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1. Wissensehaftlicher Aufsatz II.: „Die Musik ais Bildungsmotncnt fiir Schnie 
unci Staat“. (Fortsetzung des Aufsatzes im Programm des yorigen Jahres.) 
Vom Gymnasiallehrer J o s e f  Sm i ta.

2. Schulnachrichten vom Director.



Die Musik
ais Bildimgsmoment fur Schule uud Staat.

(Fortsclzung des Aufsalzes im Program m  des torig en  Jah re s.)

Wenn es im ersten Teil vorliegender Arbeit der hauptsach- 
lichste Vorwurf war, festzuztellen, welehen p r i n c i p i e l l e n  Stand- 
punkt die Musik der Gegenwart fortan einzunehmen hat, so mogę 
hier im zweiten Teile mit wenigen Worten der Stellung der heuti- 
gen Musik zur menscblichen Gesellscbaft gedaclft werden, um dar- 
aus leider ersehen zu mttssen, wie unerąuicklioh, ja  ich mochte 
sagen unwurdig noch die musikalischen Zustande der Gegenwart 
sind, um einsehen zu Iernen, dass das bildende Moment, welehes 
wie in jeder Kunst, so auch vorzugsweise in der Musik liegt, noch 
nach keiner Richtung hin die verdiente Anerkennung gefunden hat.

Wenn das musikalische Schaffen zuuiichst auf das Gebiet des 
Verstandes verwiesen wird, wenn dem geschaffenen musikalischen 
Gedanken aus einem unendlich reichereu Fond der musikalischen 
Kunstmittel, die einzige mogliebe „ri e h t i g s c h  on e“ Form gege- 
ben ist, enstehen auf solche Weise Kunstwerke, fur dereń Verstand- 
niss auch nur Kuns t -Gebi lde te  reif sind. — Es muss daher auch 
der Boden des geniessenden Teiles, — des aufnehmenden Publi- 
kums — urbar gemacht werden, damit der ausgestreute Same zur 
vollen Entwicklung gelauge. Ich verkenne keineswegs, dass eine 
solche Reform im Geistesgebiete der Gesammtheit vielen Schwie- 
rigkeiteri unterliegt, sie ist aber nicht unmbglicb, sobald jene aus- 
seren Krafte an diesem edlen Werke arbeiten helfen werden, de- 
neu uberhaupt die Gesammtbildung des Volkes zur Lebensaufgabe 
geworden ist: D ie  h a u s l i c h e  E r z i e h u n g ,  d i e  S c h u l e  und 
der  St aa t .

Man war bisher nur zu sebr gewohnt, von der Musik, dieser 
bedeutsamsten Kunst unserer Tage, ais von einem Stiefkinde der 
Bildung, ais von einer Sphare zu sprechen, welcher moglichste Nai-



vitiit und Bewusstlosigkeit sowol der Schaffenden ais Geniessen- 
den zum Vorteil gereicbe. Dieses Vorurteil der Gelehrten, diese 
Entfremdung hoher gebildeter Stande gegentiber dem Studium mu- 
sikalisch-asthetischer Gegenstande wurde in einer Zeit, wo die Mu- 
siker selbst der Mehrzabl nacli einen kliiglichen Standpunkt wis- 
senscbaftlicher Erkenntnis einnabmen, dadurch nocb genahrt, dass die 
austibenden Kunstler und die naeh Kunstgentissen begebrenden 
Laien viel zu wenig in personlichen Beziebungen zu einander stan- 
den, dass der Musik-verstand nocb keineswegs jene allseitige Ach- 
tung fand, wie sie beute wol seltener yermisst wird; diess Vorur- 
teil konnte nur langsam verschwinden, seitdem in den Reiben der 
Musiker selbst der Eifer flir tiefere Ergrltndung ibrer Kunst und 
allgemeine Bildung sich regte — es sollte aber beute, wo die Ton- 
kunst aucli nacli der Seite des intellektuellen Regens und Webens 
ibrer Jiinger sicb jeder anderen Geistessphare vergleichen darf, 
ganzlich aufhoren.

Nicht mebr eine triige Erholung fur miissige Stunden vegetirt 
die Tonkunst der Gegenwart in den Tag hinein, sie zablt zu ihren 
Jiingern boehgebildete Manner unserer Zeit und weist unter ihren 
Erklarern und Kritikern Krafte auf, urn die sie jede andere Wis- 
senschaft beneiden diirfte.

Unlaugbar ist ein erbohtes Kunstbewusstsein erwacht, mebr 
und mebr die gesammte Kiinstlerschaft ans dem frtiheren Natu-  
r a l i s n r u s ,  zugleich ans jener Abgescblossenbeit herausgetreten, 
welche die Kunst der Tbne ais etwas von allen iibrigen Geistes- 
gebieten Getrenntes betrachtete.

Es ist eine n e u e  S c h u l e  entstanden, welche gesteigerte viel- 
seitige Bildung zur Lebeusfrage auch fiir den Kunstler macht; 
der bios ausserlichen Effektbaseherei — diesen ebarakteristiscben 
Zeichen frtiherer beifallig aufgenomrnener Kunstriclitungen — ge- 
geniiber bat sicb ein neuer idealer Mittelpunkt gebildet, von wel- 
chein aus man bemiiht ist, Lauterung nach allen Radien musika- 
lischen Sc-haffens zu unternehmen. Andererseits darf jedoch nicht 
verschwiegen werden, dass noch Viel Unerfreuliches vorhandcn ist 
und untrtigliche Zeichen des Versinkens in den Naturalismus, mebr 
oder weniger hervortreten; es sei daher auch dieser Schattensei- 
ten unserer musikalischen Zustande gedacbt. Die Menge launisch, 
wechselvoll, dessen, was sie beute vergotterte, morgen tiberdrussig, 
nach immer neuen Reizmitteln verlangend : Conzertsale und Tbea- 
ter oft der Tummelplaz der handgreitiicbsten Spekulation, person- 
licher Leidenschaften und Sonderbestrebungen. Auf der Biihne ne-



ben dem Edelsten und Besten das .Albernste und Gemeinste. In 
den Conzertsalen trotz des ausgesproehensten Bewusstseins des Un- 
zulanglichen in dem bisherigen Verfabi'en mir zu haufig noch ein 
starres Festhalten an iiberlebten Traditionen. Neben hochgesteiger- 
ter vollendeter Kunst der Darstellung iu einzelnen Fallen, bei der 
iibergrossen Mehrzahl ein Sinken von Stufe zu Stufe. Ueberstlir- 
zung, Unlust zu tieferem Studium, kurz — reiner Naturalismus. Noch 
ist es Zeit, umzukehren, noch ist die Hoffnung auf Besserung un- 
serer Kunstverhaltnisse nicht erloschen, donn ebeu jener thatsach- 
lich yorhandene gute Kern ist uns Btirge, dass der Sinn fur das 
Schone nicht erloschen, sondern nur gcdampft sei; dass er zurbe- 
waltigenden Flamme werde, diess sei das Streben der Gegenwart; 
es stebt also fest, dass endlich einmal etwas Durchgreifendes fiir 
die Kunst geschehen mttsse, wenn wir nicht fort und fort das ver- 
gebliche Abmiihen, auch der gewaltigsten Krafte, vor uns sehen 
wollen. Was auf speziell ktinstlerischem Gebiet durch eigene Kraft 
geschehen konnte, ist geschehen oder doch mindestens angebahnt, 
das Bewusstsein der Kiinstler ist so weit gereift, urn einer neuen 
Entwicklung ais Grundlage dienen zu kdnnen. Diess war das 
Nachste, was erreicht werden musste; denn sobald eine Sphare gei- 
stiger Thatigkeit nicht so viel Kraft in  s i c h  selbst besitzt, um die 
Bedingungen besserer Gestaltung aus sich zu erzeugen, so vermag 
ihr auch keine iiussere Macht aufzuhelfen. Aber selbst die gewal
tigsten Krafte erlahmen, sobald der Erfolg kein sichtlicher ist, und 
darm kommt endlich die Zeit, wo ein Entgegenkommen von an- 
dern Potenzen stattfinden muss, wenn man nicht fort und fort nur 
das Schauspiel des Ringens und Abmtihens sehen will.

In einer Z eit, wo die jiingste der Ktinste unaufhaltsam mit 
frischer Lebenskraft ihrem hohen Ziele entgegenstrebte, in einer 
Zeit, wo sie ais geliebter Schiitzliug itberall eine Stiitte fand, konnte 
man sich leicht tauschen und die Entwicklungsfahigkeit der Sache 
allein anvertrauen, so dass man eine Organisation von Aussen her 
ganz ausser Acht lassen konnte. Aber jedes neue Jahr spricht auch 
mit grosserer Deutlichkeit zu uns, dass Alles das, was von Seite 
der Kunstgenossen ausgeht, allein nicht ausreicht zu einem Um- 
schwung im grossen Reich der Tonę; es muss eine grossere Macht 
hinzutreten und diese grossere Macht ist: „der  S t a a t “. So wde 
in vergangenen Jahrhunderten das Interesse der Staaten an der 
Entwicklung der Religion, der Wissenschaft und Kunst — bei der 
letztern aber tiberwiegend nur nach der Seite des u n m i t t e l b a r e n  
Sc h a f f e n s  — auf das innigste gekntipft waren, so mogę es die



Aufgabe des 19. Jahrhundertes sein : „O r g a n i s a t i o n d e r K u n s t- 
a n g e l e g e n b e i t e  n, d. i. die iiussere Feststellung aller erforder- 
lichen Grundlagen, etwa in derselben Weise, wie es in Bezug auf 
Religion, Wissenschaft und andere Kiinste bereits in durchgreifen- 
der Weise geschehen ist. Eiue einheitliche, aus Einem Geiste ent- 
sprungene Leitung der Kunstangelegenheiten ist notwendig, ge- 
tragen von der Einsicht in die hohe den friiher genannten Spba- 
ren ebenbtirtige Bedeutung der Kunst; von dem Bewusstsein, 
dass die letztere eine der grbssten Machte der Gegenwart 
ist. Treten aber statt der einheitlichen Leitung der Kunstver- 
haltuisse nur Sonderbestrebungen und personliche Interessen 
oder Benuibungen Einzelner in die Schranken ftir die gute 
Sache, so wird weiterbin nur zu bericbten sein von grossen 
Kraften, die an den Zustiinden der Zeit zu Grunde gegan- 
gen sind. Aber auch selbst das grosste Interesse des Staates 
an Kunstangelegenheiten bietet nocb nicht vollkommene Garantie 
fur einen gedeiblichen Umschwung derselben, wenn nicht zugleich 
die Kunst eine feste Basis im Volke — im aufnehmenden, genies- 
senden Teile — dadurch erhalt, dass sie zum G e g e n s t a n d  des  
U n t e r r i c k t e s  in allen Bildungsanstalten, je nack Massgabe der 
Bestimmung derselben in grSsserem oder geringerem Umfange, in 
hoherer oder nur elementarer Weise erhoben wird. Dass diese Kunst 
eine solche Stellung im Volke verdient, dariiber kann wol kaum 
ein Zweifel obwalten, wenn man erwagt, dass sie, schon in ihrer 
bios a u s s e r n  Ausdehnuug eine der grossten Machte unserer Zeit 
ist. Die Berechtigung der oben angedeuteten Steliung der Musik 
zur Selmie ergibt sich aber augenfallig bei einem nur oberflachli- 
cheu Vergleiche derselben mit anderu Zweigen, sei es der Kunst 
oder Wissenschaft. U b b e r a l l  i st  a n e r k a n n t ,  dass der Schtiler 
erst zu lernen hat, beyor er selbststandig mitreden darf. Nur in 
der musikalischen Kunst ist dies bisher nicht der Fali gcwesen; 
denu, weil sie vorzugsweise S a c h e  des  Gef t l h l s  ist, so glaubte 
Jeder damit einen Freibrief erhalten zu haben, in Kunstsachen zu 
meinen, was ihm beliebt. Allerdings ist es richtig, dass das Erste 
und Nachste in der Kunst das Gef i ihl  ist, und dass Jeder das 
Recht hat, seine Geflihle auszusprechen. Aber man iiberśieht, dass 
eine umfassende V e r s t a n d e s b i l d u n g  auch, was Kunstangele
genheiten betrifft, Jiinzukommen muss, wenn das Aussprechen des 
Gefiihls irgend einen Werth haben soli. Und das ist es also, worauf 
die Bildungsanstalten ihr Augenmerk vor Allem zu richten hatten, 
und was sie mit geringen Mitteln auch errcichen kounten: „Er-



w e i t e r u n g  e i nes ri c h t i gen K u n s t b e w u s s t s e i n s  im VoIke 
du r ck  L e h r e  u ud U n t e r r i c h t . "

Es ware hochst beklagenswert, wenn man eines der wichtig- 
sten Bildungsmittel, ein Hauptelement im geistigeu Leben der Ge- 
genwart, immer noch bios dem Zufalle preis geben wllrde, wic es 
bisher der Fali war, anstatt ihm unter den librigen Hebeln, die an 
der allgemeinen Bildung des Menschen arbeiten, ein en ebenburtigen 
Platz einzuraumen. An den Universitaten sind, um nur Ein Beispiel 
anzuflihren, Literatur und Kunstgeschichte vertreten; das archaolo- 
giscbe Gebiet ist ebenfalls ais ein wichtiger, unerlasslicher Ge- 
genstand anerkannt. Die Musik allein, die jetzt yielleicht ungleich 
wichtiger ist, ais archaologische Forschungen musste zufrieden sein, 
wenn sie mit der Reit- und Fechtkunst in eine Kategorie gestellt 
wurde. Allerdings hat man an vielen Universitaten in letzter Zeit 
angefangen, durch Anstellung von Universitats-Musikdirektoren oder 
durch erweiterte Thatigkeit derselben auch der Tonkunst eine er- 
hohte Aufmerksamkeit zuzuwenden, das aber reicht in dem bier 
bezeichneten Sinne nicbt aus. Auf diese Weise ist die Tonkunst 
immer nur praktisch yertreten. Ein vollstandig davon zu trennen- 
des Bereich ist d i e w i s s e n s c b a f t l i c h e Y e r t r e t u n g d e r  Ton- 
kunst, in der Absicht, den Geist, das tiefere Wesen derselben dem 
Gesammtbewusstsein der hoher Gebildeten zuganglich zu machen. 
Dean fiirwahr denselben Wert, den die allgemeine Geschichte, die 
Welt- und Culturgeschichte fitr den Gebildeten bat, besitzt auch 
die Kuustgescbichte der Musik. Wie jene hinfiihrt zu einem be- 
wussteren Erfassen der jedesmaligen Zeit, wie dieselbe den Stand- 
punkt begreifen lehrt, auf dem der Einzelne sich befindet, und 
durch diese bewusste Orientirung den Gebildeten erst zu dem 
macbt, was er ist, so befreit aucb die Kunstgeschichte den Kiinst- 
ler von einem bios instinktmassigen Erfassen seiner Aufgabe und 
setzt ihn in den Stand s e l bs t a  n d i g seine Steliung inmitten seiner 
Umgebung zu wahren. Desshalb ist die Geschichte das Anfangs- 
studiuin, wie dort fitr den Gebildeten iiberhaupt, so hier fur den 
Kiinstler insbesondere, die Bekanntschaft mit ihr der erste Schritt 
zur Entwicklung einer bewusstern Geistesthatigkeit. Wenn man 
also in neuerer Zeit angefangen hat, derselben sowol privatim, 
ais auch offentlich an musikalischen und auch an hbheren Bil- 
dungsanstalten mehr und mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden, so 
liegt dariu der Beweis fur die Wichtigkcit derselben sowol fur den 
Kiinstler, ais fur jeden hoher Gebildeten. Es war ferner das Er
ste und nachstliegende, was nnsere Conservatorien fur Musik sich



aneignen mussten, wenn dieselben ilire Aufgabe wirklicb begreifen, 
wenn diese nicht bios das liingst festgestellte aufnehmen und sich 
darauf beschranken, sondern wenigstens einigermassen zugleicb dem 
Fortschritt huldigen wollten. — Ąbge|ehen hievon indess, so ist 
das Studium der Geschiclite der Musik noch in anderer Beziehung 
fiir die Gegenwart von besouderer Bedeutung. Kaum diirfte es niim- 
lick, was die Tonkunst betrifft, eine Zeit gegeben haben, wo der 
Widerstreit der Meiuungen eiu so heftiger gewesen ist, ais gegen- 
wiirtig; kaum eine Epoche, wo mit grosserer Riicksichtslosigkeit 
von den Gegnern des Fortschrittes gegen jede Erweiterung der 
Grenzen der Kunst angekiimpft worden ware, ais je tz t ; die Ge- 
scliichte der Musik ist in Bezug hierauf die beste Lelirmeisterin. 
S ie  ist es, welche solcliem Mangel an Einsicht gegeniiber abliel- 
fen und allein Aufklarung gewahren kann, sie ist es welche die 
ganz uuzweifelhaften Consequenzeu in der Entwickelung erkenuen 
und dennocb auch die Erscheinungeu der Gegenwart ais notwen- 
dige Resultate der Vergangenheit begreifen lehrt, und indem sie 
zeigt, wie Yieles, was die Gegenwart von der Hand weisen moch- 
te, wenn auch in teilweise veranderter Gestalt, dennocb bereits 
f r ti h e r vorhanden war, ist sie die beste Ftihrerin in den Wirren 
der Gegenwart. — Unter ihrem Einfluss diirfte weiter auch jenes 
voreilige kenntnislose Absprechen, immer mehr und mehr besei- 
tigt, eine, in unserer Zeit besonders notweudig gewordene, Unpar- 
teilichkeit und Unbefangenheit der Beurteilung aber gefordert wer- 
den. Die Geschichte ist daher zugleicb die Grundlage fiir jede 
bessere Kritik, die nie und nimmer auf der schwankenden Grund
lage des i nd i v i  d u e l l e n  G e s c b m a c k e s  beruhen soli. Aus 
diesen Grtinden ist es notwendig, dass das Studium der Geschichte 
der Musik au Bildungsanstalten mehr und mehr in Aufnahme 
kom me; ais bevorzugter Gegenstand an Musikschulen, ais Teil der 
allgemeinen Bildung aber an allen Instituten, welche bestimmt sind, 
geistige Bestrebungeu iiberhaupt zu fordem. —

Soli aber der Unterricht iu der Kunstgeschichte ein wahrhaft 
fruchtbringender sein, so muss auch mit der sich erweiternden 
Wirkungssphare des Unterrichtes auch eine im gleichen Maasse 
fortschreitende Literatur Hand in Hand gehen; dafiir ist bis jetzt 
freilich nur in sehr stiefmiitterlicher Weise gesorgt, denn eine ge- 
naue Umschau auf dem Felde der musikalisehen Literatur, lehrt uns 
leider nur zu klar, dass die Geschichte der Musik bis in die 
jungste Zeit iu einer Weise zum Tummelplatz sp e k ul a ti ver Li
teratur erhoben wurde, wie sich dessen kaum ein anderes Gebiet



der Geschicbte rtthmen kann. — Der Grund hievon liegt in der Leich- 
tigkeit, sich in den Besitz der zu einer nicht wissenscbaftlichen, 
feuilletonartigen Behandlung musikgesckichtlicher Themen notigen 
oberflachlichen Kenntnis zu setzen, dann aber auck in einem ge- 
wissen, die erwahnte Behandlungsweise verlangenden Bediirfnis 
unserer so zablreicben Dilettanten, deuen die wissenscbaftlichen 
Arbeiten entweder zu bocb gehen oder zu langweilig sind. — Die- 
ses letztere Moment ist aber das einzige welches den hieher ein- 
scblagenden Arbeiten eine Berecbtigung ihrer Existenz yerleiht, 
abnlich wie das wirtschaftliebe Bediirfnis der niedern Volksklassen 
die geringen a b e r  b i l  l i gę  n F a b r i k a t e  unserer Zeit recktfer- 
tigf. — Zufolge der das Aufgebot bestimmenden Nacbfrage er- 
scheint es natiirlich, dass die oben erwabnten Schriftsteller sich in 
ikren Werken nicbt die wahre Aufgabe stellen, eine Darstellung einer 
organisch-geschichtiicben Entwickelung der Kunst im Ganzen oder 
in einzelnen Abschnitten derselben zu geben, sondern dass sie sich in 
Uebereinstimmung mit dem Umfang des von ihnen beherrschten Mate
rials auf blosse Zusammenstellung ausserer Tbatsachen, welche zu- 
meist auf das Leben und Wirken der einzelnen Meister Bezug haben, 
bescbranken. Einige derselben, durch die Trivialitat des reinen Wie- 
derkiiuens abgescbreckt, suchen den entliehenen Grundstoff durch 
Hereinziehen philosophischer Spekulation und asthetischer Betrach- 
tungen, welche sie zusammenhanglos einstreuen, anziehender zu ma- 
chen. Nur Wenige sind es unter ihnen, welche durch Aufstellen eines 
P r i n z i p s  Einheit in ihre aus verschiedenen Elementeu compilir- 
ten Arbeiten zu bringen versucht haben.

A. R e i s s  m a n n  — um ein Beispiel in dieser Art anzu- 
fiihren — einer der tiichtigsten neuern Forscher in der Kunst- 
geschichte der Musik hat in seinem jtingst erschienenen Werke: 
„Von Bach bis Wagner“. Zur Gesckichte der Musik. Berlin J. 
Guttentag 1861 ein eigentumliches Prinzip aufgestellt, in dem er 
sagt: „Wenn die Gesckichte der modernen Kunst Uberhaupt vor-
herrschend eine Kii n s t l e r g e  s c h i c h te ist, so namentlich die 
Gesckichte der Musik. Diese Kunst der Innerlickkeit wird sich na- 
ttirlich nur in demselbeu Maasse entwickelu, ais die Welt der In- 
nerlichkeit zum Bewusstsein kommt, und weil dies Bewusstsein 
inimer in dem eiuen oder audern Kiiustler einen hóheren Punkt 
erreicht, so wird die Individualitat des TonkUnstlers fur die Ent
wickelung der gesammten Musik viel bedeutsamer ais in jeder an- 
dern Kunst“.



Es halt aber schwer die Richtigkcit des Prinzips in der ihtn 
gegebenen Tragweite anzuerkennen, denn, wenn aucli nicht zu be- 
zweifeln ist, dass namentlich in der Musik eine bedeutende Klinst- 
lerindmdualitat machtigen Einfiuss auf die Gesammtentwickelung 
der Kunst ausiibt und dass auch die Kenntnis der Ieitenden, 
ktinstleriscben Ideen, durch welche ein solcher Meister der Kunst 
wirkte, fur den Historiker von eben so umfassender Bedeutung ist, 
alsdas Wirkenselbst, soist docb nicht der entscheidende Gesichtspunkt 
ausser Acht zu lassen, dass die organische Entwicklung der Kuns t  
s e l b s t  primares Darstellungsobjokt der Kunstgescbielite ist, dass 
die einzelnen Kiinstler-Wirksamkeiten in ihren Beziehungen zu ein- 
ander so zu sagen nur das Erkennungsmaterial fur die Gesammt- 
Entwickelung liefern, dass also ihre Gescbichte mit der Geschichte 
der Kunst nimmermehr identisch ist. Gleich der innern Einheit 
und Planmassigkeit, welche wir an einem v o l l e n d e t e n  Kunst- 
werke bewundern, muss uns in der Darstellung der Geschichte 
einer Kunst das Werden und Wachsen derselben nacli der innern 
Zusammengehorigkeit und Verwandschaft ihrer Grundelemente klar 
und einheitlich entgegentreten. — Uem oben aufgestellten jetzt 
modernen Grundsatze nach, aber wird. die walire Aufgabe einer 
Geschichtsschreibung nicht nur nicht angestrebt, soudern derselben 
prinzipiell opponirt. — Es ware daher sehr zu wilnschen, dass 
auch in Betreff der Prinzipien, nach denen eine wissenschaftliche 
Kunstgeschichte angelegt und verfasst werden sollte, eine Einheit 
hergestellt werden mbchte, wodurch zugleich der Unterricht we- 
sentlich erleiehtert und im Allgemeinen fruchtbringender ware. — 

An Gymnasien, ais fiir hohere Studien vorbereitenden Schu- 
len, ware, was kunstgeschichtlichen Unterricht betrifft, nur im All
gemeinen das Wesentliehste einzupragen, was man Itber Kunst 
zu denken hat, damit an diesem eingepragten Gedachtnisstoff etwas 
da ist, worauf spater fortgebaut werden kann. — Dies kann in 
Verbindung mit dem Gesangsunterricht, welcher gegenwartig an 
allen Mittelschulen ais Lehrgegenstand aufgenommen ist, recht 
zweckmassig und erfolgreich behandelt werden, so bald es in der 
Macht und dem Willen des betretfenden Lehrers liegt. — Aber 
auch der eigentliche praktische Gesangsunterricht sei stets auf 
wissenschaftliche Grundlage gebaut; sowol in der Behaudlung des 
Stimmorganes, ais auch in der Gesangskunst selbst, gehe der Leh- 
rer nach Grundsatzen,  und nicht nach Willktthr vor.—

Um die wichtige Bedeutung des hier Ausgesagten einzusehen, 
mogę uns ein Blick in yergangene Zeiten vergbunt sein, der uns



die Stellung des Gesanges ais Bildungsmoment, von „Ehemals" 
und „Jetzt“ reclit klar vor die Augen filhren soli. —

Noch bis zum Ende des vorigen Jahrbunderts war die Zahl 
der sich im Gesange Ausbildenden sebr gering. Das Volk be- 
gnligte sieli bis dabin grbsstenteils damit, seine Volkslieder abzu- 
singen; wer sich aber im Gesange ausbildete, der wurde ais ein 
einem hbheren Berufc sieb weibendes Individuum angeseken, be- 
sonders so lange nocb die grossen anf den Kirchengesang basir- 
ten Conservatorien in Neapel, Rom, Bologna u. s. w. hinter ihren 
klosterlichen Mauera ibre Zbglinge langer ais ein halbes Decenni- 
um in jeder Art von Diiit uberwacbten, nachdem bei denselben 
schon von zarter Kindheit an der noch weiehe Keblkopf allmalig 
und boebst vorsicbtig gebbt, und zu jener viele Jahrhunderte hin- 
dureb bewunderten Grbsse und Fiille des Tones gewolbt und ge- 
kraftigt worden war. Wenige Lehrer geniigten fiir den gesamm- 
ten Unterricbt, und nur diejenigen wurden freąuentirt, welche sich 
von Jugend an — aus innerm Drange — zu grossen Meistern der 
Stimmbildung emporgeschwungen hatten. Allein es sollte anders 
werden. Die durch Frankreicb entflammte, alte Scbicbten ergrei- 
fende Umwalzung der verscbiedensten Yblker erweiterte unaufhalt- 
sam den Gesichtskreis und das Interesse naeh allen Ricbtungen, 
also natUrlicb aucb fur das die Sinne so lebhaft beriihrende Ele
ment des Gesanges. Man begntigte sich nicht mehr mit der Be- 
wunderung der Kunst desselben. Interesse, Ebrgeiz und Eitelkeit 
begehrtep s e l b s t  teilzunebmen an „kunstgerechten“ Leistungen 
und reranlassteu auf einmal das Verlangen nacb a l l g e m e i n e m  
G e s a n g u n t e r r i c b t e .

Jene geringe Zahl von Lehrern war bald nicht mehr aus- 
reiebend, fiir das von Tag zu Tag sich steigernde Bedlirfnis, an- 
derntheils aher war kaum der kleinste Teil des Publikums im Stande, 
weder die hohen Ausbildungskosten noch die lange Zeit von 5—6 
Jahren ausschliesslich auf dieses „Nebenstudium“ zu verwenden. 
Das haki allgemeiner werdende Verlangen nach moglicbst billigen 
und schnell unterrichtenden Lehrern lenkte die Aufmerksamkeit 
aller Arten von Musikern, die bis dabin vielleicht gar kein Inter
esse fiir Gesang gebabt hatten, auf diesen viel eintraglicheren Ge- 
werbszweig und erzeugte dadureb, dass die Kunst zum Handwerk 
herabgezogen wurde, eine gewaltige Verseicbtung dieses bis dahin 
so boch und heilig gehaltenen Studiums. Gewinnsucbt, Charlata- 
nerie und Unfiihigkeit verdrangten also durch ihre den verkehrten 
Wiinschen des urteilslosen Publikums gemachten Zugestandnisse
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die wenigen guten und ehrlichen Unterrichtsleistungen in sehr be- 
denklichem Grade; nicht mindcr nachteilig aber war zugleich die 
in Elementarschulen sicb verbreitende ziemlich rohe Manier des 
C h o r g e s a n g e s ,  welche leider nur zu oft einen gnten Teil des 
jugendlichen Stimmmaterials untergrabt, und es danu dem redlicb 
strebenden Lehrer bis zur Unmdglicbkeit erschwert, ans kiirper- 
lich und geistig verdorbenen Schiilern einen „ S a n g e r “ zu zaubern.

Gegeniiber diesem beklagenswerten Verfall, durch welchen das 
herrliche Erbteil der alten grossen Gesangsmeister ganz verloren 
und yergessen scheint, verdienen daher zuvorderst die vielen meist 
deutscbem Fleiss und Wissensdrang erwachsenen Schriften uber 
Stimmbildung die ernsteste Beacbtung aber aucb Priifung, da auch 
bereits in der Literatur des Gesangsuuterricbtes die Charlatanerie — 
im bestecbenden Gewande gelebrter Scbonrednerei — gefahrliche 
Verheerungen unter den jetzt miihsam sieli aufbauenden Begriffen 
iiber diesen hoehst yerantwortlichen Unterricht anzurichten droht. 
Denn jedenfalls befindet sicb dieser Zweig der Literatur noch im 
ersteu Stadium wirklich fruchtbringender Entwickeking. Die Werke 
eines Bernachi, Pistochi u. s. w. in einer fremden Sprache unter 
Anwendung der grossen und leieht falscb tibersetzten Feinheiten 
geschrieben, liegen teils in den Bibliotbeken ais todte Scbatze 
vergraben, teils sind sie in den Uebersetzungen trotz alles Vor- 
trefFlieben in ibrem innersteu Wesen aus ahnlieben Gritnden un- 
verstandlich. Die neuen Schriften dagegen enthalten im Allgemei- 
nen nur eine griissere Anzahl e i n z e l n e r  brauchbarer Winkę fiir 
die praktiscbe Anwendung, wiihrend dieselben in Bezug aufTotal- 
verstandnis dem Studierenden gewdhnlich wenig oder gar keinen 
Nutzeu gewahren.

Die Basis aller Gesanglehre — wir wiederholen es — ist zu- 
nacbst die genaue Kenntnis des Stimmorganes nach seiner anato- 
mischen Beschaffenheit und physiologiscken Funktion. Wenn aber 
in dem „gesammten“ Stimmorganismus alle physiscben Bedingun- 
gen fiir sprachliche und Gesaugsdarstellung liegen, so kommt es 
zunackst darauf an, die Beschaffenheit der innern organischen Glie- 
derung und Construction zu erkennen, urn wicdcr daraus auf Be- 
fabigung, Bildsamkeit und Ausdauer des Sangers scbliessen zu 
konnen. Die Mdglichkeit, und zugleich die grosste Genauigkeit bei 
derartigen Untersuchungen wurde erreicht durch den in neuester 
Zeit erfundenen l a r y n g o s c o p i s e h e n  Apparat von Dr. Lewyn 
in Berlin. —



Wenngleieh schon M. Gareia, G e s a n g s l e h r e r  in London, 
dadnrch, dass derselbe mittelst eines kleinen Spiegels sieli den 
Eiublick in das Innere des Kehlkopfes zu verscbaffen yersuchte, 
die erste Idee zu dieser Erfindung gab — ein Umstand, der das 
Interesse dieses Gegenstandes fitr Siinger und Gesangslehrer er- 
hbhen und ftir dessen hohe Bedeutung sprechen diirfte — so ge- 
biihrt doch erst Dr. J. L e w i n  d a s  Ve r d i  e n s t , einen laryngosco- 
pisehen Apparat auf das Vollkommenste bergestellt zu haben, durcb 
den es erst ermbglicht wurde, nicht allein die Crgane des Kehl
kopfes und selbst der Luftrohre deutlich zu seben, sondern aucb 
die gehiirigen Mittel fiir jeden Fali drtlich zu appliciren. Er war 
auch der Erste, der zur brtlichen Behandlung der Halskrankbeiten 
vermittelst seines Apparates tiberglng und die glanzendsten Erfolge 
damit erzielte. — Der erwahnte laryngoscopische Apparat be- 
steht aus einer Beleuehtungsąuelle, und dem eigentlichen Spiegel, 
durch welchen in Folgę wiederholter Reflexion ein intensiyer Licht- 
kegel in die Mundhohle geworfen wird, dessen Stralen in die tie- 
fer gelegenen Partien des Kehlkopfes und der Luftrohre fallen, so 
dass das Bild aller dieser Teile klar und intensiy vor die Augen 
tritt. Man kann dabei die hochst interessanten Bewegungen der 
Stimmbander deutlich verfolgen und pbysiologische, fur den Ge
sangslehrer htichst wichtige Pbanomene beobachten. —

Sowie also eine Ausbildung des Stimmorganes nur auf ge- 
nauer und wissenschaftlicher Kenutnis derselben und aufBeobach- 
tung des physiologisehen Prozesses mit Erfolg yorwarts schreiten 
kann, so lasst auch die zweite Arbeit in der Gesangskunst — die 
speziell musikalische und technische Fertigkeit — nur dann reich- 
liche Fruchte erwarten, wenn die Methode zunachst auf wissen
schaftlicher Basis ruht, und dazu die erfahrungsmassige Praxis 
des betreffenden Lehrers binzutritt.

Unbefangenheit und Sicherheit im Ton-ansatz ist das Erste 
was den Schulern gleich bei Begina des eigentlichen Gesangsun- 
terriehtes beizubringen ist. Wer also speziell Gesangsunterrieht 
erteilen und spater Gesang dirigiren will, muss yorerst s e l b s t  
die Eigenthumlichkeiten des Singens genau studirt baben, was am 
zweckmassigsten erreicht wird, wenn man eine Zeit lang am Chor- 
gesang teil genommen hat. Ein solcher wird bald bemerken, dass 
man beim Singen ebenso wie beirn Sprechen sich selbst, seine ei- 
gene Seele so zu sagen laut werden lasst, sein eigenes Innere den 
Ohren Vieler Preis gibt. Dieses Preisgeben seiner Seele macht 
aber auf jeden Sanger einen beengenden Eindruck, namentlich



•beitn Ansetzen hoher Tdne; er flihlt sich genirt, beklommen und 
in diesem Geflthl der Unsickerkeit und Angst verzieht er unwill- 
ktlhrlich Hals, Kopf, Mund oder Zunge zum Nachteile freier Ton- 
entwiekelung. Solcher Befangenbeit muss der nmsicbtige Lehrer 
zu Htilfe kommen. Insbesoudere ist dies notwendig bei Knaben, 
die mit seltenen Ausnahmen nicbt nur mehr zur Zerstreutheit und 
Unaufmerksamkeit sich hinneigen, sondern baufig an schwachem 
musikalischeni Gedachtnis und Vergessenheit leiden und vor holien 
Tdnen, nocli mehr vor schweren Eintritten fast jedesmal erscbrecken, 
weil ihnen dieselben aus den oben angefiihrten Griinden immer 
wieder unerwartet kommen. — Gesangslehrer mogen daher immer, 
auch wenn sie die Jugend im Chorgesang zu einer gewissen Fer 
tigkeit gebracht baben, darauf gefasst sein und werden gut thun, 
ihrem Chore immer lieber „z u W e n i g“ zuzutrauen, ais ihn desshalb 
zu tiberscbatzen, weil derselbe einmal und selbst Einigemale besser 
gesungen hat. — Denn Chore baben — ahnlich dem Einzelnen — eben- 
falls ihre spezielle Stimmung oder Laune. Einen Tag gebt alles vortreff- 
lich, den andern singen die Sanger so scblecht, dass man schier ver- 
zweifeln mdchte. Allerdings ist es mitunter die Stimmung des Dirigen- 
ten, die sich, ibm unbewusst, auf die Sanger ttbertragt. — Ferner darł 
man Ein- und dieselbe Stelle nicbt zu oft hintereinander wieder- 
holen, sonst singt zuletzt vor Abspannung kaum Eine Person mehr 
mit Lust und Aufmerksamkeit, dagegen kann man dasselbe mit 
Erfolgtbun, wenn man mehrmals andere Stellen dazwiscben durch- 
nimmt; fortwiihrendes Corrigiren und Unterbrecben macbt die Schil
ler ebenfalls zerstreut und matt. Lieber ii ber einige Fehler hin- 
weg im Zusammenhange, bis zu einem Abschluss und erst dann 
mit Strenge zurlick zu den einzelnen Feblern. Ebenso, wbe man 
ein und dieselbe Stimme nie zu lange mit anstrengenden Stellen 
ermitden darf, lasse man auch Keinen der Anwesenden zu lange 
unbeschaftigt, um in solchen Fallen bei ihnen nicbt das Geiiihl 
des „Ueberfliissigsein!< aufkommen zu lassen. Viele Lehrer — bezie- 
hungsweise Dirigenten — denken nicht daran, dass sie sich einem 
Verein Ton G e f u h l s m e n s e h e n  gegeniiber befinden, von denen 
immer ein Teil nur zu bald sich empfindlich beriihrt fiihlt und 
dann sofort seinen Unmut oppositionell auf den ganzen Chor iiber- 
tragt, z. B. in Folgę von Bevorzugung Einzelner oder von ironi- 
scher Kritik des Gesanges. Es liegt also Viel — wenn nicht Al
les — in der Hand des Lehrers; er hat eben so das Indivi- 
duum wie den ganzen ihm anvertrauten Chor, die ihm beide ais 
gute Bekannte gegeniiberstehen sollen, mit massvollem Takte zu



behandeln; nnd— was die grosste Kunst ist, — bei der Ausbildungdes 
Einzelnen darf er nie das grosse Ganze, bei der Leitung des Gan- 
zen, nie den Einzelnen tibersehen. —

Mit dem erweiterten musikalischen Unterricht in den Scbulen, 
bat aber auch der hausliche Unterricht gleichen Scbritt zu geben, 
sollen die Frlichte die erwtinscbten sein. Erst durch die Vereinigung 
beider Hebel wird die allgemeine formelle Bildung des Geistes auch 
nacb ktinstlerischerSeitehin ausgedehnt. Nebendem Gesangsunterricht 
nimmt in der heutigen rnodernen musikalischen Erziehung der Unter
richt im Clavierspiel unstreitig die erste Stelle ein. Auch hier thut eine 
grlindliche Reform Not. Es ist ja  jedem Musik-Gebildeten zur Genttge 
bekannt, was die Gegenwart — wiein Hinsicht der musikalischen Kunst, 
im Allgemeiuen, so auch speziell in Bezug auf das moderne Cla- 
vierspiel erheischt. Trotz der schwindeluden genugsam angestaun- 
ten Hohe, bis zu welcher die T e c h n i k  sich emporschraubt, fin- 
det doch kein Musikgebildeter mehr das einzige wahre Heil und 
die Endziele der Kunst in einer einseitig virtuosen Ausbildung der 
Fingerfertigkeit; man hat kaum noch ein nur fliichtiges Bewun- 
dern fiir all die beriihmten Fingerhelden, die mit ihrer leeren und 
larmenden Kunst nur die Ohren betauben, nicht aber in die Seele 
zu greifen, geschweige denn den musikalischen Verstand auch nur 
im Geringsteu anregend zu beschaftigen vermdgen. Der Klavierspie- 
ler der Gegenwart soli vielmehr der Reprasentant einer edlen fur 
Alles Menschlich Schbne und Grosse begeisterten Personlichkeit 
sein, die auch auf die Menge nicht anders, denn bildend und ver- 
edelnd zu wirken hat; das ist aber wieder der so heftig angefein- 
dete Fortschritt der Gegenwart in Hinsicht der musikalischen 
Kunst, der da alles Leere, Hohle, Phrasenhafte, Nichtssagende, 
Gesinnungslose verwirft und, indem er solchen Ausgeburten alle 
Bedeutung und jeden wirksamen Einfluss auf das Kunstleben ab- 
spricht, auf die Erzeugung charaktervoll-bedeutsamer Kunstwerke 
bedacht ist, die, den ausgetretenen Pfad der Nachahmerei jener 
gedanklich und formell abgeschlossenen Meisterwerke verschma- 
hend, sich der rnodernen Lebensanschauung und den heutigen 
Kunstforderungen anschliessen. —

Dahin also geht das Streben der Gegenwart, d. h. derer, die 
an einen Fortschritt, an eine Weiterbildung der Kunst nach allen 
Radien ihrer Entwickluug glauben, und vou dem tief gehenden 
Einfluss derselben auf die Reform des innern Menschen uberzeugt 
siad. — Nicht dass man allenthalben von der Notwendigkeit und



Berechtigung solcher Anforderungen iiberzeugt, oder auch nur ge- 
neigt ware, die Moglichkeit der Erreichung solchen Zieles zuzu- 
geben; selbstzeugende Tbatsachen jedoch und das vernelimbare 
Wehen des neuen modernen Kunstgeistes mogen alles fruchtlose 
Hin- und Herreden ais Uberfltissig erscheinen lassen. — Es ver- 
steht sieli aber von selbst, dass mit solch gesteigerten Anforderun- 
geu an die Kunstbildung in unserer Zeit iiberhaupt und mit den 
erbobten Anśprlichen an das Clavierspiel insbesondere auch auf 
die Beiscbaffung stofflich und metbodisch passender Bildungsmittel 
Bedacht genommen werden muss und es muss zugestanden wer
den, dass in dieser Hinsicht auch bereits Manches in erfolgreieher 
und yerdienstlieber Weise geschehen ist.

Allgemein ist jetzt ais zweckmassig ja  notwendig anerkannt, 
dass mit der sich entwickelnden tecbnischen Fingergewandheit 
die A u s b i l d u n g  de s  G e s c b i n a c k e s  gleichen Schritt halten 
muss und man stets Bedacht nehme auf die Erschliessung der 
Sinne fur den dargebotenen musikalischen Inhalt. Solche Ziele 
konnen natiirlich nur erreicht werden an der Hand von Unterrichts- 
werken, die in ktinstlerischer Absicht geschrieben, nach jenen Be- 
ziehungen hin eine wirkliche Ausbeute gewahren. — Selbstver- 
standlich darf die Technik — ohne sich jedoch einseitig zum all- 
einigen Zweck des Unterrichtes zu erheben — auf keiner Stufe 
yernacblassigt werden, denn mit der sich mehr und mehr erwei- 
ternden Technik ais notwendiger mechanischer Grundlage aller 
Musik — erweitert sich auch, yorausgesetzt, dass der Unterricht 
wirklichen Kunstzielen nachstrebt, — d e r  k i i n s t l e r i s c h e  Ho- 
r i z on t .  Auf diese Weise muss der musikalische Unterricht 
den Schiller a l l s e i t i g  f a s s e n  und bilden (eiu in der Schulpa- 
dagogik langst anerkannter Grundsatz). So nur kann die Musik 
zu dem werden was sie ihrer Natur nach seiu soli, so nur der 
Zukunft ein kunstyerstandiges und kunstliebendes Geschlecht her- 
angebildet werden. Durch die viel gepriesenen und gebrauchten 
musikalischen „Novitaten“, die nur seichter Unterhaltung dienen, 
wird nie etwas rechtes erreicht. Man weiss recht wohl, dass Vie- 
leu dadurch aller musikaliseher Genuss geraubt wiirde und dem 
Musiktreiben nach den bier dargelegteu Prinzipien uniibersteigli- 
che Hindernisse entgegenstehen witrden — so weit wir hier die 
grosse Maśse im Auge haben; gleichwol halten wir aber an der 
Ansicht fest, dass es besser und die Kunstbildung im Allgemeinen 
fordernder ware, wenn angehende Musikjiinger, auch solche, die 
eineu nur bescheidenen Grad technischer Fertigkeit sich anzueig-



neu vermogen, sobald es die erlangte Fingerfertigkeit erlaubt, 
irnmer mit gehaltreicherer, Geist und Gemiit nahrender Kost 
regalirt wiirden, ais dass die Zahl der Clavierhelden, alles wahren 
Kunstsinnes baar und ledig, in ewig trager Leier die schaalen 
Erzeugnisse der feilsten Tagesliteratur abklimpernd, in einer kei- 
neswegs erspriessliehen Weise zunehme. Ein gleiches Recht lasst 
sich tiber die Literatur auf dem Gebiete der Liedercomposition sa- 
gen. Eine ziemlicbe Anzahl der betreffendcn Compositionen erbebt 
sieh bekanntltch nicht iiber die Grenzscheide des aristandigen Ge- 
wohnlichen, wahrend der bei weitem grossere Tbeil Machwerke auf- 
weist, die in der Schneeregion kummerlicher Vegetation geboren, eine 
kaum momentane Lebensfahigkeit besitzen und, da ihnen jeder Knnst- 
wert fehlt, der verdienten Vergessenheit anbeimfallen oder ihr Le- 
ben nur in jenen Kreisen fristen, wo sie eben — yerstanden wer- 
den. — Ein guter Teil der besseren Productionen, welche aufBe- 
achtung und Anerkennung begrtindeten Anspruch machen konnen, 
geboren zumeist dem Epigonentum an, ahmen die Anschauungs- 
und Ausdrucksweise auerkannter Meister nach, entbehren mitliin 
der Origiualitat und indiyiduellen Urspritnglichkeit und nehmen 
ais Kunstwerke eine untergeordnete Stellung ein. Indess hat diese 
Kunstgattung unbestreitbar ihre Berechtigung und wir siad keines- 
wegs gemeint, derselben eine bios „geduldete“ Existenz einzurau- 
men. Denn der bezeicbnete Modus des Scbaffens setzt luiustleri- 
sche Gesammtbildung, Verstandnis der Meisterwerke und eine im- 
merhin achtungswerte Productionskraft roraus, die, wenn sie 
auch der Kunst keine neuen Bahnen zeigt und dem Fortscbritte 
keine glanzenden Triumpbe gewinnt, docfa im Dienste der Kunst 
arbeitet. — So wie es namlicb in Zeiten einer theoretisch-prinzipiellen 
Beweguug stets zu geschehen pflegt, dass neben den Talenten von 
mehr reflektirender selbstbewusster und selbstbestimmender Rich- 
tung auf der audern Seite die ansprucblose, naive, yielleicht auch 
hie und da gedankenlos in den Tag producirende Gestaltungskraft 
unbekilmmert um die erweiterten Gesetze, um die erhobten Forde- 
rungen der reifen Gegenwart, fortwirkt, wie die tiberlieferte Form 
einer bereits erfiillten Zeit es gebot, so auch keute ; wir werden 
neben den gedankentiefen Schopfungen, bei aller Wtirdigung ihrer 
geistigen Intentionen, docb auch den harmlosen, aber nicbt selten 
erfindungsreicben Werken einer spezifisch musikalisch angelegten 
Natur nicht ganzlick uns verscbliessen konnen. — Yielmehr er- 
freueu wollen wir uns an solcben Naturen — ohne sie ais mass-



gebend z u betracliteu — sie aufmuntern und pflegcn, aber gleich- 
zeitig iliren Blick auf Selbstentwickelung, auf ein intelligeutercs 
Erfassen ihrer Aufgabe, auf eine tiefere Verwertuug ihrer Mitteln 
richten. —-

Wenn es also die naehste und wichtigste Aufgabe der Schu- 
len und der hauslichen Erziehung sein wird, der Jugend nach mu- 
sikaliseher Seite liin die wakren und edlen Begriffe der Kunst bei- 
zubringen, und ein empfangliches Gemtit fur das Wahrhaft-Schone 
zu wecken, so muss es nicht minder Pflieht aller wie immer gearte- 
ten offentlichen Kunstinstitute sein, unter dem Schutze des Staa- 
tes dahin zu wirken, dass an allen jenen Stattcn, wo Musik in 
der Oeifentlichkeit zur ktinstlerischen Gestaltung gelangt, diesclbe, 
nach den neu angebahnten Prinzipien, in wtirdevoller Form und 
ais Symbol des Edlen und Schonen behandelt werden mogę. —

Concert, musikalisches Drania, und kirchliche Musik, das ist 
die Trias, die, von Einem und demselben Geist der Kunst durch- 
weht, den kilnstlerischen Horizont des Publikums zu erweitern ha- 
ben; insofern sie es bisher getban, und wie sie dieser Aufgabe 
gereclit werden konnte, soli im folgenden naher erortert werden.—

„Das Concert11 — um mit diesem zu begiuncn — „bil  de 
e i n e  n a c h  k l a r  a u s g e s p r o c h e n  u n d  f e s t  b e g r i l n d e t e n  
K u n s t  p r i n z i p i e n  a u f g e s t e l l t e  Re i  hen  f o l g ę  von 
K u n s t w e r k e n ,  die in ihrer i n n e r n  C o n s e ą u e n z  ein cul-  
t u r h i s t o r i s c h e s  M o m e n t  reprasentiren11.

So der asthetische Begritf des Concertes von „heute11, wenn 
es sieh um die Feststellung des Programmes handelt, das den Con- 
certabend ausfiillen soli. —

Mogen Viele Concertleiter bei Feststellung der Programme 
ihre ganz ehrenwerte aber sehr beąuetne Aufgabe darin suehen, 
ledig zu conserviren und wiederholt aufzufilhren, was eine grosse 
Vergangenheit uns ais Testament kinterlassen hat; mogen wieder 
Andere, in richtiger Erkenntnis ihrer Productionsfahigkeit, sich 
damit begnilgen, in ihren Werken einen ktinstlerischen Stillsland 
zu proclamiren; die eigentliche Aufgabe der Gegenwart ist und 
bleibt es, zu co n c e n t r i r e n ,  was die Neuzeit durch lebensfahige 
Bestrebungen und thatsachlich n e u e  L e i s t u n g e n  characterisirt, 
ohno dabei der Yergangenheit ihre unantastbaren Rechte schmalern 
zu wollen, die" man im Gegenteil am Besten dadurch ehrt, wenn 
man ihre Werke nicht ais todten Sehatz hflten hilft, sondern ais 
befruchteades Geisteselement aufzunehmen und selbststandig wei- 
ter zu ftihren trachtet. Und das ist nun wieder eine der zaklreichen



Proben von dera Kunstverstaude der Gegner alles Fortschrittes, die 
da glauben dass s ie  ein Monopol nicht allein fur die Kenntnis 
sondern aucli \vo mdglieh fiir die Auffilhrung von Meisterwerken 
der Vergangenkeit zu besitzeu glauben. — Mit jener Uoberschaz- 
zung, welche die Beschranktheit stets characterisirt, suchen sie die 
einscblagenden Leistungen der Gegenwart berabzuzieben, und die 
wahren und warmenSympathienfiirBachundBethoyon ais erheuchel- 
te darzustellen, wohl fnhlend, dass s ie  den Vorwurf mit vollstem 
Recbt yerdienen, die Gegenwart in ihren Leistungen (die e igenon 
natiirlich allemal ausgenommen) unyerantwortlich ignorirt und 
Uberhaupt niclits getban zu haben, utn die Kunstentwicklung ent- 
sprecbend weiter zu fordem. —

Um dieser Anklage den Schein des Rechtes zu verleili’n, su
chen sie Andere glauben zu machen, dass unsere Zeit eine un- 
p r o d u c t i v e  sei, folglich in keiner Weise einen kiinstlerischen 
Fortsehritt erzeugen konne; dass aber das, was sicb dafiir „aus- 
gebe“ ausser Zusammenhang mit der Yergangenheit stehe, mithin 
alle, welche den Werkeu der Gegenwart ihre Sympathien zuwen- 
den, keiu Verstandnis ftir die Vergangenheit, folglich aucb kein 
Recht haben kbnnten, dieselben zu verehren und ihre Werke wlir- 
dig aufzufliliren. — „Das Capitol ist in Gefahr“ — so lautetdas 
Feldgesebrei der feindlieheu Phalanx. — „Man will uns unsern 
Mozart, Haydn, Beethoveu rauben, will diese uuantastbaren Grds- 
sen von ihrer Hdlie herabzerren, die Granitsiiulen unserer Kunst 
umstUrzen und den bohen Tempel unserer edlen Kunst zerstoren“.— 
Fttrwahr ein traurig Zeichen unserer Zeit. Kein schaffender Meister 
hat mit mehr fast unUberwiudlicheu Scliwierigkeiten zu kampfen, 
ais gerade der Tondichter. Wahrend Maler, Dicbter, Bildhauer 
die mannigfaltigste Gelegenheit haben, ihre Werke zur Anschauung 
und somit zur moglichsten Geltung zu bringen, muss der jungę 
Musiker oft Jahre lang seine Partituren im Pulte liegen lassen, ehe 
es ihm gegonnt ist, sie zu Gehdr zu bringen. Die schonste und 
edelste Aufgabe aller grosseren Kunstinstifute und ihrer Leiter 
hatte daher langst d i e sein sollen: „neben der sorgfaltigen Pflege 
alterer Meisterwerke immer auch „Neues“ zu bringen und nicht 
nur der langst a n e r k a n n t e n  Y e r g a n g e n h e i t ,  sondern auch 
der noch nicht gehćirig gewiirdigten Gegenwart Rechuung zu 
trageD. —

Dass also mit Concert-Programmen, wie sie in grosser Zahl 
bisher waren, den Anforderungen der Gegenwart nicht mehr Ge- 
niige geleistet werden konne, dass in einer unablassig wiederkeh-
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renden Ausbeute der sogenannten „classiscben“ Werke nur ein voll- 
stiindiger Geistesbanąuerott frtr die Schaffungskraft der Gegenwart 
ausgesprochen wird, dass endlich das Mittel, sich auf „Aner-  
k a n n t e s “ zu beschranken, nur ais ein beąuemer Ausweg erscheint, 
ist eine weitaus durchgreifende Thatsache. Aus diesen angefiihrten 
Grunden ist es erklarlicb, warum bis jetzt erst eine sebr kleine 
Zalil unserer Concertinstitute sieli zu einer Radikalkur ihrer Con- 
certprogramme entschliessen konnte, wiihrend die bei Weitera grbs- 
sere Zahl die gewisse Scheu vor dem „Neuen“ immer nocb niebt 
abzustreifen vermocbteu. Die Le t z t e ren  pf l egt en sieli m it der 
Betnerkung zu entscbuldigen, dass ibr Publikum das „Neue“ nicht 
wolle. Diese Aussage bat allerdings bis auf einen gewissen Grad 
ihre Richtigkeit. Das Publikum ist meist reactionar; es entsteht 
aber die Frage, ob sieli die Vorsteher solcher Institute mit dieser 
Entschuldigung begniigen sollen. — Der Musik-Director hat viel- 
mehr die Aufgabe, sein Publikum beranzubi l den ,  und wenn aucli 
in gewisser Beziebung das Publikum stets den Einzelnen tiberragt, 
so lasst sieb dennocb jenes Nachgeben dem Publikum gegeniiber 
niebt entschuldigen, indem man niebt selbststandig bandelt ausFurcht, 
demselben missfallig zu sein, und ibm aus diesem Grunde immer nur 
seine „Liebl in g s tttck e“, vorsetzt.— Das Verbaltnis ist ohne alle 
Frage ein gegenseitiges. Der Director soli kluge Rileksicht neh- 
men auf den Standpunkt seines Publikums, er soli nie vermessen 
sein, demselben seinen individuellen Geschmack zu oktroyiren. Be? 
rucksicbtigt er aber das unzweifelbafte Reclit des Publikums, so 
muss er dann aueh den Mut besitzen fiir die Forderungen der Ge
genwar t  in die Scbrankeu zu treten, seinen eigenen Weg zu ge- 
hen und allenfalls aueh ein Fiasco zu riskiren, namentlieb wena er 
seinem Amte sebon langere Zeit vorsteht, und seine Leistungsfa- 
liigkeit ausser Zweifel gestellt ist; das Publikum muss also auf 
solclie Weise erzogen werden, und es ist die heiligste Pflicbt ge- 
gen Publikum und Kunst, die uugekannten Werke der lebenden 
Klinstlergenerationen in eben der Weise zu pflegen, wie die mei- 
sten grossen Productionen der Vergangenbeit. — Natiirlich, wenn 
man immer nur die Eine Geistesgeite beriihrt, wird sie zuletzt 
stumpf; man bort das Bekannte oline Frische und fragt niebt 
melir nach dem „W as11 sondern lediglich nacb dem „Wi e“ der 
Auffiibrung. Es ist daher unzweifelbaft, dass schon Viel Unbeil in 
der Kunst von der conservativen Seite angerichtet sei: die Geister 
erschlaffen, und da ibnen immer vorgeredet wird, das Neue sei 
hasslicb, bleibt das Publikum um so lieber beim Alten, weil dies



zugleich das Gewobute ist, das roao auch im Halbschlummer 
noch g a n z  zu geniessen vermag, einfach darum, weil es schon 
olmebin bei Jedem zu Fleisch und Blut geworden, also innerstes 
Eigenthum ist. — Iu der Abwechslung nicbt der Stticke schlecbt- 
weg, sondern der Werke nach ibrer Geistesnatur, berubt allein das 
Leben; ist es doch mit dem einzelnen Menscben damit nicbt 
anders, wie mit dem Geist der gesammten Menschheit. —

Auch in dem Ausbeuten des sonst so beliebten Yirtuosentums 
findet Niemand mehr das wahre Heil bei Concertprogrammen; die 
erweiterten Grenzen der Darstellungsfahigkeit der Musik, die ver- 
tiefte Idealitat, der unermesslicbe Reichtum an neugewonnenen so- 
wobl barmonischen ais klanglicben Ausdrucksmitteln bat bis jetzt 
einen wichtigen Einfluss auf das „Virtuosentum“ ausgelibt. Nur die 
„Geige“ scbeint sich am hartnackigsten gegen den immer entschie- 
dener platzgreifenden Fortschritt strauben zu wollen. Man beob- 
achte nur das Repertoir der Geigenvirtuosen und man wird auf 
Machwerke stossen, wie sie z. B. ein Clarierspieler dem Publikum 
kaum bieten dltrfte. — Die Ursache bievon dtirfte nicht mit Un- 
recbt in dem Umstande gesucht werden, dass der Ton der Geige, 
an sich empfindungsvoll wie bei keinem andern, eber Uber den ganz- 
liclien Mangel an wabrer Empfindung in der Composition tauschen 
kann. Anstatt aber dieses Instrument zur Darstellung des tiefst 
Empfundenen zu verweuden, muss es leider in den meisten Fallen 
gerade durch seine erhabenste Eigensehaft zur untergeordnetsten 
Rolle herabsinken: Empf i ndung liigen, wo keine ist, Begeistcrung 
heucheln, wo in Wabrbeit nur die widerwiirtigste Ntlchternbeit. — 
Die Beschaifenheit der vorbandenen Literatur eines Instrumentes 
hat aber jederzeit einen bedeuteuden Einfluss auf Bildung und Rich- 
tung der Spiele; so z. B. finden sich unter den jetzigen Geigen- 
virtuosen viele und grosse Techniker, weuig geistig reproduzie- 
rende Ktinstler. — Eine kiinstlerisch wtirdige Stellung ist der 
Geige beutzutage hauptsachlich auf dem Felde der Kammermusik 
insbesondere des Quartetts, geworden. Hier steht sie im unmittel- 
baren Dienst der Kunst, hier dient sie zur Darstellung erhabener 
Meisterwerke; allein ilire ganze Schonheit ihren blendenden Reich- 
tbum an Ausdrucksmitteln entfaltet sie auch bier nicht, da die 
Autoren dieser Schbpfungen meist doch nicbt die erschopfende Kennt- 
nis des Instrumentes besitzen. Diese Schonheit, diesen Reichtum 
treffen wir nur in sogenannten „Virtuosencompositionen“ leider 
sinnlos ais lauter Mittel obne Zweck aneinander gereiht. —



Freilich kann man ein Concertprogramm nicht auslahter „unwirk- 
saiuen“ Stiicken zusammensetzen, dahin sollte es aber nie gekom- 
men sein, dass alles das, was nicbt erhbhte leidenschaftliche Kund- 
gebungen des Beifalls bervorruft, ais verloren betraehtet wird.

Vermag das Werk keinen augenblicklichen Effect austiben, so 
heisst es sofort, das Werk liabe nicht gewirkt; dass es aber vieles 
gibt, was der Sache nacb nicht zlinden, was nur anregen, nach ir- 
gend einer Seite hin interessiren kann, wird gar nicht mehr er- 
wogen. Das sinnige Aufnehmen, wie es die frtiheren Jahre kannten, 
ist ganzlich verschwunden, im Gegenteil crasser Realismus datur 
an die Stelle getreten. So ist die Gelegenheit ganzlich entzogen, 
beachtungswerte Kunsterscbeinungen vorznfUhren, Werke welche 
den Musikfreund interessiren konnten, ohue deshalb berecbtigt zu 
sein, zu dauernden Repertoirstiicken erhoben zu werden. Dabei bat 
man gar nicht mehr die Geduld, die Wiederholung eines Werkes 
abzuwarten, und dasselbe zweimal anzuhoren. Nach der ftiichtig- 
sten Kenntnisnahme wird abgeurteilt, — Mit dem blossen Wun- 
sche, dass es wieder sein mochte, wie ehemals, ist Nichts gewon- 
nen; niemals kann das rollende Rad der Zeit zurtickgewendet 
werden. Nur dadurch, dass man fortschreitet, dass man den Sinn 
ftir das Neue iiberhaupt weckt, ist eine Abhilfe moglich. Man mbge 
endlich einmal einsehen, und den Grnndsatz anerkennen, dass ohne 
gewissenhafte Beachtung a 11 er Erscheinungen der jedesmaligen 
Gegenwart von einem wllrdigen Kunstleben tiberhaui)t, nicht die 
Rede sein kann; dann wird sieli auch hałd wieder jene fur den 
Augenblick ganz verloren gegebene Empfanglichkeit im Be- 
wusstsein des Publikurns einstellen. —

Das Verhaltnis von Dirigent und Publikum muss also auch nach 
dieser Riehtung hin ein „gegenseitiges“ sein d. i. beideTeile haben von 
einander zu lernen. Nach spezifisch musikalischer Seite hin soli 
natiirlich die Einsicht des Dirigenten jene des Publikurns iiberra- 
gen. Das letztere muss dies erkennen, muss tiberzeugt sein, dass 
der Dirigent sein Fach versteht; es muss seinem Scharfblick zu- 
gleich auch seinem guten Willen vertrauen und sich unterordnen. 
Welche Thorheit liegt darin — wie es haufig geschieht, — iiber 
Dinge, denen der Dirigent vielleicht ein Jahrelanges Studium ge- 
widmet bat, nach Einmaligen Horen absprechen zu wollen ? Moeh- 
ten demnach Kiinstler und Publikum sich endlich iiber diese Be- 
ziehuogen klar werden. Nur in gegenseitiger Bescheidenheit, in 
abwechselnder Unterordnung baki des einen, bald des andern Tei- 
les, je nach der Natur der Falle liegt die Losung, wiihrend jede



einseitige Ueberhebung jedcu zu einem beklagenswerten Ex- 
treru fuhrt. In der Gegeuwart freilich sind leider noeh haufig diese 
Extremc von gegenseitiger Ueberhebung bemerkbar. Gefallt z. B. 
ein Werk, so ist der Kiiustler nur zn sehr geneigt, dem Urteil des 
Publikums Wert beizulegen; gefallt es nicht, so wird dasselbe Pu
blikum sofort fur u r t e i l s l o s  erklart. — Die Ktinstler mtissen 
sonach zuerst vor ihrer eigenen Thlire keliren und sieli klar wer- 
den ilber ihre Stellung; daun aber nadgen beide vereint wirken, 
um dem Publikum wieder seinen riehtigen Platz auzuweisen. Sind 
die Ktinstler alle von diesem Bewusstsein beseelt, unterstutzen sie 
sich gegenseitig, indem sie, jeder in seiner Weise, dieselben Prin- 
zipien vertreten, so werden auch die Unzukommlichkeiten die sich 
das Publikum zu Zeiten zu Schulden kominen lasst, bald ihr Ende 
erreichen. —

Ein nicht minder beklagenswerter Umstand bei yielen Con- 
certinstituten ist noch der, dass noch immer gewisse ve ra l t e t e  An- 
sichten nicht ganz auszurotten sind, Meinungen, die einstmal viel- 
leicht eine grosse Berechtigung hatten, der fortgeschrittcuen Entwick- 
lung der Neuzeit gegenltber aber durchaus nicht berechtigt sind. 
Langst zur Trmalitat herabgesunkene Satze machen sich noch 
fortwahrend hreit, weil es noch zu sehr an Gleichmassigkeit der 
Bildung auf musikalischem Gebiete fehlt, weil so zusagen das all- 
gemeiue Bi l dungsni veau  noch nicht festgestellt ist, unter das 
zuriickzufallen es Niemand erlaubt sein sollte, ohne zugleich ais 
ein „Zurtickgebliebener“ erkannt zu werden. Nicht selten kommt 
es vor, dass der Betreffende selbst sehr gut weiss, wie Derartiges 
nicht mehr stichhaltig ist, aber er versteckt sich dahinter, um eine 
hochweise Miene anzuuehmen und so dem Unwissenden gegeniiber 
scheinbar Recht zu behalten. —

Unter diesen oben bezeichneten Gesichtspunkt fallt, z. B. was man 
gegen Verwendung g r o s s e r  Kunstmi t tel ,  Haufung der Or- 
chesterinstrumente vorzubringen pflegt; — das ist eigentlich eine 
von jenen hochst wohlfeilen Maximen durch die man dem Uuwis- 
senden Sand in die Augen zu streuen suehL Ais ob iiberhaupt da- 
fiir eine allgemeine Form aufgestellt werden konnte, und nicht jede 
durch den Inbalt und die Natur der Kunstgattung moth irte Anwen- 
dung von Kunstmitteln ohne Weiteres zulassig ware, der grosste 
Orchesterpomp ebenso wie die allerbescheidenste Instrumentirung 
ihre uaturgemasse Berechtigung faude. — Abgesehen hievon, so 
bangt sehr viel von den Rautnen ab, fiir die ein Werk gedacht 
wurde und von den acustischen Yerhaltnissen desselben. Dieser



Umstand wird noch viel zu wenig berlłcksicht. Wer Gelegenheit 
hatte, dieselben Werke Sfter in yerschiedenen Localen an yerschie- 
denen Orten zu horen, wird darliber interessante Beobacbtungen 
haben anstellen konnen.

So z. B. war in Concerten, wo nur Werke fur Streichinstru- 
mente oder fur Pianoforte und Streichinstrumente (Trios und Quar- 
tetts zur Auffiihrung kommen, der „Gesang“ vollig ausgeschlossen. 
Man betrachtete ihn gewissermassen ais eine Entweihung. — Und 
doch ist eine solcbe Besckrankung auf blosse Instrumentenmusik 
eine leere Abstraction, und das „ L i e d “ etwas ganz eigenthtlmlieh 
in solche Concerte Gehoriges, wo es einen viel entsprechenderen 
Platz findet, ais in den grossen Concerten mit Orckester, in deneu 
immer mebr auf „Effectvolles“ gesehen werden muss, wahrend hier 
eigentlich Gelegenheit geboten ware, unsern reicben Liederscbatz 
dem Publikum naker zu bringen. Aucb sclion der Abwechslung 
wegen, und um einer unausbleiblichen Ermiidung yorzubeugen, 
ware Gesang zu etnpfeblen. Denn jene „Quartettacademien“, die 
immer nur diese Gattuug von Musik dem Publikum darbieten, ge- 
horen einer Zeit an, in der man fahig war, ein yierstiindiges Ora
torium mit Geduld anzuhoren. Die jtingere Generation ist beweg- 
licber und verlangt darum auch mebr nacli Abwecbslung von Ge- 
nuss. — Dahin gebort auch weiterbin die stehende Sitte, an 
„ ne ue n  W e r k e n “ zuniichst das hervorzubeben und zu betonen, 
„was an ihnen zu wtlnsehen iibrig bleibt“, dass es aber erste und 
notwendigste Forderung ware, zunacbst das G u t e  darin zu be- 
achten, daran wird selten gedacht. Und doch kann in der iiber- 
grossen Mehrzahl der Falle auch bei den besten Werken immer 
nur von einem U e b e r g e w i c h t e  d e s  Gut  en dem Mangelhaf- 
ten gegentiber, die Rede sein: Das „Absolut Vollendete“ bat die 
Welt kaum einige Mai unter allen Volkern und zu allen Zeiten ge
sehen. Wo also in der Tat das Gute iiberwiegt, ist es absurd, 
zunacbst immer das zu betonen, was mangelhaft erscbeint. Han- 
delt man aber nacb dem kier befiirworteten Grundsatz, spricbt man 
sich in diesem Sinne aus, so lauft man fortwabrend Gefahr, in ei
ner Weise missverstanden zu werden, ais ob man das Neue so- 
gleich fllr etwas absolut Vollcndetes erklart batte. In dbn Kiim- 
pfen der Gegenwart hat dieses Missyerstandnis fortwabrend die un- 
glaublichste Verwirrung angericbtet. Oftmals geschieht es aucb, 
dass man einen Satz, der nur eine e i n s e i t i g e  Wahrheit in sich 
schliesst, ais allgemein giltig hinstellt. Dafilr liefern u. A. die For- 
derungen, die man an Gesangscompositionen stellt, die Ansichten,



wie fttr Gesang eigentlich geschrieben werden soli, einen Beleg. 
Es ist wider dieabsolute Wil lki i r ,  die in allen diesen Vorurtei- 
len herrscht. Strebt z. B. ein Tonsetzer nach tiefem characteristi- 
sebem Ausdruck und muss folglich die Forderungen des „rein Ge- 
sanglichen1' bis zu einem gewdssen Grade yernachlassigen, so ap- 
pellirt man an die grossen Italiener. Schreibt derselbe aber in 
der Weise der Italiener, so stellt man die umgekehrte Forderung. 
Bevorzugt einer die melodiscbe Seite, so yerlangt man musikali- 
sclie Declamation, and erfiillt er die Forderungen der letzteren, so 
will man die erstern mehr yertreten seben; der Franzose soli wie 
der Italiener sckreiben und umgekebrt. Je nachdem man also Et- 
was in den Staub ziehen oder in den Himmel erheben will, braucht 
man nur den passenden Standpunkt zu wahlen. Auf solehe Weise 
aber kann man oft das Bedeutendste mit einem Gemeinplatz scliein- 
bar abfertigen, wie es ein mai in Bezug auf Berlioz’ reizende Ge- 
sangscompositionen geschab, die ein Bericbterstatter ais Muster 
betrachtet wissen wollte, „wi e  man nicht  fur Gesang  sclirei- 
ben so lle“. —

Habe ich in dem Voranstehenden die Uebelstande noch Vie- 
Ier unserer Concertinstitute, sowol in Rilcksieht der Dirigenten, ais 
aucli des aufnebmenden Publikums, in Kurzem heryorgehoben, so 
sei mir anscbliessend an das Gesagte, nocb gestattet, der Stellung 
der „Gesang- und Musikvereine“ ais bildende Momente der Kunst 
in wenigen Worten zu gedenken.

Der wahre und einzige Eudzweck aller „Gesangyereine“ sollte 
sein „Pflege mustergiltiger Gesangsmusik aller Zeiten, mit Bevor- 
zugung jener aus der sehonen Epocbe der „ E i n h e i t  des  ki lnst -  
l ier i schen und k i r cb l i ehen  L e b e n s “. Allein statt dessen bleibt 
das leidige Bankelsangertum nach vyie vor der ganzlich entsittli- 
chende Lebensweg yieler Genossenschaften solcher Art. Selten er
heben sich sowol die besten Programme ais die anstandigsten Lei- 
stungen jener Vereine tiber die Heerstrasse des „Gewohnliehen“. 
Man ist seit jeher gewohnt, von solchen Briiderschaften nur Aus- 
gefahrenes zu horen. Dies geht oft soweit, dass man das Wirklich 
hervorragende unter solcher Masse kaum gewalir wird und den 
Beifall — ob verdient oder unyerdient — nur Jenen iiberlasst, die 
an solcher Art Gekliugel in unserer Zeit merkwiirdiger Weise noch 
Geschmack finden. Mochteu sich diese Vereine doch der Hauptsa- 
che nach auf die Durchfiihrung g r o s  s e r  G e s a n g s w e r k e  wer- 
fen, und ihre bildungsfahige Kraft doch nicht immer an Alltags- 
sachen, untermischt von mancher da und dort eingestreuten Blume
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des Classicismus oder der Romantik, zersplittern; mochten sieli die 
Gesangsvereine, geleitet von einer Geschmacksricbtung, doch niebt 
von dem Besten und Edelstea abwenden und nur jenen Aachen 
uud scbalen Compositionen huldigen, mit denen ein sehr woblfeiler 
Effect erzielt wird. Wenń dies tibrigens bei Vereinen geschiebt, 
wo die Dirigenten oft selbst aller hoheren Kunstbildung entbehren, 
mitbin nicht fahig sind, das Bessere vom Scblecbten strenge zu 
scheiden, so ist dies wol beklagenswert weil yon einer Heranbil- 
dung zu einer gewissen Kunstaunscbauung niebt die Rede sein 
kann; wenn aber bei Vereineu, die aus lauter geistig regsamen 
Elementen zusammengesetzt sind, uud bei Aufstellung ibrer Pro- 
grammc fiir andere wieder mustergiltig und tonangebend werden, 
in Folgę entweder gewisser indiyidueller Antipatbien oder iingst- 
licher Riicksichten ibres Dirigenten, um ja  niebt in den Augen ge
wisser oppositioneller Autoritiiten fiir einenNeuerer  zu gelten, die 
bedeutendsten Werke, yollig aus dem Bereiche offentlicher Auffiih- 
rung ausgeschlosseu werden, so haben wir wieder einen neuen 
Beleg fiir die Trostlosigkeit unserer socialen Musikzustande. — 
Freilich kann man aucb die jiingste Zeit in Bezug auf die Eite- 
ratur fiir Mannergesang niebt ais die „goldene“ bezeichnen. Haupt- 
sachlich ist es auf eine Wirkung der untergeordnetsten Art 
abgeseben. — Das Triviale, die talentloseste Macbe, oft ohne al 
len Funken musikaliseber Erfiudung wird fiir „populiir“ ausgege- 
ben; namentlich erstand eine wahre Fiut sogenannter „humor i -  
s t i s c h e r  G e s a n g e “ an denen das einzige Spassbafte ist, dass 
man iiber ihre Dummbeit laehen muss. Denn mancher ganz ehren- 
werte Musikphilister, der yielleicht in seinem ganzen Leben ein paar 
unverdauliehe Liederhefte zusammengeleimt hatte, fiihlte sich bei 
dem allgemeinen Drange nach „Beliebtheit“ unter den Gesangver- 
einen yersucht, einem tiefgefliblten Bediirfnis nach „bumoristischen 
Sachen“ mit abzuhelfen, uud die feierliche Amtsmiene in eine Pol- 
kapbysiognomie zu umwandeln. Was fiir Abgeschmacktheiteu da 
zum Vorscbein kamen, brauebe ich Literaturkundigen niebt nach- 
zuweisen. Jedoch die Stelle, die sie einnehmen sollten, ist ilinen 
geworden — in den Maculaturregaleu der Verleger; zum Gliick 
aber sind diejenigen Componisten, welcbe mit ecbter Erfindungs- 
gabe innerhalb natiirlieber Griinzen gesebaffen haben, von‘ dem 
iibervyuchernden Scbmarozertum nicht ganz yerdrangt worden und 
hotfen wir, dass das Gute denuoch siegen wird. —

Wie in den Zeiten einer griindlichen innern Umwalzuug niebt 
anders zu erwarten ist, bietet heutzutage auch die Op e r n - s p b a r e



einen um so weniger erąuieklichen Anblick, ais ia ihr immer wie- 
der die Oberflacklichkeit des Geschmacks, die geringe Vorgeschrit- 
tenheit in Saehen der allgemeinen asthetischen Bildung zu Tage 
tritt. DieZerstreuungfiir den Moment, die von tieferem d r ama t  i schen 
Zusammenhange, von grtindlicher charakteristischer Wahrheit mei- 
stentbeils losgelbste gefallige Melodie behalt immer noch den Sieg, 
und bis zum Verstanduis eines wabrhaften Opernideals sind noch 
gute Wege. Vor allem ist es also das einseitige Uebergewickt der 
Musik der Dichtung gegeniiber, welches beseitigt werden muss. Auf 
dramatischem Gebiete war das Bewusstsein beinahe ganz verloren 
gegangen iiber das, was eigentlich in Musik gesetzt werden kann.

Alle Innerlickkeit war verscliwunden. Leere Aeusserlichkei- 
ten, Trivialitatęn, Intriguen, Perfidien wurden in Musik gesetzt, 
Dinge, welche die Musik ais vollkommen iiberfliissig erscheinen 
lassen mussten. Wagner  ist der Erste gewesen, der auf diesem 
Gebiet eine vollkommen conseijuente correcte Melodieubehandlung, 
was die Beziebung derselben zum Text, die sprachliche Seite der- 
selben betrifft, wiederhergestellt, oder richtiger, zum Erstenmal ge- 
sebafifen hat. Wagners Bahnen betreten, heisst also nichts anderes, 
ais, den veralteten Formalismus und Schlendrian iiber Bord wer- 
fen, nacbdem das Wesen theoretisch und practisch festgestellt ist, 
ein Zukunfts-Musiker sein, heisst, nicht mehr dem alten Opern- 
scbwindel huldigen in einer Epoche die schon seit nahe zwei 
Decennien hindurch ganz andere Kunstanschauungen zur Geltung 
gebracht hat. In grossen Stiidten haben sieh daher schon liiugst 
zwei yerschiedene Gruppen herangebildet, es sind gauz andere 
Elemente, die hier dem Unsterblichen, dort der leidigen Modę des 
Tages huldigen. Der obcrflachlichste Bliek ins Theater kann einen 
Jeden davon liberzeugen; und wena es auch yollkommen richtig 
ist, dass nicht bios das Tief-Ernste, Classische dem Publikum ge- 
boten werden kann, sondern auch „Unterhaltendes“ demselben 
vorgefiihrt werden muss, so soli selbst in diesem echte kiinst- 
lerische Gesinnung, soli sieh die hohere Anschauung einer Epoche 
auspragen.

Das Feldgeschrei naeh neuen Opera ist ganz natiirlich, und 
berechtigt, aber so oft und so glanzvoll die musikalischen Blatter 
uns dereń Erscheinen auch ankiindigen, so sind es meistens doch 
Ephemeriden, dereń Wiege auch zugleich ihr Grab ist, und in Be- 
zug auf welche das kritische Forum meistens mit dem banalen 
Satze schliesst: „es sind schone Saehen darin“ wonaeh alsdann
ein verhangnissvol!es „Aber“ naeh dem andern folgt; Es ist also
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eben so nattirlich, dass das so schnelle Verschvvinden solcher No- 
yitiiten von den Blihnen die Theater-Directionen vorsichtig ge- 
inacht hat, dass sie ein so kostspieliges Risico nicht mehr, oder 
doch nur in seltenern Fallen wagen wollen und lieber in die si- 
chern Hafen einer c lass i schen Vergangenheit zurltckgreifen. —

Bei solclien hochst misslichen Zustanden ist es auch keiu 
Wunder, dass das Publikuui sieli die Gelegenheit nicht entgeben 
lasst, Opern anzuhoren, die, wenn wir denselben auch keine Vol- 
lendung zusprecben konnen, doch wenigstens durchaus G eniess- 
bares  bietet. Die italienische Opern-Manie, die jetzt so ziemlich 
ganz Deutschland ergriffen, wirft zuDachst eiu rccht grelles Licht 
auf die janimervollen Verhaltnisse der Btibne und das Bedauerns- 
werteste dabei ist, wie unser Publikum im Allgemeinen die Nie- 
derlage der ausfibenden Kiinstler auch gleichzeitig auf unsere deut- 
schen Meisterwerke iibertragt. Dieser Irrtum ist indessen erklarlich, 
wenn man bedenkt, in welcher Art und Weise die grbssten Mei
sterwerke verarbeitet werden, und wie durch dergleichen Vorstel- 
lungen ihre schone und edie Ursprtinglichkeit fast giinzlich verlo- 
ren geht. Ueber Hals und Kopf einstudirt, fehlt es selbst den ge- 
wissenhaften Kiinstlern an Zeit, ein griindiiches Erfassen ihrer Rol- 
leu zu erreichen; durch dicse Fliichtigkeit wird ihuen aber auch 
gleichzeitig die kuustlerische Eutwicklung zur reineu Unuioglich- 
keit. „Unsere Theaterzustande miissen erst reclit  schlecht  wer
den, ehe wir uns Hoffnung auf bessere Zeiten niachen diirfen“ hbrt 
man jetzt haufig sagen; man konnte aber fast behaupten, dass sie 
schlechter gewiss nicht werden konnen und dass es hohe Zeit ist, 
diesem Yersinken unserer Kunstverhaltnisse mit aller Energie ent- 
gegen zu treten. Mogę also die Jetztzeit die Anfgabe mit aller 
Hingebung und Kraft erfassen, und auch diesem Gebiet der musi- 
kalischen Kunst jeue Geltung und Stellung zu rerschaffen suchen, 
die sie in aller Welt einzunehmen berechtigt ist. —

Ed. Devrient ,  legte bei der im Jahre 1860 in Dresden abge- 
haltenen Versammlung der Mitglieder des Biihnenvereins folgenden 
Eutwurf einer „stattlichen Organisation des Theaters“ vor:

1. „ Ausgesprochene staatliche Anerkcnnung des Theaters ais 
einer offentlichen Anstalt zur Bildung und Veredlung.

2. Unterordnnng aller Blihnen, welche nicht Hofbtihnen'sind, 
unter diejenige Staatsbehorde, welche die andern Kunst- und Bil- 
dungsanstalten zu regeln und zu beaufsichtigen hat, d. h. die The- 
aterunternehmungen sollen der freien Industrie entzogen und den 
Schul- und Eiziehuugsanstalten ahnlich behandclt werden, bei de-



nen die Yorsteher, die Organisation und endlich die Wirksamkeit 
der Anstalt vom Staate geprtift und geregelt, deu W i! os cli en und 
Interessen der betreffenden Stadte Rechnung getragen und bei al- 
len Eutscheidungen sachverstandiges Urteil herbeigezogen wird.

3. The a t e r conc e s s i one n  sollen ktinftig unubertragbar sein, 
nur auf drei Jahre und nur an solche Personen gegeben werden, 
welche blirgerlicli unbescholten, sachverstandig, geschaftlich und 
geistig ąualifizirt und darauf bin geprtift worden sind, welche fer- 
ner Caution auf die Hohe eines vierwbchentlichen Gagen-Etats stel- 
Ien, regelmassige Buchfiihrung baben und nicht mehr ais Eine Ge- 
sellschaft balten.

4. Alle Stadte, welche nicht im Stande sind, ein Theaterun- 
ternebmen lobnend und wiirdig in unausgesetzter Thatigkeit z u 
erhalten, sollen kein Theater mehr haben diirfen, dagegen reieb- 
lich nahrende T h e a t e r b e z i r k e  eingefiihrt werden, alle Theater- 
concurrenz aber ansgeschlossen bleiben. Alle audern, die Schau- 
lust beschaftigenden Vorstellungen sollen beschrankt werden. Das 
Repertoir soli fur jedes Theater begranzt werden.

5. Der Staat soli Theater und Kunstschuleu gr1inden“.
Sind gleich die meisten dieser Punkte unter den jetzigen 

Yerhaltnissen wol kaum durchzuflihren, so verdient es doch unser 
Interesse im hochsten Grade, dass tiberhaupt die Nothwendigkeit 
ais eine Reorganisation immer wieder hervorgerufen wird und so 
der Wunsch besserer Zustande in immer weiteren Kreisen Raum 
gewinnen kann.

Gegentiber einer so gearteten und kiinstlerisch bereebtigten 
Stellung der Biihne und des Publikums, miisste auch der Stand- 
punkt der Kritik ein anderer ais bisher werden. Dem wahren 
pflichtgetreuen von der hohen Aufgabe seines Bernfes erfttllten 
Kritiker muss es zuniichst darum zu thun sein die Vorurteile zu- 
rtickzuweisen, die sich dem genialen Neuen mit Zahigkeit entgegen- 
stemmen, das Lebenskraftige, vor allen Dingen das Weiterwir- 
kende fort und fort neu Gestaitende in dem Wirken der Neuzeit 
zu betonen und auf solche Weise nicht nur diejenigen eines Bes- 
sern zu belehren, welche tiber das Halb- oder Missverstandene glau- 
ben die Nase rumpfen zu konnen, sondern auch zu dem reichen 
Schatz unbekannter, kaum gelioffter Schbuheiten diejenigen hinzu- 
fiihren, welche jedem innerhalb der ewig bleibenden Grcnzen des 
asthetiscb Bedingten geschaffenen, lebensfriscben Inhalt eine warme 
Erregbarkeit, ein dankbares Empfangniss entgegentragen. Es gilt 
den Einen wie den Andern eine bedingsweise Uebereinstimmung



von Inhalt und Form in diesen Erzeugnissen einer wesentlich neuen 
Musikgattung nachzuweisen; es ist zunachst demnaeh die Berechti- 
gung dieses Manehem zu Anfang vielleicht nocli ungewohnten In- 
haltes vor Augen zu fiihren und sodann darzulegen, dass in den 
Hauptgesichtspunkten nicht fiiglich eine a n d e r e  Form ais eben 
die gewahlte sich entsprecliender diesetn geistigen Inhalt luitte an- 
schmiegen konnen. Den Eineu ist ais Erwiederung auf ihren Hohn, 
auf ibre Vorwiirfe und Anklagen begreiflich zu machen, dass alles 
dasjenige, was sie „sonderbar“, „verfehlt“ und „unschon“ bezeich- 
nen, in der Regel und auch in diesem besondern Faile wieder nur 
das ibrem Gesichtskreise verborgen wirkende wahrhaft bedeutsame 
„Neue“ sei, welches ilinen nur darum nicht zu Sinne will, weil sie 
iiberbaupt nur nach der Schablone zu denken, zu begreifen, zu ge- 
niessen im Stande sind, weil ihnen jeder innere Fortschritt im 
Geistesleben ais ein Hochverrath an „historischer Ueberlieferung“, 
an ihren eingebildeterweise unumstbsslichen Schulregeln erscheint; 
diesen ist denn auch zu sagen, dass gerade ihr Anfeinden und 
massloses Tadeln ais Beweis gelten kann und darf fiir die echte 
Grosse der betreffenden Werke, dass i b r e  Kurzsichtigkeit den 
Seherblick des Kttnstlers nur umso heller erglanzen litsst. — Dcnen 
ab er, die nicht durch geistige Beschranktheit, nicht durch kritisches 
Uebelwollen oder durch innere Zweifel itber die wahre Bedeutung 
der vorgefiihrten Werke im Unklaren gelassen, die vielmehr auf- 
richtig beeifert sind, den Kern der Sache zu erfassen, sich rasch 
und in vollem Masse in die Welt des Schiinen zu versetzen, mogę 
der Kritiker zu gleicher Zeit ratend und mahnend zur Seite stehen, 
er soli sie auf die Grundbedingungen binweisen, unter denen diese 
oder jene Compositionen aufzufassen sind, anderseits aber die Man- 
gel und Schwaehen keineswegs yerhehlen, durch dereń aufrichtige 
Auseinandersetzung jede Kritik erst ibre hochste Pflicht der Wei- 
terbildung und Besserung erftillt. Sind nun die grossen berechtig- 
ten Eigenschaften eines Meisters festgesetzt, ist sein Wirken in 
den Grundziigen Gemeingut Aller geworden, so wird es geraten 
sein, auch die minder guten Bestandtheile nicht zu yerschweigen, 
ja  im Gegentheil auf die Auswiiehse und zufiilligen unschonen 
Eigenschaften fort und fort das nachlebende Geschlecht aufmerksam 
zu machen; das ist der Augenblick, wo d ie  P e r s o n  des Meisters 
zuriicktreten muss vor der Sache ,  d. i. vor seinen der nachfol- 
genden Zeit gebliebenen Werken, wo unter jeder Bedingung das 
an diesem Meister fiir die ewige Zeit Berechtigte auf das schiirfste 
zu betonen und im ganzen Umfange zu verwerten, das Yerfehlte



aber abzustreifen und zu yefwerfen ist, — zur Warnung fur die 
Schiller und einseitigen Verehrer, zur Belehrung fur neue Gene- 
rationen. Gerade dieses, von nicht vollendeten, nicbt durchaus an- 
"erkennenswerten Schopfungen anerkannt grosser Meister die rechte 
Mitte zwischen Tadel und Lob innezuhalten, gerecbt zu sein auch 
gegeniiber solcben Partien, die ein leichtfertiges Auditorium nur 
zu oft ohne nahere Priifung verurteilt und andererseits der aus- 
schliessliche Verehrer urn jeden Preis gegen begriindeten Tadel 
zu scbiitzen sich beeifert, ist das schwferigste und gleichzcitig auch 
das undankbarste Amt der Kritik, — ein schwieriges Aort, weil 
auch bei genauester Priifung deunoch subjective Stimmungen, per- 
sbnliche Einfliisse, eigene Neigungen oder Abueigungen nicbt sel- 
ten das Urteil yerwirren und parteiisch fiirben, undankbar, weil das 
grosste Lob dem Einen nicbt Lobes genug, der leisesfe Tadel dem 
Andern Gehassigkeit und Voreingenommenbeit diinkt. — Eine 
bios tecbnisch zergliedernde Kritik ware in solchen Fallen nicbt 
denkbar, mindestens obne scblagende Wirkung; denn eben die Form 
ist es ja, urn die sich die Differenzen drehen. Man erkennt sie 
nicht an, kann sie nicht anerkennen, weil man dem neuen Geiste, 
der sich dieser Form ais ausseres Organ bedient, noch viel zu 
ferne steht. Nicht also, ob diese Modulation sich mit dem Schon- 
heitsgefithl des Mendelsohnianers, jene Accordfolge mit dem leioht 
verletzenden Sinne eines Anhangers des „Classischen“ vertrage, 
oder jener leidenscbaftlicbe Zug dem Freunde „sanfter Melodien“ 
zu jab, zu sebr auf die Spitze getrieben erscheint, entscheidet hier; 
es wird sich bios erweisen mussen, ob der Geist des Werkes ein 
berechtigter, die tiefsten Bediirfuisse bestimmter Seiten der Jetzt- 
zeit befriedigender, an die Hohen der beutigen Bildung hiuanreichen- 
der sei, ist er das, so muss es die erste Aufgabe jedes Kritikers 
sein, diesen Geist zu entfalten, sein Wesen darzulegen nnd sodann 
die Form ais das eben jenem Geiste unzertrennliche und in dieser 
Gestalt s e l b s t ye r s t a nd i ge  Ausdr ucksmi t t e l  zu begreifen leh- 
ren. Betrachten wir aber die vorausgegangenen Zustande der 
musikalischen Presse. In patriarchalischer Gemiithlichkeit gieng 
sie einber, obne von der Stelle zu kommen. Wenn man also jetzt 
ein Uebermass finden zu mussen glaubt, so ist der Grund hievon 
der, dass man eine solclie Spraehe auf musikalischem Gebiete 
tiberhaupt noch nicht gewohnt war, wabrend sie in der Wissen- 
schaft und Literatur liingst heimisch geworden ist. Das ist, wuis 
aucb „Hanslik“ ausgesprochen hat, indem er sagt: „Die Kritik 
und Geschichtsschreibuug jeder andern Kunst hat sich langst einen



yiel freiern Standpunkt in der Beurtheilung ihrer Manner ges cli a f- 
fen. Wollten nur unsere Tonkttnstler sieli etwas mehr mit den 
Arbeiten deutsclier und auslandischer Literatur bekannt machen, so 
wtirden sie ersehen, dass die eebte Kritik nirgends befUrchtet, eine 
anerkannte Grosse in Frage zu stellen, indem sie dereń Schatten- 
seiten nachweist und erklart. Sie wiirden lernen, wie freimllthig 
die hingebendste Kritik das Ewige vou dem Verganglichen im 
Kunstwerke sekeidet, wohl wissend, dass aucb das begabteste 
Genie mit zahen Wurzelu an die Bedingungen seiner Zeit, seines 
Volkes, seines staatlichen und religibsen Bodens, endlich speziell 
an den jeweiligen Zustand der ktinstlerischen Technik festgewach- 
sen ist. Unter den Musikern herrscht hierin leider eine weit eng- 
herzigere Anscbauung; die Mebrzabl von ihnen will Bach, Gluck, 
Mozart, Beethoven niclit ais grosse Kiinstler yerehrt, sondern ais 
G ot te r  angebetet wissen, darum kommt aucb in unserer musik- 
historischen Literatur jene unverhaltnissmassige Zahl von Sebriften, 
in welchen man soyiel E n t h u s i a s m u s  und so wenig Belekrung 
findet“. (Zeitsckrift fur Musik. Jahrgang 1860.) Man mbge also 
nicht yerkennen, dass eine grosse Anscbauung von der Kunst und 
der Stellung derselben zur Gesellschaft, ein tiefsittlicbes Streben, 
das Unzulangliche, ja  Unvyiirdige dariu zu entfernen, der hoebste 
Zweck der Kritik sei. —

Wir betreten noeli das letzte Gebiet musikalischen Scbaffens, 
eine Statte, wo die Musik den he i l igs t en  Zwecken  dienen soli, 
wo ihre Kraft und Schonkeitsfulle das Ewig Heilige zu yerkliiren 
suclit, — die Kircbenmusik. —

Wie sebon im ersten Teile yorliegender Arbeit erwiesen wurde, 
ist die Musik erst durch das gelauterte Cbristentum zur Kunst er- 
hoben worden; ist ja  docli das Entstelien der a u t k e n t i s c h e n  so- 
wol ais der p l aga l i s ehen  Kirchentone eine Errungenschaft der 
christlichen Zeit, und nicht— wie man lange Zeit hindurch glaubte 
— eine Ueberlieferung griechischen Geistes. — Erst spater, ais 
die urspriinglich einfacb gebrauchten Kirchentone, dureb karmonisch- 
contrapunktische Bearbeitung, dann durch Anwendung cbromati- 
seber Tonę bebufs modulatorischer Zwecke, und durch die iminer 
deutlicher hervortretenden Dur und Moll-Tongeschlechter in den 
Hintergrund gedrangt wurden, und eine Feststellung der Zeitmasse 
und Rhytbmen notwendig geworden war, trat alsdann der Cha- 
racter jener spatern Kunst: „des s t r engen  Ki rchens t i l s "  oder 
des Stiles „alla capella“ ganz an die Stelle jener e r s t e n  Kir-  
cb en t onę.  Da jedoch die blosse „Mensural“-Musik sieb nicht an



den sprachlieh correcten Rhythmus band, sondern mebrfache Zeit 
langer anwandte, erstand spater neben dieser, aus der Verbindung 
harmonischer nnd Mensuralgesetze, die „ F ig u ra lm u s ik “. So sehr 
aucb von Seiten der Kirche gegen die uberhandnehmende Verwelt- 
lichung des Kirchenstils eingeschritten ward, brachten doch erst, 
melir ais alles Eifern, die gelauterten Schopfungen eines Palastrina
u. A. eine Reinigung und gleichzeitig Veryollkommnung der mu- 
sikalischen Mitteln mit sich, die freilich nur zu bald in der wieder 
einbrechenden Verwilderung ihre Spuren verwiscbt sahen. — Und 
selbst in unserer beutigen Kirchenmusik waltet keineswegs jenes 
religibse, tief innerliche Geftibl des Heiligen und Mysteribsen, das 
in seiner musikalischen Erscbeinung innerhalb seiner selbst ruhen
b le ib t------- yielmehr ist es das Gebiet der auf vorlibergehende
menschlicbe Zustande, der Heiterkeit, Trauer, des Scbmerzes u. s. w. 
bezogenen Empfindungen, auf welckem die beutige Kircbenmusik 
im Allgemeinen sich bewegt. Dennocb ist es unrichtig, wenn man 
den Verfall der Kirchenmusik in unseren Tagen bios den Compo- 
nisten allein zur Last legt, wie ofter schon offentlich ausgesprocben 
worden ist. — Der Grund davon liegt yielmehr teils in der Zeit- 
ricbtung, teils in der Stellung, die der Musik ais blosser Liicken- 
biisserin vom kirchlichen Ritus angewiesen ist, hauptsachlich aber 
in dem unzulanglichen Bildungsgrade unserer K i r c h e n c h b r e .  
Das Ungentigende derselben bat aber haufig seinen Grund in der 
oberflachliclien Bildung derer, die diese Chore zu leiten baben. 
Teils, weil sie ibre Chore nicht tiicktig heranzubilden yerstehen, 
teils weil sie auf einer nur niedrigen Gescbmacksrichtung stehen 
und das Bessere und Hohere in der kirchlichen Musik nicht ken- 
nen, greifen sie in ihrer Schlendrianpraxis nach jenen seicbten 
Machwerken unberufener Meister (?) weil die leichte Zugauglieh- 
keit solcher Producte, jenen nur oberflaehlich herangebildeten Cho- 
ren gerade mundgerecht ist. Der geduldige Zuhorer wird daher 
Jahr aus Jahr eiu von jenen schablonenbaften Auffiihrungen ange- 
trommelt und angepfiffen, und muss diese melir geschrienen ais 
gesungenen aufgetischten Abgeschmackheiten fur Musik hinnehmen; 
fiirwahr, batten die beziiglicheu Kirclienvorstaude melir ISinn fur 
den eigentliclien Zweck der Musik in der Kirche, hielten sie dieselben 
fur notwendig und erspriesslich zur kirchlichen Erbauung, so miisste 
langst schon der Anfang gemacht sein, die Kirchenmusik auf eine 
bessere Stufe zu heben und den Sinn fur dieselbe im Volke zu er- 
weitern und zu beleben. Der nun arger ais je  fortwuchernde Krebs- 
schaden unserer Musickzustiinde im Gebiete der Kirchenmusik



erledigt sich ferner iu folgenden Punktea: Voranzustellen ist die 
Engkerzigkeit und das Planlose iu der Stoffwahl. Diesern Grund- 
iibel zunackst steht die kaltlose fast allgemeiu herrschende Ansiekt: 
„Kirckenmusik fordert nur ein tactfestes uud noteugetreues Abtliuu“ 
ohne Bedacht auf farbenreiche Darstelluug. Ein drittes Uebel ist 
die aus der meist erbarmlieken Besoldung unserer Chorregenten 
heryorgegangene Bevorzugung des sogenannten Musikliebkaber- 
oder des mittelmassigen Fachmusikertums gegeniiber aller gewiegten 
griindlichen Kennerschaft und Praxis. Diese letztere gibt sich, in- 
folge anderer zeitansprechender Berufsgesckafte — nur im Falle 
eines ihr yerbttrgten guten Honorars zur Pflege solcher Neben- 
zweige ihres Kiinstlerberufes willig her. Im gegenteiligen Falle 
wird dieser Zweig des Musiktreibens von solchen unter dem Drucke 
ausserer Lebensfrage schmachtenden Leuten meist ais nebensach- 
lich ja  ais Luckenbiisser unterster Ordnung angeseheu, d. b. 
mit glatten W orten: er wird ganz yernacklassigt, oder — was noch 
scklimmer — voruebm tbuend bebaudelt. Dass Zustiinde solcher 
Art nicht zur Hebung der Kirchenmusik unserer Tage beitragen 
konnen ist selbstverstandlich. —

Man hat auck angefangen dem b y m n o lo g isc h e n  Teile des 
Gottesdienstes— dem Volksgesange—, eine erneute und vermekrte 
Aufmerksamkeit zuzuwenden, und sind auf diesern Gebiete scbon 
rnancke und namhafte Erfolge erreicbt worden. Man legt z. B. 
die aus der Zeit flacker Verwasserung und ktthler Absckwachung 
herruhrenden Gesangsweisen in richtiger Erkenntnis ihres Unwertes 
nunmehr bei Seite, und sucbt die alten glaubensstarken und darum 
tiberzeugungskraftigen Lieder unserer Altvordern heryor. Es ist 
wohl keine yergebliehe Hoffnung, dass man binnen yerhaltnismassig 
kurzer Zeit nur das singen wird, was ais eigenster Ausdruck 
eines durch Kampf und Verfolgung, Marter und Tod gekraftigten 
Glaubens vergangener Jahrhunderte auf uns yererbt worden ist. — 
Aber w ie  wird man es singen? Es konnte nicht feblen, dass man 
sehr bald auch diese Frage in das Bereich der Reform oder viel- 
mehr Restaurationsbestrebungen bezog. —

Es bandelt sieli heutzutage namentlich darum, ob der rh y th -  
m isch e  oder bloss t a c t i s c h e  Chorał eine Berechtigung, uud 
weiter eine allgemeine Geltung und Durchfiihrung erhalten solle. 
Wir stehen jetzt inmitten des Kampfes. — Die Kampfer fiłr den 
rhythmischen Chorał machen namentlich folgende Punkte geltend: 

„Das geschichtliche Recht fordert den rhytmischen Chorał ais 
die Originalform desselben; die gegenwiirtige Gestalt des Yolks-



gesanges mit meist gleichwertigen Noten ist nur eine aus Bequem- 
licbkeit und Gleichgiltigkeit hervorgegangene Verunstaltung. Es 
entbehrt unser heutiges geistliches Volkslied des echten zur An- 
dacht stimmenden Schwunges, er schleickt matt und trage einher, 
ohne zu erhellen, zu entflammen.“ — Solchem gegenttber wird von 
den Anhiingern des tactiscben Chorals — erwiedert: „Es steht 
keineswegs fest, ob fiiiker im Zeitalter der Rhythmik auch immer 
nnd ausschliesslich nur rhytbmisch gesungen worden ist, auch ist 
fur viele Chorale die Urform nicht mehr aufzufinden und viele 
Melodien, die nicht rhytbmisch gedacht und componirt sind, wiirden 
bei rhytbmischer Umsetzung so manche Bedenken und Verlegen- 
heiten bcreiten,— ja  in manchen Fallen wiirde endlich die rhyth- 
mische Form, unbeschadet ihrer Vorztige nach andern Seiten hin, 
doch in ihrer Verbindung mit manchen neuern Liedertexten durch 
nngewbhnliche Accentuationen, Dehnungeu, Ligaturen und Syn- 
copen u. s. w. oft eine sehr unerąuickliche und dem heutigen all- 
gemeinen musikalischen Standpunkt durchaus nicht entsprechende 
Erscheinung sein“.

Was den zweiten oben angefiihrten Grund betrifft, dass nam- 
lich der bloss tactische Chorał jedes hoheren Schwunges und jeder 
Erhebung zur Andacht bar sei, wird von den letzteren Parteigan- 
gern ganzlich bestritten. „Vielmehr“ bebaupten sie — „tragt die 
gemessene gleichmassige Bewegung des heutigen Chorals, viel 
Wtirde und Erhabenheit in sich und, ware diess auch nicht der 
Fali, ist dabei doch immer noch weit mehr die Erbauung der Sin- 
genden moglich, ais bei dem angstlichen Achten auf die wechselnde 
Bewegung des rhytmiscben Chorals, den g ro b lic h e n  Verst6ssen der 
Einzelnen oder gar dem unmutigen Aufgeben alles Mitsingens von 
Seite der meisten Gemeindeglieder. Ja  nicht zu verkennen sind 
die Schwierigkeiten, die in dem Umstand liegen, einen solchen im 
gewissen Grade schon kunstlichen Gesang, zum unverausserlichen 
sichern Eigenthum einer ganzen Gemeinde zu machen, vor die man 
nicht seiten — unter einer gewiss sie hochst d em litig e n d en  Voraus- 
setzung — mit der vom musikalischen und allgemein asthetischen 
Standpunkte aus gleich yerwerflichen Unsitte tritt, das Kirchenlied 
von einem Vorsanger anfangen zu lassen.“ — So etwa steht auch 
jetzt noch diese Frage. Fiir und gegen den rhythmischen Chorał 
treten gewichtige Vertheidiger auf. Yersuche, ihn einzufiihren, sind 
auch wol hie und da gemacht, grdsstenteils aber aufgegeben wor
den, und in den wenigen Kirchen, wo er wirklich existirt, be-
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schrankt sich eigentlich die Rhytmik nur auf eine etwas beschleu- 
nigte Bewegung. —

Ausserdem steht hiemit noch im Ztisammenhange das An- 
streben eines rein v ie rs tim m ig e n  Choralgesangs in der Kircbe, 
welche Idee trotz ihrer Ungeheuerlichkeit, doch auch ihre begei- 
sterten Vertreter gefundet bat. Trotzdem hat sich die Einfllhrung 
des vierstimmigen Gesangs, ausser in vereinzelten Erscheinungen 
nicht Bahn zn brechen gewusst, und wenn es sich bestatigen soll- 
te, dass in einzelnen Gemeinden rein vierstimmig gesnngen wird, 
so findet dies bios seine Erklarung in der Kleinbeit dieser Ge
meinden, ihrer stets constanten Zusammensetzung ans denselben 
Geschlechtern und Familien, und vielleieht noch in einer angebo- 
renen oder durch besondere Umstande begtinstigten grbsseren mnsi- 
kalischen Befahigung. —

Im weitern Zusammenhang mit den beiden erbrterten Fragen 
steht auch der Kampf ftir und gegen die Z w is c b e n s p ie le ,  der 
wol noch bis jetzt fortdauert; die Einen machen geltend, dass sie 
ein der ursprtinglichen Choralform ganz fremdes offenbar storen- 
des Element sind, dass sie aber auch gefahrlicli sind und Un- 
geschmack und Widersinnigkeit in ihnen eine nur zu glinstige Ge- 
legenheit finde, den Rest erbaulichen Characters im heutigen Kir- 
chenlied vollends zu zerstoren; diesen gegeniiber wird erwiedert, 
dass durch das Aushalten des letzten Tones der Choralzeile still- 
schweigend die Notwendigkeit einer Trennung der einzelnen Zeilen 
zugegeben werde, welcher Notwendigkeit aber immer noch am 
zweckmilssigsten durch ein Zwischenspiel entsprochen wird, so 
lange man es nicht vorziekt, die Halte und vollkommenen Schlllsse 
innerhalb des Chorals vollstandig zu beseitigen; dass ferner durch 
den Wegfall der Zwiscbenspiele die Orgel in Gefahr steht, immer- 
mehr ihre Bedeutung zu verlieren“. — Auch hiebei ist ein Ab- 
scbluss bisher noch nicht erfolgt. Fiir die Zwischenspiele traten 
manche (unter ihnen der gediegene ,,Tbpfer“) auf, aber die Mehr- 
zal erklarte sich gegen sie, wenigstens in ihrer bisberigen Form. 
Eudlich fasste man noch die Melodien der Chorale niiher ins 
Auge. Und hier freilich fand man viel zu thun. — Fast jedes 
Kirclilein hat seine besondern Varianten, was nicht bios ungerecht- 
fertigt, sondern geradezu unsinnig ist. Denn hauptsachlich die al- 
testen, kraftigsten und schonsten Melodien, Ureigentum des glau- 
bensfesten goldenen Zeitalters der kirchlicben Musik, haben dan,m- 
ter gelitten, und sind venvasehen und verstiimmelt worden; wenn 
sie nicht wie an manchen Orten, ihrer Schwierigkeit wegen immer



seltener gebraucht, nach und nach in ganzliche Vergessenheit ge- 
raten sind. Diese Not ist eine allseitig erkannte; sie iiussert sich 
in dem so oft ausgesprochenen Wunsche nach der Redaction eines 
allgemeinen Gesangbuches, in welchem nach yorheriger griindlicher 
Sichtung durch competente Hande endlich die „originale11 Fassung 
der Melodie, frei von allen Yerdunkelungen und ortsliblichen Va- 
rianten, zur vollen Geltung komrnen mochte.

Werfen wir also noch einen iibersiehtlichen Blick a uf die 
Bestrebungen, die dahin gehen, den alten Kirchengesang zu seinern 
Rechte zu verhelfen, so erkennen wir bald, dass insbesondere jene 
Restaurationsversuche, die den jetzigen Chorał ani meisten alteri- 
ren oder eigentlich total umbilden wollen — die Bestrebungen fiir den 
sogenannten rhythmisehen Chorał — so gut wie gar keinen Erfolg ge- 
habt liaben. Vielleicht sieht man den Grund dieser Erscheinung in 
der nicht zu laugnenden Schwierigkeit des rhytmischen Chorals; 
was jedoch n o tw e n d ig  ist, d a r f  auch nicht unmoglich sein, und 
was in Tagen nicht gefordert wird, kann in Jahren zu erreichen 
sein. U n rab g lieh  also erseheint [die allgemeine EinfUhrung des 
rhytmischen Chorals nicht wol aber nicht z e itg e m a ss . Unser heu- 
tige Chorał bat aber Recht daran, er soli und muss etwas Anderes 
sein, ais der Chorał von „EhemalsL —-

Aber auch der Organist hat in Beziehung auf den Kirchen
gesang heutzutage mehr denu je  eine ausserordentlich wichtige 
Aufgabe und hohe Verpflichtung. In seinen Handeu liegt viel. Er 
soli und er kann auch dem Kirchenlied die leider vielfach verlo- 
ren gegangene Wiirde und Erhabenheit wiedergeben und dadurch 
den Zwek alles Gottesdienstes wesentlich fordem, ja  er kann so- 
gar ein friedlicher Friedensstifter zwischen den beziiglich der Cho- 
ralform uneinigen Parteien werden. Nimmt er die Bewegung des 
Chorals nicht gar zu langsam, beschrankt er die Zwischenspiele 
die selbstverst;indlich nur hbchst vvtirdevoll und echt kirchlich sein 
sollen und miissen, auf das bescheidendste Maass, so wird er sicher- 
lich Monotonie und schleppenden Gesang verhiiten und dadurch 
einen dem Kirchengesang von heute gemachten Vorwurf bedeutend 
entkriiften.

Lasst er den Liedern frbhlichen und bewegten Inhalts mehr 
Freiheit in der Figuration, so gibt er einen nicht unbedeutenden 
Ersatz fiir die verlorene Rhythmik. Lasst er bei Liedern ernsten 
Inhalts die Bewegung langsamer sein, die Stimmen ruhiger fort- 
schreiten, wobei natiirlich die Zwischenspiele sich noch mehr ver- 
einfachen miissen, ja  rnacht er in solcher Weise selbst zwischen



den einzelnen Yersen eines and desselben Liedes fachmUssige Un- 
terscheidungen, so wird er eine Vielseitigkeit, einen unerschopf- 
lichen Reichtum der auch in unserem heutigen Choralgesang noch 
ruhenden gottlichen Kraft bloslegen, die nicbt anders, denn erkebend 
und erbanlich wirken kann.

Macht er endlich mit Umsicht Gebrauch von den besondern 
hannonischen Wirkungen, wie sie etwa in den Bearbeitungen alter 
Componisten vorkommen; weiss er zur rechten Zeit und ara recbten 
Orte die gewaltigen Krilfte und eigenthumlichen Effecte"seines In- 
strumentes zu verwenden, dann wird er in Manclien die Ahnung 
erwecken, dass es auch eine K u n s t  des Orgelspiels gibt, und ein 
Organist derjenige noch lange nicht ist, der etwa einen Chorał 
nach Noten leidlich zu spielen versteht. Aber auch ein kunstvolles 
durchdachtes Orgelspiel bleibt dennoch ein tonendes Erz, fehlt 
ikm Eines. Der Organist selbst muss fithlen, was die Gemeinde 
fublend singen soli. Dann ist sein Spiel nicht bios eine Kunst zur 
Freude der Menschen, es ist mehr — ein wahrer Dienst Gottes — 
dann wird auch jeder Kirchengesang ais Ausdruck tiefsinniger Er- 
bauung und gottgefalliger Andacht erscheinen, und das Herz zu 
bewegen, den Sinn himmelwarts zu heben vermogen. —



S C H U L N A C H R I C H T E N .

I. Lehmrfassung.
A. D e r  L e h r k o r p e r .

Das k a th o l i s c h e  S ta a ts -G y m n a s iu m  in T e s c h e n  hatte 
am Anfange des Schuljahres 186% 11 wirkliche Lehrer, einschliesslich 
des D i r e c to r s ,  2 K a te c h e te n ,  1 S u p p le n te n  und 3 N eben- 
le h re r ,  zusammen 17 Lehr-Individuen.

Dieser P e r s o n a ls t a n d  ergab sich in Folgę einiger Yerande- 
rungen wahrend der Schulferien 186%, und zwar:

Herr A n d re a s  F r a n t a ,  disponibler k. k. Gymnasiallehrer zn 
Neusohl in Ungarn wurde in Folgę hohen k. k. Staatsministerial-Er- 
lasse vom 31. Juli 1862, Z. 8138 C. U. an das Teschner katholische 
Staats-Gymnasium tibersetzt.

Herr J o h a n n  S te p a n ,  interimistischer Supplent, wurde mit 
Decret der k. k. sehles. Landesregierung zu Troppau vom 22. August 
1862 Z. 8732 enthoben.

Die k. k. Gymnasiallehrer, Herr J o s e f  C h r is t  und Herr P a u l  
W a lln o fe r  wurden mit hohem k. k. Staatsministerial-Erlasse vom 23. 
September 1862 Z. 10202 C. U. d e f in i t i v  angestellt.

Herr J o h a n n  B i t t a ,  Weltpriester der Olmutzer Erz-Diocese, 
wurde mit hohem k. k. Staatsministerial-Erlasse vom 25. September 
1862 Z. 10120 C. U. zum w irk l ic h e n  k. k. R e l ig io n s l e h r e r  
am Unter-Gymnasium ernannt.

W a h ren d  des 1. S e m e s te r s  186% wurde der k. k. Gym
nasiallehrer, Herr W en ze l R e ich , mit hohem k. k. Staatsministerial- 
Erlasse vom 10. Oktober 1862 Z. 10796 C. U., auf d ie  D a u e r  des 
S c h u l ja h r e s  1862/3 zur Herstellung seiner Gesundheit b e u r la u b t .

W a h re n d  des 2. S e m e s te rs  186% wurde der k. k. Gym
nasiallehrer, Herr F ra ń  z D a n e l, Weltpriester der Breslauer Diocese, 
osterr. Antheils, mit Decret der k. k. sehles. Landesregierung zu Trop-



pau vom 9. Marz 1863 Z. 2509, fur die R e lig io n s fo n  d s - P f a r r e  
P e r s t ie c  in Schlesien prasentiert, am 18. Marz d. J. kanonisoh investiert 
und am 28. d. M. vom Lehramte, nach schriftlicher Resignation auf 
dasselbe, entlioben. Zur Supplierung der nach dcm Pfarrcr, Herrn 
Franz Danel erledigten Łehrerstelle wurde der Lehramts-Candidaf, Herr 
E d w in  R ic h te r  mit Decret der k. k. schles. Landesregierung zu 
Troppau vom 10. April 1. J. Z. 3801 berufen.

Der k. k. Gymnasiallehrer, Herr A n d re a s  F r a n ta ,  wurde mit 
hohem k. k. Staatsministerial-Erlasse vom 21. April 1. J. Z. 4220 C. U. 
definitiv angestellt.

Der L ehrk o rp er bestand  am 31. Ju li 1863 ans 11 Lehrern 
darunter einer filr die Dauer des Schuljahres beurlaubt, 2 Katecheten 
und 3 Nebenlehrern, zusammen 17 L ehrind iv iduen .

Diese waren :

a) llauptlehrer.
1. Herr Dr. P h ilip p  G abriel, k. k. Gymnasial-Director und 1. Yor- 

stelier des Carl Freiherrlich Cselesta’schen adeligen Convictes in 
Teschen.

2. Herr Josef B itta, Weltpriester der Olmtitzer Erz-Dibcese, geist- 
licher Rath des f. b. General-Vicariates, Beisitzer des DiocesanEhe- 
gerichtes, Conventpriester des Ehrw. Elisabethiner - Conventes in 
Teschen, Katechet des Ober-Gymnasiums.

3. Herr Jo se f C hrist.
4. Herr Dr. Johann M rhal.
5. Herr E duard  Siegl.
6. Herr A ndreas F ran ta .
7. Herr Dr. Josef F ischer.
8. Herr Josef Smita.
9. Herr Jo se f E lsensohn.

10. Herr W enzł Reich.
11. Herr Paul W allnofer.
12. Herr Johann B itta , Weltpriester der Olmiitzer Erz-Diocese, 2. 

Yorsteher des Carl Freiherrlich Cselesta’schen Convictes in Teschen, 
Katechet des Unter-Gymnasiums.

13. Herr Johann  W ondracek ,) „
1A TI . ... , , Supplenten.14. Herr Edwin R ich ter, )

b) Nebenlehrer.
1. Herr Dr. Georg P ru tek , Abgeordneter fur Schlesien, Katechet 

der k. k. Haupt- und Unter-Realsclmle, ausgezeichnet durch das



goldene Verdienstkreutz, Gemeinde-Rath der Stadt Teschen, Lehrer 
der englischen Sprache.

2. Ilerr Simon F ried m an u , Tescliner Kreisrabbiner, Lelirer der 
israelitiscben Religion fiir die Sehiiler der Tesehner Gymnasien.

3. Herr Johann W anke, Lehrer an der k. k. Haupt- und Unterreal- 
schule in Teschen, Lehrer des Zeichnens und Schonschreibens.

B. Der Lehrplan.
a) Obl igate Lehrgegeus t ande .

I. Classe.
O r d i n a r i u s :  H e r r  E d u a r d  S l e g i .

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

Joh . B itta .
2. Latein, 8 St. W. Regelmassige Formenlehre. Der Conjunctiv und

Infinitiv in den wichtigsten Fallen nach M. S c h i n n a g e l s  
lateinischem Ełementarbuche. Uibungsbeispiele. Memorieren und 
Aufschreiben der VocabeIn mit wochentlichen Schularbeiten.

E. S ie g l.
3. Deutsch, 4 St. W. Der einfache, erweiterte, zusammengezogene und

zusammengesetzte Satz in Yerbindung mit der Interpunctions- 
lehre. Flexion der Yerba mit der hievon abliangigen Wortbil- 
dung nach der neuhochdeutschen Elementargrammatik des 
F ried rich  Bauer. Miindliche und schriftliche Einiibung durch 
Beispiele. Lesebuch von Mozart I. fur Untergymnasien. Wieder- 
erzahlen des Gelesenen mit Aufschreiben tiber Haus. Vortragen 
memorieiter Stiicke.

E. S ie g l.
4. Geographie, 3 St. W. Allgemeine Uibersicht der Erdbeschreibung.

Angabe der Hauptpunkte der politischen Geographie nach J. 
B e 11 i n g e r s Leitfaden mit Bentitzung grosser Wandkarten.

P. W a lin  ofer.
5. Mathematik, 3 St. W. Die 4 Rechnungsarten mit benannten und

unbenannten Zahlen. Gemeine Briiche und Decimalbriicke. 
Abgekiirzte Multiplication und Division. Primzahlen. Aus der

6



Anschauungslehre: Linien, Winkel, Parallele, Dreiecke und
Yierecke.

Dr. Ph. G ab rie l.

6. Natur geschichte, 2. St. W. Einleitung. Zoologie der Siiuge- Glieder- 
und Bauchthiere nach Dr. A lo is  P o k o rn y .

J. S m ita .

11. Classe.
Ordinarius:  Herr Josef Christ.

1. Religion, 2 St. W. Erklarung der Gebrauche und Cerem onien der
kathol. Kirche nacłi Dr. F re n z l.

Joli. B itta .

2. Latein, 8 St. W. Wiederholung und Erganzung der regelmSssigen
Formenlehre. UnregelmSssigkeiten in Declination und Conju- 
gation. Das Notwendigste aus der Casuslehre. Der Conjunc- 
tiv, Infinitiv, lmperativ, Ablativus absolutus nach M. S c h i n 
n a  g 1 s latein. Sprachlelire. Uebungsbeispiele nach dem Lese- 
buche von demselben Verfasser. Alle 8 Tage 1 Schul- und 
alle 14 Tage 1 Hausarbeit. Anfang hauslicher Praparation.

J. C h ris t.

3. Deutsch, 4 St. W. Der zusammengesetzte Satz. Die Formenlehre
des Nomen. Lesen mit sprachlicher und sachlicher Erklarung 
aus M o zarta  Lesebuche Nr. II. fur Untergymnasien. Vortrag 
memorierter Lesestiicke. Jede Woche 1 Ilaus- oder Schul- 
aufgabe.

J. C h ris t.

4. Geographie und Geschichte, 3 St. W Alte Geschichte bis 476 n.
Christo nach W. P U t z. Geographie eines jeden in die Ge
schichte eintretenden Landes. Kartenzeichnen.

J. C h r is t.

5. Mathematik, 3 St. W. Aus der Arithmetik: Verhaltnisse und Pro-
portionen. Anwendung derselben nach Dr F. M o 5 n i k, Aus 
der A n s c h a u u n g s le h re :  Messung, Theilung, Vervvandlung 
und Aehnlichkeit geradliniger Figuren.

J. S m ita .

6. Natur geschichte, 2 St. W. Zoologie (Vogel, Amphibien, Fische) und
Botanik nach Dr. A. P o k o rn y .

J. S m ita .



III. Classe.
Ord i nar  i us: H e r r  Dr. Joscf Fischer.

1. Religion, 2 St. W. Die Geschichte der Offenbarangen Gottes im
alten Bundę nach S chu h m ach  er.

Joli. B i t t  a.
2. Latein, 6 St. W. Casuslehre nach der lat. Sprachlehre von M. Schin-

nagl. H isto riae  an tiąu ae  nach der Ausgabe von H offm ann, 
lib. I. II. Iii. IV. V. X. Tagliche Priiparation. Im 1. Sem. alle 
8, im 2. Sem. alle 14 Tage eine S ch u l- oder Hausaufgabe.

Im 1. Sem. Dr. J. F is c h e r .
Im 2. Sem. E. R ic h te r .

3. Griechisch, 5 St. W. Regelmassige Formenlehre mit Ausschluss der
Verba in gi nach Dr. K. S c li e n k 1. Memorieren geeigneter 
Satze und Sentenzen. Im 2. Sem. alle 14 Tage 1 Hausauf
gabe, alle 4 Wochen 1 Schulaufgabe.

Dr. J. F ischer.
4. Deutsch, 3 St. W. Lesen von Musterstiieken aus M o za rts  L. B.

III. fiir Untergymnasien mit sprachlicher und sachlicher Erlda- 
rung. Alle 14 Tage 1 Schulaufgabe.

Im 1. Sem. Dr. J. F is c h e r .
Im 2. Sem. E. R ic h te r .

5. Geographie und Geschichte, 3 St. W. Mittlere und neuere Geschichte
bis zum westfalischen Frieden mit Hervorhebung der Haupt- 
ereignisse aus der Geschichte des osterr. Staates nach II. u. III. 
Theil des Auszuges von Piitz. Entsprechende Geographie mit 
Bentitzung der Wandkarten von Bretschneider.

P. W a lln o fe r .
6. Mathematik, 3 St. W. Grundoperationen der Buchstabengrossen.

Potenzieren, Radicieren, Combinieren nach Dr, F. M o ć n i k. 
A n s c h a u u n g s l e h r e :  Der Kreis und die regelmassigen 
Polygone in Construction und Rechnung.

J. S m i ta .
7. Naturgeschichte, 2 St. W. (Im I. Sem.). Mineralogische Anschau

ungslehre nach S. F e l lo c k e r .
.7. Smita.

8. Physik, 2 St. W. (im 2. Sem.) Einleitung. Anfangsgrtinde der Che
mie und Warmelehre nach Dr. A. K u n zek .

J. S m ita .
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IV. Classe.
Orćlinarius: Herr Johann Wondraćek.

1. Religion, 2 St. W. Geschichte der Offenbarungen Gottes im neuen 
Bundę nach S c h u h m a c h e r.

2. Latein, 6 St. W. Tempus- und Moduslehre. Prosodie. Metrik. Rom.
Kalender nach M. S c h in n a g P s  lat. Grammatik. Lectiire ans 
C a e s a r  de bello gallico commentarii lib. I. II. III. IV. und 
aus O vid ausgewiihlte Gedichte aus den lib. Tristium und 
Fastorum. Priiparation und Verwerthung der Lectiire unter 
Mitbeschaftigung der ganzen Classe. Alle 14 Tage eine Haus- 
aufgabe nach Siipfle I. Th. und alle 14 Tage eine Gomposition 
nach der Lectiire.

3. Griechisch, 4 St. W. Wiederholung der regelmiissigen und Vollen- 
dung der unregelmassigen Formenlehre und Casuslehre nach 
der griech. Grammatik d. G eo rg  C u r t iu s .  Uebungen nach 
dem Lesebuche von Dr. C. S c h e n k l Memorieren werthvoller 
Stellen. Alle 14 Tage 1 Pensum und alle 4 Wochen 1 Com- 
position.

4, Deutsch, 3 St. W. Lectiire aus dem Lesebuch von M ozart N. IV.
ftir Untergymnasien mit sprachlicher und sachlicher Erklarung, 
Geschaftsaufsatze im 1. Sem. Deutsche Prosodie und Metrik 
im 2. Sem. Alle 14 Tage 1 Ilausaufgabe.

5. Geographie und Geschichte, 3 St. W. Schluss der neueren Ge
schichte. Wiederholung des geographischen ITnterrichtes.—V a- 
te r la n d s k u n d e  (im 2. Sem.). Uebersicht der Hauptmomente 
der osterr. Geschichte, des Anwachsens der Monarchie zu dem 
jetzigen Bestande und mit besonderer Rlicksicht auf das Kron- 
land Schlesien.

6. Mathematik, 3 St. W. Zusammengesetzte Verhaltnisse und dereń 
Anwendung. Gleichungen des I. Grades nach Dr. Fr. Moćnik 
A n s c h a u u n g s le h re :  stereometrische Grundbegriffe mit der 
Inhalts- und Oberflachenberechnung der Korper.

Joli. Bitta.

.1. W ondr& ćek.

J. W o n d ra ć e k .

J. E lse n so h n .

P. W a 11 n o f e r.

Dr. J. M rhal.



7. Pliysik, 3 St. W. Die Lehre vom Gleichgewichte und der Bewe- 
gung fester, fltissiger und ausdehnsamer Korper. Akustik, Mag- 
netismus und Elektricitat. Grundbegriffe der Optik und Astro
nomie.

J, S m i t a.

V. Classe.
Ordinarius:  Herr Andrcas Franta.

1. Religion, 2 St. W. Die yorchristliche Offenbarung nacli Dr. K.
Martin.

Jos. B itta.
2. Latein, 6 St. W. T. L i v i i lib. I. XXI. O v i di i mit Auswalil

nacli der Ausgabe von G rysar. Praparation. Jede Woche 
1 St. gramm. stil. Uibungen aus Siipfie II. Tbeil. Privatlectlire. 
Alle 14 Tage 1 Pensum, alle 4 W. 1 Composition.

A. F ran ta .
3. Griechisch, 5 St. W. X enophontis Anabasis A. 1. 2. 3. 4. B.

(1—24.) nacli Dr. Carl Schenkl. Homeri lib. I. II. III.
IV. (IV. V. nach Auswalil und Zusammenhang) nach Hocheg- 
ger. Eine grammatische Stunde nacli Dr. Curtius. Memo- 
rieren der Vocabeln und einzelner werthvoller Stellen. Prapa- 
ration. Alle 4 W, 1 Pensum oder 1 Composition.

Im 1. Sem. A. F ran ta .
Im 2. Sem. E. R ichter.

4. Deutsch, 2 St. W. LectUre von Musterstitcken der neueren Literatur
nacli dem Lesebuclie von Mozart Nr. I. fur Obergymnasien, 
mit sprachlich-sachliclier Erklarung und literar-liistorischen Be- 
merkungen. Vortrage von Lesestiicken. Alle 14 Tage eine 
Hausarbeit.

Im 1. Sem. A. F ran ta .
Im 2. Sem. E. R ichter.

5. GeograpMe und Geschichte, 3 St. W. Die Volker des alten Asiens
und Africa, die Griechen und Macedonier sammt den aus Ale- 
xanders Weltreiche heryorgegangenen Dynastien nach P ii t z 
grosserem Werke, mit der darauf beziiglichen Geographie.

J. C hrist.
6. Mathematik, 4. St. W. A lgebra: Die Zahlensysteme. Algebraische

Grundoperationen. Theilbarkeit der Zahlen und ihre Anwendung. 
Vollstandige Lehre der Brućlie und Verhaltnisse nach A.



Decker. — G eom etrie: Longimetrie imd Planimetrie nach 
Dr. F. Mocnik.

Dr. J. M rhal
7. Naturgescliiclite, 2 St. W. Mineralogie in Verbindnng mit Geognosie 

nach F ellocker. Botanik mit Paleontologie und geographischer 
Yerbreitung der Pflanzen nach Dr. Bill.

J. Sm i ta.

VI- Classe.
Ordinarius:  Herr Joscf Mlsensolm.

1. Religion, 2. St. W. Die christliche Kirche. Besondere Dogmatik nach
Dr. K. M artin.

Jos. B itta.
2. Latem, 6 St. W. S a lustii bellum Jugurth. c. 1—80; C iceronis

Oratio I. in Catilinam. — C aesaris de bello civ. lib. 1. — 
Y irg ilii Aeneid. lib. I.; Georg. 1. I. v. 1 — 160; Bncol.
1. 5. Grammat. stilist. Uebungen nach Siipfle 2. Theil. Prfi- 
paration und Privat-leetUre. Alle 14 Tage 1 Pensum, alle 4 
W. 1 Composition.

J. E lsensohn.
3. Griechisch, 5 St. W. Homeri Iliad. V. VI. VII. VIII. IX. XI.

nach Ilocheggers Schnlausgabe. — Ile ro d o ti lib. IX. nach 
A. Wilhelms edition. Grammat. synt. Stunde nach Dr. Cur- 
tius. Memorieren einzelner werthvoller Stellen. Praparation 
und Inhaltsangabe. Alle 4 Wochen 1 Pensum oder 1 Com
position.

J. E lsensohn .
4. Deutsch, 3 St. W. a) Mit te lli och deutsch. Die Hauptpuncte der

Laut- und Formenlehre. Proben von jeder Gattung der mittel- 
hochdeutschen Poesie nach dem Lesebuche von W einhold.
b) N euhochdeutsch nach dem Lesebuche von M ozart Nr. 
II fur Ober-Gymnasien mit sprachlich-sachlicher Erklarung und 
literar-historischen Bemerkungen. Vortrage von Lesestiicken. 
Alle 14 Tage eine Hausarbeit.

J. E lsensohn.
5. Geographie und Geschichte, 3 St. W. Romiscke Geschichte. Das

Mittelalter bis Gregor VII. nach Piitz grosserein Werke mit 
der darauf beziiglichen Geographie.

P. W allnofer.



6. Mathematik, 3 St. W. Algebra: Potenz, Wurzel, Logaritlimen. Ima-
ginare Grossem Gleichungen des I. Grades mit einer und 
melireren Unbckannten. Reduction algebraischer Ausdriicke. — 
G eom etrie: Trignometrie (ebene und spharische) und Stereo- 
metrie nach Dr. F. Mocnik.

Dr. J. M rhal.
7. Naturgeschichte, 2 St. W. Zoologie in enger Yerbindung mit Pa-

laontologie und geograph. Yerbreitung der Tliiere nach Dr. 
C. Giebl.

J. Smita.

VII. Classe-
Ordinarius:  Herr l)r. Johaun VI r hal.

1. Reiigion, 2 St. W. Seliluss der speciellen Dogmatik. Christliche
Morał nach Dr. K. M artin .

Jos. B itta .
2. Latein, 5 St. W. Ci cer o ni s Orat. pro lege Manilia, pro Archia,

pro Rege Dejotaro. — V irg ilii Aeneid. 1. V. VI. XI. XII. 
Grammat. stilist. Uebungen nach der Palaestra Ciceroniana von 
Seuffert 1 St. W. — Praparation. Privatlectttre. Alle 14 
Tage 1 Pensum, alle 4 W. 1 Composition.

Im 1. Sem. F. Danel.
Im 2. Sem. Dr. J. F isch er.

3. Griechisch, 4 St. W. D em osthenis Orat. Olynth. 1. 2. 3. —
S opli o cl i s Antigone nach der Ausgabe von Bergk. Gramma- 
tisch-syntactische Uebungen nach Dr. C urtius 1 St. W. Alle 
4 W. 1 Pensum oder Composition.

A. F ran ta .
4. Deutsch, 3 St. W. Lecitire aus M ozart Lesebuch ftir Ober-

Gymnasien N. II — vom G o ttin g er D ich terbund  angefan- 
gen bis Johannes M uller — mit sprachlich-sachlicher Er- 
klarung, literar historischen Bemcrkungen und asthetischer Be- 
griffs-bestimmung. Yortrage von Lesestiicken. Alle 14 Tage 
eine Hausarbeit.

Dr. J. F ischer.
5. Geographie und Geschichte, 3 St. W. Mittlere und neuere Ge-

schichte bis zum Schlusse des 17. Jahrhundertes mit besonderer 
Riicksicht auf die Geschichte des osterr. Staates nach W. Piitz 
grbsserem Werke und mit entsprechender Geographie.

P. W allnbfer,



6. Mathematik, 3 St. W. A lgebra: Unbestimmte Gleichungen des I.
Grades. Quadratische Gleichungen mit 1 Unbekannten. Pro- 
gressionen. Combinationen. Der binomische Lehrsatz. — Geo
m etrie: Anwendung der Algebra auf Geometrie. Analytisclie 
Geometrie in der Ebene. Kegelsclinitte. Nach dem Lehrbuche 
von Dr. F. Moćnik.

Dr. J. Mrlial.
7. Physilc, 3 St. W. Allgemeine Eigensehaften der Korper. Chemie.

Statik. Dynamik. Akustik mit der Wellenlehre nach Sehabus.
Dr. J. Mrlial.

8. Philosophische Propddeutik, 2 St. W. Logik nach Dr. Beck.
Dr. Ph. G abriel.

VIII. Classe.
O r  d i  n a r  i  u s :  H e r r  P a u l W a llu o fc r .

1. Religion, 3 St. W. Die Geschiclite der Kirche Christi nach Dr.
F essle r.

Jos. B itta.
2. Latem , T ac itu s  Annal. I. c. 1— 15; II. c. 5—32; c. 69—73; c. 82

und 83; III. c. 1—22; 26—29; 52—55; IV. c. 1— 11; 32—35; 
51—59; Agricola. H oratius, Odarum 1. 1. 2. 3. 4. 7. 10. 
11. 12. 14. 18. 22. 24. 29. 35. 37. II. 1. 2. 3. 6. 9. 10. 
14. 15. 16. 18. Satir. I. 1—6; II. 2. — Epist. I. 1—10 et 
ad Pisones. Grammat. stilist. Uibungen aus Seufferts pa- 
laestra Ciceron. Praparation. Alle 14 Tage ein Pensum, alle 
4 Woclien 1 Compos. mit Beziehung auf die Lecttire.

E. Siegl.

3. Griechisch, 5 St. W. P la to n is  Apologia und Phaedon (1—50). —
Sophoclis Ajax. Alle 14 Tage 1 grammat. syntact. Stunde 
nach Dr. Curtius. Praparation. Alle 14 Tage 1 Pensum, alle 
4 W. 1 Composition mit Beziehung zur Lectiire.

Im 1. Sem. F. Danel.
Im 2. Sem. A. F ran ta .

4. Peutseh, 3 St. W. Lectiire aus M ozarts Leseb. Nr. III fltr O. G.
nach aesthetischen Grundbegriften geordnet und in Verbiudung 
mit analytischer Aesthetik. Zusammenfassung der gesammten 
Literaturgeschichte. Alle 2—3 W. eine grossere Hausaufgabe 
Vortrage selbststSndiger Aufsatze in der Selmie.

P. W allnofer.



5. Geographie und Geschichte, 3 St. W. Schluss der neueren Ge-
schichte mit Rticksicht auf Oesterreich nach W. Piltz. Stati- 
•stik des osterr. Kaiserstaates nach Dr. S cli międl.

P. W a 11 n o f e r.
6. Matliematik, 1 St. W. Wiederholung der Hauptlehren der Algebra

und Geometrie. Uebungen in Losung algebr, und geom. Probleme.
Dr. J. M rhal.

7. Physik, 3 St. Magnetismus. Elektricitat. W&rme-Optik. Anfangsgrilnde.
der Astronomie und Meteorologie nach Schabus.

Dr. J. M rhal.
8. Philosophische Propadeutik, 2 St. W. Empirische Psychologie nach

Dr. L ich tenfels.
Dr. Ph. G abriel.

Israelitischer Religionsunterricht.
Untere Abtheilung, 2 St. W. 1 St.: Die Lehre von den Pflichten des 

Menschen gegen Gott und gegen sieli selbst. Nach Johlson. 
1 St.: Hebraische Grammatik, die Nomina mit den Suffixis, 
Pronomina und Adjectiva nebst practischen Uibungen aus dem 
Pentateuch.

Obere Abtheilung, 2 St. W. Geschichte der Juden unter den Herodia- 
nern, die jtidisch-alexandrinische Literatur zur Zeit Philo’s und 
die Religionsphilosophie des Alt-Castilier’s Abul Hassan Jehuda 
Halevi im 11 Jhnd. — Nach Gratz.

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

b) Reillngt-obligate Gegenstiiiide.

I . Bolimisch.

1. Abtheilung, 2 St. W. (Nach H. J. K a r l ik s  Grammatik.) Kurzge-
fasster Ueberblick der Lautlehre, das Wichtigste tiber Lesung 
und Sclireibung mit Lese- und Schreibiibungen —- llilfsverbum 
by ti, die S u b stan tiv a  und Adjectiva nach Genus und Nu- 
merus und die Steigerung der Adjectiva. Alle 14 Tage ab- 
wechselnd eine Schul- und Hausaufgabe.

J. S m ita .
2. Abtheilung, 2 St. W. Wiederholung der regelmassigen und Einiibung

der unregelmassigen Formenlehre nach Joh. K a r lik s  Gram-
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matik. Syntactisclie Uebungen nacli dem Lehrbuche von Iv. 
Kun z. (Troppau 1859). Uebungen im Uebersetzen aus dem 
Deutschen ins Bohmische und umgekehrt. Lesestiicke nach ci- 
taci kniha pro prvni tfidu niźśiho gymnasia od Jos. J ireck a . 
Orthografiscbe Uebungen, Memorieren und Yortragen werthvol- 
ler Lesestiicke. Alle 14 Tage 1 Haus- und alle 4 W. 1 Schul- 
arbeit.

Im 1. Sem. J. W ondraćek.
Im 2. Sem. A. F ra n ta .

3. Abtheilung, 2 St. W. Formenlehre des A lt-B o h m is c h e n . Laut-
lehre nacli H a tta la .  Lectiire nach Ć elakovsk^s ćitacl kniha 
pro vyżśi gymnasia mit grammatischer, sachlicher und astheti- 
sclier Erklarung. Ortliografisehe Uebungen, Memorieren und 
Vortragen gewahlter Lesestiicke. Alle 14 T. eine H aus- und 
alle 4 W. 1 S chul-Aufgabe.

Im 1. Sem. J. Wondr&6ek.
Im 2. Sem A. F ran ta .

4. Abtheilung, 2 St. Das Wesentliche aus der neuesten bohmischen
Literatur verbunden mit der Lectiire aus „Ć e lak o w sk ^ s  ci- 
tact kniha pro tridy vyiśiho gymnasia mustergiltiger Lesestiik- 
ke in Prosa und gebundener Rede“. Erklarung schwieriger 
namentlich von den am Gymnasium vorgetragenen Sprachen 
abweichender syntactischer Fiigungen und lautlicher Erschei- 
nungen nach H a tta la  mluvnice jazyka ćeskeho i slovenskeho. 
Alle 14 Tage eine Haus- oder Schulaufgabe, welche aus der 
neuesten bohmischen Literaturgeschichte genommen wurde.

J. W o n d r^ g ek .

II. Polnisch.
1. Abtheilung, 2 St. W. Grammatik nach P o h l :  Die regelmassigen

Formen vom Nomen, Substantivum und Adjectivum. Yom 
Verbum das Notwendige mit schriftl. Hausaufgaben. Alle 4 Wo- 
chen 1 schriftliche Schulaufgabe. Lectiire aus Wypisy polskie.
1. Theil.

Dr. J. F is c h e r .
2. Abtheilung, 2 St. W. Grammatik nach Pohl. Die unregelmassigen 

Formen vom Nomen, Subst. und Adject. und vom Verbum. Das 
Pronomen, das Numerale und die Partikeln. Syntax. — Lec
tiire aus Wypisy polskie II. tom. Schriftliche Hausaufgaben und 
alle 4 Wochen 1 Schulaufgabe.

Dr. J. F is c h e r .



3. Abtheilung, 2 St. W. S. Eigenthtimlichkeiten der polnischen Syntax
und zuweilen eine Vergleichuug derselben mit lateinischen und 
griechischen Constructionen, vorgenommen bei der Lectiire aus 
„Wypisy polskie dla użytku Klass niższych gimnazyalnych" 
tom 3. Yortrag und Memorieren classischer Stellen. Alle 4 
Woclien eine Composition.

Im 1. Sem. F. Danek 
Im 2. Sem. J. WondrAóek.

4. Abtheilung, 2 St. W. Kurzer Ueberblick der altpolnischen Formen
bei der Lectiire aus „wypisy polskie dla użytku Klass wyż
szych gimnazyalnych tom 1 część l . “ — Im 2. Semester wur- 
den nebstdem noch mehrere Nummern aus dem Lesebuche fur 
die 3. Abtheilung zur Wiederholung der poln. Syntax gelesen. 
Memorieren und Vortragen klassiseher Stellen; alle 4 Wochen 
eine Composition.

Im 1. Sem. F. Danel.
Im 2. Sem. J. W ondritćek.

c) Freie Lehrgegeustaude.
1. Englisch, 2 St. W. wurde der I. Jahrgang des zweijahrigen Lelir-

kurses abgehalten, wobei die Formenlehre nach J. B. H o e- 
g e l ’s Elementarbuch der englischen Sprache, Wien 1852 vor- 
getragen, durch zahlreiche Beispiele und Uebersetzungen aus 
dem Englischen ins Deutsche und umgekehrt, eingeiibt wurde.

Dr. G. P ru te k .
2. Franzosisch, 2 St, W. (2. Lehrkurs). Wiederholung der regelmas-

sigen Formenlehre nach J. A. B u rk h a rd . Lesestiicke: les
aventures de Telemaąue par F enelou und recits de 1’ histoire 
de France par Dr. Robolsky. Uibersetzungen aus dem deut- 
schen ins franzosische nach dem Elementarbuche des Dr. K arl 
P loetz. 15. Aufk Berlin, mit Aufschreiben in der Selmie anf 
die Tafel.

Dr. Ph. G abriel.
3. Italienisch, 1. L e h r k u r s :  2 St. W. Grammatik nach P. A. de

F ilip p i’s praktischem Lehrgang der italienischen Sprache nach 
Dr. F. Ahn’s Lehrmethode, 15. Auflage, 1. Cursus, mit den 
dazu gehbrigen Lesestilcken. Uebungbeispiele auf der Schul- 
tafel.

2. L e h rk u r s :  Syntax und Uibungs Stlicke nach Dr. Ahn, (Deutsch 
und Italienisch); L esestiicke nach dem italienischen Lesebuche
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der besten  S lteren  und neueren K la ss ik e r von Professor 
J. F rtih an f zu Frankfurt a. M.

J. E lsensohn.
4. Schonschreiben, 2 St. W. Deutsche Current- und englische Cursiv-

schrift. Der Haar- und Schattenstrich, dessen Lagę, Dicke, 
Entfernung, Bildung der Buchstaben aus der Grundform mit 
Beobachtung des Yerhaltnisses der Ober- und UnterlSnge nach 
eigener Lehrmethode.

J. W anke.
5. Zeichnen, 2 St. W. Nach Vorlegeblattern und zwar ftir Landscliaf-

ten von Hoger, Hermes, Sandmann; filr Kopfe von Jnlien, 
Taubinger; filr Thierstilcke von Adam, Canton, Sirassgschwan- 
der; filr Blumen von Meichelt; ftir Geometrie von Hieser, Weis- 
haupt.

J. W anke.
6. Gesang in 2 Abłheilungen. 1. A b th e i lu n g :  2 St. W. Stimm-

bildung. Der Ton nach Hbhe, Daner und Starkę. Ein- und 
zweistimmige Uebungen.

2. A btheilung : 2 St. W. 4 stimmige Uebungen im gemischten Chor.
S o n n ta g s  1 St. W. zum Einstudieren kirchlich-musikalischer 
Auffllhrungen.

3. Ensemble-Uebung aller Gesangstimmen, 1 St. W.
Dr. J. Smita.

4. Mannergesang-Uebungen der Schiller des Ober-Gymnasiums wo-
chentlich  einmal, unter Leitung des k. k. Gymnasiallehrers 
Herrn Josef E lsensohn. Zweck ist: Ausbildung der Stimme 
durch geregelte Uebungen und M itw irkung beim Sonn- und 
fe ie rtag ig en  S ch u lg o tte sd ien ste  durch Vortrag gut ein- 
studierter KirchengesSnge.

J. E lsensohn.
7. Gymnastik. Filr die Sommermonate Jun i und Ju li eroffnete der

Turnlehrer, Herr G. F ey erab en d t aus Bromberg einen  gym- 
nastisch en  L elirkurs fiir die T esch n er Sehuljugeud, 
an welchem sich 70 Schiller mit Erlaubnis des k. k. Gymna- 
sial-Directors betheiligten.

8. Stenographie. Der Director erlaubte in Ermangelung eines ordent-
liclien und geprtiften Lehrers dem S eptim aner W ilhelm 
Jackel, welcher die Stenographie am k. k. Troppauer Gymna- 
sium gut erlernt hat und Proben eines gewandten Kurzschreibens 
gab, seinen M itschtilern  eine Anleitung in der Stenographie 
durch 1 Stunde wochentlieh geben zu diirfen.



Deutsche Aufgafeen.

1. Die irdische Grcisse und Herrlichkeit ist verganglicli.
2. Die Aussetzung und Rettung des Romulus und Remus (nach Livius.)
3. Aehnlichkeit und Unahnlicheit zwischen dem Hunde und der Katze.
4. Der Fleissige und der Fanie (Charakterschilderung).
5. Umgang des Menschen mit der Natur.
G. Auf, und waffne dicli mit der Weisheit, derm, Jiingling, die Blume 

verblliht (Klopstock).
7. Wir sind dem Alter Achtung schnldig.
8. Der Menscli im Kampfe mit der Natur.
9. Domenico Fontana; (bearbeitet nach einem Gedichte von Gustav 

Heubner.)
10. Kampf der Horatier & Curiatier (nach Livius.)
11. Aurora musis amica.
11. Die edelsten Freuden des Jttnglings.
13. Der Knabe, Jtingling, Mann und Greis.
14. Gutta cavat lapidem.
15. K enntn isse, der beste Reichthum.
16. Die Zunge, das wolthiitigste und yerderblichste Glied des Menschen.
17. Der N eidische (Charakterzeichnung).

2 Tliemen eigener Wahl.
E. R ich ter.

VI. Classe.
1. Des Schmerzensąuellen rauschen allerwegen,

Des Heiles Quelle rieselt abgelegen, (An. Griin).
2. Heiter — Weiter.
3. Charakterschilderung eines Geizhalses.
4. Noth macht erfinderisch.
5. In den Ocean schifft mit tausend Masten der Jiingling,

Still auf gerettetem Boot treibt in den Hafen der Grefs.
F. v. Schiller.

6- Frisch gewagt ist schon gewonnen,
Halb ist schon mein Werk vollbracht,
Sterne leuchten mir wie Sonnen,
Nur dem Feigen ist es Nacht. (Goethe.)

7. Ein vriunt ist ntitzer nahe M 
dan hindan verre dri.

8. Sein — nicht Schein.



9. Eine grammatische Frage (Schularbeit).
10. Gedankengang der Rede des Odysseus an Achilles (Ilia. Lib. IX.)
11. Eenes Mannes Rede,

Ist keenes Mannes Rede,
Man muss sie horen alle Beede.

12. Die Geschichte ist eine ernste Todtenrichterin.
13. Wer nie sein Bród in ThrSnen ass,

Wer nie die kummervollen Nachte,
Anf seinem Bette weinend sass,
Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Machte. Goethe.

14. Gedankengang der Rede der Andromache an Hektor (Ilias VI. Lib.)
15. Gelie mit Schbnem um, und du wirst selbst sehon werden.
16. Ueber das Associationswesen des jetzigen Jahrhundertes.
17. Schwer sines mundes hat gewalt,

der mac mit eren werden alt. (Freidank.)
Dazu z we i Themen eigener Wahl.

J. E lsensohn.

VII. Classe.
1. Rede des Ajax bei der Bewerbnng um die Waffen des Achilles 

(nach Ovid.)
2. Wer sieli den Menschen utitzlich machen will muss sich ihnen docli 

zuerst gleich zu stellen suchen. (Schiller.)
3. Gegenrede des Dlysses auf die Rede des Ajax. 1. Theil (nach 

Ovid.)
4. Derselben Rede II. Theil und Schluss.
5. X qvos aatSQ xohxxtor, ódwtjg xal ((ęostidog nil,

K ai to  eysis as cpóftog. xal fir, eystr a’ 6vvrj.
6. Wodurch wurde die Nationaleinheit der Griechen bei ihrer vielfal- 

tigen Teilung in Einzelstaaten aufrecht erhalten?
7. Bedeutung des Oelbaumes flir den Menschen.
8. Wie lasst sich das Verfahren des Achilles mit ITectors Leichnam 

rechtfertigen ?
9. Nach freier Wahl.

10. Muth zeigt auch der Mameluck
Gehorsam ist des Christen Schmuck. (Schiller.)

11. Einfluss der geographischen Lagę und der B odenbeschaffenheit 
G riechenlands auf die culturgeschichtliche Entwicklung der Grie
chen.

12. Bis dat, qui cito dat, nihil is, qui dare retardat.



13. Was ftir Vorteile hat das Zusammenleben der Menschen in einer 
Gemeinde ?

14. Vorteile des offentlichen Unterrichtes vor dem Privatunterriclite.
15. riolla ra duva x oidh

avS(>amov 8uv<rttoov nfiu . Sopli. Antig. V. 334.
16. Bedeutung der WieseD in der N atu r.
17. Ueber den nóvrog azoiyttog des Homer.
18. Quintus Fabius und Papirius Cursor nach Livius I. Theil: Die 

Entscliuldigung des Q. Fabius.
19. Derselben Erzahlung II. Theil. Die Begriindung der Anklage des 

Q. Fabius und Schluss.
20. Ueber die Blindkeit Homers.

Dr. Jo se f F ischer.

VIII. Classe.
1. Eede eines Atheners gegeniiber einem Macedonier aus Alexanders 

Lager liber den Rulim seiner Vaterstadt.
2. Es ist durch Beispiele aus der alten Geschichte zu zeigen, dass 

Humboldta Ansicht „tiber die Weltregierung“ richtig sei.
3. Parallele zwischen den Folgen des peloponnesischen Krieges fur Grie- 

chenland und den Folgen des dreissigjahrigen Krieges ftir Deutsch- 
land.

4. Ueber den deutschen Ausdruck „ich gehe in’s Freie“ und dessen 
Zusammenhang mit dem Nationalcharakter der Deutschen.

5. Der Tabak ein Hauptfactor des Fortschrittes in der Neuzeit (Humo- 
ristischer Aufsatz.)

6. Immer strebe zum Ganzen, und kannst du selber kein Ganzes bil- 
den, ais dienendes Glied schliess an ein Ganzes dich an.

7. Folgen des geregclten und des ungeregelten Ehrtriebes.
8. Wer den Besten seiner Zeit genug gethan, der hat gelebt ftir alle 

Zeiten.
9. Charakterschilderung „Faust’s“ nach Goethe.

10. u. 11. Welche Vortheile bieten Memoiren
a) dem Psychologen,
b) dem Historiker.

12. Wert des Masshaltens.
13. Abiturientenarbeit: Das Colonialwesen derGriechen und der Deutschen.

Paul W allnofer.



II. Lehraiittel.
A. Probst Leopold ScherschnilPsche Sammlungcii.

Die k. k. scliles. Landesregierung in Troppau bat, nach Resig- 
nation des bislierigen prov. Bibliotbekar und Custos der L. Schersch- 
nik’scheii Sammlungen, Herrn Carl Schw arz, pens. k. k. Humani- 
tats-Professors im October 1862, welcher dieses Amt durch nahezu 
zwei und d re iss ig  Jalire verselien hatte, diesen Posten mit Decret 
vom 14. November 1862 Z. 11868 dem k. k. Gymnasiallehrer, Herrn 
Jo sef C hrist provisoriscIi und im Sinne des Testamentes vom Ilochw. 
Herrn Fundator, L. S cherschnik  dd. 1. October 1808, Punkt 
3, Absatz 2 und 3, lau tend :

„Dies auf die angezeigte Weise zu erhaltende C apital pr. 10 M. 
„ist zur Besoldung eines eigenen aufzustellenden Bibliothekars geist- 
„lichen S tandes geeignet, derselbe mag Welt- oder Ordensgeistlicher 
„sein, wenn er nur die filr einen B ib lio tb ek a r erfo rderlic lien  
„E igenschaften  in dem gehorigen  G rade b esitz t und sieh ohne 
„durch ein anderes Amt gehindert zu sein, bloss der Obsorge der 
„Bibliothek widmen kann. B is d ah in  aber hoffe ich werde sieli ein 
„G ym nasial-Professor gegen die zu diesem GeschSfte in Bibliothek- 
„gebaude zu erhaltende freie Wolmung und 50 fl. jahrlich brauchen 
„lassen“. L. S c h e r s c h n ik .  m. p.
verliehen. Dem E rs te ren  wurde vom Curatorium der Stiftung mittelst 
Zuschrift vom 19. November 1862 Z. 44 das Decret der Dienstesent- 
hebung, zugleich mit dem Ausdruck der yerd ien ten  A nerkennung 
fiir eine m ehr ais ein- und d re iss ig jiih rig e  M tihewaltung, dem 
L e tz te r e n  das Berufungs-Decret von demselben Tage ausgefertiget.

Die in v en ta risch e  U ebergabe der einzelnen Sammlungen fand 
im Laufe des December 1862 statt und es wurde der buchhalterische 
Act darliber zugleich mit dem Uebergabs-Protokolle in 4 gleichlauten- 
den Exemplaren ausgefertigt und am 1. Janner 1863 vom Stiftungs- 
Curator und k. k. Gymnasial-Director, Herrn Dr. P h i l ip p  G a b r ie l  
der k. k. scliles. Landesregierung in Troppau tiberreicht.

Seit dem 1. Janner 1863 functionirt dalier der genannte k. k. 
Gymnasiallehrer, Ilerr J o s e f  C h r is t  ais Bibliotbekar und Custos der 
L. Scherschnik’schen Sammlungen, welchem ais B i b l i o t h e k d i e n e r  
und H a u s m e is te r ,  der Sakristaner der Gymnasialkirche, A d a m  
G w o z d ik ,  mittelst Curatorial-Beschlusses vom 10. December 1862, 
Z. 46 zugewiesen worden ist. Dieser geniesst nach dem S tiftsb riefe , 
Punct 1, a, ein Naturaląuartier von zwei Zimmern zu ebener Erde ini



Bibliotheksgebkude und nach P unct 3, b. den jahrlichen Ablohnungs- 
betrag von Z w a n z ig  a c h t  G u ld en  O est. W ahr. 35 K re u z e r , 
in balbjahrigen Raten 4 14 fl. 1 kr. am 1. Janner und 1. Juli, 
zahlbar durch den Stiftungs-Cassier.

Stiftungs-Personale.
Die S t i f tu n g s - C u r a to r e n  sind:

a) Herr Dr. J o h a n n  D em el, Biirgermeister.
b) Herr Dr. P h il ip p  G a b r ie l ,  k. k. Gymnasial-Direktor.

2. R echnungsleger und S tif tu n g s-C assie r: Herr Dr. J o h a n n
M rhal, k. k. Gymnasiallehrer.

3. B ib l io th e k a r  un d  C u s to s :  Herr Jo se f C hrist, k. k. Gymna
siallehrer.

4. B ib lio theksdi en er und H ausm eister: Adam Gwozdik.

a. B i b l i o th e k .
Im Schuljahre 186 2/3 sind angekauft worden:

1. Heeren und Uckert, Geschichte der europaischen Staaten. Osma- 
nisches Reich 7. Band v. Zinkeisen.

2. Kopp und W ill. Jahresbericht iiber die Fortsckritte der Chemie 
1861. 2. Iliilfte.

3. Erscli und Gruber, Encyclopadie I. Sect. 74. 75. 80.
4. Conversations-Lexicon von P ierer. Neueste Auflage 13—16. Band.
5. Kosmos v. Alex. v. Humboldt. V. Band 1. 2. Abth.
6. Mittkeilungen der k. k. Central - Commission zur Erforschuug und 
Erhaltung der Baudenkmale. VIH. Jahrgang.

7. Dr. Lud w. S take. Erzahlungen aus der griechischen Geschichte.
8. Dr. Ludw. Stake. Erzahlungen aus der romischen Geschichte.
9. Das S taa tsa rch iv . Sammlung der officiellen Actenstucke zur Ge
schichte der Gegenwart. Von Lud. Karl Aegidi und Alfred Klauhold 
1863. 5 Hefte.

10. Słownik języka polskiego. Przez Samuela Bogumiła Linde.

Durch Geschenk sind zugewachsen:
1. C arl v. Z ie ro t in  und seine Zeit 1564—1615. Von Peter Ritter 

von Chlumecky. Geschenk der k. k. mahr.-schles. Gesellschaft zur 
Beforderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde.

2. Bericht iiber die Ausstellung von Schul- und Unterrichtsgegenstanden 
in Wien. Von Jos. Alex. Freiherrn von Helfert. Geschenk des hoh.
k. k. Staatsministeriums.



3. Geognostische Kartę der Nord- Karpathen in Schlesien und den an- 
granzenden Theilen von Mahren und Galizien von L. Hohenegger. 
Geschenk des Verfassers.

Die Gesammtzahl der Werke ist 9249 Werke in 13412 Banden.

b) Museum.
Zugew achsen sind 4 Sttick Mlinzen. — Gesammtzahl der In- 

ventarstiicke a) flir Zoologie 3670 b) fur M ineralogie 5086 c) fUr 
B otan ik  881 d) fiir G eographie 435 e) fttr N um ism atik  3613 
f) an Kunstobjecten 531 Sttick.

Die im ttymnasialgebaude befiiullichen Saniinliingen

a) Bibliothek.
Dieselbe zerfallt nach §. 55, 4 des Organisat. Entwnrfes in die 

Bibliothek der Lehrer und der Schiller. Die Angelegenheiten der Bi
bliothek leitet der suppl. Lehrer Jo h a n n  W o n d rd ćek . 

Hinzugekommen sind im Schuljahre 186* I. 2 3/3
1. Filr die Lehrerbibliothek:
a) durch Sehenkung:

30 Werke — 38 Bandę — 49 Hefte 1 geograph. Atlas — 70 Programme
b) durch Ankauf:

40 „ — 52 „ -— 73 „ 1 Wandkarte
2. Fiir die Schiilerbibliothek:
a) durch Sehenkung:

84 Werke — 105 Bandę — 8 Hefte 2 Programme
b) durch Ankauf:

7 „ — 8 „ — 1 „ 1 Atlas
Zusammen:

161 Werke 213 Bandę 231 Hefte, 72 Programme, 1 Wandkarte
1 Schul- und geogr. Atlas.

I. Die L ehrerbibliothek
erhielt durch Sehenkung:

1. Vom hoh. k. k. S ta a tsm in is te r iu m : Fr. Pfeifers Germania, 
yierteljahrschrift fiir die deutsche Alterthumskunde f. d. Jakr 1862. 
1—4 und 1863. 1 Heft.

2. Vom h. k. k. H an d e lsm in is te riu m : Mittheilungen aus dem 
Gebiete der Statistik, herausgegeben vom k. k. Handelsministerium.
III., IV., V., VI., VII und VIII. Jahrgang. 25 H efte .

3. Von der h. k. k. S ta tth a lte re i in Lem berg: Novicki 
„Enumeratio lepidopterorum Haliciae orientalis.



2. Von der k. k. Akadem ie der W issen sch aften : Almanach 
der kais. Akademie der Wissenschaften, 12 Jahrg.; Sitzungsberichte der 
kais. Akademie der Wissenschaften philos.-histor. Classe von 1861 u. 
5 Hefte, Sitzungsberichte der mathemat. naturwissenschaftl. Classe v. J. 
1862. 7 Hefte, Archiv ftir die Kunde osterr. Geschichtsquellen 28. Bd.
1 Halfte; Sitzungsberichte Philos.-histor.-Cl. Jahrg. 1862. Heft 5—10 
u. Register von 31—40. Sitzungsberichte Math. Natnrwissenschaftliche 
Classe. Jahrg. 1862. Heft 6— 10.

5. Yon der 1 obi. hist. stat. Section m ahr.-schles. Gesell- 
schaft. Chlumecky (P.) Carl von Zierotin und seine Zeit. Briinn. 
1862; Quellenschriften zur Geschichte Mahrens und Oesterr. Schlesiens.
6. Yom Hochwiirdigen k. ~k. G ym nasia l-D irek to r Dr. Ph. Ga
briel: Mittheilnngen der k. k. mahr.-schles. Gesellschaft zur Beforde- 
rung des Ackerbaues in Briinn, und Kozenn geograph. SchulatlaS 7. 
Vom k. k. U n iv ers ita tsp ro fesso r P. K ulik in P rag : Kulik (Dr. 
J. P.) Beitrage zur Auflosung hoherer Gleichungen iiberhaupt und der 
kubischen insbesondere. 8. Vom U ngenannten: Ilippolyti Romani 
quse feruntur omnia grseee e recogiiitione Pauli Antonii de Lagarde, 
Lipsise. 1858 und Bostreni Titi quae ex opere contra Manichseos edito 
in cod. Hamburgensi servata sunt grseee e recognitione Pauli Antonii 
de Lagarde Berolini 1859. 9. Durch Umtausch 60 Programme von
osterr. Gymnasien und Realschulen v. ,1. 1862.

10. Vom Hochwiirdigen yersto rbenen  H errn A ndreas Po- 
tiorek, Ilau p tsch u ld irek to r, te s tam en ta r isc h : 1) Adelungs (J. Ch.) 
Grammatisch-Kritisches Worterbuch der hochdeutschen Mundart. 5 Bd.
2) Niemeyer’s Grundsatze der Erziehung und des Unterrichtes. 2 Bandę 
(der erste Band fehlt). 3) Trapp’s Versuch einer Padagogik. 4) Vil- 
laume Handbuch fur Lehrer, 5) Gaheis Handbuch einer praktischen 
Methodik. 6) Vierthaler’s Elemente der Methodik. 7) Lesefriichte.
8) Scheller s Anleitung die alten lateinischen Schriftsteller zu erklaren.
9) Nonnotte Philosophisches Lexicon der Religion. 10) Bodę Allge- 
meine Betrachtungen iiber das Weltgebaude. 11) Herrmann Beschrei- 
bung mannigfacher Religionen in der Welt. 12) Historisch-topogra- 
phische Beschreibung des Breslauer k. k. Diocesanantheiles im Jahr 
1818.

D u rch  A n k a u f :
1. Schleicher Dr. Aug. Formenlehre der Kirchenslavischen Sprache. 
2) Demosthenis oratio de corona ex recensione, Imanuel. Bekkeri passim 
mutata explicuit L. Dissenius. 3) Schabus Grundziige der Physik. 
4) Gerviniis (G.) Shakespeare. 3 Aufl. 5) Thncyilides erkiart von J. 
Classen. 1. Bd. 6) Mili (J. S.) System der deduktiven und induktiven



Logik aus dem Englischen von J. Schell in 2 Theilen. 7) Holze (F. 
G. Syntaxis priscorum scriptorum latinorum. 2 Bandę. Leipzig. 1862. 
8) Śafarik (P. J.) Sebrane spisy. V Praze 1862. 1—17. Heft. 9) Re
gesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae opera C. 
J. Erben. pars I. Pragse 1855. 10) Uhland (L.) Walter von der Vogel-
weide. 11) Walter von der Vogelweide, tibers. v. K. Simrock. 3. Ans. 
12) Homerisches Glossarium von L. Doderlein. 3 Bd. 13) Yiselier 
(Dr. F. Ph.) Aestlietik oder Wissenschaft des Schonen. Stuttgart 1854. 
5 Bandę. 14) Duncker Gescbichte des Alterthums. 2. 3. 4. Bd. 2. 
Anfl. 14) Lasaulex (E. v.) Philosophie der schonen Kiinste, Architek
tur, Skulptur nnd Malerei. 15) von Heuglin Reisen in Nord-Ost-Afrika. 
16) Łukaszewicz (Lesław) Rys dziejów piśmiennictwa Polskiego, wyda
nie II. większe. 17) Handtke Wandkarte von Palastina. 18) Mehler 
(L.) Katechetisches Handbuch. 19) Lorenz (O.) Josef II. und die bel- 
gische Revolution. 20) Kaiser Josef II. und Herr O. Lorenz. 21) Revue 
Oesterreichische. 22) Biermann (G.) Geschichte des Herzogthums Te- 
schen. Teschen. 1863.

b) F o r t s e tz u n g e n :
1) Zeitschrift filr das Gymnasialwesen v. Mtitzell. 16. Jahrgang. 2) 
T. Livii ab urbe condita libri erkliirt von Weissenborn. 8 Bd. 3) Slov- 
nik naućny redaktor L. Rieger. 15 Hefte. 4) Sybel. Historische Zeit
schrift. 4. Jahrg. 5) Schleicher (A.) Compendium der vergleichenden 
Grammatik der indogermanischen Sprachen. II. Th. 6) Zeitschrift ftir 
die osterreichischen Gymnasien 1862 u. 1863. 7) Ctirtius (G.) Grundztige 
der griechischen Etymologie. II. Bd. 8) Litrów (v. K.) Kalender fiir 
alle Stande. 1863. 9) Deutsehes Wórterbuch von Jacob und Wilhelm
Grimm. III. Bd. 11. Lief. 10) Lange (L. Dr.) Rómische Alterthttmer
II. Bd. 11) Weber. Allgemeine Weltgeschichte. IV. Bd. 2. HSlfte. 
Beneke (G. F.) Mittelhochdeutsches Wórterbuch. II. Bd. 2. Abthl. 13) 
Liiben und Nacke Einftlhrung in die deutsche Literatur 6. u. 7. Lief. 
II. Bd. Bogen 21—30 u. 31—41. 14) Dudik (B.) Mahrens Allge
meine Geschichte. II. Bd. 15) Mittelhochdeutsches Wórterbuch v. W. 
Muller. II. Bd. 4. Lief. 16) Centralanzeiger ftir Freunde der Litera
tur. Leipzig. 1862.

11. Die Schiilerbibliothek. 
e r h ie l t  d u rc b  S c h e n k u n g :

1. Vom H errn Ferd. H irt, B uchhand ler in B reslau: Schil- 
ling (S.) Grundris der Naturgeschichte; Schilling, Kleine Schul-Natur- 
geschichte; Seidlitz (E. v.) Schulgeographie; Seidlitz, Kleine Schulgeo- 
graphie.



2. Yom H errn Kolek, B uchhiindler in T roppau : Kunz (K.) 
Nauka o vetach.

3. Yom hochw. H errn P ranz D anel, P fa rre r in P erste tz , 
gewesenen k. k. Gymnasial-Professor ara katli. Gymnasium in Teschen: 
Eine filr clie Schiller sehr brauchbare aus 73 Werken bestehende Samm- 
lung von griechischen und romischen Classikern, griechischen und romi- 
sehen Grammatiken und Uebungsbiichern, von denen namentlicli zu er- 
wanen sind: Xenopliontis Cyropaedia ed. Bornemann; Alle Tragodien 
von Sophocles, herausgegeben von Tli. Bergk; Horodoti historiarum 
libri IX. 3 Bandę; Platonis opera ed. C. G. Hermann. 3 Bandę; Taciti 
opera omnia recen. Crollius. 4 Thle. in 2 Banden; Sallustii Jugurtha v. 
Linker. Ciceronis oratt. ed. Nobbe. 5 llefte. Homeri Ilias u. Odyssea.
2 Bd. Demosthenis oratt. selectae ed. Bremi. 1 B. Herodoti historia
rum libri IX, ed. Dietsch, 2 Bd. Sophoelis tragoediae recenc. Dindorf. 
1 Bd. Justini historiarum libri 1 Bd. Caesaris commentarii de bello 
Gallico von Oehler; Ciceronis orator von Billerbeck. die Schulausgaben 
von Xenophon, Homer, Herodot, Caesar, Livius, Yirgil und Horatius; 
Griechische Grammatiken von Matthiae: Ausfllhrliche griechische Gram- 
matik. 3 Thle., Curtius, Ktthner, Jacobs; Lateinische Grammatiken von 
Schultz, Schinnagl, Ramshorn, Putsche, Vanićek, Doleke; griechische 
Uebungsbllcher von Schenkl, Franke, Rost und Wiistemann; lateinische 
Uebungsbiicher von Siipfle, Haacke, von J. W. Schenkl; Werke iiber 
den lateinischen Styl von Grysar, Hauser, Ernesti; Crusius Vollstandi- 
ges Griech.-Deutsches Wćirterbuch iiber die Gedichte des Homeros und 
der Homeriden; Deutseh Griechisches Handworterbuch yon Schmidt. 2. 
Aufl. Hoffmann Neuhochdeutsche Elementargrammatik u. s. w.

4. Vom Hochw. H errn k. k. K atecheten  des Ober-Gym- 
nasiums Jos. B itta : 1) Neues Hausbuch ftir christliche Unterhaltung 
von Dr. Lang. 4 Bandę. 2) Katholische Unterhaltungen von Joh. 
Buohler. 4 Bandę. 3) Dr. BumUller Weltgeschichte im Ueberblick.
3 Thle. 4) Oesterreichisches Jugendalbum. 6 Bandę. 5) Greith und 
Ulber Philosophische Lehrbiieher, die Einleitung in die Philosophie, 
Anthropologie und Logik enthaltend. 3 Biinde.

5) Von H errn  Janota, k. k. G ym nasia l-P ro fesso r in Kra- 
kau: Radwański Jan część mądrości ksiąg polskich.

6. Von Th. H aw las, Schiller der VII. CI. Riemer Kleines 
Griechisch-Deutsches Handworterbuch. 2 Thle. Livii ab urbe condita 
von Weissenborn. I. Thl. PyrkePs sammtliche Werke. 2 Bandę.

7. Von Rysy Val. S chuler der V. Cl. Klaurenovy povidky 
pfeloźenć od F. C. Tomsy. 2 Bandę.



8. Von O lschak Jos. Schiller der IV. Cl. Phmdri fabulse 
Aesopicae, Grsevell. d. Der Mensch.

D u r c h A n k a u f.
a) Neue A nschaffungen: 1) Herodoti de bello Persico lib. 

epitome, 2 Exem. 2) Ilomeri Iliadis epitome ed. Hochegger. 2 Exem.
3) RvSt Staroćeska mluvnice; 4) Siipfle Praktische Anleitung zum La- 
teinschreiben; 5) Mittelhochdeutsches Lesebuch fiir Gymnasien von Dr. 
Reichel; 6) Landgrebe Natnrgeschichte der Vnlkane. 2 Tlde. 7) Kie- 
pert Histor.-geograph. Atlas der alten Welt.

b) F o rtse tzu n g en : Krebs Antibarbarus d. lateinischen Sprache. 
Anhang und Zusatze, Moćnik (Dr. F.) Lehrbuch der Arithmetik. Wag
ner (Dr. W.) Roma. 2 Bd.; Jugendbibliotliek des griechischen und 
deutschen Alterthums 3,/39; Raschke (J.) Proben nnd Grnndsatze der 
deutschen Schreibung.

„Fiir die der Bibliothek geschenkten Werke spricht der Lehrkor- 
per den verehrten Gebern den verbindlichsten Dank aus“.

b) Naturwissenschaftliche Lehrmittel.
Angeschafft wurden.
1. Chemikalien; 2. Eine Smee’sche B a tte rie  von 9 Elementen;

3. P u rthons Princip des Barometers,. dargestellt von Aneroid; 4. Ge 
kiililte Gliiser G Stiick; 5. Ein Glas-Recipient zum Q uecksilberre- 
gen fiir Porositat; G. Culombs Drehwage; 7. Apparat von Riess fiir 
V erle ihung  der E lek fric ita t. 8. Electromotor von Page; 8. Tan- 
gen tenbusso le; 10 M agnetische S p ira le ; 11. Apparat zur Dar- 
stellung der Wellenbewegung; 12. SoledPs Apparat fiir Beugung 
und Interferenz des Lichtes; 13. D uve’s Linsenvorrichtung zum Pola- 
risations - Apparate mit G Scheiben mit 3G Platten fiir Erscheinungen 
der Polarisation; 14 N iko lson’s Prisma; 15. Z ink-E isen-E lem ente  
zur Erzeugung des electrischen Lichtes sammt dazugehOrigen weissen 
Diaphragmen von Thon- und Glas-Cylindern; IG. Ein Apparat fiir Ko- 
len -sp itzen  beim electrischen Lichte; 17. Ein M etall-Therm om e- 
te r  fllr Maximum und Minimum Von Haux; 18. Mineralien (3 fl. 15 
kr. Oe. W.) von einem durchreisenden Handler gekauft; 19. Heft der 
Vogel von A. Fritsch in Prag. 20. Herstellung der B arom eterprobe 
bei der Luftpumpe. 21. An M ineralien: Andalusith, Staurolith, Anal- 
cim, Natrolik, Sanidin, Baryt, Granat, Porzellanerde, Kobaltglanz, Ma- 
gneteisen, Kryolith, Doppelspath, Tinkal, Ceucit, Struvit (15 Stiick).

Zur A nschaffung der bezeichneten L ehrm itte l sub a und 
b verwendete das Gymnasium:



1) Die E inschre ibgeb iih ren  1862/3 pr. 279 fl. 30 kr. Ó. W.
2) Ein Geschenk des hohen Schles-Landtages (I. Session 9. Sit- 

zung am 21. Janner 1863) von 200 fi. Oe. W. zur Anschaffung phy- 
sikalisclier Instrumente;

3) Eine U nterstiitzungssum m e pr. 70 fi. Oe. W. bewilligt von 
der hochl. k. k. schles. Landesregierung dd. 17. Decemb. 1862 Z. 
13432 zur Anschaffung von Lelirmittcln;

4) Ein ddt. Betrag flir die k. k. Gymnasialbibliothek pr. 52 fi. 
50 k. Oe. W. bewilligt mit Decret vom 29. Juli 1862 Z. 6829 pro 
1863 zusam m en: 601 fl. 80 kr. Oe. W.
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IY . Prufungen.
Am 1. 2. 3. A ugust 1862 wurde die m tindliche M atu rita ts- 

prtlfung pro 1862 unter dem Vorsitze des k. k. Schulrathes und Gym- 
nasial-Inspectors, Herrn A ndreas W ilhelm  abgehalten und es verlies- 
sen das Gymnasium:

a) mit dem Zeugnisse der „Reife mit A uszeichnung“
1. Psczolka Ferdinand, 19 Jalire alt, aus Bielitz in Schlesien.

b) mit einem Zeugnisse „der R eife“.
2. B aygar Josef, 20 Jahre alt, aus Konigsberg in Scldesien.
3. B ukofski R udolf, 19 Jahre alt, aus Bielitz in Scldesien.
4. F iz ia  B ernhard , 19 Jahre alt, aus Teschen in Scldesien.
5. H anke W ilhelm , 20 Jahre alt, aus Prossnitz in Mahren.
6. Jakubczik  Rom uald, 21 Jahre alt, aus Freiberg in Mahren.
7. K am pf F m il, 19 Jahre alt, aus Wieprz in Galizien.
8. K oziar F ran z , 22 Jahre alt, aus Teschen in Schlesien.
9. M entel F r ie d ric h , 18 Jahre alt, aus Teschen in Schlesien.

10. P a lla  Josef, 21 Jahre alt, aus Roy in Schlesien.
11. Schneider T heodor, 18 Jahre alt, aus Teschen in Schlesien.
12. Z ap le ta l Roman, 19 Jahre alt, aus Frankstadt in Mahren.

Z we i Schiller waren vor Ablegung der schriftlichen und ein 
Schtiler vor Ablegung der miindlichen Priifung zuriickgetreten . 

R ep ro b iert wurde kein Esaminand.
Zwei A b itu rien ten  widmeten sich dem theologischen (2. 8) v ie r  

dem juridischen, (1. 5. 9. 12) zwei dem medicinisehen, (3. 4) zw ei 
dem philosophischen Studium an der Universitat, (6. 10.) ein er der 
Montanistik (11.) e iner der Oekonomie (7.)

c) Am Sch lusse des S ch u ljah res  1862—3 werden die Prii- 
fungen in nachstehender Ordnung abgehalten werden:

1. Die sch rif tlich en  M atu rita tsp riifu n g en  vom 6.— 10. Juli.
2. Die sch riftlich en  V ersetzungspriifungen  vom 9.—-17. Juli.
4. Die m tindliche M a tu rita tsp ru fu n g  7. 8. August 1. J.
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Y. Wichtige Erlasse
des liokcu k. k. Staats-Ninisteriums und der k. k. schles. Landesregieruug.

a . Normalien.
1. Vom 26. August 1862 (St. M. Z. 9712 C. U.) bringt eine 

neue Instruction fiir den Schulgeld-Cassier zur Kenntnis, nach welcher, 
vom Schuljahre 1862/3 angefangen, vorzugehen ist.

2. Vom 14. Oct. 1862 (L. R. Z. 10982) womit dic J o s e f  T> i t- 
t a ’sche Stipendienstiftung fiir zwei Gymnasialschiiler, so wie die jiihr- 
liche Untersttitzung armer Studierender durch Kleider, Biicher und Arz- 
neien zur Verwirklichung bekannt gegeben wird.

3. Vom 26. Nov. 1863 (L. R. Z. 12520) womit jeder israelitisclie 
Religionsschiller 2 fl. O. W. an die israelitisclie Culius-Gemeiude zu 
entrichten bat.

4. Vom 25. Decemb. 1862 (L. R. Z. 13385). Das Normale wegen 
Beniitzung offentlicher Bibliotheken wird zur Kenntnis gebracht.

5. Vom 31. Decemb. 1862 (L. R. Z. 12845) bringt den vom 
kolien k. k. Staats-Minist. dd. 23. December 1862 Z. 678 (St. M.) mit 
der Witwe K arolinę T ra s s le r  in Troppau, wegen Ilerausgabe der 
Troppauer Landes-Zeitung, abgesclilossenen Yertrag zur Kenntnis.

6. Vom 13. Janner 1863 (St. M. Z. 14132). Nacli Preussen 
sind E in  H u n d e r t  s e c h z ig  neun  S ttick  Programme pro 1863 zu 
versenden.

7. Vom 28. Mai 1863 (St. M. Z. 5123) womit die A. H. Ent- 
schliessung Sr. kais. kon. Apost. Majestat vom 21. Februar 1. J. be- 
treffend die E rhohung des Schulgeldes an S taats-G ym nasien  
um 50°/o und die Yerteilung dieses Betrages an die sieben altesten 
Lelirer, so dass die seclis altesten 15% und der siebente 10% von 
dem Erhohungsbetrage erhalt. Gleiclizeitig sind die Semestral-Priifungs- 
taxen der Privatisten erhoht worden.

b )  Lohr- und llilfsbiicher.
, 1. Yom 23. Ju li 1862 (k. k. St. M. Z. 6917 C. U.) gestattet

die Zulassung der polnischen Uebersetzung von P titz ’s G ru n d riss  
der G eografie und G eschichte.

2. Yom 21. A ugust 1862 (k. k. St. M. Z. 8548 C. U.) er- 
klart das Lelirbucli der allgemeinen Geschichte fiir Ober-Gymnasien von 
Dr. A. G indely ais zulassig.



3. Vom 26. A ugust 1862 (k. k. St. M. Z. 8906 C. U.). Die 
zweite Auflage der kurzeń Chrestomathie aus lateinisclien Dichtern, von 
J. A. Rożek wird approbiert.

4. Vom 12. Sept. 1862 (k. k. St. M. Z. 9766 C. U.). Das 
p o ln isch -la te in isch e  und la te in isch -p o ln isch e  Lesebuch fur 
Schiller der 1. Classe des Unter-Gymnasiums mit polnischer Unterrichts- 
sprache von Johann Skorut wird fiir zulassig erklart.

5. Vom 5. Sept. 1862 (k. k. St. M. Z. 9316 C. U). Die Ge- 
schichte der Offenbarung des alten Testamentes, herausgegeben von 
Carl Bellm ann in P rag  wird zum Lehrgebrauche approbiert.

6. Vom 20. Sept. 1862 (k. k. St. M. Z. 9835 C. U.) Der 
U niversal-R heom eter A 35 fl,, 50 fl. und 90 fl. bei L eno ir in 
W ien wird den Gymnasien zur Anschaffung empfoblen.

7. Vom 17. Oct. 1862 (k. k. St. M. Z. 10342 C. U.) Die 
durcli den Tod des Major Papen verhinderte Herausgabe der Ilblien- 
schieliten-Karte von Central Europa wird durch das Ravenstein’sche In- 
stitut zu Frankfurt a. M. erganzt werden. Besciiaffung durch die Ver- 
lagsbuchiiandlung: Bibliografisches Institut in Hildburghausen.

8. Vom 25. Oct. 1862 (k. k. St. M. Z. 11071 C. U.) Das 
Bildhauer - Album von K arl und F ran z  Jo b st und Jo sef Ceimer 
(Gumpendorf Nro. 10 in Wien) a 2 fl. Oe. W. in 24 Heften wird zur 
Anschaffung empfolen.

9. Vom 13. Jan n e r 1863 (St. M. Z. 13471.) Die Woelien- 
schrift der priv. Wiener Zeitung „fl.tr Wissenschaft, Iumst und iiffent- 
liclies Leben“ wird zur Anschaffung fiir k. k. Gymnaaial-Ilibliotheken 
empfohlen.

10. Vom 31. D ecem ber 1862 (St. M. Z. 12130 C. U.) Das 
Erscheinen eines neuen geografiscken SchuFAtlasses wird mitgetheilt.

11. V o m 30. M arz 1863 (St. M. Z. 2778 C. U.) Die 20. Auf
lage von H eyse’s L e itfad en  zum g ram m atischen  U n te rrich te  
in der deutschen  S prache wird zugelassen.

12. Vom 19. Mai 1863 (St. M. Z. 4377 C. U.) Die 7. Auflage 
der neu-hochdeutschen Grammatik von F r ie d r ic h  B auer, Nordlingen 
1859 ist besonders fiir Oesterreieh bestimmt und zum Gebrauche be- 
statiget worden.

13. Vom 10. Ju n i 1863 (St. M. Z. 5555 C. U.) der Gebrauch 
der Anfgabensammlung zur Einiibung der lateinisehen Syntax, zunachst 
fiir die mittlere Stuffe der Gymnasien bearbeitet von Dr. F e rd in an d  
Schulz unterliegt keinem Anstande.

14. Vom 12. Jun i 1863 (St. M. Z. 6106 C. U.) Der in Druck 
und Verlag bei Georg W este rm ann  in Braunschweig erschienene
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grbssere  S c h u la tla s  in 34 K a rte n  (1 Thr. 10 sgr.) wird zum 
Schulgebrauche fiir Gymnasien zugelassen.

15. Vom 21. Jun i 1863 (St. M. Z. 6388). Die 2. Auflage der 
„Fysika pro niżsi śkoly “ od Dr. Antonina Majera, Prag 1863 (Preis 
1 fl. 40 kr.) wird approbiert.

16. Yora 18. Juni 1863 (St. M. Z. 6178). Die Yorschule der 
Physik, von Dr. H erm an P ick  wird fiir U n ter-R ealschu len  und 
U n ter-G y m n asien  fiir zulassig erklart.

YI. Das Baron Cselesta’scłie adelige Conyict
in Teschen.

Das Convict, dessen fixe Jahresrente, aus dem Stiftungs-Capitale 
des Carl Freiberrn Cselesta von Oselestin, Teschner Landeshauptmannes 
1794, Ein Tausend, sechs Ilu n d e rt und ach tz ig  G ulden Oest. 
W ahrung betragt, erhielt im Schuljahre 1862-3 durch die Hocherzig- 
keit der Hochwohlgebornen Agnatinnen der Gabriele Freiin von Csele- 
sta’scben Madchen-Stiftung bei den englischen Frauleins zu Notre Damę 
in Pressburg, nemlicb:

1. der Hochwohlgebornen Zoe F re iin  von M atinclo it auf 
Roppitz.

2. der Hochwohlgebornen G abrie le  R itte r  von H6pflingen> 
geb. Spens-Booden.

3. der Hochwohlgebornen M arie F re iin  von M atinclo it auf
Seibersdorf,
eine bedeutende Unterstiitzung. H ochdieselben e rk la r te n  huld- 
v o llst dem Teschner k. k. Kreisgerichte ais Curatels-Behorde beider 
Stiftungen, dass bei dem Umstande, ais die Jahresrente der weiblichen 
Stiftung in Pressburg, aus Mangel an Bewerberinen aus dem Fiirsten- 
thume Teschen, nicht verbraucht wird, der nicht verausgabte Jahres- 
Rentenbetrag der mannlichen Carl Cselesta’schen Stiftung in Teschen 
„ z e i t l ic h "  zu gute gebracht werde.

Se. kaiserliehe Hoheit, der Durchlauchtigste E rzherzog  A lbrecht, 
Feldmarschall und Herzog von Teschen, hat in h o c h s t -g e w o h n te r  
Huld und Milde auch im Schuljahre 1862-3 (15. Oktober 1862) dem 
Convicte 30 Klafter Holz, 50 Metzen ErHdpfel und 20 Metzen Korn 
allergnadigst zu bewilligen geruht.



Der Hochgeborne Graf Johann Lansch-M onnich, Landeshaupt- 
mann von Sehlesien and Grundherr auf Karwia und Freistadt, hat den 
Bezug des S te inko len -B edarfs  ans den Karwiner Grnben nm den 
halben Yerkaafspreis huldvollst gestattet.

Der Hochwolgeborne Carl F re ih e r r  von Bess auf Końskau 
hat dem Convicte im Winter 1863 v ie r  Klafter Brennholz geschenkt.

Der gefertigte Yorstand dieser, zam Wohle armer studierender 
Jlinglinge aus dem Ftlrstenthame Tescben errichteten Erziehungs-An- 
stalt driickt den hohen Spendern und G onnerinen dieses nicht ge- 
niigend dotierten Convictes h ie m it  den verbindlichsteu Dank aus.

In Folgę der Entscheidung des h. k. k. Justiz -M in iste rium s 
im EinverstSndnissse mit dem h. k. k. S taa ts-M in iste riu m  vom 6. 
Februar und 23. April 1863 Z. 118 und 3066 iibernimmt — in Ge- 
massheit der §§. 20 und 26 der schlesischen Landes-Ordnung — der 
sch lesische L andesausschuss, ais Organ des h. schlesischen Land- 
tages, die V erw altung und C uratel beider S tiftungen , also: des 
Carl Cselesta’schen adeligen Convictes (fur Jlinglinge) in Teschen und 
der G abriele C selesta’schen adeligen Fraulein-Stiftung zu Pressburg, 
vom Teschner k. k. Kreisgericlite, welches seit der Aufhebung des k. 
herzoglichen Landrechtes in Teschen ais Curatelsbehorde der genannten 
Stiftungen fungirt hat.

1. S tifts  -V orsteher sind:
1. Herr Dr. P liilipp  Gabriel, k. k. Gymnasial-Director.
2. Herr Johann B itta , k. k. Gymnasial-Katechet.

2. S tif ts a rz t:  Herr Dr. Josef F ischer.
3. S tif ts-C assie r: Herr Johann  H ala tschka, k. k. Kreisge- 

richts«Sekretar.
4. R evident: Herr Paul Gazda, k. k. Kreisgerichts-Offizial.
6. S tiftlin g e : 1) Anton Ritter von Schildenfeld (VIII); 2. Franz 

Waleczek (VIII); 3) Sigmund Wagner (V); 4) Baron Hugo Bretfeld 
(V); Josef Haunold (V); 6) Carl Rotstock (V); 7) Ludwig Kossler 
(IV); 8) Wilhelm Kaufmann (III); 9) Wilhelm Lobkowitz (II); 10) 
Johann Holobek (I).

6. K ostzćiglinge: 1) Moritz Ritter von Harrasowsky (III); 2) 
Albin Heinrich (I); 3) Alfred Scheneck (I).

7. S tiftsb ed ien te r: Josef Wrubl (VII).
8. 1 Hausknecht, 1 Kochin, 1 Stuben- und zugleich Kiichenmagd.
9. G esam m te r P e r s o n a ls t a n d  1863: 19 Personen.



VII. Unterstutzung der Studierenden
im Schuljahre 186 2/3.

Am k. k. kathol. Gymnasium in Teschen wurden folgende Schil
ler unterstiizt.

1. Das G raf T en ez in ’sche Stipendium a 37 11. 80 kr. O. W. 
bezogen; 1) Anton Ritter von S ch ildenfe ld  VIII. Cl. 2) Kosmik 
Carl, 3) Polach Adalbert, VII. 4) F erfe tzk y  Josef, 5) Kufiera An- 
dreas, 6) Lom osik Heinrich, 7) Schewczik Arsenius, 8) S ladeczek 
Anton VI. 9) Biolek Josef, 10) K ischa Johann, 11) Podziorny 
Josef, 12) P rokopenko Carl, 13) R adda Carl, V. 14) F ran k  Carl, 
15) Kunz Eduard, IV. Cl. und Schw arz Albrecht II. Cl.

2. Das S ark an d er’sche Stipendium flir geborene S ko tschauer 
a 37 fl. 80 kr. Oe. W. bezogen:
1) Pelz Alexander und 2) W icherek  Gabriel VII. Cl.

3. Das A lbeFsche Stipendium a 37 11. 80 kr. Oe. W. bezog: 
Jung  Josef VIII. CI.

4. Das Math. O ppolsky’sche Stipendium A 52 11. 50 kr. Oe. 
W. bezogen:
1) W icherek Johann VIII. 2) K ula Franz und 3) W rubl Josef VII. Cl.

6. Das Math. O ppolsky’sche Stipendium il 42 11. Oe. W. bezogen: 
1) Dus Johann VI. 2) Baran Anton V. 3) Schim ke Georg V. 4) 
Ju rasch ek  Edmund II.

6) Das Georg P ru te k ’sche Stipendium a 28 11. Oe. W. bezogen: 
1) Nogol Anton VIII. 2) Polednik  Anton VII. 3) Federm ann Carl III.

7. Das Jo sef B itta ’sche Stipendium a 25 11. Oe. W. bezogen: 
1) Zubek Vincenz VI. 2) G ajdećka Josef II.

8. Das Ż ur’sche Stipendium fur Cymnasialsehiiler aus Schwarz- 
w asser a 31 fl. 50 kr. Oe. W. bezogen:
1) Jan ik  Tliedor VIII. 2) Kućera Valentin V.

9. Das Thadd. K a ra f ia fsc h e  Stipendium A 16 fl. 80 kr. Oe- 
W. bezogen:
1) Tućek Josef VIII. 2) D ziekan Heinrich VII.

10. Das Schles. S tiindische S tipendium  a 31 fl. 50 kr. Oe. 
W. bezogen:
1) W icherek Johann VIII. 2) Pohl Ferdinand VII.

11. Das F lam etiu s-K an ab iu s’sche Stipendium a 60 fl. Oe. 
W. bezog: P aw litzky  Stefan II.

12. Das Schipp’sche Stipendium A 16 fl. 80 kr. Oe. W. fur 
geborene Friedeker bezog: M eśkowsky Johann II. Cl.



13. Das K o t s c l i y ’sc h e  F am il ien -S tipend ium  a  10 fl. 50 kr. 
Oe. W. bezog: K o t s c h y  Josef IV.

14. Das M a r g a r e t l i a  W u l l e r s d o r f s c h e  Stipendiuiu a 38 fl. 
Oe. W. bezog: S c h u s t e r  Adalbert IV.

15. Das K a l u s ’sc h e  Stipendium A 52 fl. 50 kr. Oe. W. bezog: 
K a lu s  Emil V. Cl.

IG. Das S c h r o t t e r ’sc h e  Stipendium a  10 fl. 50 kr. Oe. W. 
bezogen:
1) P o e h a b a  Anton VI. 2) M a lisc l i  Anton I.

17. Das Fraulcin A n n a  v o n  L i n x \ v e i l e r ’sc h e  Stipendium a 
5 fl. 25 kr. verlieli der k. k. Gyranasial-Director dem E d u a r d  C h u 
d o b a ,  Schiller der I.

Einjdhrige Subuention.
1. Der Untersttitzungsbetrag des li. sch les. L andesausschus- 

ses aus Veranlassung der W iedergenesung  A llerhochst ih re r  k. 
k. apost. M ajestat K a ise rin  von O esterre ich  E lisab e th , d.dto. 
12. Septbr. 1862, per Zwanzig filnf G ulden Oe. W. wurde von der 
k. k. Gymn. Direction verabfolgt in Theilbetragen a 5 fl. Oe. W. an 
die Schiller:
1) F e rfe tz k y  Josef VI. Cl. 2) C im ala Johann, 3) G rzibek Johann 
4) Ki s eh a Johann und 5) R ad da Carl V.

2) Die J o s e f  B i t t a ’se l ie  e i n j a h r i g e  S u b v e n t io n  pro 1862 
und 1863 in Hohe v o n  49 fl. 7 U'/2 kr.  Oe. W. wurde yerabfolgt an :  
1) K u p e ik  Anton V. pr, 3 fl. 2) S k a r u d a  Dominik V. 4 fl. 3) K o t 
schy  Josef IV. pr. 4 fl. 4) B r z e z i n a  Johann III. pr. 3 fl. 5) C h u 
doba  Eduard III pr. 5 fl. 6) K r a k ó w k a  Johann III— 3 fl. 7) Men- 
sch ik  Clemens II— 4 fl. 8) C h u d o b a  Bernhard 1— 5 fl. Ueberdies 
bleibt noch von dem  Jos .  B i t t a ’s c h e n  U n te r s t i i t z u n g s f o n d e  e in e  
B a a r s c h a f t  v o n  18 fl. 7 0 1/2 kr. Oe. W. zur Disposition der Gymna- 
sial Direction iibrig.

Der Hedwig K oziclPsche Untersttitzungsbetrag jahrl. 2 fl. Oe. 
W. — aus E lgoth  bei B ielitz  wurde an K raków ka Johann I I I .  
yerabfolgt.

Die G esam m t-G eld-U nterstiizung  armer Studierender am 
Teschner k. k. lcathol. Gymnasium — einschliesslich der 10 Cselesta’- 
schen Stiftlinge — erreichte im Schuljahre 1862—3 die Hohe von 
2667 fl. 5*4 kr. Oe. W.

Die Gymnas. Direction driickt den P. T. liolien Spendern der 
S tiftungen und jah rlic h e n  Subventionen  a lle r  A rt den ver- 
b indlichsten  Dank aus.



Ebenso wird hiermit auch den H erm  Med. und Cliir. Doctoren, 
Dr. A ndreas Zajonc, Dr. Josef F isch er und Dr. Alois Kolia 
fur die unentgeltliche arztliche Hilfeleistung bei dttrftigen Gymnasial- 
schttlern, endlich den sam m tlichen h ochvereh rten  E inw ohnern 
der S tad t T eschen , welche sieli durch Freitische und sonstige hoch- 
herzige Unterstiitzung armer Gymnasiasten ein bleibendes Verdienst um 
die Forderung wahrer Humanitat erworben haben, d ie gebiihrende 
A nerkennung  im Namen der Lehranstalt liocliachtungsvoll ausge- 
sprochen.

Die Direction dankt insbesondere noch ftir den von Sr. Iloch- 
w iirden dem H erm  Dr. G eorg P ru tek , k. k. Haupt- und Unter- 
realschul-Katecheten und Landtags-Abgeordneten in Schlesien ertheilten 
unentgeltlichen Unterricht in der englisclien Spraclie, den k. k. 
Lelirern Herm Josef E lsensohn und Jo sef S m ita, dem Zeiehenleh- 
rer an der k. k. Unterrealschule, Herrn Jo h an n  W anke filr den an 
arme Studierende unentgeltlich ertheilten Unterricht im Ita lien isch en , 
im G esange und im Zeichnen. Ein gleiches Verdienst erwarb sich 
der k. k. Gymnas. Director, Herr Dr. P h ilip p  G abrie l durch den 
unentgeltlichen Unterricht in der franzosischen Spraclie.

Am 1. October 1862: feierliche Eroffnung des Schuljahres 1862-3 
mit einer Anrede des Ober - Gymnasial - Katecheten an die Schtiler von 
der Kanzel und dem h. Geistamte in der Gymnasial-Kirche. Nachher 
Verlesung der Schulgesetze durch den Director im Schul-Saale in Ge- 
genwart des Lehrhorpers.

Am 4. October 1862: feierlicher Gottesdienst in der Stadt-Pfarr- 
kirclie aus Anlass des A. H. Namensfestes Sr. k. k. Apost. Majestat 
Franz Josef I.

Ani 14. October 1862: (Jos. Bitta’sche Stipendien-Stiftung). Der 
Katechet des Ober-Gymnasiums, Hochw. Herr J o se f  B itta  hat mittelst 
Stiftungs-Urkunde vom 1. Oct. 1862, genehmigt von der k. k. schles. 
Landesregierung mit Decret vom 14. Oct. 1862 Z. 10982, e in  Ca
p i t a l  v o n 2000 fl. O e s t. W a li r. zu einer Stipendien- und Unter- 
stiitzungs-Stiftung ftir a rm e  S tu d ie r e n d e  am k. k. kath. Gymna- 
sium zu Teschen gewidmet, dessen Interessen per Ein Hundert Gulden 
Oe. W., einschliesslich der 7°/0 Einkommensteuer, in nachstehender 
Weise verwendet werden sollen:

Chronili



1. 25 fl. Oe. W. jahrlich zur Unterstiitzung solcher dtirftiger Schti- 
ler des Unter-Gymnasiums, die kein  S tipend ium  geniessen , ent- 
weder zum Ankauf von S chu lb iichern  oder zur Anschaffung von 
K le i dungs sttlcken  oder zur Hilfeleistung in schw erer K ra n k h e it 
oder Reeonvalescenz. Der Lehrkorper verftigt tlber diesen Betrag in der 
Conferenz und es ist derselbe buchhalterisch zu verreehnen. R ech- 
n u n g s le g e r  ist dermal der Katechet des Unter-Gymnasiums Herr 
Johann  B itta.

2) 50 fi. Oe. W. jahrlich auf zw ei S tip en d ien  a 25 fi. ftir 
arrne und dilrftige Schiller. Den V o r z u g sollen jedoch V erw andte 
des Stifters und g ę b o m  e B e n e s c h a u e r  (Preuss. Schlesier) haben, 
ebenso solehe Competenten, ftir dereń Gegend bis jetzt noch keine Sti- 
pendien-Stiftungen bestehen, o d e r  welche laut der bestehenden Stifts- 
briefe am Genusse behindert oder davon ganz ausgeschlossen sind. Die 
V erleihung  geschieht durch die Lehrkorper in der Conferenz, welcher 
auch der S tiftungs-C urato r, nemlich der T esch n er S ta d t-P fa rre r  
beizuwohnen hat.

3) 25 fl. Oe. W. sind jahrlich zu capitalisiren, so dass nach 16 
Jahren ein neues Stipendium a 25 fl. Oe. W. errichtet werden kann.

4) Nach 64 Jahren (ano 1926) sollen die zwei ersten  S tipen
dien auf 50 Gulden Oe. W. und ein Stipendium auf 25 fl., nach 80 
Ja h re n  (ano 1942) sollen drei S tipend ien  auf 50 fl. und 1 Stipen
dium pr. 25 fl., nach 96 Jah ren  (ano 1958) sollen a lle  v ier Sti
pendien auf 50 fl. Oe. W. erhbht werden.

5. Bei weiterer Capitalisierung soli von je 1000 fl. M ehr-C a- 
pital ein neues S tipend ium  von 50 o. Oe. W. errichtet werden. 
Der ja h rlich e  S ubven tio n s-F o n d  wachst in gleicher Weise. Ein 
Theil desselben soli zur V erm ehrung der G ym nasia l-B ib lio thek  
ftir Schtiler venvendet werden.

6) Sollte das kath. Gymnasium in Teschen au fg e lassen  werden, 
dann ware die Stiftung dem P rie s te r-S e m in a r der D iocese zuzu- 
wenden; sollte jedoch ein D iocesan -K naben-S em lnar ftir den Bres- 
lauer o s tem  A ntheil errichtet werden, dann ware dieses in erster Linie 
und vor dem kath. Gymnasium der Stiftungs-Percipieut. Sollte jedoch 
weder das eine, noch das andere Institut dieser Art in Teschen beste
hen, dann hat der Ehrw. E lisabeth iner-C onven t in T e s c h e n  ais 
gesetzlicher Erbfolger des StiftuDgsgenusses einzutreten.

Fur diese h o c h h e rz ig e  und durch die Ersparnisse von vielen 
Jahren zusammengebrackte, nieht unbedeutende Stiftung d r i ic k t  d ie  
D irection  im Kam en der L e h ra n s ta lt  und aller Armen, welche an 
derselben participieren werden, dem edlen Stifter den verbindlichsten



Dank mit dem W unsche aus, dass die hochlobliche k. k. schles. Lan- 
desregierung diese ausserordentliche Opferwilligkeit des nm das Ent- 
stelien des Ober-Gymnasiums in Tesehen viel verdienteu k. k. Ober- 
Gymnasial-Katecheten, f. b. General-Vicariat-Rathes, Beisitzers beim Dio- 
cesan-Ehegerichte und Stiftspriesters im Elisabethiner-Convente zn Te- 
schen Herrn Jo se f B itta, w tlrdigend zur A. H. Kenntnis Sr. kais. 
konigl. Apost. Majestat im geeigneten Wege zu bringen geruhen mochte.

Am 19. Novemb. 1862: feierlicher Gottesdienst in der Gymna- 
sial-Kirche aus Veranlassnng des A. H. Namensfestes der Kaiserin E li
sa b e t h von Oesterreich. G leichzeitig  wurde eine Spende des h. 
schles. Landes-Ausschusses, aus Veranlassung der all-begliickenden Wie- 
dergenesung der geliebten Kaiserin pr. 25 fi. Oe. W. zugesendet mit- 
telst Zuschrift vom 13. Sept. 1862, unter 5 dttrftige Schiller des Ober- 
Gymnasiums vertheilt.

Am 21. Jan n e r 1863: Der hohe Schlesische Landtag hat in
der 1. Session, 9. Sitzung am 21. Janner 1863 ftlr das Teschner kath. 
Staatsgymnasium behufs Anschaffung physikalischer Iustrumente im 
Geiste der fortschreitenden Wissenschaft „Zwei H undert Gulden 
Oest. W ahr.“ bewilliget, welche mittelst Zuschrift der schles. Landes- 
Cassa dd. 13. Februar 1. J. baar und amtlich zugesendet worden sind. 
Die Direction fand sich hiedurch veranlasst, dem Hohen Schlesischen 
Landtage, so wie dem h. schles. Landes-Ausschusse, ais seinem Organe, 
hiefiir den geziemenden Dank hochachtungsvoll auszudrticken.

Am 14. F eb ru a r 1863 wurde der 1. Semester geschlossen. Vom 
15.—19. d. M. gesetzliche Schulferien.

Am 26. F eb ru a r 1863 wurde aus Veranlassung der A. H. 1862 
gegebenen V erfassung  und R e ich s-V ertre tu n g  e in  fe ie rlich e r 
G o tte sd ie n s t in der Śtadtpfarrkirche abgehalten, an welchem sich 
Lehrer und Schiller in corpore betheiligten.

Am 8. Marz 1863, also kurz nach E ro ffn u n g  des 2. Seme- 
s te r s ,  beehrte der k. k. Schulrath und Gymnasial-Inspector Herr An- 
d re a s  W ilhelm  das Gymnasium mit seinem Besuche und verweilte 
daselbst bis zum 14. Marz d. J. In den Conferenzen vom 13. und 14. 
sprach sich D e rse lb e  im allgemeinen dahin aus, dass der rich tigen  
D urchftih rung  der U n te rrich ts-A u fg ab e  fast durchaus ernst- 
lich  und m it E rfo lg  nachgestrebt wird.

Am 12. 13. 14. Marz 1863: religiose Exercitien der Charwocbe 
mit Beicht und Communion der Lehrer und Schtiler. Ausserdem wur- 
den die Schtiler im Anfange und am Schlusse des Schuljahres und zu 
Weihnachten zur Beicht und h. Communion gefuhrt.

Am 31. Ju li 1863 wird der offentliche Unterricht geschlossen.



Am 1. A ugust 1863 beginnen die gesezlichen Sehulferien bis 
inclusive zum 30. September d. J. Um 8 Uhr frUh findet ein feier- 
licher Gottesdienst mit dem Dank-Hymnus: „Te Deum laudamus“ statt. 
Nachher Verteilung der Schulpramien, Semestral-Zeugnisse und Verkiin- 
digung der Location fur die einzelnen Klassen im Gymnasial-Saale. 
Daselbst halten auch drei Abiturienten die Abschiedsreden iń der deut- 
schen, polnisehen und bohmischen Sprache.

Das S ch u ljah r 1863—4 beginnt am 1. October 1. J. mit einem 
feierlichen Gottesdienste um 8 Uhr frtlh in der Gymnasialkirche. Zur 
Aufnahme der SchUler, welche mit ih ren  E lte rn  zu erscheinen oder 
eine sch r if tlic h e  E rk la ru n g  derselben mit dem Ansuchen um Auf- 
nahme vorzuzeigen haben, ist der gefertigte k. k. Gymnasial - Director 
am 29. 30, September 1. J. bereit.

Die Aufnahms-Priifungen pro 1863—4, die W iederholungs- 
N ach trags- und Privatisten-Priifungen pro 1862—3 werden am 1. 
2. 3. October fiir a lle  K lassen  zugleich  — abgehalten werden.

Dr. G a b r ie l .




