S beigescbafft.

Scit dem Monatc April 1858 werden meteoroloyische Beobach- 
tungen vom Gymn. Director nacli der Anlcitung der k. k. Centralanstalt 
i'lir Meteorologie mul Erdmagnctismus in Wien angestellt und es 
werden die Ephemeriden tiiglich, sowol im Interesse der Wissen- 
seliaft ais des Publicnms, ycroffentlicht. Diesc werden fiir jeden 
Monat, nacli der Beiceguny dar klimatischen Tagesmittel, graphisch 
dargcstcllt. Aus den Monatkarten sollcn, nacli Kreil und Dore, 
Quurtal- und Jahreskarten angefertigt werden, welcbe, in yerglei- 
elicndcr Uibersicbt mehrerer auf einem und demselben Blatte be- 
findlicher Jahres-Cnnen in yerschiedenen Farbcn die Jclimatischen 
Yerhaltnisse von Teschen aufscblicssen werden. Zu diesem Zwecke 
sind yon Ersterem bereits cinige Daten im September v. J. sicher 
gcstellt worden, ais:
1. Geographische Lange ron Teschen 0°- 21' 1", ostlich yon Berlin,

„ ,, „ „ 36°- 18', „ ostlich von Ferro.
2. Geographische Breite von Teschen 40 43' 42", nordlich.
3. Azirnuth der Mirę . . . .  2°-28-8', „ ostlich v. astr. Merid.
4. Mugnetische Declination . . 11°-32-6', „ w es tlić h v. astr. Merid-
.5. Mugnetische Inclinution . . (>!)-8° „ „ nnter dem H orizonte. (Is t

n ich l p a n i  s ic h e r  w egen O n io ll- 

s lan d ig k e il  d er A pparale).

<>. Mugnetische Intensiłiit . . 1-9CGG

(Kraft des Erdmagnetismns).
7. Diffe, •enz der maguetischen Decli

nation zwischeu Teschen und Wien 1 “ 3'

Es koiincn (nacli 7) die Aenderungen der maguetischen Decli
nation fiir Teschen bei dem Umstande, ais die angegebene Decli- 
nations-Diffcrenz (1° 3') fiir zicmlicli lange Zcit ais eonstant ange- 
schen werden tlarf, tiiglich aus der Wiener Zeitung (meteor.-magn. 
Beobachtungen der k. k. Centralanstalt fiir Meteorologie und Erd- 
magnetismus in Wien) abgelesen werden.

c) Naturhlstorlsche Lehrm ittel.

Das Gymnasium erhielt voin holien k. k. Unt. Ministerium in 
Folgę Erl. vom 22. April 1. J. Z. 2970 eine Centurie Algen, ge- 
sammelt vom Vorsteher des Minoritenklosters in Leutscliau, P. Ti- 
tius, ein ebenso wertrolles ais hildendes Werk.

Vom zoologisch-botanischen Ver eine in Wien erhielt dasselbe 
(ais Mitglied), die Yerhandlungen pro 1857.



d) Geographisch-hlstoriflche Łehrm lttel.
Das liohe k. k. Unt. Minist. schcnkte mit ErI. vom 24. Feb. 1858 

Z. 2391 (lic 1. Licfcrung der zur Anscliaffung empfolenen Scbicbteu- 
karte von Mittel-Europa, von Major Papen in Frankfurt a. M.

Die Direction dankt fiir die dcm Gymnasium von Seite Eines 
hoh en k, k. Unt. Ministeriums liuldvollst zngcwcndetcn Lehrmittcl, 
ebcnso fiir (lic von Eincr h. kais. Akademie der Wissenschaften, 
der k. k. geolog. Reichsaustałt in Wicn, Eincr k. k. k. miihr. Ge- 
selłschaft zur Befórderuiuj des Ackerbaues, der Natur- und Landes- 
kundc (insbesondere der statistischen und Forst - Scction) in Brlinn 
dcmsclben Ubersandten Quartal- und Jahresschriften, Einer Hoch- 
lóbl. k. k. scldes. Landesregierang fiir das k. k. Landcsregierungs- 
blatt und die Probe - Exemplare der in Schlesien ąuartalweise auf- 
gelegten Werke und sammtlichen p. t. Privaten fiir die liielier 
geleiteten literarischen Geschenke.

Geschenk fiir die Gymnasialkirche.

Ilirc Excellcnz, die Hocbgeborne Wit we Johanna Grdfin 
Saintgenois bat in hiddcoller Erinnerung, (lass Ilir hochsel. Gemald, 
der Hocligeborne Philipp Graf Saintgenois, Sr. k. k. Apost. Maje
stat Gebeimerrat, k. k. Kliinmcrer, Ritter des kaiserl. osterreiebi- 
sclien Leopold-, des piibstlichen Cbristus-, des grieebiseben Erloser- 
und h. s. Maltbeser - Ordens, Grundherr anf Kloster - Hradiscb, Pas- 
kau, Ernsdorf, Kunzcndorf, Maćków etc., Jhr Solni, der Ilocbge- 
borne Moritz Graf Saintgenois, Erbberr siimmtlichcr Glitcr und 
k. k. Kiimmcrer, und Jhr Enkel, der Hocbgeborne Philipp Graf 
Saintgenois, am Tesclmer katb. Staatsgyinnasiuin ilire Studien zu- 
rlickgelegt liaben — der Gymnasialkircbe (ebem. Jesuitenkircbe) 
ein wertvolles Pluniale auf Silbergrunde, eine ebenso kostbare 
Casula nebst Velum und Ciboriemnantel geschenkt.

Die Direction danket, indem sic dies wertvolle Geschenk zur 
offentlichen Kenntnis bringt, der hohen Spenderiu im Namen des 
Lehrkorpers wiederholt auf das yerbindlicbstc.

Der Lehrkbrper schenkte vier dureh Subscription angekaufte, 
auf das Allerbcichste Kaiserhaus sich beziehende, Bilder zur Aus- 
schmilckung des Priifungssaales, und zwar: 1. Viribus unitis, 2. Vir- 
tutibus unitis, 3. Das Concordat, 4. Die ungarischen Reicbs-Iusi- 
gnicn nach ihrer Wiederauffindung.

Die Direction kann es niclit unterlassen mit den hochherzigeu 
Geschenken fiir Geistcsbildung der Gymnasialjugend: zur Yerlierr-



lichung des Gotteshauses imd Ausschmiickung des Prilfungssaales, 
auch der Lehrer zu gedenken, welchc sich im Schuljalire 1857/s 
um das katli. Gymnasium insbesondere verdient gemacht haben, und 
bałt sieli dalier yerpflichtct, dem Hocbw. Herrn D r .  G e o r g  P r u t e k  

(siehe I. A. b) flir den unentgeldlicben Unterricht in der englischen 
u. fmnzosischen, dem k. k. Gymnasiallebrer Herrn J o s e f  E l s e n s o i i n  

(I. A. a) fiir den unentgeldlicben Unterricbt in der Italie,nischen 
Sprache, dem k. k. Gymnasiallebrer Herrn J o s e f  S m i t a  und dem 
Regenschori der Tescbner Stadtpfarre, Herrn J o j i a n n  W e i s e u  ftir 
den unentgeldlicb ertbeilten Gesanguntcrricbt, dem Lelirer der k. k. 
Untcrrealscbule, Herrn J o h a n n  W a n k e  fiir den an arme Schiller 
unentgeldlicb erteilten Unterricht im Zeichnen — hiemit die geblih- 
rende Anerkennung auszudriicken.

Ebenso erwarb sieli der k. k. Gymnasiallebrer, der Med. und 
Chir. Doctor, Hcrr J o s e f  F i s c h e r ,  durcli die unentgeldliche arztliche 
Beliandlung arrner Studierender ein niclit gcringcs Verdienst um 
das katli. Gymnasium, und es wird demselben so wie allen hoch- 
herzigen Einwohnern dieser Stadt, welclic mehrseitig notabwendend 
mit scbneller Hilfe in barter Bedriingnis, durcb Spenden von Geld 
und Katuralien, so wie durcb Gratis - Wohnungen durch Frei- 
tisclie, Bilchcr und Kleider, wabrbaft cbristliche Humanitiit an dtirf- 
tigen Gymnasiasten geiibt liabeu — von der Direction und dem 
gesammten Gymnasiallehrkbrper der rerhindlichste Dank biemit 
bocbacbtungSYoll ausgesprocben.

III. Programm
der otfcnlliclicii Priifiingcii ani Sclilussc des Scliuljalires 1857— 8.

Am 27. Juli Vormittags von 9—11 Uhr fiir die erstc Classc.
n n Nacbmttgs. 55 2—4 57 57 J5 zwcitc „
» 28. Vormittags 55 9—11 55 55 55 dritte „
n 29. Yonnittags 55 9—11 55 55 55 vierte „
D » 55 Nacbmttgs. 55 2—4 55 55 57 flinfte „
» 30. 55 Vormittags 55 9—11 55 55 55 sechste „
i? 55 Nachmttgs. 55 2—4 55 55 55 siebente „

Am 31. Juli um 8 Uhr Yonnittags: Te Denni lawlamus, Prcemien- 
rerteilłing und Schlussfeier.

Die Direction ladet hiemit die sammtlichen P. T. Geistlichen-, 
Civil- und Militar-Autoritiiten, die Eltern der Schiller und dereń 
Stellvertreter, Vormlinder, Verwandte und Gbnner des katholischen 
Staats-Gymnasiums zu den iiffentlichen Prlifungen und zur Schlnss- 
feier am 31. Juli 1. J. hochachtungsooll und ergehenst, ein.
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V. Wichtige Erlasse
<les hohon k. k. fliuisteriums fur Cultus und luterricht und der k. k. 

schles. Landesregioruug.
a. Normalicn.

I-om 23. April 1837 (k. k. M. d. In. Z. 8439). Die Bedin- 
gungen zur Aufname in das k, k. Militair - Thierarznei- Institut 
werden kundgemaclit.

Vom 24. August 1837 (k. k. schl. L. R. Z. 13744). Die Fristen 
werden bezeichnet, welelie fiir die Yorlegung der u-ichtigeren perio- 
dischen Eingaben der Gymnasial-Direction einzulialten sind.

Vom 1 . August 1837 (k. k. sclil. L. R. Z. 1254G). Die Wei- 
sung tibcr Aneiguuug der Normalien von Seite der Gjunnasiallehrer 
wird rerscluirft und eine Instruction zur ricbtigcn Auffassung der 
Disciplinaroorschrift fiir die schles. Staatsgymnasien mitgeteilt.

1 'om 1 . Febr. 1838 (k. k. Unt. M. Z. 499). Das osterreichi- 
sche Yolksłied wird in siimnitliclien Landessprachen Oesterreichs 
in der k. k. Hof- und Staatsdruckerei abgedruckt und kann vom 
Yerlage derselben a 20 kr. pr. 100 Expl. bezogen werden.

Tro)» 8 . Febraar 1838 (k. k. U. M. Z. 1782). Weisung we- 
gen Yerabfolgung von ffymunsiaheugnis-Duplicaten, yerrnbge wel- 
cher die Direction lceiner weiteren Genelimigung bedarf, wenn die 
Notwendigkcit liiefiir ais begrilndct erkannt wird.

l̂ owi 27. Marz 1838 (k. k. U. M. Z. 4719). Die Aufname 
der ordentlichen und ausserordeutlichen Hlirer in technische Lehr- 
anstalten wird gercgelt.

Vom 9. Juni 1838 (k. k. U. M. Z. 9G53). Jeder Priyatist 
bat sieli y«r Ablegung der Priyatprllfung Uber den von cinem 
bisclwjiich - autorisierten Religiomlehrer erhaltenen Religionsuńter- 
riclit bgim Gymnasialdirector auszuvveisen.

b. Approbierle Lclir- urn) Hilfsbiiclier,
Vmn 9. Mai 1837 (k. k. 1T. M. Z. 7445). Die bdhmische 

Sprachlehre von Martin Hattala wird fiir Obergymnasialschliler, 
dereń Mutterspraclic die biilnniscbe ist7 fiir zuliissig erklart.

Vom 3. Juni 183>7 (k. k. U. M. Z. 8G37). Die Liturgie von 
Bellmanu in Prag wird zum Gebranche fiir Untergymnasien fiir 
zuliissig erklart.

Vom 6 . Juni 187)7 (k. k. L. R. Z. 9119). Dem Gebrauche 
des 3. Heftes der polnischen Chrestomathie fil-r Obergymnasien 
(Uibersicht der altpolnischen Flexionsformcn) steht niehts entgegen.

Vom 23. Juni 1837 (k. k. U. M. Z. 9014). Die 14. Auflage 
der Geschiehte von Welter im Auszuge wird fiir zuldssig erklart.



T-om 2.9. August 1857 (k. k. U. M. Z. 14215). Die 2. Auf- 
lage der Ausgabe des Herod ot von A. Wilhelm wird fur zuliissig 
crklart.

Vom 15. October 1857 (k. k. U. M. Z. 1995). Die Geographie 
non Warhanek, I. T. wird nur bedingungsweise filr  zuliissig crklart.

Vom 5. Nonember 1857 (k. k. U. M. Z. 18631). Der Lcit- 
faden zum grlindlicheu deutsclien Sprachunterrichte flir luihere und 
niedere Scliulen von Dr. J. C. A. Heyse wird flir zuliissig crklart.

Vom 7. Nonember 1857 (k. k. U. M. Z. 18817). Die Natur - 
geschichte des Mineralreiches von Dr. A. Pokorny wird fiir zuliissig 
crklart.

Vom 10. Nonember 1857 (k. k. U. M. Z. 17356). Die zweite 
Auflage des polnischen Lesebuches und zwar des I. Barnles fu r  
Untergymnasien wird approbiert.

Vom 2. December 1857 (k. k. U. M. Z. 19548). Die boh- 
mische Sprachlehre von Hugo J. Karlik flir* deutsckc Schiller, 3. 
Auflage wird approbiert.

Vom 4. December 1857 (k. k. U. M. Z. 19859). Die 5. A u f
lage der neuhoclideutschen Grammatik fttr liohere Bildungsanstalten, 
bczeiclinet „nermehrte und nerbesserte flir  Oesterreich bestimmte 
Auflage“ von Friedrich Bauer (Nordlingcn bei Bckh 1858) wird 
zum Lehrgebrauche fiir zuliissig erkliirt.

Vom 2 0 . Jiinner 1858 (k. k. U. M. Z. 19635). Die 1. Ab- 
teilung des II. Band es des polnischen Lesebuches flir Obergym- 
nasicn, enthaltend Probcn aus Schriftstnilem des 17. und 18. Jahr- 
hnndertes wird flir zuliissig erkliirt. Wird nachtriiglich mit h. k. k. 
lT. M. E. vom 21. April 1858 Z. 6155 wiedcrholt bcstiitigt.

Vom 1 . Februar 1858 (k. k. LT. M. Z. 1428). Platons Pro- 
tagoras von Dr. J. Wildauer (insbruck bei Wagner 1858) wird 
zum Schul- und Prinatgebrauche empfolen.

Vom 27. April 1858 (k. k. LT. M. Z. 3155). Die Chrestoma- 
thie aus Xenophon, von Dr. Carl Schenkl, 2. verbesserte Auflage, 
wird approbiert.

Vom 15. Juni 1858 (k. k. U. M. Z. 8361). Die von Frań z 
Pciuly heransgegebenen zehn Reden des Demosthenes werden zum 
Unterrichtsgebrauche flir die oberen Classen zugelassen.

c. Zur Anschaffiing empfolcnc Lchrmittcl.

Vom 15. Juli 1857 (k. k. L. R. Z. 11507). Die Schichten- 
karte non Mittel-Europa, yerfasst vom Major Papen in Frank
furt a. M. wird empfolen.



Vom 17. Dec, 1857 (k. k. U. M. Z. 21317). Das Hand- 
wbrtcrbuch der lateinischen Sprache von Dr. Reinhold Klotz, in 
2 Bdn., wird cmpfolcn.

Vom 23. Dec. 1857 (k. k. scldcs. L. 11. Z. 2821 pr.). Dic 
Giftgewiichse eon Deutscldand in 4 coloricrten Blattern, zusammen- 
gestellt von A. Muller in Wicn, werden zur Anschaffung cmpfolen.

Vom 27. Jiinner 1858 (k. k. U. M. Z. 783). Der naturhis- 
torisclie Atlas von Holzl in Olmutz, in 3 Abtcilungcn, wird ais 
brauebbares Lchrmittel cmpfolen.

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

Im Scbuljahre 1857/58 erhielt das Convict iiber besonderes 
Einschrciten der h. Curatclsbehorde (des Teschner k. k. Kreisge- 
richtcs) bci Sr. kaiserl. Hoheit, dem Durchlauchtigsten Herm Erz- 
herzog von Oesterreich Albrecht, Gencralgouverncur von Ungarn, eine 
namliafte Unterstiitzung an Brennholz und Kartoffeln.

Der Ilochgeborne Heinrich Graf Dariach - Mcennich, Comthur 
des kaiserl. lister. Ordens der eisernen Krone und der franz. Ehren- 
Legion, Ilitter des souver. Maltheserordens, Grundherm auf Kar
wia, Freistadt, Reicbwaldau, Deutscbleuten, Zobelsberg etc., unter- 
stlitztc das Cornict mit einer namhaften Geldsumme, und gestattetc 
den Bezug der Steiukohlen aus den Karwiner Gruben um einen 
limitierten Preis.

Der Hochwolgeborne Freiherr Johann Bees, Sr. kais. kiinigl. 
Majestat wirklicher Kammerer, Herr auf Roy, Lonkau, Darkau und 
Ottrcmbau;

Der Hochwolgeborne Freilierr Carl Bees auf Końskau;
Die Hochwolgeborne Zoe Freiin Matincloit auf Roppitz, Marie 

Freiin Matincloit auf Seibersdorf, Marie Freiin Bees auf Roy be- 
wiihrtcn aucli in diesem Jahrc Ihr  gutiges Wolwollen fur das Convict.

Der unterzeichnete Vorstand des k. k. Gymnasiums und Con- 
eictes findet sieli vcranlasst, fur die angeflibrten huldvollen Spenden 
Sr. kaiserl. Hoheit, dem durchlauchtigsten Herm Erzherzog Albrecht, 
Generalgoucemeur und Herzog eon Teschen, so wie dem Hochge- 
bornen Herrn Graf en Larisch-Mcennich, den Hochgebornen Frei- 
herrn Johann Bees auf Roy, Carl Bees auf Końskau, den Hocli- 
wolgebornen Freiinnen Zoe Matincloit auf Roppitz, Marie Matin
cloit auf Seibersdorf, Marie Bees auf Roy fur die bewiesene gtt- 
tige Teilname den verbindlichsten Dank in tiefster Ergebenheit 
auszudrlicken.



Convic!spcrsonalc.
Yorsteher: Herr Dr. Philipp Gabriel, wie oben, (siebe I. A. a). 

Hen- Franz Danel, wie oben, (siehe Lehrkorper).
Herr Dr. Joliann Wachę, wic oben, (siebe Lehrkorper). 

Sliftlinge: 1. Damtzky Franz (VIII.), 2. Jurnitschek Adolf (VII.),
3. Noeak Anton (VI.), 4. Riedl Julius (IV.), 5. Jar- 
mulsky Alois (III.), G. eon. Schildenfeld Anton (III.), 7. 
Wagner Sigmund (I.), 8. Baron Bretfeld Ilugo (4. H. CI.), 
9. Ritter eon. Mertens Hugo (4. H. Cl.).

Kin Stiftling wurde mit Genehinigung der b. Curatels- 
beborde vom 11. Mai 1. J. entlassen.

Kostzóglinge: 1. Ritter Dunin von Brzesinky (VII.), 2. Staniek Hein
rich (VII.), 3. Holler Anton (VI.), 4. Morwitzer Ernst (VI.), 
5. eon Rychlitzky Lconbard (VI.), 6. Chłopek Josef (IV. ), 
7. eon Rychlitzky Leopold (IV.), 8. Hohenegyer Gustav 
(IV.), 9. Staniek Eugen (III.), 10. Wessely Carl (III.), 
11. Wessely Hugo (II.), 12. Staniek Carl (II.), 13. Gertler 
Vinzenz (I.), 14. Wessely Zdenko (4. H. Cl.) * 

Stiftsbediente: 1. Palla Josef (IV.), 2. Wrubel Josef (II.).
5 Dienstleute. Zusanimen 34 Personen.

VH. Chronik des Schuljahres 1857—8.
Am 1. August 1857 crhieltcu nacbstehende Schiiler des Tescli- 

ner katbol. Gymnasiums das Staatspramium:
In der VIII. Classe :: Gross Carl, aus Zuckmantel in Schlesien,

» VII. P v .  Menger Max, aus Neu-Sandec in Galizien,
P VI. P Hannak Emanuel, aus Teschen in Schlesien,

Jł » D P Schedy Carl, aus Friedek in Schlesien,
» P V. P Malik Robert, aus Ober-Suchau in Schlesien,

P J) P Famik  Eduard, aus Tierliczko in Schlesien,
D P IV. P Swiźi Ignaz, aus Gr. Kuntschitz in Schlesien,
n P j ; P Danek Franz, aus Willamowice in Galizien,
p P ni. P Pszczółka Ferdinand, aus Bielitz in Schlesien,
p P p P 7'hen Franz, aus Lipnik in Galizien,
p P i i . P Wicherek Joliann, aus Kamnitz in Schlesien,
n P p P Roth Josef, aus Bielitz in Schlesien,
V P i . P Baron Josef, aus Włosienica in Galizien,
p P i ; P Pohl Ferdinand, aus Zuckmantel in Schlesien,

Am 6 . 7. 8 . August 1857 unterzogen sieli der mundliclien
Maturitatsprilfung 10 Examinanden, unter welcben die Notę der 
Auszeiclmung erhielten:

Duboesky Franz, aus Saibusch in Galizien,



Gross Carl, aus Zuckmantl in Schlesien,
Roth Ignaz, aus Bielitz in Schlesien,
Tliomanek Carl, aus Illownitz in Schlesien.

Uie Notę der Reife erhielten:
Bitta Yalentin, aus Beneschau in Schlesien,
Ehrler Johann, aus Biała in Galizien,
Fliess Philipp, aus Bielitz in Schlesien,
Molterski Ludwig, aus Teschen in Schlesien,
Ord Alois, aus Friedek in Schlesien,
Rosner Alfred, aus Teschen in Schlesien.

Von den Ccpriiften wTendeten sich zur Theologie: 1, zur Juris- 
prudenz: 8 und zur Medizin: 1.

Am 1. October 1857: feierliche Eroffnung des Schuljahres 
18r,7/5s mit dem h. Geistamte. Nachher Vorlesung der Schulgesetze 
durch den Director in Gegenwart des Lehrkorpers.

Am 4. October: feierlicher Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche 
aus Anlass des A. H. Namensfestes Sr. k. k. Apostoł. Majestat 
Franz Joseph I.

Am 12. 14. 15. October 1857: Ableben des prov. k. k. Gym- 
nasiallehrers, Herm Dr. Paul LiitkemUller, Bestattung und Trauer- 
gottesdienst.

Am 15. Nocember 1857: Requien fiir den Hochwlirdigen 
Ehrenprobst und Gymnusialprciefect Leopold Scherschnik.

Am 19. Nocember 1857: feierlicher Gottesdienst in der Gym- 
nasialkirche aus Anlass des A. H. Namensfestes Ihrer Majestat der 
Kaiserin Elisabeth, mit einem Ferialtage.

Am 13. Febr nar 1858: Schluss des ersten Semesters mit 
Yerteilung der Semestralzeugnisse. Ferien vom 14— 18. Februar. 
Am 19. d. M. Anfang des II. Semesters.

Am 28—31. Marz: Religiose Exercitien in der Charwoche. 
Am Schlusse Beichte und Communion der Lelirer und Schiller. 
Ausserdem wurden die Gymnasialschliler wahrend des Schuljahres 
nocli riermal und einmal besonders wegen der Jubilceumsfeier zur 
h. Beichte und Communion geflthrt.

Am 24. A pril: feierlicher Gottesdienst in der Gymnasialkirchc 
zur Erinnerung des begluckenden Vermahlungsfestes Sr k. k. Apost. 
Majestat Franz Josef 1. mit der Durchlauchtigsten Herzogin in 
Baiern Elisabeth, mit einem Ferialtage.

Im December 1857 uncl Mai 1858 wurde das Gymnasium 
von dem k. k. Schulrat und Gymnasial - Inspector flir Krakau und 
Schlesien, Herrn A. Wilhelm, cisitiert. Derselbe drlickte dem Lehr-



kiirper im Allgemeinen seine Zufriedenlieit mit tlen Leistungen des 
Gymnasiums aus nnd fligte erhebende Worte der Ermnnterung fiir  
Alle liinzu.

In beiden Semestern erfreute sieli das Gymnasium des Bcsuclics 
Sr. Hochwlirdcn, des F. B. General-Vicar nnd Ehrendoinlierrn, 
Herrn Anton Heim, des von Sr. Gnaden, dem Iloclnclirdigsten 
Fiirst.bischofe zu Breslau, l)r. Heinrich Forster fllr das katli. Staats- 
gymnasium in Tcschcn bestellten Ordinariats-Commissilrs.

Die Mitglieder der stadtischen Gemeinde - Deputation waren 
wic im vorigcn Scliuljahrc: Herr Anton Strasstil von Strasscnlicim, 
pens. k. k. Obcrst; Herr Carl Schwarz, pens. k. k. Humanitats- 
Professor, Custos der L. Probst- Schcrschuikschcn Sammlungen, 
Conservator der Kunstdenkmaler im Hcrzogtume Scldesien; Ilcrr 
Dr. Georg Prutek, Gcmeindcrat und Katechet an der k. k. Ilaupt- 
und Unterrealschulc in Tescben. Dieselben liaben bei jcder Vcr- 
anlassung die Zwecke des Gymnasiums mit iuniger Teilnamc <je- 
fordert, die insbesondere der Letztere durch Stiftung von drei Stipen- 
clienfiir arme Gymnasialschider ohne Unterschiecl des Standes, Alters 
nnd der Nationalitat, ais den schiinsten Beiceis edler Hingebung 
fur das Gynmasium, das lim  gcbildct und an welchem Er selbst 
Andere forlbildet, — bewćihrt hat.

Am 31. Juli 1858 wird das Schuljahr 1857 — 8 mit einem 
solennen „Te Deumu um 8 Uhr friih geschlossen wcrden. Nacblier 
bffentlicbe Prdmienverteiluug und Verkiindigung der Rangordnung 
fiir alle Classen im Priifungssaale. Die Abiturienten tragen hierauf 
selbst gearbeitctc Aufsjitze in deutscher, lateinischer, bbhmischer und 
polnischer Spraclie vor. An diese reiht sieli der Vortrag gewdhlter 
Lesestiicke in englischer, franzosischer und ilalienischer Sprache. 
Festchbre, ausgeflihrt von den Gesangschiilern des Gymnasiums, 
eroffnen die Feier; den Schluss macht die von der ganzen Ver- 
sammlung abgesungene Volkshymne.

Das Schdjahr 185S/50 beginnt am 1. October 1. J. mit einem 
solennen li. Geistamte um 8 Uhr friih  in der Gymnasialkirche. 
Zur Aufname der Schiller, nacli Inlialt der §§. 59—G5 des Org. 
Entw. fiir Gymnasien, ist der unterzeichnete Director ani 28. 29. 
und 30. September d. J. bereit.

T eschen, am 15. Juli 1858.

Dr. Gabriel.


