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Die fatsclie Prosa w  M e r .
Gewohnlich ist es die Pocsic, der ycrhaltnissmassig stets 

einc grossere Aufmerksamkeit geschenkt wird, ais der Prosa, 
und docli bietct auch sie nielit wenig Interessantes; sie ist vor- 
ziiglicli iu sprachlieher Hinsicht von grosserer Bedeutung, weil 
sic uns die beste Uebcrsicht iibor die Entwicklung der Spraclie 
gibt, da sio ununterbrochen fortscbreitet, so dass es beinahe 
schwcr wird zu sagen, wo die altliochdeutsche Zeit der Prosa 
aufhort und die mittelhochdeutsche bcginnt.

Die gesammte Prosa zerfiillt ihrem Inbalte nacli in die 
geistliche und weltlicho; letztero muss vom 13. Jahrhundert an- 
gefangen, in welcher Zeit sie aueh reichlialtiger wird, wegen 
Mangel an Baum ausser Acbt gelassen werden. Die crsten An- 
fiinge deutscher Prosa finden wir im 8. Jalirbunderte.

Bracbte das Christenthum im Allgemeinen in das Leben des 
deutschen Yolkcs eine derartige Yerandorung, dass mit Aus- 
nahmc der Grundziige des Yolkscharakters Allcs gleiehsam von 
Ncuem bogami, so konnte auch die Literatur von dieser Ein- 
wirkung nielit yerscbont bleiben; mit der altheidnischen Zeit 
wurde yollstandig gebrochen, yon den Geistliclien wurde mit 
Absicbt Alles zerstćirt, was nur im entferntesten an die alte 
Roligion erinncrte, an die Stelle der altheidnischen Gebeto 
wurden christliche gcsetzt, Formeln des Glaubensbekenntnisses, 
der Beicht und des Yaterunsers, tiber die liinaus wohl bei den 
mciston das Yerstiindniss des Christentliums sieli nicht erstreckt 
haben mag; sio sind alle aus dem Latein iibcrsetzt.

Die Prcdigt, spiiter so wichtig fiir die Entwicklung der 
Prosa, wurde yon den Geistlichen nicht geiibt, da sich die Bi- 
schofe das Predigen ais ein ilirer Witrde allein gebtihrcndes 
Yorreclit yorbolialten hatten, waren ja  docli manche Glaubens- 
boten der deutschen Spraclic nicht einmal milchtig, so dass sie



dui*ch Andere das, was sie dem Yolko mittheilen wollten, iiber- 
setzen lassen mussten, wio z. B. Gallus. Der Gottesdicnst 
konnte ebenfalls die doutsche Sprache niclit fórdcrn, da er la- 
teiniseh war, hbchstens wurdea demselben ia jenen Gegenden, 
wo das Yolk schon liingerc Zeit zum Christenthume sieli bc- 
kannte, einige aus dem Latein llbersetzte Katechismusstilcke cin- 
gefloclitcn, wclche die Stelle der Predigt zu vertreton liatten.

Dcrgleichen Katechismusreden sind melirere vorhanden, 
z. B. die sog. cxliortatio ad plebcm christianam ; sic gieng boi 
cinor Heidentaufe der Hersagung des Glaubensbekenntnisscs 
voran und diento ais Anredc namentlich an die P a th cn :
Audite, filii, regulam fidei, 
quam iu corde memoriter 
habere dobetis, qui christi- 
anum nomen accepistis, quod 
est yestrae indicium christi- 
anitatis a domino inspiratum, 
ab apostolis institutum.
Cujus utique fidei pauca verba 
sunt: sed magna in ea conclu- 
duntur mysteria.

eto.

Hlosót ir, cbindó liupóstńn, 
rilitida thera galaupP, the ir
in herzin kabuetliebo hapCn 
seulut, ir den christdnun na- 
mun intfangan eigut, tliaz ist 
cbundida iuiicrćrh cbristilnbeitt, 
fona demo trubtine inmln 
gaphisan, fona sin selpes jun- 
girón kasezzit. tlicra galaupk 
gauuisso fóbiu uuort silit: 
lizan dnito michilu gani ni dilr 
inne sint pivangan.

1 Wackernagl Leseb.
Die Uebcrsetzung ist so streng wbrtlicli ais moglich, ja 

selbst die Stell ling der W orte ist beinaho dieselbe wio im la- 
teiniseben Textc; dioser Gcbraucb wird iibcrall durchgefilbrt und 
iliess fiir lange Zeit, was einen grossen Einfluss auf dio Ent- 
wicklung der Sprache zur Folgę liaben musstc.

Fiir das Yolk bestimmt war aucli die Auslegung des 
Pater noster, wo zur streng wortlichen Uebcrsetzung noch eino 
Erkliirung der einzelnen Bitten hinzugefiigt ist, so dass sio in 
spracblicher Ilinsicht etwas bober stelit ais dio oben erwiibnte 
Exhortatio.

Pater noster, qui es in coelis. Fater unser dii pist in hi- 
milum. Mihhil gOtlich ist, daz der man den almabtigun trubtin 
sinan fater uuesan quidit. karisit denne daz allero man mi 
mielili sib sclpan des uuirdican gote, cotes sun ze uuesan.

Santifieetur nomen tuum. Kauuibit si namo din. Nist 
uns des duruft, daz uuir des dikkOm, daz der sin namo kauul-



hit uucrdh, (lor 60 uuas uulcli euti ćo ist: hzzan des dikkamćs, 
daz der sin namo in uns kauuiliit u u er da, cnti de uuihnassi de 
uuir in deru taufi fona irno intfOngun, daz uuir ze demu suo- 
notakin furi inan kahaltana pringan muozin. etc.

Wackernagl Leseb.

Das ist Allcs, was von der deutschen Prosa im 8. Jalir- 
hundertc dem Volkc, so weit uns bekannt ist, zugiinglich war.

Neben diosen Uebersotzungcn, dereń Inlialt also wosont- 
licli ftlr dic Belelirung des Yolkcs bcstimmt war, gab es noch 
anderc, dio zuniichst den Z wecie hatten, die Geistlichen in ihrer 
Missionsthatigkeit zu unterstiitzen, sowolil die Frcmdcn, dic 
dcutscli, ais aucli dic Einlieimischcn, die lateinisch lernon soll- 
ten, also Schriften die zuniichst fiir den Sprachunterricht be- 
stimmt waren.

W ir untcrscheidon hier:
1. G los sen , Yerdeutschungen einzelnerWorte entwoder un- 

mittelbar neben dem Worte, das sie erkliiren, im Texte, oder aucli 
nach dcm Alphabet oder dom Inhalte zu eigontliclien Yocabularien 
zusammengestellt; die letztere Art war durcli das ganze Mittel- 
altcr liindurch iii>1 ich; das umfangrcichste W erk in dieser Bc- 
ziehung ist die sog. Keronisclie Glosso, ein grosses Wdrterbucli 
zur Bibel aus dem Jahre 750.

W ichtig ist auch der s. g. Yocabularius S. Galii, von S. 
Gallus selbst verfasst, wie die Sagę erzahlt, die Handschrift 
stammt jcdoch aus dem 8 . Jahrlnindert,

Ein Beispiel daraus:
pag. 191. collus, hals. sanguis, ploot. uene plot adra. ner, 

adra. prachia, arma, manus, liant. cumito, elinpogo. umerus, 
alisla. scapula, hartin. polix, tliumo. palma, pręta, pugna, fust. 
pcctus, prust. ubera, tilo. mamilla, tutto. babille, tutten haubit. 
cor, herza. iegor, lebara. pulmones, lungunne. etc.

cod. S. Gall. 913. Nach einer Abschrift Lachmanns.
Wackernagl Les.

Bosonders liervorzuheben sind noch jene Yocabularien, die 
auf Darstellung des Sachgehaltes borechnet sind, sie pflegen 
sich meist an die Etymologien Isidors anzuschliessen, und geben 
uns zugleich ein Bild von der ausserkirchlichen Thatigkeit der 
Monche, von dem Fleisse, don sie auf Feld- und Gartenbau, 
auf Kunst, tiberhaupt auf nicht geistliclie Gegcnstande verwen- 
dćten.



Einzig in ihrer A rt ist cinc romanisch-dcutsclie Glossen- 
sammlung, zum Gebrauche der im S. Jahrlm ndert ans Frank- 
reich zugewanderten Geistlichcn.

2. I n te r l in e a ry e r s io n e n , Yerdcutsch u n gc n, welclie dcm 
Originale W ort ftir W ort folgen, ohne Riicksicdit darauf, ob die 
Stellung der W orte oder Satze mit dem Wesen der deutsclicn 
Sprache sieli yertrage, wahrsckeinlich ftir jene Laienbriider bc- 
stimmt, die sieli mebr mit Gartenbau utul audern hiluslichen 
Geschaften beschaftigten, auch der Inlialt der so durehglossirten 
Schriften spricht dafiir; wir besitzen eiue Benediktinerregel, de
reń Kenntniss vor Allem dem Mónche nóthig war, und cine 
Anzabl ambrosischer Hymnen, die vielleicht im Chorgebeto oder 
bcim Gottcsdiensto so haufig gesungen wurden, dass man cinc 
yollstilndig dem lateinischen Texte folgendo Uebersetzung ftir 
nothwendig liiclt.

andar dera deomuati stiagilsprozzo ist ibu
Secundus humilitatis gradus est si
eiganan huuelih ni minnoot uuilon

propriam quis non amant yoluntatem
kirida sina nist lrelustidoot crfullan

desideria sua non dolec tetur implere,
uzzan stimma dia tatim

sed yocem illam domini factis
si keleisinit ąliuedentes ni ąhuuam tuan 

imitetur dicentis: Non vcni facere
uuillon minau uzzan des der mili santa

oluntatem mcam, sed cjus qui mc misit.
auur ąhuidit keserift uuillo lichit uuizzi
Item dicit scriptura: Voluntas habet poenarn
indi notduruft karauuit era
et liccessitas parit coronam. etc.

Aus Keros Benedictinerregel. Wach. Les.

3. U e b c rse tzu n g cn . Audi liierin yersuclite man sieli bereits 
im 8. Jahrhunderte, wiederum aber auch nur in solclien Schriften, 
welclie bei der Bekehrung der Ilciden, der Seelcnpflcgo der 
Neubekelirten die Priester unterstlitzten, oder aut' die Kirclio im 
Allgemeinen Bezug lnitten; liillt sieli auch die deutsclio Ueber
setzung noch so streng wie moglich an den lateinischen Text, 
so ist docli der Yersuch, eine freio, sclbststandigc Uebersetzung



zu gebcn, cin Fortschritt; es konnte die neuerwaeliende 
Literatur auch nur an die łateinisch-christlichc sieli anscklicssen, 
da das Cliristentlium mit der altlieidnisclien Zcit yollkommcn 
gebrochen, in Obordeutschland aber cliristlicli und deutscli bereits 
ideutiscb war; Ubrigens ist trotzdem in allen Uebersetzungen 
aus dioscr Zeit der Styl móglichst abgerundet; dio Uebersetzung 
des Isidor zeichnet sich aucli durch eine gut gelungene Dar- 
stellung abstrakter Yerkaltnisse aus.

Erhalten sind ganz oder theilweise das Evangelium Ma- 
tkań, dio Scbrift Isidors de natiyitate Domini, dereń Bcweis- 
grtlnde besonders gegen die Zweifel der Juden und Heiden an- 
gewendet wurden, desselben Schrift de gentium yocatione, dic 
das Yerhaltniss zwischen Heiden- und Christenthum behandelt, 
und eine Predigt vom heil. Augustin iiber den Yorrang des heil. 
Petrus, dalier boi der Lelire vom Primate des Papstes sehr 
niitzlich.

Charitas dci diffusa est in 
cordibus nostris per spiritum 
sanctum, qui datus est nobis.

Caritas patiens est, benigna 
est; caritas non aimuletur, non 
agit perperam non inflatur, non 
est ambitiosa, non ąumrit, qme 
sua sunt, non inritatur, non co- 
gitat malum, non gaudet super 
iniquitate, congaudet autem ve- 
ritati.

Patiens quippo est caritas, 
quia illata mała a;quanin'imiter 
tolerat.

Benigna yero est, quia pro 
malis bona largitur ministrat.

Enti auli der selbo apostolus 
diz quad: „:otes minni ist ga- 

' gozan in unsere muot uuillun 
du :h  heilagan geist, der uns 
gageban uuarth.“ ::uanta ano 
dea nist dir eouuiht bidarbi des 
du : : pen maht: uuanta siu ist sa- 
mabafti mit demo :::lagin gciste:

Gotes minni dułtic ist, fru- 
masam ist, : st apulgic, ni zaplait 
sili, ni habet achust, :: st ghiri, 
ni solihit daz ira ist, ni bisme- 
rot, ::dcnchit ubiłeś, ni frauuuit 
sili ubar unreht, :: auuuit sili 
gameino mit uuarnissu.

:: ltic ist gauuisso diu gotes 
minni, liuuanta siu ira : uidar 
muoti ebano gatregit.

Frumasam ist, : : uanta siu 
miltlililio giltit guot uuidar u- 
bile. etc.

Aus Isidors de gentium vocatione.
Wack. Les.



Eine ganz neuc Periode bcgann mit Karl dem Grossem 
Yerscliieden sind die Ursachen, dio diosen neuen Abschnitt lier- 
beifillirten. Einmal war es die persbnliche Einwirkung des Kai- 
sers, zunachst aber auch der Umstand, dass das Bekehrungs- 
werk in Deutschłand fast yollendet war. Bei jeder Gelegenbeit 
drang Karl darauf, dass die Geistlichen predigen sollon und auf 
drei Concilicn zu llheims, Mainz und Tours wurde beschlossen, 
die Homilien, von dcnon i. J. 782 eineSammlung angclegt wurde, 
in die Sprache des Yolkes zu tibersctzen und dcm Volkc mit- 
zutheilen. Eine freie Predigt gab es wobl in dieser Zcit nocb 
niclit, wenn auch der Kaiser durck die Bischofe den Pfarrgeist- 
liehen den Befehl zu predigen ertheilen Hess; im Jahre 847 war 
eine Erneuerung desselben nothwendig; von Berthold, cinem 
Sachsen von Geburt bis z. J. 840 Bisckof von Strassburg, wird aus- 
driicklicli erzahlt, dass er deutsch gopredigt habo, cin Beweis, 
dass eine Predigt in der Yolkssprache eine Seltenheit war.

Yon der grossten W ichtigkeit fur die Entwicklung der 
deutschen Sprache waren die Klosterschulen.

Was bisher fur die deutsche Sprache gcschehon war, war 
eben nicht der Sprache selbst wcgon, sondern nur desshalb ge- 
tlian worden, weil man diese Uebcrsetzungen fiir den kirclili- 
chen Gebraueh unumganglich nothwendig hatte; jetzt aber 
fleng man an, die Sprache wissenschaftlich zu behandeln, sio 
war nicht mehr bloss Mittel, sondern Zwcck. Den Anfang 
machte die Schule zu Fulda, insbesondere in der Zeit, ais Hra- 
banus Maurus, ein Zbgling Aleuins, ihr ais Lehrcr yorstand.

Hrabanus Maurus begann scinc Thatigkeit zu Fulda im 
Jahre 804, im Jahre 822 wurde er Abt des Klosters und im 
Jahre 847 Erzbischof von Mainz; er war es, der zunachst das 
Studium der deutschen Sprache anregto und zu yerbrcitcn suclite, 
ihm ist es auch zu yerdanken, dass die Balin, dio Karl der 
Grosse bogonnen, trotz des Absclieucs Ludwigs des Frommen 
gcgen alles Yolksthtimlichc nicht yerlassen wurde. Es wurde 
nicht mehr wie friiher, die lateinischo Sprache allein bei der 
Erkliirung der Bibel angewendet, sondern auch 'der deutschen 
der ihr gebiibrende Platz eingerauint; zu diesem Zwecke wurde 
das friiher sclion erwiihnto Keronischo W orterbuch der Bibel 
aufs ncue yerdeutscht, welclics W erk dem Hrabanus selbst zu- 
goschrieben wird; daran reiht sich eine zweite Sammlung bib- 
lischer Glossen, die sich in zahlreichen Exemplarcn yerbreitet



findet. Dio Genauigkeit, mit der jetzt das Deutsche aufgesclirie- 
ben, ja sogar accentuirt wird, dtirfte selir wakrscheinlick auch 
dem thatigen Einflusse des Hrabanus Maurus zu ycrdanken 
sein, der aucli der Literatur der ausserdcutscken Germanou 
seine Aufmerksamkeit sclienkte, nahm er doch das Runohalphabet 
in scine Schriften auf. Ein solches W irkon konnte utimoglicli oline 
Nacliachmung bleibcn; nach und nacli eutstehen nacli dem Mu- 
ster der Eulda’schen Sekule mebrere andere; Hrabanus Maurus 
sclbst diente andern ais Yorbild; so beruft sieli z. B. Walafrid 
Stratus, seit d. J. 81-2 Abt zu Reichenau, bei ciner Glosscuversamm- 
luug' niebt biblisclien Inhaltes auf Hrabanus ais seinen Lehrer, 
er weiss aucli von ciner gotliisclion Bibcl; wabrend seiner Lci- 
tung wurde in Reicbcnau dio deutscho Spraclie an deutseben 
Gediebten gelelirt; ein Anderer, Smaragdus, in der Zeit Abt zu 
St. Micbael an der Maas, versuclite es, dio gotliisclicn Eigen- 
nanien zu erki aren. Die freie Rredigt wurde syicb von diesen 
Milnnern niebt gcpflegt; was wir besitzen, ist Uebersctzung, 
violcs dtirfte aucli Ycrloren gegangen sein. Erbalten sind ans 
der Karolingiscben Pcriode tlberbaupt: ein Stiick aus der Capi- 
tulariensammlung des Ansegisus, walirscheinlich urn das Ja lir 
900 vordeutscbt, und dio Eyangelienliarmonie des Ammonius 
\on Alexandrion, eino zusammonbangende Uebersctzung, dereń 
Yorfasser unbekannt ist; die Gewandtbcit in der Uebersctzung 
lilsst jedocli sehliessen, dass der Yorfasser niebt alleiu war.

Cum natus esset Jesus in 
Betlecm Judac in diebus regis 
Hcrodis, ecco magi ab oriente 
Ycnerunt Hierosolymam ita di- 
centes: „Ubi est, qui natus est 
rex Judaeorum?vidimus stellam 
ejus in oriente, et Yoninius ad- 
orarc eum.“ Cum hoe audiret 
Herodes rex, turbatus est, et 
omnis Hierusalem cum illo, et 
congrcgans principes sacerdo- 
tum et scribas populi sciscita- 
batur ab cis ubi Christus nas- 
cerctur.

Mittbiu tlier beilant giboran 
uuart in Betleem jiuleno burgi 
in tagou Herodes tlies cuniges, 
senu tbo magi ostana q u anilin 
zi Hierusalem sus ąuedanto: 
„Uuar ist therthie giboran ist 
judeno cuning? uuir gisabumes 
sinau sterron in ostarlante, inti 
quam limes inan zi betonnc.“ 
Tbo tliaz gihorta Ilerodes tlier 
cuning, uuart gitruobit, inti al 
Hierusalem mit imo. inti gisa- 
manonti tlien herduom tliero 
biscofo inti tbie gilerton tli es 
folkes, cisgota fon in uuar 
Christ, giboran uuari.



At illi dixerunt ei: In Betleem 
Judaeae; sic enim scriptum cst 
per prophetam: „Tu Betleem
terra Juda, nequaquam minima 
es in principibus Juda: ex te 
enim exiet dux, qui regat po- 
pulum meum Israel.“

Sie tlio quadun imo: In  Bet
leem judeno burgi. so ist gi- 
scriban thuruli then uuizagon: 
„Thu Betleem judeno erda, niu 
in alterc bist thu minnista in 
tlicn heriston judeno: uuanta 
fon thir quimit tuomo thcr 
rihtit min fole Israel.“ etc.

Wackern. Les.Aus der Ercuujelienlmrmonie des Ammonius.

Die eigentlichc Bltitliezcit der althochdeutschcn Prosa fiillt 
in das 10. und 11. Jahrhundort, also geradc in jeno Zeit, in 
welchor die deutseho Diclitung nur noch im Mumio des Yolkos 
lcbte, wcil am Ilofe die lateinische Sprache und Poosie aus- 
schlicsslich gepflegt wurde. Audi jetzt sind es wieder die Kloster, 
insbesondere das von St. G allen , die alś Pflegestatten der 
deutsclien Spraclie angesehen werden miissen, denn bci den 
besseren Laien war eben wegen des Beispieles, das der Hof gab, 
die Yerkehrsspracho die lateinische; dasselbe war in einem noch 
weit hoheren Masse in den Kanzleicn der Fali, wo die latei
nische Sprache noch lange das ausscliliessliche Recht behauptete.

Auf dem Gipfel ihres W irkens standen die St. Galler im 
Anfange des 11. Jahrhundertes, ais Burkhard II. Abt war und 
Notkcr Labeo die Schnie leiteto; die deutsclie Sprache wurde 
jcGt Unterrichtsspraclie. Zwar ist ancli jetzt die Prosa fast 
ausschliesslich noch Uebersetzung, aber man blieb nicht mehr 
boi geistlichen Schriften allein, man iibersctzte auch welt- 
liclie, und unter diesen auch Klassiker des Alterthums, ein Bc- 
weis, dass man sieli auch mit einem eingehenden Studium der- 
selben beschaftigte; dass eben daraus ein grosser Yorthcil 
ftlr die Sprache erwuclis, ist eben so gcwiss, ais im 18. Jahr- 
hundert die neueren deutsclien Dichter sich an don W erkcn der 
Alton bildeten. Die Zahl der deutsclien Schriften, die aus diesel* 
Zeit stammen, ist gross, Notker selbst gibt in seinem Briefe an 
den Bischof Hugo II. Aron Sitten folgendes Ycrzeicliniss davon: 
Boetliius de Consolatione, derselbe do Trinitato, Cato’s Disticha, 
Virgils Bucolica, die Andreia des Terenz, Marianus Capella, die 
Categorien des Aristoteles, derselbe de Intcrpretatione, Principia 
Arithmeticae, die Psalmen; viele won diesen sind verloren ge- 
gangen, docli sind wieder ausser diesen noch andere erhalten;



wir besitzen: die Psalm en, nebst den itbrigcn psalmenartigen 
Stiicken des alten und neuen Testamentes; die Categorien des 
Aristoteles und dcssen Abhaudlung neol tn/ir/rt/nę nack einer la- 
teinischen Uebersetzung-, do Consolatione Pbilosophiae von Boe- 
thius, von der Satire Marcianus Oapella, die zwoi crsten Bftcber 
de Nuptiis Philologiae et Mercurii, cine Abhandlung de octo 
tonis, einc andere nach Isidor bearbeitete dc Syllogismis, cin 
Bruchstuck eines abnlichen W erkes und cin kleincs Lclirbuch 
der Rhetorik.

Exempla de non liabentibus medium.
Ut languor et sanitas in corpore animalis naturam habet 

Beri. Also siecbelbćit ńnde ganzi lebenden corporibus keslbbt 
ist. E t necessarium est alterum esse in animalis corpore vel 
languorem yel sanitatem. Unde io benote sól ćinuućder sin an 
des lebentin liebamin. steclii aide gesiindeda. Sed et par et impar 
de numero praedicatur. Só uuirdit óuh fóno dero numero ge- 
spróchen kerad unde ńngerad. E t necessarium est alterum in 
numero esse. aut babundum i. imparem. aut perfectum i, parem. 
Unde ist io diu numerus liber slbbentiu aide geebenótiu. E t nibil 
est in medio borum nequc inter languorem et sanitatem. neque 
inter babundantem et perfectum. Unde nieht ne uindist tu under 
ganzemo unde linganzemo. unebenemo unde ebenemo.

Aus den Categorien des Aristoteles. Wacie. Les.

De potentia dispntandi.
P ó n e  dero  m blitc  des u u is sp ra c b o n is .

Si ergo satis intellectum est, omnem apodicticam constare 
in decem et novem modis syllogismorum, et dialecticam in sep- 
tem syllogismorum, non sit dubitandum totam earum utilitatem 
esse in invenicnda yeritate. (Ube nlunzon slóz apodicticae unde 
sibeniu dialecticao uuóla gelirnct s in , so uulzin man dbr mite 
dbz sio niizzc sint bila unbrheit mit in ze erubrenne.) Omnia 
cnim bis constant quae in luimanam cadunt rationem (Al daz 
menniskin irrbtin mugin, taz uuirdit liinnbn guuissot.)

Divina excedunt bumanam rationem. intellectu cnim capi- 
untur (Tin góteliehin ding uuerdent keistlicho uernómen bne 
disa móistorskbft)

Ans der Abhandlung de Sillogismis. Wach. Les.



Ganz in deutscher Bprache ist von allcn den oben- 
genannten Schriften keinc eiuzig-e abgcfasst, ja  in einigen waltct 
dic lateinisclie Sprache der dcutschen vor, wie das insbesondere 
bci der Abliandlnng de Syllogismis und der Rlietorik ist, meist 
ist jedocli der deutsche Text ttberwiegend und bloss von ein- 
zelnen lateinischen W orten oder Wendungen unterbrochen; selir 
walirscheinlick lmtte hier die Art des Unterrichtes Einfluss; wo 
aber die deutsche Abfassung tiberwiegend ist, da ist aucli 
die Sprache fliessend und leicht, die Ucbersetzung wahrliaft 
dcutsch und nicht wie frliher sldayisch dcm Latein folgend, ja 
selbst lateinisclie Worte werden dcutscli gedacht, z, B. oben in 
den Kategorien, diu numerus, d. i. zala u. a. a. O. sinero ad- 
yentu, (cbumfte) demo plcbe (liute).

Den Monchen war es aber nicht darum zu tliun, hloss so 
viel zu sclireibcn, ais fiir den Schulunterriclit nothwendig war, 
oder yiellcicht die Langeweile durcli Uebersctzcn sieli zu rer- 
treiben, sondern sie arbciteten aus Liebe zur Sache, Boweiss 
hiefiir ist der Eifer, mit dem sie yorgehen; Kunstausdrlicke der 
Grammatik, Namen des Mythus suchen sie zu umschrciben oder 
zu yerdeutschcn, die Accentation ist eine sorgfaltige, sie bezeich- 
nen nicht bloss wie Otfried die stiirkeren Hebungcn, sondern 
aucli die Langcn und Kurzeń W ort fiir Wort. Es friigt sieli 
nun, wer der Yerfasser dieser Schriften war.

Eckchard IY. nennt ais Yerfasser der Psalmen, des Hiob 
und Gregors Moralia, scinen Zeitgenossen, don oben schon ge- 
nannten Vorsteher der Selmie Notkcr Labeo; in dem bereits 
erwiihnten Briefe an den Bischof Hugo II. von Sitten, sagt 
Notker, dass er die iibrigen aucli yerfasst liabe. Das erscheint 
ais schwer moglich, wenn man die Zeit, welche dazu nothwendig 
war, um die spracliliclien Schwierigkeiten zu tiherwinden, den 
Umfang und die Zahl der W erko uiul das mliheyolle und nur 
langsam yorwartsschreitende Arbeiten beriicksichtigt; richtiger 
ist es anzunehmeu, dass Notkcr die Arbeit Mehrorer leitete; er 
mag der tiichtigste Mann des Klosters gewesen scin, der allcn 
Andern mit Iiath  und That hiltreich zur Seite stand.

Audi in den Schriften selbst zeigt sieli eine gewisse Yer- 
schiedenheit, die auf mehrere Yerfasser scliliessen lasst, so im 
Boethius zwischon don zwei ersten und den drei lotzteu Buchern. 
Notker selbst erwahnt in dem crst spater aufgefundenen Yer-



zeichnisse seiner Tlcbersetzungen nur von „duobus libris Boctbii, 
qui est do consolatione philosophiae."

Nichtsdestoweniger bloibt Notkers Yerdienst ungeschwackt; 
auch seine Klosterbriider wussten es zu w.iirdigen, sie gaben 
ihm den Beinamen Tcutonicus; es heisst am Schlusse der St. 
Gallcr Psalmenhandschrift

Notker Teutonicus Domino finitur amicus 
Gaudcat illc locis in Paradysiacis.

Auch ausserlialb des Klosters St. Galion wurdo Aclinli- 
ches, wenn auch nicht Gleiclics gcleistot; so haben wir z. B. 
eine Uebersetzung des hohon Licdes von W illcram , einem 
Moncho zu Pukla, spiitor Abt zu Ebersberg in Baiern; sio ist 
et was jiingcr ais die St. Galler Schriften, welcho diesom Uebcr- 
setzer zum Muster dienten, was schon aus dem Accentuiren zu 
ersehen ist, doch verrathen weder Inlialt nocli Sprache den Eifer 
und Fleiss, den wir bei den St. Gallem finden. Es gilt diess ganz 
besonders in spraehlieber Iliusickt; bier sind die im Tcxtc ein- 
geschlossenen lateinischcn Worte, nicht wie bei den St. Gallem, 
łur den graminatisclien Unterricht notbwendig, sondern es ist 
mehr eine damals lierrschende klosterlich-gelelirte Zierlichkcit, 
ahnlich dcm Wechsel deutscher und lateinischer Rcimzeilen in 
glcichzeitigen Gcdichten oder der Einschiebung franzosisclicr 
Worte zur Zeit der hofischen Poesie des 13. Jahrhunderts. 
Willcram starb 1085, doch gehen die Ilandschriftcn bis 1040 
zurjick; kein W erk wurdo wolil so oft abgcschriebcn, 1057 
wurde es sogar in’s Niederlandiscbc iibersetzt.

Vox ecclesire do Cliristo.
(Cap. III . y. 11.) Egredimini et yidete, fili® Syon, rogom 

Salomonom in diademate, quo coronayit cum mator sua in die 
sponsionis illius ct in dio ketitiac cordis ejus. Gót Oz, ir iunefrou- 
yon, ir da biiiuuet in Syon: titot uuara des cuniges Salamonis 
unte der corOnon, da in sin mitoter mit h;tt gczleret in sinemo 
maheltiige unte in demo tage siner freiuve. Ir  giloten sćla, ir der 
hie birt positse, in specula fidei, unte ir godinge lott, daz ir ciimct 
in atria coelestis Hierusalem, tuot iu selbon óinan rtlm, daz iuwich 
nochóin uuórlih strepitus geirre, ir negehuget alliz hna der my- 
steriorum iuycres redomptoris unte der durninon corónon, die imo 
judaica gens tif sazta, diu sin rmioter uuas secundum carnem.



Die diirnlnon corónon die trfiog ćr górno durh iuueron uufllon, 
daz ivuih coelestis gloria, amplecteretur. Daz neumirt alliz nleth 
slncs undanclics, nóbe mili sluemo uuillen: u u ant iz gescali in 
slnemo maheltago, do ór imo sćlbemo mahelta mit dćmo uulde- 
men siucs lióiligcu blńotes die eeclesiam, non habontcm maculam 
neque rugam. Iz gescali óuli in dćmo tkge slnero frćuve, do er 
sieh frćuveta daz mit slnemo tódc diu vuerlt irlóset uuart uóno 
dćs dieueles geuualte unte uóne dómo óuuegcn tódc.

Willerams Uebersetzung des hóhen Liedes.
Wack. Les.

Neben dieser reicben Uebersetzungsliteratur taucht auch 
liie und da sclion die freie Prcdigt auf, jedocli nicht in den 
KlOstern, sondern ausserhalb dcrselben, doch dtlrfte ihr Entste- 
hcn eine F racht der Klosterschulen sein; einfach sind diese 
Anfange, ihre Sprache ist schlicht, weil for das Yolk berechnet; 
diese deutschen Predigten sind sogenannte Homilien, erbaulich 
betrachtende Auslegungen biblischer Texte; die Zabl der crlial- 
tenen Beispiele ist sehr gering, keines derselben ist yollstiindig.

liaz crangelium zelit uns do unscre herro der tilius dci 
fuor zi derc martyri, do chom er zi dero burgi hiericlio, da saz 
ein plinte pi demo uuege unte bat kidanone; den intluhte er zi 
dera anasihte dero sincrc jungeronc, zidiu daz er siu kiuestinote 
in dera beiligon kiloubo. Hiericho uuirdit kantfristet manin, diu 
pizeichinet die 'zigengida unserere totliche. So pizeichinct aua der 
plinte daz menniscliche kislabte, daz dir plintiz firstoozzcn uuart 
uone den mandungen des paradysi in dezzi cllentuom, in demo 
iz uuas unuuizzente unzi an daz, daz iz iiitlulite der tilius doi 
mit demo kiuualte sinere gotheite, so daz iz do uuider cliunde 
kidencbin zi den euvi. . .. Ein Bruchstilck einer Predigt.

Hoff. Fundgr.

In spracklichcr Hinsicht ganz verschieden von diesen Reden 
ist ein anderes Dcnkmal, jyeniger einer Predigt, ais eine kate- 
cbetiscbe Auslegung der Beichte; es scbildert die Freudeii des 
Himmels und das Grauen der Hblle.

Audi das Gebet entwickelte sieli jetzt ilber die festgestellte 
Katechismusformel des 9. Jalirbunderts liinaus. Beleg dafiir ist 
neben andern ein Gebet vom Mon che Ottoli ans Regensburg 1002.

Trohtin almahtiger tu der pist cinigcr trost unta euuigiu 
lieila aller dero, di in diii gloubant iouli in diii gidingant. tu in-



luilita min lierza. daz ih dina g'uoti unta dina gnada megi ana- 
denchin. unta mina suinta iouli mina ubiła, unta die megi so 
chlagen vora dir also ih des bidurfi. Leski trohtin allaz, daz in 
mir daz der leidiga uiant in ni mir zuinta uppigas unta unreh- 
tcs odo unsubras. unta zuinta mili zeden giridon des eunigen 
libes. daz ih den also megi minnan. unta mili dara nah liungiro 
unta dursti also ih des bidurfi. Lara nah macha mili also fron 
unta kreftigin in alle dinemo dionosti. daz ih alla die arbeita 
megi lidan, die ih in deser werolti sculi lidan durh dina era unt 
durh dinan namon. iouli durh mina durfti. odo durh i o mannes 
durfti. Trohtin du gib mir chraft iouh du cliunst dara zoa. etc.

Gebet von Ottoli. Massmanns Abschworungs- etc. Formeln.

W ahrend die geistliche Prosa sich immer melir und mehr 
auf den durcli die Klosterschulen geschaffenen Grundlagen ent- 
wickelt und vorzuglich die Predigt nie mehr unterbrochen wird, 
stollt sich der wcltlichen am Ende der Periode durch das Be- 
streben, Alles in dichterische Porm einzukleiden, ein hedeuten- 
des Hinderniss in ihrer Entwicklung entgegen, es entsteht die 
sogenannte Rcimprosa; alle lehrhaften und geschichtlichen Sclirif- 
tcn, die also ilirem Inhalte nacli zur Prosa gehoren, wurdo in 
poetischer Form eingekleidet und dazu meist die kurzeń Reim- 
paare gehraucht; ja  selbst in cinigcn kirchlichen Sckriften wurde 
der Prosareim angcwendet.

Dieses dauerte aucli im 12. Jalirhunderte fort, so dass die 
Predigt die alleinige freie Prosa dieser Zeit ist; hier herrscht 
aber dafiir im 12. Jalirhundert eine Reiclihaltigkeit, die man in 
der frtiheren Zeit yergebeus suclit. Diese Predigtcn sind tlieils 
yereinzelt, tlieils in ganzen Sammlungen auf uns gekommen, 
die meisten der Gehaltenen mdgen nicht einmal aufgezeiclinet 
worden sein, selton sind sie von grosserem Urn fango, in ihrer 
Schreibweise einfach, weil fur das Yolk bestimmt, man sielit, 
dass man es mit ciner in den ersten Stadien der Entwicklung 
stelienden Prosa zu thun hat; die Ycrfasser sind meist unge- 
nannt, Symbolisirungen kommen luiufig vor, Auslegungen und 
Anwendungen der Sclirift sind dcncn in der gleichzeitigon Epik 
der Geistlichen selir ahnlich.

Daz ist allcz manchunne, daz sin wir armen! daz ewige 
lieht, daz uns adames ungehorsam (undo) cue getloso uerlorn 
lieto, daz hat er uns wider geben. E r uragete don blinten, wes 
er gerte; E r weiz nil wol, wes uns not ist ; swie wol er iz wizze,



IG

idock heizet er uus piten, daz wir mitter bcte daz lon crweruen. 
Waz sprach do der blinte? Herre, daz ich gesehe, des ger icli. 
Diser blinte der negerte neheines riktumes, den disiu werlt hat, 
er negerte niwan des liehtes. Nu sculen wir bilde nemen bi dem 
blinten, so wir ihtes geren daze unserem herren, daz wir ze- 
ganclicher dinge ilit geren. W ir sculen des liehtes gei-cn, uon 
dem die heiligen engele erluhtet sint unde al die goto gedionet 
habent, des liehtes, daz anegenge noch ende hat, daz ist got 
selbe. Do der blinte so reliter dinge gerte, do sprach unscr 
herre : Din glóbo hat dir din lieht wider geben. da sculen wir 
merchen, diu glóbe, diu mit rehten werclien gezieret ist, diu er- 
luhtct den mennislren, diu behaltet in zedem ewigen libe. Swa 
diu glóbe ist ane diu giiten werc, da ist si tot, da ist si un- 
nutze. Sa zestunde sach der blinte unde volgote unserm herren. 
Der sihet unde uolget, der daz erfullet mit rechten werchen, daz 
er glóbet. Diu menige, diu daz zaichen sali, diu lobete den al- 
melitigen got. Nu sculen wir den almehtigen got sincr genaden 
louen, daz wir dem bilde des blinden also gevolgen, daz wir 
die heiligen glóbe mit rehten werchen erfullen unde daz wir 
don almehtigen got, so wir disen lip uerwandclen, gesehen 
miizen unde in mit den heiligen engelcn unde mit allcn sincn 
heiligen iemer ane ento loben muzen. Amen.

BrucJistiick einer Predigt aus Hojfmanns Fundgruben.

Auch die Uebersetzungsprosa wurde im 12. Jahrhunderte 
niclit vernachlassigt; nebst den gewohnlichen Yerdeutscliungen 
des Credo, Pater noster und einiger Beichtformeln, haben wir eino 
neue TJebertragung des hohen Liedes und der Psalmon, letztere fast 
nur lnterlinearvcrsion. Preier iibersctzt ist der Tractatus de virtu- 
tibus vom heiligen Nortpert, dann zwei Bearbeitungen des Phy- 
siologus, einer Naturgoschichte der Tliiere mit Anwendung ilirer 
Eigenschaften auf Christum, den Teufel und die Menschen; das 
W erk war urspriinglich griechiscli, die illtere Bearbeitung ist 
rein Prosa und stammt yielleicht noch aus dem 11. Jahrhun
derte, die jtingere ist schon mehr in Reimform gebracht.

Do spe.
Tria qua;dam proposuit ani- 
mae nostrrn necessaria egregius 
gentium doctor dicens: Spes, 
fides, caritas, tria biec sunt: ma
jor autem his est caritas. Nemo, 
quam vis ingenti peccatorum pon-

Sanctus Paulus lóret uusich 
driu dinch notdurftigiu unserre 
sóle. da er sprichet. Driu sint. 
de gedinge. unte gelotlbe, unto 
min-ne. der drle ist aller maiste



dere prematur, do bonitate di- 
vin;c pietatis desperare debet, 
scd spc certa misericordia; illius 
indulgentiam sibi cottidianis dc- 
prccari lacrimis. Quam ąuidcm 
recto speraro possunt, qui ab 
actione operis pravi cessabunt. 
Nec ideo tamen propter spem 
reniai perseyeranter pcccare de- 
bemus, licąue quia deus juste 
peccata punit yeniam desperare 
debemus; sed utroque periculo 
evitato ct a mało dcclinemus 
ct de pictate doi yeniam spere- 
mus. Similiter et in omni tri- 
bulationum angustia ad solotium 
spe supernai pietatis cnrrendum 
est, quia in illo solo omnis spes 
ct salus sino dubio consistit, 
dicentc propbeta: In  doo salu- 
tare meum ct gloria mea. Deus 
ausilium mei ct spes mea in 
deo est.

diu minne. Daz ist diu relito 
gedinge. daz niemen sigo. swle 
uil er gesuntot liabc. daz er uon 
diu mines trehtines gnaden mis- 
se truve. sunter daz er in demo 
gedingen siner rebarmede ant- 
lazzcs bitte. Zcmo autlazze mu- 
gen auer die gedingen dic non 
ubelen werken wellcn gestillen. 
wane wir ne seulen dureb des 
antlazzes gedingen daz unretb 
weder tuon nocb minnen. Unte 
obe wir ez auer getun, so ne 
seulon wir gotes gnadon niebt 
missetriion. Untc niebt cincr- 
baft in unseren sunton. sunter 
in allen unsern arbeiten seuln 
wir in demo gedingen gotes belfe 
enbeiten.

Wach. Les.4us Nortpert’s Tractatus de mrtutibus.

Dc sireuibiis.
In  demo mero sint uunderlibu uuibtir, diu bóizzont sirertę 

undo onocentauri. Siręne sint meremanniu unde sint uuibe gellh 
unzin zó demo ndbilin, danuan tif uogele, unde mugin nile scóno 
sinen. Só si gesebint bn demo mórc uarin, so sinen sio uilo 
scóno, iinzin si des uunnisamin lides so gelustigot uuerdin, daz 
sili inslbfin. Só daz mermanni daz gesibit, so uerd es in, unde 
birigit sili. An diu bezc(i)net oz den fiań t, dćr des mannis 
muót spónit ze diu uueriltlihen lusten. Ter ónocentaurus, ćr ist 
balb mail, balb esil, lindo bezeiebinet didir zuiualtic sint in ir 
zbnon lin in iro hórzon unde daz pilide dćs róbtes babin, un ez 
dob an ir uucrcliiu nlbt eruullint.

A m  dem altem Physcologus. Hoff. Fundgr.



Nebst diosen ist nooh das Buch, Aurea Gemma oder Lucida- 
rius odcr Elucidarius, eine Glaubenslehre und W eltkunde in Form 
eines Gesprachs, wahrscheinlich ans dcm Schulunterrichte licr- 
yorgegangen. Aucb einigc Schriftcn weltlichen Inhaltes bat das 
12. Jabrh. aufzuweisen, so ein „liber de naturali facultate oder 
das arzinbuoch Ipocratis“, cine Sammlung arztlicher Yorscbriften 
mit einem botanischen Glossar.

Zu bedauern ist, dass eine Sammlung yerścbiedener Rechts- 
urkunden, das Salbuoch eines baieriscben Klosters v o n ll5 0 —1160 
yerloren gegangon ist.

Wie im 12. Jabrbundert so finden sich aucb im 13. 
Jahrhundert Uebersetzungen geistlicber Schriften; Kegel n 
der Benediktiner und Augustincr, bestimmt fttr LaienbrUder 
und Laicnscbwestcrn, dann Pcricopen der Eyangelicn; eigen- 
thumlicli ist es, dass die kirclilichen Yorsteher dieses nicht bib 
ligten, und in der deutscben TJebersetzung ein Beforderungs- 
mittel der Ketzerei salien; so sagt z. B. ein Bcriclit iiber 
die Trierer Synode 1231 von den Ketzern der Stadt: „multi eorum 
instructi erant scripturis sanctis, quas babebant in tlieutonicum 
translatas." Aucb yon den Weltgeistliclien wird die Prcdigt we- 
niger gopflegt, da aucb sic der poctiscben Ricbtung der ersten 
Ilalfte des 12. Jahrhundcrts buldigten; so beisst z. B. im 
Passional: „waz ich lid te predegen pflege, daz yergót mit dcm 
galme, waz aber icb mit dem lialmc, mit der yedercn meino icb, 
schribc, daz hotfe icb ez ie bllbe nutze uber manegen tac.“

Einer ganz andern Ansicht aber warcn die Mitglicder zwcier 
Monchsorden, die Franziskaner und Dominikaner. Schon durcb 
ihren Stand warcn sie zur Prcdigt rerptlielitct, sie tibten sic 
auch in einer Art und Weise, wie vor ilinen nocli Niemand 
gethan, und bahnten so den Weg zur Bliitbezcit des 11. Jahr- 
liunderts.

Im 13. Jakrhunderte sind diese Manner ganz yolkstbiimlicb ; 
schon iliro Lebensweise bracbte sio dem Volkc niibor, donn 
zunacbst auf milde Gabon angewiesen, mussten sie sclbst mit 
dem Niedrigsten yerkehren, sio konnten dalier ober ais jeder 
andere Kleriker wissen, was dem Yolke zu predigen notliwendig 
war, und wic das Notliwcndige ibm mitgctheilt wordcn sollto, dcss- 
halb aber ist die Sprache in ihren Predigten ilclit dc utscli, frc 
yon jedem fremden Einflusse; sie sclbst warcn oft ungclehrt,



wie z. B. Bruder Berchtold, der gar manchmal Stellen aus der 
Bibol falsch citirt.

Nur die Nainen und Prcdigten Wenigor siud erhalten, oft 
hindertc die Yolkstliumlichkeit die AufzeichnuDg. Niclits ist iibrig 
yon den Predigten des beriihmten Eiferers gogen jede Ketzerei 
dem Dominicaner Conrad von Marburg, zu dem, wcnn er pre- 
digto, das Yolk sich so drangte, dass er oft im Ereien predigen 
musste, don es, wahrscheinlich ais er ihm seine Siinden in zu 
greller Wcise yorhielt und riigte, erschlug; ein anderer war 
Johannes Preund, dcssen Predigten sehr oft gelesen und abge- 
schrieben wurden. Unbekannt ist der Yerfasser jener Predigten 
die von Franz Karl Grieshaber herausgegeben wurden, Stuttgart 
1844; oline Zweifel war er ein Ordensmann,' Augustiner oder 
Frauziskaner, seiner Abstammung nach gewiss ein Oberdcutschcr, 
wahrscheinlich ein Schwarzwiildler.

Die Predigten beginnen mit dem ersten Sonntage naoh 
Ostorn und enden mit dem Osterfeste, sio bchaudeln mit Aus- 
nalime des Passionssonntages, wo die Epistel zu Grunde liegt, 
das Evangelium ; die Beweisfiihrung irgend einer Behauptung 
gcschioht nur durch Berufung auf die heil. Schrift, Tradition, 
Gebete, Gcsilnge und heil. Handlungen der Kirche; die Erklarung 
der heil. Schrift und die Beweisfiihrung ist fast ausschlicsslich 
allegorisch, was damals allgemoin war; ist eine Erklarung wortlick, 
so sagt der Yerfasser „das ist das hailige ewangelium nach dem 
buckstabcn.“

Die Maclit des Beispieles kennend, erziihlt der Prediger 
geru biblische Bcgcbcnlieiten, bei naturgeschichtliehen Dingen 
beruft er sich auf den Pliysiologus, am liobsten ycrweilt er bei 
der Busse und Bekehrung des Sunders; bei aller Tiefe des Ge- 
dankens herrscht docli die praktische Richtung vor; die Sprache 
ist in der Construction einfach im A.usdrucke volksthiimlich, die 
Mundart des badischen Oberlandes.

In octava Paschae.
Affer manum tuam et mitte in latus meum, O Thoma 

felicem licentiam habes a salyatoro tuo. u t (manum) mittas in 
latus. in quo consistit nostra salus. huius enim lateris . . . .  ab 
ira salyamur. in gracia generamur. a culpa sanamur. in (gloria 
exaltamur.)



Diziu w ort din ich in der latine iezo han gesprochcn diu 
yinden. wir goscriben an dem hailigen ewangelio.

Dc wir hiut han gelesen in der hailigen messo, und sprechont 
entiuschcn also. Thoma gib ber din hant. und grifo mit der in 
min sitem und wie dc dar zu komo dc got diu wort sprcche. dc 
yinden wir an dcm hailigen eyangelio. an dem lesen wir also. 
dc dcz tagez do got erstunt von dcm todo warcr got und war
menscli. Dc er dez selben tages ze abende do dio tura war
bcsclozen. da dio iunger waron gcsainenct bi an ander 
durch dio yorlite der iuden. dc iesus do chom. und stunt 
cnmittcmon undor sin iunger un spracli ze in. Pax yobis. E r  
spracli yride der si mit iu. und do er dc gesprach. zchant do
licz er si sehcn sin hende und sin sitem Gayisi sunt ergo
discipuli yiso domino, und do dio iunger also unsern lierren 
gesahen. do wurden si gar yro dc er yon dcm todo crstanden 
waz. Dar nach sprach er aber ze in: Pax yobis. E r sprach 
yride der si mit iu. wan ais mich min yater hat gesendet. ais 
wil ich iu och senden. und do er dc gesprach. do bliez er gogen in. 
und sprach. Accipite spiritum sanctum quorum remiseritis pec- 
cata, rcmituntur eis. E r  sprach nement den hailigen gaist. und 
swelen ier ier stinde fergebent. den sigen die fergcben. Thomas 
aber. der ainer waz hz den zwelfen. der waz bi den iungern 
niht do got ze in waz chomen. und do er do zii in chom. do 
sprachen si ze im. W ir liaben got gesehen. Do antwrter in und 
sprach. Nisi yidero in manibus ejus fixuram clayorum et mit- 
tam digitum meum in latus oius non credam. E r sprach. oz cnsi 
denne, dc ich scho an sinen liendcn diu lócher und die wnda 
der nagel. und dc ich minen yinger (lege) in sino stten. so gclóbc 
ich ez anders nimmer. TJnd dar nhcli alite tage. do waren dio 
iunger bi ainaudcr. und do waz Thomas hi in. Also chom unser 
licrre mit besclozzcnen tiiren und stunt cnmitten under si und 
sprach ze in. pax yobis. etc.

Aus Grieshabers Predigtcn.

Der bedeutendste Prediger des 13. Jahrhunderts ist Berthold 
Lech auch Dertliold yon Begensburg genaunt, ein Franziskancr.

A udi er betonte in seinen Predigten mehr dio Morał ais 
das Dogma, li fiu fig ist es ihm weniger um den Beweis der Lehre 
ais um dio praktische Anwcndung zu thun; er war ein Volks- 
redner im yollsten Sinno des Wortes. Ein heftiger Gegncr der



Juden, cifort er abcr ebonso solu- gcgen clio bereits damals 
herumziehenden Ablassprediger. Seit 1250 durchzog or ganz 
Deutschland, wesshalb man ihn^ aucli den „lantbredigcr" nannte. 
Die Yerschiedenheit der Mundarten seinor Zuhorer zwangen ilin 
wahrscheinlich jede mundartliche Beimischung ans seiner Sprache 
zu entfernen.

Audi er prcdigte wie Konrad von Marburg oft von einem 
Baumo oder Thurmę herab; scin Einfluss war so machtig, sein 
Ruf so bedeutend, dass man seine Anwesenheit in einer Stadt 
fur ein chronikwtirdiges Eroigniss hielt, ja  dass man ihm wun- 
derthatigo Kraft zusclirieb, er starb 1272 zu Regensburg.

Erauenlob feierte ibn in Gediclitcn, das Yolk yerglicli ihn 
mit Antonius yon Padua.

Saelig silit die armon: wannę daz himelrich ist ir etc. 
Mit disen abt tugenden sint alle die zuo himelrich komen, die 
da sint. Und mit dcnselben alit tugenden mtiezent noch alle 
die dar komen, die iemer mór dar komen siiln. Nu wil ich 
die siebon under wegen kin und wil niuwen yon ir einrc sagen, 
wanno also Aril guotor dingo an ir icglicker ist; und yon ir 
ieglichcr waere gar yil und gar lang sunderlichen zuo sagende; 
und wie manigiu untugent uns an disen alitc tugenden irret 
daz wiirde cht von ieglichcr gar lang zuo sagende. Wanno 
man cz allez in einer predigen nit yerendon mag, noch in yiern, 
noch in zchcncn, só wil ich iu liiute niuwen sagen yon den die 
ein rein berze liabcn, und yon den man liiute d;l lisot in dcm 
heiligen ewangelio „saelig sint die reins herzen sint: die wer- 
dent got sehcnde.“ Die sint wol von rchte saelig, die da got 
sehent. Ein iibergillde ist ez aller der saelikeit diu ie wart oder 
iemer mór elit werden mag, swer got anschend eht werden 
m ag: ais A siicze und alsó wiinncnclich ist diu gcsiht die man 
an got silit. Só wart nic dclieinre rnuoter ir kint nie só licp, 
an unser frouwen, und solte sie ez drle tage ano sehen an un- 
derlaz, daz si anders nit enpflaege, wanno eht si ir liobez kint 
solte an sehen: si aezo an dem yierden tage yil gernre ein 
stiiko brótes, Und woltę ich vil górne daz ich alsó ein guot 
mcnschc waere, ais daz wdr ist, daz ich iezunt reden wil. Ob 
daz alsó waere, daz man zuo einem menschen spraeche, der 
iezunt bi got ist „du lidst zehen kint tif crtrich , und du solt 
in keufen allcn sampt daz sic śro und guot liaben unz an irn 
tót da mit, daz du einigen ougen blik yon gotes angesiht tuost,



niuwen ais langc ais einz sin hant rnoht umb kćrn, und sieli 
danne wider zuo got und du solt dle ongen niemer mór yon im 
kórn“ : der mensehe entaete sin nit. Alse w lir, herre, dle wdr- 
lieit ist. alse w kr ist disiu redo, daz er disiu zclien kiut unze an 
irn- tót 6 mlek dem almuosen lieze gón, 6 danne er sich die 
klcine wiło yon got wolto wenden.

etc. WacJcernagels Lesebuch.

Einc ganz andere Richtung ais die genannten Prediger 
yertritt Bruder Dayid yon Augsburg. E r war der Lełirer Ber- 
tkolds von Regensburg, begleiteto ikn auf seinen Wanderungen, 
so dass er gewoknlich „socius fratris Bertholdi oder Dayid, der 
mit bruoder Berchtold gienc,“ genannt wird; O rtundZ eit seiner 
Geburt siud unbekannt, er starb 1271 zu Augsburg. Dayid 
scliricb mcist lateinisch, in deutscher Spracko haben wir yon 
ihm folgendo Abbandlungen:

1. Die sieben yorregeln der tugend.
2. Der spiegel der tugent.
3. Kristi lcben unser yorbild.
4. Die vicr fittige geistliclier bctracbtung.
5. Yon der anschauung gottes.
(3. Yon der erkenntnis der wahrheit.
7. Yon der unergriindlicben ftille gottes.
8. Botracbtungen und Gcbctc.
Die W irksamkeit Davids war mehr einc zuriickgezogeno, 

sein Glaube niebt der eifernde scines Schlilers Bertbold, son- 
dern rnebr das befriedigende Bewusstsein in der Betraclitung 
der Religion; seino Scbrifton sind niclit fur das Volk, sondern 
fur seine Schiller im Kloster berccbnct, ibr Styl dcsbalb sebr 
von den in Berthold’s Predigten bcrrsclicndcn yersebieden; 
er niihert sich in yielen Eilllen dem Lateinischen, weil Dayid 
das Lateiniscbo mebr gewobnt war, ais das Deutsche.

GehOrt aucb Dayid streng genommen noch niebt zu den 
eigentlieben Mystikern des 14. Jahrhunderts, so ist er doch ais 
Yorbote derselben anzusehen; iiberall wobt ein tief sittlieher 
E rnst in seinen Schriften; streng gegen sich selbst, ist er 
mildo gegen Andere; von seinen Schulern ist uns bloss 
Bertbold bekannt, aber dieser Einc beweist, dass seine Thatig- 
keit ais Lebrer cine orfolgrcicbe war.



Dk lebentigez undc krcftigez himelischez brót, bórre Jesu 
Kriste, kreftige minę sóle mit dlnom lebclichem smaeke, wan 
dk bist daz brót undo diu spisę, ais dat selbe sprichest in 
ewangelik: ,,swcr mieli izzet, der lebet immer der erstirbet nimmer.“ 
Wan allez das von nilito gemaebet ist, das velt unde sinket Yon 
im selbcn unde wirt zo nilito. Und dar nmbe daz diu sóle, 
dio nkcli dir gebildet ist unde diu (licli zu kennen und ze niezen 
gemaebet ist, daz diu iliclit ze nicbto werdc, só bedarf si wol 
daz dk sl kf haltest, dk dk nibt ze nicbte worden bist, dk’ d;t 
ie waere und immer ówic bist yolkomen und ungemiunert und 
allo stundo gelicli ćwic bist und aller dinge ówickeit kne wandcl 
und kuc dich niclit bestOn mac deheine stunde. Wan swelhem 
dinge dk dicli enziigest, daz wurde zehant ze nihte. Sit aber 
den menschen nibt só eigenlieben kf haltet srt diu spisę, diu 
sieli in sine naturę tempert, dar umbe só wil dk, lieber bórre 
Jósu Kriste, dem monsclien ein lipliebiu spisę sin, diu sieb iu 
des menschen sóle gieze und sieli in dicli yerwandel. Wan aber 
der mcnsche sterker ist denne sin lipliebiu spiso, dk von vcr- 
wandelt er si iu sino nathre. Aber wan der sóle spisę, dk liórre 
Jósu Kriste, bist edeler unde kreftiger denne diu sóle, dar umbe 
yerwandelst dk si in dicli sclben, ais yerre dicli des menschen 
untugende niclit irrent; war der boose smac Ikt den edeln sin 
kraft niclit ougen. Só aber der mensch gar kne untugent ist, 
só wirstń im allez, des er gert undo bedarf an allen dingen, sin 
iieht, sin kraft, sin sohoene, sin yreude, sin allez, des er ze ćwigen 
saeblen haben sol, daz nibt an im Itel hzen oder innen yergezzen 
wirt, ez si allez diu yol: kzen yon der schocnc von der óre diner 
gotliclien mcnschcit, innen yon der liebe, yon der siieze, yon der 
wisheit diner ówigen gotheit. Dar bringe uns, vil lieber hórre 
Jósu Kriste, mit dincn triu wen. etc.

Aus Davids Bełrachtungen und Geheten.
Pfeifers Mystiker.

Dio Iticlitung, welche im 13. Jabrhundert dureb Bruder 
Dayid angebahnt wurde, erhalt im 14. Jabrhundert ihre Vollcn- 
dung; es ist diess der Yersueb auf dem Wege des freien Den- 
kons, frei von jedor scholastiscben Gelelirsamkeit die W ahrheiten 
der christlichen lleligion zu ergriinden und zur Erkenutniss 
Gottes zu gelaugen. Heryorgerufen wurde dieses Streben durch 
den allgemeiuen Umschwung, der sowohl in geistiger ais auch 
in matcrieller Hinsicbt dio Gemiitlior erfasst batto. Dureb das



Aufleben des Studiums des klassischen Alterthums war die starre 
formelle Gelehrsamkeit der Geistlichen in Unworth gekommcn, 
man begniigte sieli in religiosen Gin gen niclit mehr mit 
Bewciscn durcli Citato aus der Tradition; dadurch trat 
in Glaubenssaehen an dio Stelle des blossen Wissens, In- 
nigkeit. Yicl trug zu diesem Umschwunge auch der Strcit 
zwischen dcm Pabste nnd Kaiser bei; das lieillose Scbisma 
erscbiitterte das A.nsehen des romisohen Stuhles, der wissen- 
schaftlicbe Riicksckritt der reichen Klostcr nilthigte die
Laien selbstthatig aufzutreton; die erst vor Kurzem entstandenen 
Bettelorden scblossen sick den Laien in dem Bestrebcn cine 
Reform der Kirche herbeizuftthren an, waren sogar lange Zeit 
ihro Ftlbrer.

Der Streit unter dom Clerus, wer denn eigentlich cin wabrer 
Nachfolger Christi soi, der, weleher Git ter besitze, oder der, 
welcber sieli jedes Eigentliums entitussere, war auch an den 
Laien niclit spurlos vortibergegangen, man hatte sich fast iiber- 
all flir dio Ansiclit der Bettelorden erklart.

Anfangs sind sie es auch, welchc wie schon erwahnt wurde, 
an der Spitze der Bowcgung stchcn, spiiter aber treten dio Laien 
der Art in den Yordergrund, dass selbst Geistłiche ihren An- 
siclitcn huldigten.

Schuchtorn und nur im engen Kreise der Ordonsbrilder 
werden im Beginne des Jahrhunderts die Grundsiltze der My- 
stik laut, aber sobald dort cin Kreis von Anhangern geschaffeu 
ist, wird der enge Raum des Oratoriums oder der Norizensckule 
yerlasseu, und in der Kirche yon der Kanzcl herab das geritgt, 
was mit den Ansichten des Predigers niclit iin Einklango stand ; 
nicht mit TTnrecht gelten diese Mannor in manchen Stilckon 
ais Yorboten der Reformation.

Der eigcntliche Ycrtreter der Mystik ist Meister E ckhard t; 
er trat zuerst in Strassburg auf, war zulotzt Lesemeistor in 
Kiiln, wo er 1329 starb; schon er wich in dogmatischcr Hin- 
sicht yon den Lehren der katholischen Kirche ab, am 13. Ee- 
bruar 1327 musste er in Koln widerrufen.

Die Anzahl seiner Schriften ist gross, es sind tlioils Pre- 
digten, tlioils roligiose Abhandlungen, alle yom mystischen Goiste 
durchweht. In  sprachlicher Hinsiclit hat die Prosa des Mittel- 
alters durch Eckhart eine derartige Yollondung erhalton, dass



sie die Grundlage ftlr alle Spfttern, selbst fur Luther und Seba
stian F rank bilden nnd der Pkilosophie des R). Jabrhunderts 
noch zu Gutc kommen konnte. Abgesehen yon der fliessenden 
Spraclie herrsclit das Strcben, selbst das Abstrakteste deutscli 
zu sagen, und das Scłiwierigstc durch deutsche W orte auszu- 
driicken. Rein liochdcutsch ist die Spraclie niclit, in yielen Fallen 
maclit sieli niederdeutschor Einfluss geltend; dadurcłi steht sie 
der Periode Luthers und so der Neuzeit nalio.

Yon den XII niitzen unseres Herren liclinames.
Der inwendige mensche enphahet zwelf gróze nutze an un

seres herren liehame, die gemeinen liuten unde vil geistllchen 
liuten unbekant sint.

Der este nutz an unsers herren Pchanie daz ist, daz deme 
mensche alliu yergencllchiu dinc sint miigelicli unde lihto ze 
lazennc. Der mensche mac sprechen mit sante Paulo „mir sint 
alliu yergencllchiu dinc ais ein pfuol under mlnen yiiezen“. Der 
mensche ist rlcher, der niht enhat unde niht enwil noch enbe- 
darf, dan der alliu dinc besezzen liat mit notdurft.

Filnf sachen sint, die deme mensclien srnelie unde bitter 
machent alliu yergencllchiu dinc — Diu erste ist: wollust der 
kreatrtren yerdustert diu yernunft an gotes bekentnisse. Die 
w lic daz der mensche wollust yindet an ycrgenclichcn dingen, 
die wiło cnbekennet er noch cnminnet cwigiu dinc. Solicho 
liute sprechent: yon den nidersten kreften enwerdent minę 
ohersten niht gehindert unde sprechent war. Daz wil ich ouch 
in demo, da diu obersto kraft ist enhoben die zlt in die ewikeit 
gezogen, da si die warheit bekennet und in ir selber alliu dinc 
unde sieli selber in allen dingen, da enhindert noch enyiirdert 
diu yerre der nideristen krefte noch kein króature in diser wlse.

Abcr da si die warheit yerstet in sich selber unde mit 
unterschcide, da sprich ich, daz diu oberste kraft wirt gehindert 
yon den werken der nidersten k refte ; wan swaz diu niderste 
kraft sol wtirken, daz muoz diu oberste kraft berihten alse yil 
ais daz werc ordenlich ist. Und al die wile si diu dinc ordinie- 
ret, diu hzwondic sint, só eninac si niht ordinieren diu dinc, 
diu inwendic sint. — Diu ander sache ist, daz diu liebe der 
kreatfiren minet gotliche liebe: ie diu liebe der kreathren ma- 
nicyeldiger ist, ie diu gotliche liebe minre ist. Diu liebe, die



diu sele kat zuo den kreatfiren, diii muoz gelediget sin von nót, 
wan cz enist doliein kreatńre, diu allo yollekomenlieit zemale 
an ir liabo; uńd alse der mensohe an einre kreatfiren niht en- 
yindct al, so suochet er ein andcr.

Diu sele engeruowet niemer, si komo danne da si ez al in al 
vinde, alle vollekomenłieit zemale ungestticket: daz ist in got al- 
leino. — Diu dritte sache ist, daz diu wollust der krfiatflrcn ge- 
menget ist mit bitterkeit. Enist diu bittorkcit nilit flzwendic, só ist 
si innewendio vil deste groezer. Der mensohe solde vil lieber liden 
eine wunden an deme llbe dan in simę herzen bestrafede umb 
einige stinde. — Diu yierde sache ist, daz diu króatfire geteilet 
ist an ir selber. Gniiegede der kleider en ist niht geniiegede der 
sptsen nocli destrankes; also ist ez ouch umbe geistlichiu dinc: 
geniiegede des gebetes enist niht geniiegede der innekeit. Ez ist 
deme menschen guot, daz doliein kreatflre alle yollckomenheit 
an ir liabe. Hcte der menschc geniiegede an den kreatfiren, er 
engesuoclite got niemer. — Diu ftinfte sache ist, daz diu krea
tfiren yerdrozzenlich sint. Ez enist delicin króatfire so gelustlicli, 
der mensclio móhte si só lange aneselicn ez enyerdriizzo in. 
Der mensclio, der ledic ist aller der dinge, diu got niht ensint, der 
ist sólic, hie in eime yorsmacke des ówigen lebens, unde wirt 
sćlic in dem ówmen lebcnne in der ffebrfichunsre aller selikeit. 
Diu gegenwiirtikeit des gbtlichen liehtes daz yertribet diu dun- 
sternisse der króaturcn.

etc. Ans EcJcharts Tractaten.
Pfeifers Mystiker.

Dio Schiiler Eckharts waren sehr zahlreich, so z. B. 
Bernhard yon Rapoldsweilcr, Eckhart der Jungero, Franke yon 
Koln, Heinrich von Egwint, Heinrich von Loefcn u. a. m.; 
ihre Schriften sind grosstejitheils nicht yollstamlig erhalten. 
Gross war der Anhang Eckharts auch in der Laienwelt; wer 
nur deutsch rerstand, der griff gern nacli religibsen Buchern, 
die in sciner Mutterspraclie gesohrieben waren, unbeirrt durch 
don Widerspruch, den die, diese neue Richtung furchtendcn 
Gcistlichon, dagegon erhoben.

Bald traten auch dio Laicn sclbststśindig auf und wie 
Meister Eckhart der Yertreter der mystischcn Richtung im 
Anfange des Jahrhunderts war, so ist Nicolaus yon Basel der 
Lenker der geistigen Bewegung in der Mitte desselben.



Nicolaus von Basel, 1308 zu Basel geborcn, war der Solin 
eiuos rciclien Kaufmannes; nach dem Tode seines Yaters Be- 
sitzer cincs bedeutcnden Yermogens, wollte cr sieli mit einem 
adeligen Madcben yerm ablen; am Yorabende des fiir die Trau- 
ung bestimmten Tages liatte er eine Yision, die ibn bestimmte, 
dcm weltliclien Lebcn zu entsagen; cr mictlieto sicb in einem 
entlegenen Stadttheile eine W ohnung und bcscliaftigtc sicb nur 
mit religioson Dingcn, obne jedoch in deji geistlicben Stand zu 
tre ten ; nacli und nacli sammclte er einige Gleichgesinnte, Geist- 
liche und Laien um sicb, und stiftetc so den Bund der Gottes- 
freunde, der sicb allmalig liber ganz Ober-Deutschland, ja sogar 
tiber die Grenzen Deutschlands yerbreitete.

Audi die Schriften des Nicolaus von Basel sind umfang- 
reich; ausfuhrlich bat er seine Bekehrung geschildert; in ibnen 
sind ebenfalls die Grundsatze der Mystik ausgesprocben, nur 
dass er noch mehr ais Eckbart an die Stello der ausseren Au- 
toritftt die subjektive Inspiration setzt; aucli in spracblicber 
Hinsiclit stehen sie mit dcncu Eckharts auf gleicher Stufe, docli 
licrrscbt die oberdeutsobe Mundart vor.

Eng mit Nicolaus von Basel yerbunden war Ruolman 
Merswln, ebenfalls ein Laie, Stifter und Pfleger des Jobau- 
nitterbauses zu Strassburg; er erzahlt seine Bckebrung in den 
„vier jahren seines anfangenden Lebens“, und in cincr anderen 
Sclirift, „von den ncun Eelsen“, ein Gesicbt iiber die Gebreclien 
der K ircbc; aucli er sclirieb in oberdeutsclicr Mundart.

Eiir den Bund der Gottesfrcunde wurde ron Nicolaus von 
Basel aucli der Dominikancr Johannes Tauler gcwonnen; er 
war 1290 in Strassburg geborcn und starb 13G1 ebendaselbst.

Tauler war schon vor seinem Boitritte zum Bundo Mystiker 
und Anlianger Eckliards, 1340 wurde er „bekórt,“ von nun 
suclite er nur auf das Gemiith einzuwirken; der Styl in seincn 
Schriften ist klar und lebendig, in den Predigten der Eassungs- 
kraft der Zuboror vollkommen angepasst; seine wichtigste 
Sclirift ist, „die Naclifolgo des armen Lobens Cliristi.“

Ein Zeitgonosso Taulers war Heinrich Suso, ebenfalls 
Dominikancr geb. zu Konstanz 1300, gest. zu Ulm 1366. E r 
stammte aus dem edlen Gescblechte der von Berg. Auch er 
stand mit den Gottesfreunden in enger Yerbindung, ein Mystiker 
im edelsten Sinne des Wortes. Mit grosser Phantasie begabt,



behandelt cr dio religioson E r agon mit dichterischem Schwunge, 
liiiufig in sehr sentimentaler W eise; auch seine Schriften sind 
theils Predigten theils Abhandlungen ; die wichtigste der letzteren 
ist „das Biiclilein von der ewigen Wcisheit,“ worin cr seine An- 
sichten tlber religiose Dinge gleichsam zusammengefasst hat; 
es ist in Gesprachsform zwiseben der ewigen Weisbeit, nilmlich 
Cbristus und dem Jiinger.

Dio I3riefe Heinricbs mit den Gottcsfreundcn wurde'n von 
einer „gcistlichen Toobter“ gesammelt, von ibm sclbst spiiter 
durchgosohen und fili* den praktischen Gebrauch umgestaltet, 
„auf dass das kurze Biiclilein eino Untorhaltung und Ergotzlich- 
kcit gebe und eine Erleucbterung einem abgcscbicdcncm Gcmiithc.“

An die Gottesfreunde scblicsst sieli aucli Heinrich yon 
Nordlingcn an; er wurde mit Tauler 1331 in Basel bekannt, 
wohin er ais Eluchtling kam, da er der Bannbullc des Pabstes 
gcliorcbend, in Baiern lceinon Gottcsdienst lialten wollte; docli 
yerliess er Basel sehr bald und gieng nacb Avignon; im Jahreo o O i
1318 kam er wieder zuriick; von da an hort jede Nachriclit 
iiber ihn auf.

Heinrich von Nordlingcn yertritt dio gcmuthliche und we ich-O o
licho Scitc der Mystik, wesshalb cr auch am meisten mit Prauen 
und Nonnen in brieflichcr Yerbindung stand, denon er Ermah- 
nungon, Eurbitton u. dgl. scliioktc. Von soincn Briefen liaben 
sieli die an Margaretha Ebnerin, einer Nonne zu Maria Medingon 
in Augsburg erhaltcn.

Dir meinem allor liebstcn in unserm hereu enbut ich, dciii 
unwirdig friint in Got, ais das einigklich werko ze yerstan und 
ze minnen, das Jesus Kristus din lieb in im, in siner muoter 
Marien, in allon sinen erweltcn engel und mensclien wirken ist.

Ich laz dicli, min getruwes liob in got wizen, das ich yon 
gots gnaden wol mag und gesunt bin, daz es mich guot diinkt; 
und wisz ouch, daz ich nach den ostern kum von Constcnz und 
kam zuo miner frouwen, der klingin von Ungern Agnes in 
.dem closter Kiinegs yelde und schuof da nit. Dar nach kam 
1ch gen Basel zuo minem und ouch dinem lieben getruwen 
yatter dem Tauler, der mit mir bi dir was und der half mir 
mit ganzen truwen, ais vil er maht. Do was ich lang, daz ich 
nit ein weson fant nach minem willcn; dar nach, da os Got 
wolt, do gab man mir herberg in dem spital ze Basel; do han



ich gewalt ze prcdijen und lian alle tag gcpredijet nnd etwan 
zwci malen an dem tag.

Und do kumt daz bcst yolk, das in Basel ist, von armen 
gotz kindern und von richen, von man und yon frouwen, von 
pfaffcn, minchcn, pruodern, chorhern und gemeinen liitcn, also 
daz si vor mettin kument und fahent stat mit grozen begirden, 
da von ich nit gesagen kan. Dizer schuoler, Hans Schuoster, 
unser lieber bot, der saclie es wol; don laz dir wol empfolhen 
sin, wan der kumet wider zuo mir, wan du und ouch ander 
min friind wellent. So sprich ich oucli alle tag messo da ze den 
tuischen heren ze Basel; da han ich einen lierren tiscli, und die 
tetten mir, waz si mochten, daz si mich bi in gehaben solten. 
Baz best yolk, das in Basel ist, piclitct mir geren, moclit ichs 
nur gehoeren. Bie besten heren und burger ze Basel, dio er- 
wurbcnt mir, fierzig tag antlosz geben an den predijen, daz ich 
dar umb nit west. W underlich genad git Got dem yolk ze mir 
und mir zuo in. Man but mich an pfarr, capeln, pfriind und 
orden und vil dinges, daz vil ander fro werint, also daz icli nit 
waz, waz ich nemen sol.

Diz sclirib ich dinon getruwen liertzen yor Got ane ruom, 
mer dar umb, daz du Got fur mich dankost mit eime niiwen 
dienst und in bitest, daz sin ero an mir mit sinem will en vol 
braclit werd, und daz er mir kraft yerliche und fiirhin gebe, 
sin werk mit warhaftor triiw ze , wirken bis in den tot, wan 
man muosz liden nit und baz. — -

Got dank dir aller diner truwc, die du mir und miner 
muotcr und allen den minen so gentzlich erzeigest, und laz dir 
empfolhen sin min muotcr, also daz du si troestist mit dinen 
innerlichen briefon. W aer daz, daz der Baier vom lant fuer, so 
moclit ez sieli fiicgcn, ich gesecli dich.

Ez begert, ouch unser lieber vattcr, der Tauler, und ander 
gotz friint, daz du uns ii* der gemein et waz schribest, waz dir 
din lieb Jliosus geb, uud sunderlichen yon dem wesen der Kri- 
stonheit und sinor friint, die dar under vil lident. Hic tzuo tuo, 
waz dir Got gebiet.

Ein Brief an Margaretha Ebnerin.
Kurz Lit.-Gesch.

Zu erwalinen ist noch ein Buch, in wclchem die Grund- 
satze der glaubigen Mystilc gleichsam zusammengefasst sind; 
es cntlialt die Gcgcnsatzc zwischcn „den warhaften gotesfreunde,



und don ungerechten valschen freien geiste.“ Der Yerfasser nennfc 
sieli den Frankfurter, Luther sein erster Herausgeber hat es 
„Eyn deutsch Tlicologia“ betitelt; es stammt aus der Zeit nacb 
Tauler.

Mit dcm 15. Jahrhunderte borto dic mystische Ricbtung 
auf, und mit ihren Auflioren erloseh die Bliithe der geistlichen 
Prosa, an ihre Stelle trat auf geistlichem Gebiete die lateinische 
Literatur, viel trug dazu das Aufkommen der mehr klassischen 
ais biblisohen Moralpliilosophic bei, die im Gefolgo der humani- 
stisclion Studien nach Deutscbland gekommen war. Ein Mann 
ist jedocb nocb zu nonnen, der dieso Periode beschlicsst, wenn 
er auch niebt zu den Mystikern gebort, Johannes Geiler von 
Keisersberg im Elsass; geboren 1445, Doctor der Tbeologie, 
Profcssor an den hohen Schulen zu Basel und Freiberg, zuletzt 
32 Jabre Prediger zu Strassburg.

Seine Predigten sind logisch geordnet, auf Ueberzeugung 
nicht wie die der Mystiker auf Rlihrung berechnet; er goisselt 
die Laien ebonso wie die Geistlichen, welelie nacb soiner An- 
sicht eincn niclit ganz cliristlicbcn Lebenswandol fiihrten; seine 
Kanzelrcden geboren meist reihenweise zusammen, so dass eino 
solcbe Reibo ein Lehrbucb bildete. Ais Grundlage dienten i hm 
aucb die W erke anderer, so z. B. das Buch des Albertus Mag
nus do yirtutibus zu den 1503 gcbaltenen, die unter don Titel 
der Seelo Paradies yereinigt sind; die Allegorion sind lniufig 
aus dem tagliclien Loben gonommen, z. B. der Ilaso mit scincn 
Eigenschaftcn, dio Jagd und Zubereitung dcssclben. Ein anderos 
Mai yergleicbt er den Cbristen mit einem Pilger, dessen Aus- 
riistung, Sack, Stab und Mantel mit Glaube, Iloffnung, Liebe, 
Geduld, etc.

Seine Predigten wurden zumeist yon seinen Zubororn auf- 
gezeiebnet, oft zucrst in lateiniscber Spracbe.

An dem sontag Jubilate geprediget von der XXY blattern 
des Munds und sagt vom unyerniinfftigem zevil schweigen.

Die X X Y blatter und dio letst, die einem monschcn uff 
dem mund wacbset ist Indiscreta taciturnitas, unbesebeiden 
und unycrnunfftiges schweigen, wie ein menscb sieli mag yer- 
siinden im schweigen. TYann wie sieb ein menscb mit vil 
sebwetzen mag yersunden, also mag er sieb auch ycrsiinden 
und yerhonen mit stil schweigen, so er also sitzt und redt 
niclits.



Und ais ir bisz ber die gantz fasten liabent gehdrt von 
mancherlei blattern und namlich yon XXIV, dic einer uff dom 
maul gewinnt, also ist disze blatter die allerletst, so man 
schweigt, wan man reden solt. Dargegen ist ein blatter ge- 
wesen, das man nit reden sol, so ist des scłrwadern zevil. Nun 
fragstu, was ist unvernunftig schweigen? Waz scbades er- 
wachset darusz? Und wie sol man disze blatter lieilen?

Zu dem crsten liast du gefragt, was unbescheiden oder 
unyerniinfftig schweigen sci? Ich antwurt kurtzlicli und sprich: 
Es ist dreicrlei schweigen. Zu dem ersten so ist ein lóblich 
schweigen: es ist, so ein mensch schweigt umb eins guten ends 
willen, und das mag geschehen in dreierlei wog;

Zu dem ersten geschicht schweigen umb tugendliaffte 
willen. So einer merckt, wann er mit eim redt, daz er selbig 
ein klapperman ist, so schweigt er, den er mócht im nit gnug 
antwurt gebon. W an er ein wort redet, so muoz er dreissige 
dargegen horen. Darumb spricht der weisz m an: Mit einem 
„ziingigen menschen soltu nit kriegen, du solt nit scheiter 
werfen in das feuer, dan ic me du wort woltcst geben einem 
klapperor, io me sich der krieg einflicht und grosser wurt.“ 
Mit einem frumen man, der ein gute conscientz hat und nit 
gern leugt, ist gut reden, dan er ist nit wider die gerechtigkeit. 
A ber mit einem klapperman kan niomant naher kumen; er leugt 
und streuszt sich wider die gerechtigkeit und erberckeit, ais 
auch dio fiirsprech und solich buben yolk thut: si liegen eins 
uber daz ander. Darumb ist das ein lóblich schweigen, so einer 
also eim zungigen menschen schweigt ausz tugenthaffte. Es ist 
zu dem andern lóblich, da einer schweiget ausz sciner thorheit. 
Es ist, so einer sitzt bei weiszon leuten, und er merkt, daz er 
zii einfaltig under sic ist und ze nerrisch, so kan er ausz seiner 
thorheit nit zu den sachen reden; dan liesz er ein wort schiesscn, 
so wiirt gemerckt sin thorheit: darumb so schweigt er, so 
er das nit weisz und nit geschickt darzu ist. E r hat der ding 
nit gcpflogen, doszhalben underwint er sich der sach nit, die er

propter
mansuetudinem
fatuitatem
oportunitatem

umb tugenthaft willen 
umb der thorheit willen 
umb schickung willen.



nit gclert hat. Das schweigen ist yerniinfftig, da einer scliweigt 
zu dingen, die er nit geleret Lat. W an ich welt reden in den 
rochtcn, damit die Juristcn umhgond, oder solt von der artzenei 
reden, so stiind es mir ubcl an, dan ich witszt kcin grunt in 
diszen kiinsten. Item wan ein Jurist wolt reden von der hciligen 
geschrifft, das wiird im eben anston, ais wan ich wolt icgcrisch 
oder woidisch reden, und sprech: „Ich wil ein liasen scliinden,“ 
so solt ich docli sprcchon: „Ich wil den liasen strcifeu“. Audi 
kan ich dem schumacher niclit sagen, wie er die seluih maclicn 
sol; ich sag im wol, wo sic mir zu eng scin und mich trucken. 
Einem ieglichen menschen ist ze glauhen in siner kunst. Ein 
ieglicher redet von dem, das er gelcrut liat und yon denen din
gen, damit er ze schaffen bat. Nenio m ittat falcem in messom 
aliam. Niemant sol sein sichcl lassen in ein frembde crn. Es 
sol niemants yon den dingen reden, daryon er nichts gelcrt batt, 
dan es stot ein gar iibel an, so er alwegen wil reden yon din
gen, die er nit wcisz nocli erfaren bat. Dan so er lang redt, so 
ist es Liiris liris leres. Darumb was der selben seclenloszen 
menschen scint, sólieh klapperer sein, die da binein in ein sacb 
reden, es treff an, was es wcll, es sci erlogcn oder war, das 
acbten sio nit. Und mit ircm schreien so gcscliwcigen sie ein 
andern, der yiieiclit die warheit und don grunt aller ding weisz, 
yon denen sie reden. So spricht man dan : „Das ist ein gesell, 
der kan ein gescbweigen“. Die selben zoucht man herfiir, damit 
godt ietz di welt uinb. Man darf ietz kcin router fragen, 
oh ein krieg recht oder unrecht sei, dan es gilt in alwegen 
gleich. Aber frum und gelert leut sol man fragen, ob es zicmlich 
und hillieb sei, das man krieg. Sólieh yerflucbt klapperer spre- 
cłien: „Alle Doctores sein nit eins pfenigs wert, sie haben so- 
liclie ding ir lebcn lang nie gesehen". Wie man aber den krieg 
angroifen sol, und wie man sol halten uf der haltstat, da miisz 
man fragen die reiszigon, die kócli und kellor, den futer mcistcr 
ob man das volk miig erziclicn. Sebcnt, das ycrderbt uns, das 
wir in allen dingen kein yernunfft wellen braueben. etc.

Bruchstiick einer Predigt Geilers.
Kurz Lit.-Gesch.

Auch die Uebersetzungsprosa wurde im 14. Jahrhundert 
niclit ganz yernacblassigt. W icder sind os Ycrdcutscbungen 
der Ordcnsregcln fur die Laienbruder; daran rciben sieli das



Evangolium des Nicodemus, Epistel und Eyangelienpericopen, 
Psalmen, das holie Liod, endlich die ganze Bibel; die erste 
yollstandigc Uebersetzung der letzteren erfolgte 1343 durch 
Matliias von Beheim, einem Monche zu Halle, eine zweite im
15. Jabrhunderte durch Probst Konrad yon Wiirzhurg.

Ausser diesen haben wir nocli mehrere Schriften die auf 
iihnlichcn lateinisehen beruhten, und mehr fiir Priester bestimmt 
waren, wie: das bichtebuoch und der Gewissensspiegel Martins 
yon Amberg; das Bucli des Belial nach Jacobus de Tcramo, 
ein Prozess zwischcn Christus und dem Tcufel wegeu Glau- 
benssachen, in Gesprachsform; endlich noch eine Disputation 
wider die Juden, hervorgerufen durch den immer mehr auftau- 
chonden Judenliass.

Zum Schlusse erwahne ich in Kurzo der Legenden. Es 
gab dereń sowohl ganze Sammlungen ais auch einzelne Bear- 
beitungen. Eine Sammlung durch allo Monate hin nach der 
Rcihcnfolge der Namcnstage geordnet, ist „das Buch yon der 
heiligen lebine“ aus denJahren 1343—1319 yon Herrmann yon 
Eritzlar, einem Laien, der sich eng an die Mystiker anschloss; 
ein ahnliches W erk ist die „Blume von der schowunge.“

Noch yollstandiger sind die spatern Passionale aller Heili
gen, oder „der liciligon leben.“ Sehr gross ist die Anzahl der 
Legenden yon der Jungfrau Maria, den heiligen droi Kdnigen.

Paul Scheiner.



SCHULNACHRICHTEN.
LehiTerfassung.

A. D er L ehrkorper.
Łehrerpersonale ani Anfange des Schuljahres 1866—67.

(1. Oktober 1866): 1 Director, 10 zum Status gehorige und e in  
zeitlich zugewiesener (disponiebler) Lehrer, 2 Religionslehrer, 1 israeli- 
tischer Religionslehrer und 2 Nebenlehrer, zusammen 17 Lelirer.

Yeriiuderuiigen im Laufe des Sehuljahres 1866 67.
Der disponieble k. k. Gymnasiallehrer, Herr J o s e f  S y t k o  wird 

mit h. k. k. Staats-Ministerial-Erlass vom 13. Oktober 1866 Z. 8171 
dem Troppauer k. k. Gymnasium zur Verwendung zugewiesen.

Der k. k. Gymnasiallehrer, Herr F r a ń  z H u b n e r  erh alt, nacli 
abgelegter Prtifung aus der Stenographie vor der Prager k. k. steno- 
graphischen Pnifungs-Commission, das Anstellungs-Decret von der k. k. 
schles. Landesregierung ddo. 11. December 1866 Z. 8467 ais wi r k -  
l i c h e r  und o f f e n  11 i c h e r  L e h  r e r  d e r S t e n o g r a p h i e  am Tesch- 
ner k. k. kath. Gymnasium.

Der fur die Naturwissenschaften durchs ganze Gymnasium gepriifte 
Lehramts-Candidat, Herr A d a m  S t o s c h e k  wird mit Erlass der k. k. 
schles. Landesregierung in Troppau ddo. 11. December 1866 Z. 8476 
dem Gymnasium zur Ablegung des Probejahres zugewiesen.

Łehrerpersonale am Schlusse des Sehuljahres 1866—67.
1 Director, 10 zum Status gehorige und 2 Religionslehrer, ferner 

1 Lehramts-Candidat, 1 israelit. Religions- und 2 Nebenlehrer, zusammen 
17 Lehrindmduen.

a) Hauptlehrer.
1. Herr Dr. P h i l i p p  G a b r i e l ,  Director, 1. Yorsteher des Carl 

Freiherr v. Cselesta’schen adeligen Convictes in Teschen, Curator



der Probst Leopold Sehersehnik’schen Bibliothek-Stiftung, Capitular 
des Augustinerstiftes St. Thomas.

2. Herr J o s e f  B i t t a ,  Wellpriester der Breslauer f. b. Diocese, f. b. 
General-Yicariats-Rath und Consistorial-Assessor, Rath des Dibcesan- 
Ehegerichtes, k. k. Professor der Religionslehre am Ober-Gymna- 
sium, Conventpriester im Elisabethiner-Spitale, Inhaber des goldenen 
Verdienstkreuzes mit der Krone.

3. Ilerr J o s e f  C h r i s t ,  k. k. Professor, B i b l i o t h e k a r  und 
Museums-Custos der Probst Leopold Scherschnik’schen Sammlun- 
gen, C u r a t o r  der Dr. Philipp Gabriefschen Lehrmittel-Stiftung.

4. Herr Dr. J o h a n  n M r h a l ,  k. k. Professor, C a s s i e r  u n d  
R e c h n u n g s l e g e r  des Probst Leopold Seherschnik’schen Stif- 
tungsfondes, R e v i s o r der Dr. Georg Prutek’schen Stipendien- 
Stiftung.

5. Herr Dr. J o s e f  F i s c h e r ,  k. k. Professor.
6. Ilerr J o s e f  S m i t a ,  k. k. Professor.
7. Herr J o s e f  E 1 s e n s o h n , k. k. Professor.
8. Herr J o h a n n  B i t t a ,  "Weltpriester der Olm. Erz-Dioc., k. k. Pro

fessor der Religionslehre am Unter-Gymnasium, 2. Yorsteher des 
Carl Freiherr Cselesta’schen adeligen Convictes in Teschen.

9. Herr J o h a n n  W o n d r a ć e k , \
10. Herr P a u l  S c h e i n e r ,  |
11. Herr F r a n z  Hi i b n e r ,  , k. k. Gymnasiallehrer.
12. Herr F r a i i z  B a r t o s ,  l
13. Herr J o s e f  W e r b  er, |
14. Herr A d a m  S t o s c h e k ,  Lehramts-Candidat.

b) Israelitiseher Rcligionslchrcr.
15. Herr S i m o n  F r i e d m a n n ,  Teschner Kreisrabbiner.

c) Piebcnlehrcr.

16. Herr Dr. G e o r g  P r u t e k ,  Weltpriester der Breslauer f. b. Dio- 
cese, pens. k. k. Haupt- und Unterrealschul-Katechet, Praepositus 
ecclesiae ad. S. Georgium, Inhaber des goldenen Verdienstkreuzes, 
Lehrer der franzosischen Sprache.

17. Herr J o h a n n  W a n k e ,  Zeichenlehrer an der k. k. Unter-Real- 
schule in Teschen, Inhaber des goldenen Verdienstkreuzes, Lehrer 
des Schonschreibens und Zeichnens.



B. Der Lehrplan.

a) O b 1 i g a t e L e h r g e g c n s t a n d e .

I. C la sse .
Ordinarius : Herr J o s e f  W e r b e r .

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

J o b a n n  B i t t a .

2. Latein, 8 St. W. Regelmassige Formenlehre. Der Conjunctiv und
Infinitiv in den wichtigsten Fallen nacli J. A. R o ż e k :  Latei- 
nisches Lesebuch fur die I. Classe. Grammatik naeh F  e r d. 
Schu l t z  fiir Untergymnasien. Uebungsbeispiele. Meraorieren und 
Aufschreiben der Vocabeln mit wochentlichen Schularbeiten.

J. W e r b e r .

3. Deułsch, 4 St. W. der einfache, erweiterte, zusammengezogene und
zusammengesetzte Satz in Verbindung mit der Interpunctions- 
lehre. Flexion der Verba mit der liievon abliangigen Wortbil- 
dung nacli der neuhocbdeutschen Elementargrammatik von 
F r i e d r i c h  B a u e r .  Miindliche und schriftliche Eintibung 
durch Beispiele. Lesebucli von Mozart I. fiir Untergymnasien. 
Vortragen memorierter Stiicke. Alle 8 Tage ein schriftlieher 
Aufsatz.

F r. B a r t o i.

4. Geographie, 3 St. W. Allgemeine Uebersicht der Erdbeschreibung.
Angabe der Hauptpunkte der politischen Geographie nacli 
J. P t a s c h n i k  Leitfaden mit Beniitzung grosser Wandkarten.

P. S c h e i n e r .

5. Mathematik, 3 St. W. Die 4 Rechnungsarten mit benannten und
unbenannten Zahlen. Gemeine Brilclie und Decimalbriiche. Ab- 
gekiirzte Multiplikation und Dmsion. Primzahlen. Aus der 
Anschauungslehre: Linien, Winkel, Parallele, Dreiecke.

J. S m i t a.

6. Naturgescliichte, 2 St. W. Einleitung. Zoologie der S;iugc-, Glie-
der- und Bauchthiere nach Dr. A l o i s  P o k o r n y .

J. S m i t a.



II. C la sse .
O rdinarius: H e rr  . f o l ia m i  W o n d r& ^ e lc .

1. Religion, 2 St. W. Erklarung der Gebrauęhe und Ceremonien der
katliol. Kirche nach Dr. F r e n z l .

Joh .  B i t  ta .
2. Latein, 8 St. W. Wiederholilung and Erganzung der regelmassigen

Formenlehre. Unregelmassigkeiten in Declination und Conju- 
gation. Das Notbwendigste ans der Casuslehre. Der Conjunctiv, 
Infinitiv, Imperativ, Ablativus absolutus nach F erd . Schul t z  
Iateinischer Spraclilehre. Uebungbeispiele nach dem Lesebuche 
R o ż e k  II. Theil. Alle 8 Tage 1 Schul- und alle 14 Tage 
1 Hausarbeit. Anfang hauslicher Priiparation.

J. Wondr&i Sek.
3. Deutsch, 4 St. W. Der zusammengesetzte Satz. Die Formenlehre

des Nomen, Lesen mit sprachlicher und sachlichcr Erklarung 
ans Mo ż a r t  s Lesebuche Nr. II. fiir Untergymnasien. Vortrag 
memorierter LesestUcke. Alle 8 Tage 1 orthogr. Uebung und 
1 Hausaufgabe.

J oh .  Bi t  ta .

3. Geographie und Geschiclite, 3 St. W. Alte Geschiclite bis 476 n. 
Christo nach P li tz . Geographie eines jeden in die Geschiclite 
eintretenden Landes. Kartenzeichnungen.

J. E lsens.ohn;
5. Mathematik, 3 St. W. Aus der Arithmetik: Yerhaltnisse und Pro- 

portionen. Anwendung derselben nach Dr. F. M o c n i k .  Aus 
der A n s c h a u u n g s l e h r e :  Messung, Theilung, Verwandlung 
und Aehnlichkeit gradlieniger Figuren.

J. Sm i ta .

7. Naturgescliiclite, 2. St. W. Zoologie. (V6gcl, Amphibien, Fische) und 
Botanik nach Dr. A. P o k o r n y .

J. S m i t a.

III. C la sse .
Ordinarius: Herr F r a n z  B a r to s .

1. Religion, 2 St. W. Die Geschichte der Offenbarungen Gottes im
alten Bundę. (Prag, 1. Aufl. 1863).

J oh .  B i t t a .

2. Latein, 6 St. W. Casuslehre nach der lateinischen Spraclilehre von
F. S c h u l t z .  Ilist. antiąuae lib. IV. V. VII. IX. XI. u. XIII.



edit. H o f f m a n .  Tiigliche Priiparation. Im 1. Sem. alle 8, im
2. Sem. alle 14 Tage eine Schul- und Hausaufgabe.

F. B a r t o s .
3. Griechisch, 5 St. W. Regelmassige Formenlchre mit Ausschluss der

Verba in iu nacli Dr. K. S c h e n k l .  Memorieren geeigneter 
Satze. Im 2. Sem. alle 14 Tage eine Hausaufgabe, alle 4 
Wochen eine Schulaufgabe.

F. B a r t o s .
4. Deutsch, 4 St. W. Lesen von Musterstiicken aus Mozarts Lesebuche

III. fiir Untergymnasien mit spraclilicher und saclilicber Er- 
klarung. Alle 14 Tage eine Hausaufgabe.

J. W e r b e r.
5. Geographie und Gesckichte, 3 St. W. Mittlere und neuere Ge-

schichte bis zum westphalischen Frieden mit Hervorhebung 
der Hauptereignisse aus der Gesehichte des osterr. Staates 
nach II. und III. Theil des Auszuges von P iitz . Entspre- 
cbende Geograpliie mit Beniitzung der Wandkarten von Br e t -  
Schneider .

P. S c h e i n e r .

6. Mcithematik, 3 St. W. Grundoperationen mit Buchstabengrosscn.
Potenzieren, Radizieren, Combinieren, nacli Dr. F. Mo c n i k .  An- 
s c h a u u n g s l e h r e :  Der Kreis und die regelmassigen Poly- 
gone in Construction und Rechnung.

J. S m i t a.
7. Natur gesehichte, (im 1. Sem.) 2 St. W. Mineralogisclie Anschauungs-

lehre nach S. F e l  l o c k  er.
J. Sm i ta .

8. Physik, (im 2. Sem.) 2 St. W. Einleitung. Anfangsgrtinde der Chemie
und Warmelehre nach Dr. A. K u n z e k .

J. S m i t a.

IV. C lasse.
Ordinarius: Ile rr J o s d '  l l l s o n s o lm .

1. Religion, 2 St. W. Gesehichte der Olfenbarungen Gottes im neuen
Bundę. (Prag, C. Bellmanns Verlag.)

Jo li. B i t t a .
2. Latein, 6 St. W. Tempus- und Moduslehre. Prosodie. Metrik. Rom.

Kalender, nach D r. S c h u l t z  lat. Grammatik. Lectiire aus 
C a e s a r  de bello gallico. I. II. HI. IV. — O v i d i i Trist.



eleg. I. 1, 3. — Praeparation und Verwerthung der Lectiire. 
Alle 14 Tage eine Ilausaufgabe nach Si i p f l e .  I. Th. und alle 
14 Tage eine Composition nach der Lectiire.

J. E l s e n  s ohn .

3. Griechisch, 4 St. W. Wiederhohlung der regelmassigen und Vollen-
dung der unregelraassigen Formenlelire und Oasuslehre nach 
der griecli. Grammatik von Dr. Georg C u r t i u s .  Uebungen 
nach dem Lesebuche von Dr. C. S c h e n k l .  Memorieren werth- 
voller Stellen. Alle 14 Tage 1 Pensum und 1 Composition.

J. C h r i s t .

4. Deułsch, 3 St. W. Lectiire aus dem Lesebuch von M o z a r t  N. IV.
fur Untergymnasien mit sprachlicher und sachlicher Erklarung. 
Geschaftsaufsatze im 1. Sem. Deutsche Prosodie und Metrik 
im 2. Sem. Alle 14 Tage eine Ilausaufgabe.

J. E 1 s e n s o li n.

5. Geographie und Geschichte, 3 St. W. Schluss der neueren Ge-
schichte. Wiederhohlung des geographischen Unterrichtes. — 
V a t e r l a n d s k u n d e  (im 2. Sem.). Uebersicht der Hauptmo- 
mente der osterr. Geschichte, des Anwachsens der Monarchie 
zu dem jetzigen Bestande und mit besonderer Riicksicht auf 
das Kronland Schlesien.

P. S c h e i n e r .
6. Mathematik, 3 St. W. Zusammengesetzte Verhaltnisse und dereń

Anwendung. Gleichungen des I. Grades nach Dr. Fr. Mo c n i k .  
A n s c h a u u n g s l e h r e :  stereometrische Grundbegriffe mit der 
Inhalts- und Oberlliichenberechnung der Korper.

Dr. J. Mr h a l .

7. Physik, 3 St. W. Die Lelire vom Gleichgewichte und der Bewe-
gung fester, fliissiger und ausdehnsamer Korper. Akustik, 
Magnetismus und Electricitat. Grundbegriffe der Optik und 
Astronomie.

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

V. C la sse .
Ordinarius: Ilerr F r a ń *  H i i lm e r .

1. Religion, 2 St. W. Allgemeine Glaubenslehre nach Dr. K. Ma r t i n .
J o s e f  B i t t a .

2. Latein, 6 St. W. L i v i u s  I. XXI. — O v i d i u s  nach Auswahl.
P r i v a t l c c t i i r e  aus L i v i u s lib. II. III. — G r a m m . - s t i l i -



s t i s c h e  Uebungen nach Siipfle II. Alle 14 Tage 1 Pensum, 
alle 4 Wochen 1 Composition.

F. H li b n e r.
3. Griechisch, 5 St. W. X e n o p h o n t i s  Anabasis nach S c h e n k l .

1. 2. 3. 4. 5. — Homer i  Iliad. I. II. III. Privatlectiire aus 
Xenophons Cyropaedie. — 1 grammat. Stunde nach Dr. Cur- 
tius. Memorieren von Vocabeln und einzelnen werthvollcn 
Stellen. Praparation. — Alle 4 Wochen ein Pensum oder 1 
Composition.

F . H u b n e r .

4. Deutsch, 2 St. W. Łectiire von Musterstiicken der neueren Literatur
nach dem Lesebuch von Mozart Nr. 1 fiir Obergymnasien, 
mit sprachlich-sachlicher Erklarung und literar.-histoiischen Be- 
merkungen. Vortrage von Lesestiicken. — Alle 14 Tage eine 
Ilausarbeit.

J. E l s e n s  o lin.
5. Geograpliie und Geschicłite, 3 St. W. Die Volker des alten Asiens

und Afrika, die Griechen und Macedonier sammt den aus 
Alexanders Weltreiche hervorgegangenen Dynastien nach Piitz 
grosserem Werke, mit der darauf beziiglichen Geograpliie.

J. C h r i s t .
6. Matliematik, 4 St. W. A l g e b r a :  Die Zahlensysteme. Algebraische

Grundoperationen. Theilbarkeit der Żabien und ilire Anwen- 
dung. Vollstandige Lelire der Briiche und Verhaltnisse nach
A. D e c k e r .  —  G e o m e t r i e :  Longimetrie und Planimetrio 
nach Dr. F. Mo c n i k .

Dr. J. M r h a 1.

V. Naturgeschichte, 2 St. W. Mineralogie in Yerbindung mit Geognosie 
nach Fe l l ocker .  Botanik mit Paleontologie und geographi- 
scher Verbreitung der Pflanzen nach Dr. Bi l l .

J. Smi ta .

YI. C la sse .
Ordinarius : Herr Josef Christ.

1. Eeligion, 2 St. W. Die christliche Lelire. Besondere Dogmatik nach
Dr. K. Mar t in.

Jos. B it ta.

2. Latein, 6 St. W. Sa l l us t i i  bellum Jugurthinum ; Ciceroni s  oratio
I. in Catilinam. — C a e s a r i s  bellum civile lib. I. —  Yi r g .



Aeneid.  lib. I.; Georg. lib. I. Vers 1 — 160; E c l o g  1. 5. — 
Pr i v a t l e c t u r e  aus Cic. Orat .  Cat. 2. — V irg . Georg. lib. II.
— Grammat.-stilist. Uebungen aus St ipfle II. — Praeparation.
— Alle 14 Tage 1 Pensum, alle 4 Wochen 1 Composition.

J. Chr i s t .
3. Griechisch, 5 St. W. I l omer i  Iliad. VI. VII. X. XVIII. — H er odo t i

lib. IX. — Pr i v  a t l ec t t i r e  aus Homer Iliad, nacli Auswahl. 
Gramm.-syntact. Stunde nach Dr. Cur t ius .  Memorieren einzelner 
■werthvolIer Stellen. Praparation und Inhaltsangabe. Alle 4 
Wochen 1 Pensum oder 1 Composition.

Dr. J. F i scher .
4. Deutsclc, 3 St. W. Lecttire nach dem Lesebuche von Mozar t  II.

fur Ober-Gymnasien. L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  von Luther bis 
zum Gbttinger Hainbunde. Vortrage von Lesestiicken. Alle 
14 Tage 1 llausarbeit.

J. Wer ber .
5. Geograpliie und Geschichte, 3 St. W. Rom. Geschichte. Das Mit-

t e l a l t e r  bis zu den Kreuzziigen nach Piitz grosserem Werke 
mit der darauf beziiglichen Geographie.

J. C h r i s t .
6. Mathematik, 3 St. W. Algebra: Potenz, Wurzel, Logarithmen. Ima-

ginare Grossen. Gleicliungen des I. Grades mit einer und 
mehreren Unbekannten. Reduction algebraischer Ausdrilcke. —• 
Geomet r i e :  Trigonometrie (ebene) und Stereometrie, nach
Dr. F. Moćnik.

Dr. J. Mrl ial .
A. St oschek.

7. Naturgeschichte, 3 St. W. Zoologie in enger Verbindung mit Pa
leontologie und geographiseher Verbreitung der Thiere nach 
Dr. C. Giebl .

J. Smi ta .

VII. C la sse .
Ordinarius: H err Dr. Josef Fischer.

1. Religion, 2 St. W. Schluss der speciellcn Dogmatik. Christliche
Morał nach Dr. K. Mart in.

J  o s. B i 11 a.

2. Latein, 5 St. W. Ciceroni s  Oratt. pro Milone et pro Archia poeta .—
Virgilii Aeneid lib. VII. VIII. IX. X. — P r i v a t l e c t i i r e  aus 
Cic. Orat. pro M. Mar ce l l o  etc. Grammat.-stilist. Uebungen



naeh S i i p f ł e  II. 2. — Alle 14 Tage 1 Pensum, allc 4 
Wochen 1 Composition.

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

3. Griechisćh, 4 St. W. D e m o s  t h e n i s  Oratt. Philippicae 1. 2. 3.
Sophoclis Ajax edit. Bergk. — P r i v a t l e c t u r e  aus 1. 2. 3. 
Oratt. O l y n t h .  D e m o s t h e n i s .  — Gramm.-stilist. Ue- 
bungen nach Dr. C u r t i u s 1 St. W. — Alle 4 Wochen 1 
Pensum oder 1 Composition.

J. W e r b e r .

4. Deutsch, 3 St. W. M i t t e l h o c h d e u t s c h  nacli J. R e i c h e l .
Im 2. Sem. N e u h o c h d e u t s c h  nach Mozarts Lesebuch 
II. Theil. Literaturgeschichte von den iiltestcn Zeiten bis Lu- 
ther. Alle 14 Tage 1 Hausaufgabe. Yortrage von.Lesestiicken.

P. S c h e i n c r.

5. Geographie und Geschiclite, 3 St. W. Mittlere und neuere Ge-
schichte bis zum Schlusse des 17. Jahrliundertes mit besonde- 
rer Riicksicht auf die Geschichte des bsterr. Staates nach W. 
Ptitz grosserem Werke und mit entsprechender Geograpliie.

P. S c h e i n e r .
G. Mathematik, 3 St. W. A l g e b r a :  Unbestimmte Gleiclmngen des

1. Grades. Quadratische Gleichungen mit 1 Unbekannten. Pro- 
gressionen. Combinationen. Der binomische Lehrsatz. — G e o 
m e t r i e :  Anwendung der Algebra auf Geometrie. Analytische 
Geometrie in der Ebene. Kegelschnitte. Nach dem Lehrbuche 
von Dr. F. M o c n i  k.

Dr. J. M r h a l .
7. Physik, 3 St. W. Allgemeine Eigenschaften der Korper. Chemie.

Statik. Dynamik. Akustik mit der Wellenlehre,'nach Schabus .
I) r. J. M r h a 1.

8. Philosophische Propadeutik, 2 St. W. Einleitung in die Philosophie
durch Erklarung der Grundbegriffe. Logik nach Dr. Beck.

Dr. Ph.  Gabr iel .

VIII. C la sse .
Ordinarius H err: Paul Sclieiner.

1. Religion, 2 St. W. Die Geschichte der Kirclie Christi nach Dr.
F e ss le r .

J o s e f  Bi t ta.
2. Latein, 5. St. W. T a c i t i  histor. lib. I. und Germania. —

I l o r a t i u s :  Odarum lib. I. II.; Epod. und Satir. nach Aus-



wabi. — Pr i va t l ec t i i r e  aus Tacitus Ann. I. — Grammatisch- 
stilist. Uebungen aus Siipfle II., 2. Praeparation. Alle 14 Tage 
1 Pensum, alle 4 Wocłien 1 Composition mit Beziehung auf 
die Lectiire.

F. I liib n e r.

3. Griechisch, 5 St. W. P l a t o n i s  Protagoras. — Sophocl i s  Anti-
gone. P r i v a t l e c t t i r e  aus Platon.: Laches. — Gramm.-syntact. 
Uebungen nacb Dr. Curtius 1 St. W. — Alle 4 Wochen 1 
Composition.

J. E l sensohn.

4. Deuiscli, 3 St. W. Lectiire aus Mozarts Lesebuch Nr. III. fur Ober-
Gymnasien nach aesthetischen Grundbegriffen geordnet und in 
Yerbindung mit analytischer Aesthetik. Zusammenfassung der 
gesammten Literaturgeschichte. Alle 2—3 Wochen eine grbssere 
Hausaufgabe. Vortrage selbststandiger Aufsatze in der Schule.

P. Scheiner .
5. Geograpliie. und Gescliiclite, 3. St. W. Schluss der neueren Ge-

schichte mit Rticksicht auf Oesterreich, nacb W. P iitz. Statistik 
des iisterr. Kaiserstaates nach Dr. Schmi t t .

P. Scheiner .

6. Mathematik, 1 St. W. Wiederhohlung der Hauptlehren der Algebra
und Geometrie. Uebungen in Losung algebr, und geometr. 
Probleme.

Dr. J. Mrhal .
7. Physik, 3 St. W. Magnetismus. Elektricitat. Warme. Optik. Anfangs-

griinde der Astron. und Meteorol. nach Schabus.
Dr. J. Mrhal .

8. PhilosophiscJie Propadeutik, 2 St. W. Grundbegriffe der empiri-
schen Psychologie nach Dr. Li cht enfe l s .

Dr. Ph.  Gabr iel .

An me r kung .  Ftir die classische Lectiire der sechs  oberen Classen 
sind nur approbierte Schulausgaben beniitzt worden.

Israelitischer Religionsunterricht.
Obere Abtheilung, 2 St. W. und z war: 1 St. d. W. Gescliiclite des 

Judenthums, die 4 Tanaimgeschlechter, 1. Mischnasammlung 
bis zur Schlussredaction derselben, nach Gratz.  1 St. d. W. 
mehrere Psalmen sachlich und sprachlich erklart, nach P i l i 
li pp  son.



Untere Abtheilung, 2 St. W. und zwar: 1 St. d. W. die Offenbarungs- 
und Glaubenslehre nach W essely . 1 St. d. W. hebraische 
Grammatik, nomina mit suffixis, pronomina, adjectiva und nu- 
meralia, nebst praktischen Uebungen aus dem Pentateuch.

S. F r i e d ma n n ,
K reisrabb iner.

b) Bcdingt obligate Gegenstande.
I. B o h m i s c k .

1. Abtheilung (mit deutscher Unterrichtssprache), 2 St. W. (Nach Kar
l ik i  Grammatik). Das Wichtigste aus der Lautlehre. IIilfsver- 
bum byti, Nominatiy und Accusativ, Singularis und Pluralis der 
Substantiva, Adjectiva und Pronomina. Steigerung der Adjec- 
tiva, das Yerbum im Praesens und Futurum. Fortlaufende 
Schreibetibungen.

F. Bar t os .
1. Abtheilung (mit bohmischer Unterriclitssprache), 2 St. W. Dic Laut-

und Formenleliro in kurzer Uebersicht nach Karlik’s Gramma
tik. Lectiire aus „Ćitanka pro I. tfidu niźśiho gymnasia od J. 
Jirecka“ mit Wort- und Saeherklarung. Alle 14 Tage eine 
Schul- oder Ilausaufgabe.

F. Bar tos .
2. Abtheilung, 2 St. W. Syntax des einfachen, nackten, beklcidetcn und

zusammengesetzten Satzes nach dem Lehrbuche: Nauka o 
vetach, von Karl Ktinz und Einiibung durch Beispicle in der 
Scliule. Lectiire nach Jirećek’s Lesebuche IV. Theil. Alle 
4 Wochen 1 Schulaufgabe und Declamationen grosserer Ge- 
dichte und ausgesuchter prosaischer Aufsiitze, meistens von 
Jirefiek.

Dr. J. F i s che r .

3. Abtheilung, 2 St. W. Nach J. Jirccck’s Anthologie ze starć litera
tury ćeske: Lectiire der darin vorkommenden Lesestiicke nach 
Auswahl mit Erklarung der altbbhmischen Formen auf Grund- 
lage der altbbhmischen Grammatik vom Kvet, dann mit stili- 
stischer und sachlicher Erklarung und mit literatur-historischen 
Notizen. Vortragen gewahlter Gedichte. Alle 4 Wochen 1 Com- 
position.

Dr. J. F i s che r .

4. Abtheilung, 2 St. W. Nach J. Jirećek’s Anthologie z novoceske
literatury: Lectiire der darin vorkommenden Lesestiicke nach 
Auswahl mit grammątisph-stilistischer, sachlicher und astheti-



scher Erklarung. Hiezu literatur-historische Notizen iiber die 
bedeutendsten gelesenen Schriftsteller, Vortragen gewahlter Ge- 
diclite. Alle 4 Wochen 1 Composition.

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

II.  P o l n i s c h .
1. Abtheilung (mit deutscher Unterrichtssprache), 2 St. W. Zweiter 

Jalirgang. Regelmiissige Formenlehre des Zeitwortes, eingeiłbt 
bei der Uebersetzung der polnischen und deutscheu hierauf 
beziiglichen Aufgaben nach Carl Pohl’s „Theoretisch - praktische 
Grammatik der polnischen Sprache.“ Memorieren und Vor- 
tragen kurzer polnischer Gedichte. Alle 4 Wochen 1 Schul- 
aufgabe.

J. Wondr a c e k .

1. Abtheilung (mit polnischer Unterrichtssprache), 2 St. W. Wieder-
hohlung und Erganzung der regelmassigen Formenlehre. Un- 
regelmassigkeiten in Declination und Conjngation nach Anton 
Małecki „Gramatyka języka polskiego mniejsza“ eingeiłbt bei 
der Lectiire ans „Wypisy polskie dla użytku klas niższych c. 
k. szkół gimnazyalnych tom. I .“ Memorieren und Vortragen 
kurzer ausgewahlter Gedichte aus demselben Lesebuche. Alle 
14 Tage 1 Haus- oder Schulaufgabe.

J. Wondr a c e k .

2. Abtheilung, 2 St. W. Lehre vom einfacken, umklcideten Satze,
Casuslehre nacli Anton Małecki „Gramatyka języka polskiego 
mniejsza11 eingelibt bei der Lectiire aus „Wypisy polskie dla 
użytku klas niższych c. k. szkół gimnazyalnych tom. II .“ Me
morieren und Vortragen ausgewahlter Gedichte. Alle 14 Tage 
1 Ilaus- oder Schulaufgabe.

J. Wondraóek .

3. Abtheilung, 2 St. W. Biographische Skizzen der in der Lectiire
aus „Wypisy polskie tom. III.“ vorkommenden polnischen Schrift
steller nach dem Grundriss der polnischen Literaturgeschiehte 
von Lesław Łukaszewicz mit grammatisch-stilistischer, sachli- 
cher und asthetischer Erklarung. Memorieren und Vortragen 
ausgewahlter Gedichte. Alle 14 Tage 1 Haus- oder Schul
aufgabe.

J. Wondr acek .



4. Abtheilung, 2 St. W. Literar.-historische Notizen iiber die meist der 
Neuzeit angehorigen polnischen Schriftsteller, aus denen Lese- 
stiicke in die „Wypisy polskie tom. III.“ aufgenommen sind, mit 
gfammatisclier, sachlicher und astlietisclier Erklarung. Memo- 
rieren und Yortragen ausgewahlter Gedichte. Alle 14 Tage 1 
Hans- oder Schulaufgabe.

J. Wondr aćek .

f) 1'reie Lehrgegenstaiule.
1. Franzosische Sprache, in 2 Abtheilungen. I. Elementarcurs, 2 St.

W. Die Syntax wurde nacli Dr. F. Ahn’s „Lehrgang der fran- 
zosischen Sprache“ dureh zahlreiche Beispiele in der Schule 
milndlicli und schriftlicli eingeiibt und die Formenlehre wieder- 
hohlt. Ais Lesebuch diente: Recits de 1’histoire de France, von 
Dr. Robolsky, Stettin 1859.
II. Fortbildungscurs, 1 St. W. Die Lectiire von Dr. Robolsky’s 
„Recits de 1’histoire de France“' wurde fortgesetzt, und zur 
Wiederhohlung der Grammatik, wie auch zu Uebungen im fran- 
zosisclien Sprechen und Scbreiben benlitzt.

Dr. G. P r  u tek.

2. Englische Sprache, 2 St. W. Grammatik von Yan den Berg. For
menlehre und Syntax. Uebersetzen aus dem Englisclien und 
in’s Englische.

J. E ls en solni.

3. Schonschreiben, 2 St. W. Deutsche Current- und englische Oursiv-
schrift. Der Haar- und Schattenstrich, dessen Lagę, Dicke und 
Entfernung. Bildung der Buchstaben aus dem Grundstriche mit 
Beobachtung des Verlialtnisses der Ober- und Unterlange syste- 
matisch nach eigener Lehrmethode.

J. Wanke .
4. Zeichnen, 2 St. W. Nach Vorlegeblattern und zwar fur Landsehaf-

ten von Hoger, Hermes, Sandmann; filr Kopfe von Hermes, 
Julinn und Taubinger; fiir Thierstilcke von Adam, Hermes 
und Strassgschwaudtner; fiii' Blumcn von Hermes, Menhelt und 
Taubinger; ftir Geometrie nach eigenen Mustern.

J. Wanke .
5. Gesang. 1. Abth.  Stimmbildung. Der Ton nach Hiilie, Dauer und

Starkę. Die Lehre von Intervallen. Rhythmik. Die Tonleitern. 
Ein- und zweistimmige Uebungsstiicke. (2 St. W.)



2. Abtli. Yierstimmige Uebungen ftir gemischten und Manner- 
clior mit besonderer Beriicksichtigung des richtigen Yortrages. 
(2 St. W.)
3. Abth.  (Ftir Mutierende.) Wiederhohlung und Erganzung des 
Lelirstoffes aus der 1. Abtli. Das Wichtigste vom musikali- 
sclien Satz bis zum Drei- und Vierklang. (1 St. W.)

J. S m i t a .
6. Stenograpliie, 1. Abtli.  2 St. W. a) W o r t b i l d u n g  (Alphabet, 

zusammengesetzte und Sylben-Consonanz, Vocalisationslehre). 
b) Wo r t k t i r z u n g  (Artikel, Declination, Comparation, Prono- 
mcn, Yerbum, Praepositionen, Yor- und Nachsylben, Partikeln, 
Interpunctionen).
2. Abtli.  1 St. W. Sa t z k i i r z ung  (Formkiirzung, Klangkiir- 
zung, gemischte Kitrzung). F. H u b n e r .

Deutsche Aufgaben im Ober-Gymnasium.
V. C la sse .

1) Wessen sieli ein Bach dem undankbaren Menschen gegeniiber rtihmen 
kann.

2) Mit yereinter Krafte Walten
Wird das Scliwerste leicht yollbracht.

3) Kleines ist oft die Wiege des Grossen.
4) Einige freundliche Bileter des Winters.
5) Ein trager Mensch. (Charakterschilderung).
6) Ut sementem feceris, ita et metes.
7) Der Hund im Dienste des Menschen.
8) Bedeutung der Glocke.
9) Wie gewonnen, so zerronnen (eine Fabel).

10) Denn die Elemente liassen 
Das Gebild der Menschenhand.

11) Die wiehtigsten Verkehrsmittel vor der Erfindung der Dampf- 
maschinen zu Wasser und zu Lande.

12) Die wiehtigsten Dampfmaschinen zu Wasser und zu Lande.
13) Dass Wenig Vieles sei,

Schafft nur die Lust lierbei.
14) Warum sollen wir die Thiere nicht ąualen?
15) Principiis obsta, sero medicina paratur.
16) Die Muhen einer Gebirgsreise.
17) Die Annehmlichkeiten einer Gebirgsreise.
18) Characteristik des Achilles nach dem 1. Buclie der Ilias.



19) Die vorziiglichsten Baume in den schlesischen Waldern und ihre 
Eigenschaften.

20) Aussiclit von der Schlosshohe in Teschen. (Beschreibung).

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

VI. C la sse .
1) Die Segnungen des Friedens.
2) „Wohlthatig ist des Feuers Macht,

Wenn sie der Mensch beziihmt, bewacht;
Und was er bildet, was er schafft,
Das dankt er dieser Himmelskraft. “ (Schiller.)

3) Gedankengang der Prsefatio des Livius.
4) In wie weit ist Ovid’s Ausspruch „jamąue nocens  ferrum ferroąue 

noeent i us  aurum prodierat“ gerechtfertigt?
5) Agatuemnons und Achilles Entzweiung, (nach Uias I).
6) Der Strom, ein Bild des menschlichen Lebens.
7) Disposition der Rede Adherbal’s im Senate (Sallust. Jngnrtha c. 14).
8) Ingenii egregia facinora sicuti anima immortalia sunt (Sallust Jug.c.2).
9) Liclit- und Schattenseiten der Lykuęgischen Verfassung.

10) Suae quisque fortunae faber.
11) Die inneren Zustande Roms zur Zeit des jugurthinischen Krieges, 

(nach Sallust).
12) „Nicht an die Guter hangę dein Herz,

Die das Leben verganglich zieren.
Wer besitzt, der lerne verlieren,
Wer im Gltick ist, lerne den Schmerz.“ (Schiller.)

13) Der Telegraph und seine Bedeutung.
14) „Kannst du nicht Allen gefallen durch deine That und dein 

Kunstwerk,
Mach’ es Wenigen recht, Yielen gefallen ist schlimm. (Schiller.)

15) Ursachen der ersten Secessio plebis.
16) In welchem Zusammenhange steht das Klima eines Landes mit der 

kdrperlichen und geistigen Entwickelung seiner Bewohner?
17) Uebcrsichtliche Darstellung des Inhaltes des I. Buches von Virgils 

Aeneis.
18) „Des Lebens ungemischte Freude,

Ward keinem Irdischen zu Theil.“ (Schiller.)
19) Was hat man zu thun, um gute Aufsatze zu liefern?
20) Warum misslang den Romern die Unterwerfung der Germanen?

J o s e f  W e r b e r .



VII. C la sse .
1) Eine*Ferienreise.
2) Inhalt des XVI. II u eh es der Iliadę und Charakteristik der Person- 

lichkeiten.
3) „Nicht viel thut’s, aber etwas Gut’s“ v. Logau.
4) Das Kleid macht nicht den Mann. — Kleider machen Leute.“
5) Parallele zwisehen Griechenland nacli der Schlaclit bei Salamis 

und England nach dem Untergange der Armada.
G) Der Krieg der Vater des Lcbens.
7) Charakteristik der Hauptpersonlichkeiten aus dem Nibelungenliede.
8) Welches sind die Griinde, die der Poesie des Mittelalters den 

nationalen Charakter verliehen ?
9) Welchen Nutzen bietet das Studium der Muttersprache und welchen 

das der klassisclien Sprachen ?
10) Je mehr Sprachen du spriclist, desto mehr Leben du kennst.
11) Aus welchen Griinden betraehtet man das Ende des XV. Jalir- 

hundertes ais den Beginn der neuen Zeit ?
12) Gedankengang der Ciceronianischen Rede „Pro T. Annio Milone.“
13) Feder und Schwert. Eine Parallele.
14) „Entzwei und gebiete!“ — tuchtiges Wort.

„Verein’ und le ite!“ — besserer Ilort. (Gothe).
15) Freies Thema.
16) Erkenne dicli selbst.
17) Gedankengang des Schiller’schen Drama's „Maria Stuart“.
18) Die Macht des Schuldbewusstseins.
19) Memento mori; Memento vivere; wie lasst sich dieser Widerspruch 

losen?
20) Das menschliche Leben geschildert nacli Schillera „Glocke“.

S c h e i n e r.

V III. C la sse .
1) Anlage der Tragoedie: Electra von Sophocles.
2) Die ganze Welt hat gelebt, damit du leben kannst. G. Freitag.
3) Ueber die Quellen und Folgen der Individualitat des Menschen.
4) Die Bedeutung des Mittelmeeres im Alterthum und Mittelalter ver- 

glichen mit der des atlantischen in der Neuzeit.
5) Thema freier Wahl.
G) Galba nach Tacitus.
7) Otlio und Vitellius nach Tacitus.



8) Ein Talent bildet sieli in der Stille,
Ein Charakter in dem Strom der Welt.

9) Parallele zwischen Epigramm und Fabel.
10) Charakteristik der Jungfrau von Orleans.
11) Die Einwirkung der Pflanzen auf die Gestaltung der Erdoberflache 

und der Erdrinde (Maturitatsexamen).
12) Worin berulit die Ueberlegenheit Europa’s iiber die andern Welt- 

theile.
P a u l  S c li e i n e r.

II. Lehrmittel.
A. Probst Leopold Scherschuik’sche Sauunluiigeii.

I. Stiftungs-Personale.
1. S t i f t ungs - Cur a t o r en  sind:

a) Herr Dr. Jol i ann Demel ,  schles. Landes-Advocat, derzeit 
Landtags-Abgeordneter fur Tesclieu und Reidistags-Mitglied 
im Abgeordnetenhause fiir Scblesien, Ritter des kais. osterr. 
Ordens der eiserncn Krone, ais Biirgermeister der Stadt 
Tesclien.

b) Herr Dr. Pb i l i pp  Gabr i e l ,  k. k. Gymnasial-Director und
1. Vorstelier des Carl freiherrlich Cselesta’schen adeligen 
Convictes in Tesclien, laut Ernennung durch die k. k. schles. 
Landesregierung ddto. 26. Marz 1867, Z. 4588.

2. Re c h n u n g s l e g e r  und S t i f t ungs - Cass i c r :  Herr Dr. J o l i ann  
M rhal, k. k. Gymnasial-Professor, laut Ernennung durch die k. k. schles. 
Landesregierung ddto. 26. Marz 1857, Z. 4588.

3. B i b l i o t he ka r  und Museums-Cus tos :  Herr J o s e f  C h r i s t ,  
k. k. Gymnasial-Professor, laut Decretes der k. k. schles. Landesregie
rung vom 14. November 1862, Z. 11868.

4. B i b l i o t h e k s d i e n e r  und Haus me i s t e r :  Adam Gwoźdik, laut 
Decretes vom Stiftungs-Curatorium ddto 9. December 1862, Z. 46.

II. Bibliothek.
Im Schuljahre 1866— 1867 sind angekauft worden:
1. Kopp und Will, Jahresbericht iiber die Ifortschritte der Chemie, 

1865, I. und II. Halfte.
2. Oesterreichische Geschichte fiir das )Volk: a) die Zeit der 

ersten llabsburger von Albrecht I. bis Rudolf IV. von Dr. Alfons Iluber.



— b) die Zeit der luxemburgischen Kaiser Carl IV. — (Wenzel) — 
Sigmund. Von Dr. Constantin Hofler.

3. Erscli und Gruber, Encyklopadie I. Sect. 83. 84.
4. Pierer’s Jahrbiicher der Wissenschaften, Ktinste und Gewerbe. 

ErgSnzungs-Werk zu sammtlichen Auflagen des' Universal-Lexicons. I. 
Band, 5. 6. 7. lleft und II. Band 3. 4. 5. Ileft.

5. Das Staats-Archiv. Sammlung der officiellen Actenstlicke zur 
Geschichte der Gegenwart. Von Ludwig Aegidi und Alfred Klauhold. 
1806, 8 Hefte, 1867, 4 Ilefte.

6. Mittheilungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung 
und Erhaltung der Baudenkmale, XI. Jahrg. 2. Sem. und XII. Jalirg. 
1. Sem.

7. lloiwath. Filnfundzwanzig Jalire aus der Gescliichte Ungarns 
von 1823 bis 1848. Aus dem Ungarischen iibersetzt von Jos. Novelli. 
2 Bandę.

8. Internationale Revue. Monatsclirift filr das gesammte geistige 
Leben und Streben der ausserdeutschen Culturwelt. I. Band, 1. bis 6. 
Ileft. II. Band, 1. 2. 3. lleft.

9. Leunis. Synopsis der drei Naturreiclie. Botanik.
10. Lachmann. Neueste illustrirte Miinz-, Mass- und Gewiclit- 

Kunde.
11. Pabst Gregor VII. und seine Zeit. Von A. Er. Gfrorer. 

8 Bandę.
Die Gesammtzahl der Werke ist 8829 in 12880 Banden.

III. Museum.
Gesammtzahl der Inventarstucke: a) fur Zoologie 3676, b) fiir 

Mineralogie 5086, c) ftir Botanik 881, d) filr Geographie 435, e) fiir 
Numismatik 3622, f) an Kunstobjecten 531 Stiick.

Die im (tymiiasialgebiiude beliiulliclieii Saninilungeii.

a) Bibliothek.
Dieselbo zerfallt naeh §. 55, 4 des Org.-Entwurfes in die Biblio

thek der Lehrer und Schiller. Die Angelegenheiten der Bibliothek be- 
sorgt der k. k. Gymnasiallehrer Johann Wondracek.

Hinzugekommen sind im Jahre 1866— 67:

1, F iir  die L e h r e r b i b l i o t h e k :

a) durch Ankauf: 24 Werke in 76 Heften.
b) durch Schenkung: 13 Werke in 41 Ileften.



2. F iir  die S c h i i l e r b i b l i o t h e k :
a) durch Ankauf: 13 Werke in 16 Heften.
b) durch Schenknng: 31 Werke in 10 Heften.

S u m m a :  81 Werke in 143 Heften; 52 osterreichische; 25
baierische; 160 preussische Programme.

I. D ie  L e h r e r b i b l i o t h e k .
Hinzugekommen sind im Jalire 1867: 

a) D u r c h  A n k a u f :
M a n g i n , Arthur, Das Reich der Luf t ; K o r t u m ,  Dr. Fried

rich , Geseliichtiiche Forschungen im Gebiete des Alterthums. Leipzig 
1863; K a r s t e n  (S.) Q. Horatius Flaccus. Ein Blick auf sein 
Leben, Dichtungen. Leipzig 1863; N a e g e l s b a c h  (C. F.) Latei- 
nisclie Stilistik fur Deutsche. 4. Auflage. Ntirnberg 1865; Deutsches 
Lesebucli fur die oberen Klassen von J. M o z  a r t. 2. Band, 7. Anf- 
lage. Wien 1863; K l u n  (Dr. V. F .) , Allgemeine und Handels- 
geographie. 2. Auflage, 1. Theil. Wien 1861; H e s s l e r - P i s k o ,  
Lehrbuch der technischen Pliysik. 1. und 2. Band. Wien 1866 •, 
J  a e g e r , Dr. Gustav , Die Wunder der unsichtbaren Welt. Berlin 
1866; B o j e s e n - H o f f a ,  Handbuch der romischen Antiąuitaten. 
Wien 1866; W i l h e l m  (A.) Wegweiser beim Unterrichte im Lateini- 
schen und Griechischen. Briinn 1867;  B e e r  (A.) und I l o c h e g g e r  
(F.), Die Fortschritte des Unterrichtswesens in den Culturstaaten Europas. 
I. Band. Wien 1867 ; E c k a ' r d t ,  Lud., Anleitung, dichterisclie Meister- 
werke auf eine geist- und herzbildende Weise zu lesen. Jena und 
Leipzig 1866; S u b i c  (Dr.), Lehrbuch der Experimentalphysik fur 
Obergymnasien und Oberrealschulen. Pest 1867; D e u t s c h e  P r  e d i g e r  
und Mystiker des 13. und 14. Jahrhunderts von Grieshaber und Pfeiffer; 
S t a t i s t i s c li e s J a h r b u c h  der osterreichischen Monarchie fiir das 
Jahr 1864. Wien 1865; Z e i t s c h r i f t  fur die osterreichischen 
Gymnasien fiir das Jahr 1866 , 12 Ilefte. Z e i t s c h r i f t  fur das 
Gymnasialwesen. Berlin 1866; 12 Hefte. S y b e l ,  H . , H i s t o -  
r i s c h e  Z e i t s c h r i f t ,  8. Jahrgang, 4 Hefte; O e s t e r r e i c h i s c h e  
Re vue ,  4. Jahrgang, 8 Hefte; Webe r ,  Dr. Georg, Allgemeine Welt- 
geschichte, 6. Band; H. Rudol f ,  Vollstandiges geographisch-statistisches 
Ortslexicon. Ziirich 1866, 5 Hefte; Ri ege r  s l ovni k  naucny.  YPraze 
1866, 15 Hefte; Mi t t he i l ungen  ans J. Perthes geographischer Anstalt. 
11 Hefte; Gr imm (J.), Deutsches Wbrterbuch IV. Bandes 2. Lieferung, 
V. Bandes 4. und 5. Lieferung. Leipzig 1866; Mi t t e l h o e h d e u t s c h e s  
Wb r t e r b u c h  von G. F. Beneke II. Bandes, 2. Abtli. Leipzig 1866



52 osterreichisehe Program mc durch Austausch.
25 Baierisclie Programme.

160 Preussisclie Programme.
237 Programme.

b) D u r c h S c h e n k u n g :
1) Vom hohen k. k. Staatsministerium: Germani a .  Yierteljahr- 

schrift. XI. Jahrgang. 4 llefte.
2) Von der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien: Sitzungs- 

berichte der k. Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische 
Klasse 1866, 3Hefte; mathematisch-naturwissenschaftliehe Klasse 1866 
und 67, 13 llefte; Fontes rerum austriacarum I. Abtli. VII. Band. Ge- 
schichtsschreiber der hussitischen Bewegung in Bohmen; II. Abtheilung. 
XXV. B. Baumgartenberger Formelbuch; II. Abth. Diplomataria XXVI.
B. Arcliiv filr Kunde osterreicliischer Geschichtsąuellen. 36. Band, I. 
und II. Halfte; Almanach der k. Akademie der Wissenschaften. I. Band, 
16. Jahrgang 1866.

3) Von der hohen k. k. Landesregierung in Troppau: Ulomci 
svetoga pisma obojega uvjeta skupio S. Jan Bercić; 9 Stiiek Exem- 
plare von Druckschriften.

4) Von der k. k. geologischen Reichsanstalt: Verhandjungen der 
k. k. geologischen Reichsanstalt 1867, Nr. 1; Jahrbuch der k. k. geo
logischen Reichsanstalt 1866. XVI. Jahrgang.

5) Von der k. k. botanischen Gesellschaft: Verhandlungen der
k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft. 4 Hefte.

6) Von H. Dr. Philipp Gabriel, k. k. Gymnasial-Director: Ver-
handlungen der Forst-Section. Brtinn 1866. 4 Hefte. Mittheilungen der 
k. k. mahrisch-schlesischen Gesellschaft zur Beforderung des Ackerbaues. 
Briinn 1866. I. Band.

7) Von II. Baedeker, Buchhandler und Verleger in Essen: Deut- 
sches Lesebucli fiir die Obcrklassen hoherer Schulen, herausgegeben von 
Dr. Ed. Schauenburg und Dr. K. Hoche. I. Theil. Essen bei Baedeker 
1867.

II. D ie  S c h i i l e r b i b l i o t h e k  
erhielt a) durch Anka uf :

Das Buch der Erfindungen 11 Hefte; Brehm, die Thiere des 
Waldes. 2 Hefte; Oesterreichische Geschichte fiir das Volk: II. Ent- 
stehen christlicher Reiche im Gebiete des heutigen osterreichischen 
Kaiserstaates von Jos. und Ilermenegild Jirecek. Wien, 1865. IV. Die 
Zeit der ersten Ilabsburger von Albrecht I. bis Rudolf IV. von Dr.



Alfons Huber, Wien, 1866. XII. Maria Theresia vom Aachner Frieden 
bis zum Schluss des siebenjahrigen Krieges 1748— 1763, Wien 1865 
von F. Ilwof. XV Kaiser Franz vom Antritte seiner Regierung bis 
nach dem Frieden von Luneville 1793 von Karl Werner; XVI. Kaiser 
Franz von der Stiftung- der osterreichischen Kaiserwtirde bis zum Aus- 
bruch des russisch-franzosischen Krieges 1804 —1811 von Dr. Adam 
Wolf, Wien 1866. V. Die Zeit der Luxemburgischen Kaiser von Dr. 
C, Hoflęr; K u n z e k (Dr. Aug.) Lehrbuch der Experimpntal-Physik 
filr Gymnasien und Realschulen, 7. Auli. Wien 1864; P e t e r  (A.) 
Volkstliiimliclies ans OesterreichischSchlesien. 3 Ilefte. Troppau 1867. 
Poezye  różnych autorów zebrane i ułożone do uczenia się na pamięć. 
Gniezno 1866; V i e l h a b e r  (L.) Aufgaben zum Uebersetzen ins La- 
teinische zur Einilbung der Syntax. I. Heft, Wien 1867; Bóhmi s ches  
Le s e buc h  ftir Deutsche von Karl Tieftrunk. 2. Theil. Prag, 1867.

b) D u r ch S c he nkung :

1. Von Sr. Hochwiirden, dem f.b. Generalvicariats-Rath und Con-
sistorial-Assesor Herrn J o s e f  B i t t a ,  Religionsprofessor am Ober- 
gymnasium wurden nachstehende Werke geschenkt: Dr. Bauberger,
Fromme Abenderzahlungen, 24 Bandchen, geb. in 6 Banden; Jos. 
Hubertus Clericus — Studentenleben, erstc Abth.: Gymnasiallebcn, 
zweite Abth.: Universitatsleben; Dr. Jac. Beer. Ueber den Einfhiss 
der Lecttire auf Menschenbilduug; A. O. Zufalle, die nicht Zufalle 
sind; Dr. Kerschbaumer, der Pilger, Jahrgang 1866 und 1867; Fr. 
Leop. Gr. zu Stolberg, Geschichte der Religion J. Chr. 53. Band; 
J. D’Arsac — die Jesuiten, ilire Lehre, ihr Unterrichtswesen; Ge
schichte der II. Slaven-AposteI Cyrill und Methodus — nach den neu- 
esten und besten Qucllen bearbeitet von Dr. J. Biły; Mathias 
Kasperlik, Kasimir, Herzog von Beuthen, und Miecislaus, Herzog von 
Teschen, ein Beitrag zur oberschles. Geschichte; Christoph v. Schmid. 
Biblische Geschichte ftir Eltern und Kinder, 2 Bde. Zusam. 17 Bde.

2. Von Herrn Prof. Jos. Syt ko  in Troppau: Plomeri Iliadis epi- 
tome ed. Hochegger; Herodoti de bello Persico librorum epitome ed. 
A. Wilhelm; Virgilii Maronis opera recens. C. Weise; Caesaris commen- 
tarii de bello civili ed. Oehler; Salustii Crispi Jugurtha recogn. G. Lin- 
kerus; Ciceronis orationes selectae XIX. recog. R. Klotz; Ciceronis 
Tusculanarum ąuaestionum, Ciceronis de otficiis et Cato Major; die 
Weisen von Hellas; der kleine Apollodor von Eothert; Ktihner (Dr. K.) 
Elementar-Grammatik der griechischen Sprache; deutsches Dichter-Album 
ftir 1859. Wien.; Zauhar, Th. Handbuch der praktischen Arithmetik



und Algebra; Siipfle, Aufgaben zu lateinischen Stiltibungen. 2 Th.; 
Zachariae A., Lehrbuch der Erdbeschreibung. Hepp (J.) Geschichte der 
christlichen Kirche.

3. Von Herrn Georg Biesok, Theologen in Olmiitz: Palaestra 
Ciceroniana von Dr. M. L. Seyffert. 3. Aufl.; deutsches Lesebuch von
K. Weinhold; Sophoclis Oedypus Coloneus et Oedypus Tyrannus ed. 
Tli. Bergk. Oedypus auf Kolonos von Dr. Job. Minkwitz; Cieeronis ad 
Brutum Orator recog. Ii. Klotz; Cieeronis orationes pro P. Sulla, Ar- 
cbia poeta; Cieeronis orationes pro T. A. Milone, Marcello, Ligario, 
rege Dejotaro; Cieeronis orationes pro P. Quinctio, S. Roscio Amerino, 
Roscio Comoedo. recog. R. Klotz.

4. Von Herrn F. Meyer, Buclihandler in Wien, Ilauler, Lateini- 
sclies TJebungsbuch fur die zwei untersten Klassen. Wien 1866.

5. Von Yalentin Ubelaker, Schiller der VIII. Klasse: Goethe, 
Faust tragoedie, pfeklad od J. J. Kollara. V Praze 1863; Tomek 
(V. V.) Deje kralovstvi ćeskćho III. vydani. V Praze 1863; Mittelhoch- 
deutsches Lesebuch von Carl Weinhold. Wien 1850.

6. Von Herrn J. und F. Leon,  Buclihandler in Klagenfurt 
Dr. Jos. Braiull, deutsche Grammatik. Ein Lehrbuch ftir Mittelscbulen. 
Klagenfurt 1867.

7. Von Herrn Anger, k. k. Granzinspektor: 10 Ilefte ćasopis 
musea kralovstvi ceskebo z roku 1864, 3 und 4; 1865 1. 2. 3. 4.; 
1866, 1. 2. 3. 4. Shakspearc (W.) Dramaticka dila. Kral Jan. V 
Praze 1866.

c) Fur die Dr. Ph i l i pp  Gabr i ehscbe  Le b r mi t t e l - S t i f t u n g  
wurden angeschafft:

92 Werke, welcbe 2 8 6  Bandę umfassen, unter denen nament- 
lich hervorzuheben sind: Liibker Reallexikon, 4 Exemplare. Vega Loga- 
rithmen, 8 Ex. Scbmitt Statistik, 7 Ex. Haufler Reichslanderkunde, 4 
Ex. Scbenkl Griecbisch-deutsches Worterbuch, 5 Ex. Scbenkl Deutscli- 
griechiscbes Worterbucb, 2 Ex. Klun Leitfaden des geographiseben 
Unterricbtes, 12 Ex. Ingerslev Lateiniscb-deutsches Worterbucb, 4 Ex. 
Kozenn Geograpbischer Schulatlas, 6 Ex. Rank Bobmiscbes Worterbucb, 
3 Ex. Georges Deutsch-lateinisches Worterbucb, 2 Ex. Ilomeri Ilias 
von Fasi, 2 Ex. Ilomeri Odyssea von Fasi, 2 Ex. Ilomeri Odyssea 
von Ameis, 2 Ex. Livius von Weissenborn, 3 Ex.

Von den Schulbiicbern sind yorbanden: Ovidius 4 Ex., Livius 2 Ex., 
Sallustius 4 Ex., Cicero 4 Ex., Caesar 4 Ex., Virgilius 4 Ex., Horatius 4 Ex., 
Tacitus 4 Ex,, Historia antiąua 2 Ex., Xenopbon Chrestomatbie 4 Ex.,



Homeri Ilias 4 Ex., llerodoti historiae 4 Ex., Dcmosthenes 5 Ex., Pla- 
tonis Protagoras 4 Ex., Platonis Apologia 4 Ex., Platonis Laclies 4 Ex., 
Platonis Gorgias 4 Ex., Mozarfs Lesebuch (O. G.) I. Band 1 Ex., II. 
Band 3 Ex., III. Band 1 Ex.; fur (U. G.) I. Band 3 Ex., II. Band 
2 Ex., III. Band 3 Ex., IV. Band 4 Ex.; Martin I. Tlieil 2 Ex., II. 
Tlieil 2 Ex., 111. Tlieil 2 Ex.; Fessler Kirchengeschichte 3 Ex., Piitz 
Grundriss I. Tlieil 2 Ex., II. Tlieil 2 Ex., III. Tlieil 2 Ex., Pfttz 
(O. G.) III. Tlieil 2 Ex.; Gindely I. Tlieil 2 Ex., II. Tlieil 2 Ex.,
III. Tlieil 2 Ex.

Bauer Grammatik, 5 Ex. Małecki, 1 Ex. Sclmltz Latein. Gram
matik, 4 Ex. Schenkl Griech. Uebungsbucli, 3 Ex. Curtius Griecli. 
Grammatik, 2 Ex. Mocnik Arithmetik, I. Theil 2 Ex. Moćnik Geome
trie fur (O. G.), 2 Ex. Siipfle, 7 Ex. Lindner Logik, 2 Ex. llożek 
Latein. Uebungsbucli fur die I. Cl. 3 Ex., fur die II. Cl., 3 Ex., Wort- 
register, 3 Ex. Bill Grundriss der Botanik, 2 Ex. Decker Lehrbuch 
der Geometrie, 1 Ex, Decker Lelirbuch der Algebra, 1 Ex. Kunzek 
Lehrbuch der Experimental-Physik, 5 Ex. Liturgik fur die II. Cl., 4 Ex- 
Fabiola, 1 Ex. Eckhardt Anleitung, 1 Ex. Jirefiek Citanka, 2 Ex. 
ćupr Bohmisches Lesebuch, 1 Ex. Pokorny Naturgeschichte, 1 Ex.

Fur die der Bibliothek geschenkten Werke spricht die Direction 
vereint mit dem Gymnasial-Lehrkorper den verehrten Spendern den 
verbindlichsten Dank aus.

b) Naturwissenschaftliche Lehrmittel.
I. Fur N a t u r g e s c h i c h t e  (Zoologie): 1) Von Dr. F r i 6  in 

Prag 11. Heft der Naturgeschichte der Vogel: 2) Dr. Frić in Prag 27 Natu- 
ralien in Weingeist, worunter 8 Gliedertliiere, 7 Wiirmer, 4 Strahlthiere, 
7 Weichthiere, 1 U rthier; — 4) 1 Kopfskelet eines Hasen, geschenkt 
vom Sextaner, Gus t av  Mayer ;  — 5) 1 Stiick Hirschgeweih, geschenkt 
von Jol i ann Dur c z a k ,  gewesenem Gymnasiasten.

B o t a n i k :  1) Vom Bergmeister in Orlau, Herrn Wo l f g a n g
F u c h s  8 fossile Pflanzenabdrucke, sclion und selten , in ciner Teufe 
von 40—51.5° ais Firstenbegleiter des 8' machtigen reinsten Kohlen- 
flotzes. — 2) 22 Stiick getroeknete Algen, Moose und Flechten, gesammelt 
von Jol i ann Du r c z a k ,  gewesenem Gymnasiasten.

M i n e r a l o g i e :  1) Von Franz I l a l l a d y ,  Schiller der 2. Klasse 
wurden 5 Stiick Mineralien geschenkt. — 2) Ge ognos t i s c he  K a r t ę  
des ehemaligen Gebietes von K r a k a u  mit dem stidlich angrenzenden 
Tlieile von Galizien, von weiland Ludwi g  l l o h e n e g g e r ,  Erzherzog-



lichon Hiittendirector in Teschen, entworfen; zusammengestellt und aus- 
gefiihrt von Corne l i us  F a  11 ea ux , Erzherzoglichen Schichtmeister in 
Teschen. — 3) Geol ogi schc  K a r t ę  des Ma r k g r a f t h u me s  Ma h r c n  
und des H e r z o g t h u m s  Schl es i en  nach dem Auftrage des Werner- 
Vereines zur gcologisclien Durchforschung von Mahren und Schlesien 
und den von L u d w i g  H o h e n e g g e r  ausgeftihrten Aufnahmen, bearbeitet 
von F r a ń  z F o t t e r l e ,  k. k. Bergrath, in 4 Blatter und auf Leinwand 
gespannt. Geschenkt vom k. k. Gymnasial-Director, Dr. Philipp Gabriel, 
ais Mitglied des Werner-Yereins.

II. F t i r  P h y s i k. 1) Eisapparat von Carre.  — 2) I l e rons  
rotierende Kugel. — 3) Telegraphischer Apparat von M o r s e  nach 
neuester Construction. — 4) Bologneserflaschchen. — 5) Glasthranen. —
6) Yerbindungsrohren von Schwarzem Kautschuk. — 7) Vulcanisierte 
Kautschukrohren. — 8) Magnesium-Drakt. — 9) Ein berglaufender Cy
linder. — 10) Apparat ftir den Faucould’schen Pendelversuch. -— 11) 
Ma r i o t t e ’s Ausflussgefass. — 12) Cartliesianischer Taucher. — 13) 
Recipient fur electrisches Licht unter der Luftpumpe. —• 14) Deeimal- 
waage. — 15) W atfsches Dampfmaschinenmodell von Pappendeckel. — 
16) Kleines Dampfschiff mit Reactions-Cylinder.— 17) Magnesiumlampe. — 
18) Antimonium regulus. — 19) Schraubenzange von Eisen. — 20) 
Kaleidoscop. — 21) Stimmgabel. — 22) P h o t o me t e r  nach Bunsen. — 
23) Kautsclmkstopseln. — 24) Glasbusch von gesponnenem Glase. — 
25) Gesprengte Trinkflasche. — 26) Windradclien auf die Electrisir- 
maschine. — 27) Electrisehe Blumen, welche sieli schliessen und offnen. — 
28) Thermometer mit Decimaleintheilung. — 29) Modeli einer Feuer- 
spritze von Glas.

A n m e r k u n g .  Das im Jalir 1866 aus dem Nachlasse des im 
Jahr 1864 verstorbencn Erzherzoglichen Hiitten-Directors, Herrn L u d 
wig Hohenegger ,  dem physicalisclien Cabinete des Gymnasiums durch 
den Erzherzoglichen Hiitten - Inspector, Herrn Car l  Uhl ig,  geschenkte 
Dampfmaschinen-Modell (sielie Programm 1866, pag. 63, naturwissen- 
schaftliche Lehrmittel) wurde 1867 iiber Veranlassung des Letzteren, 
in der Erzherzoglichen Maschinen-Werkstatte in Ustroń durch den 
Maschinen-Ingenieur, Herrn E. Ku h l ó ,  montiert und in brauchbaren 
Zustand versetzt, wofiir von dem Gymnasial-Lehrkorper hiemit der ver- 
bindlichste Dank ausgesprochen wird.



Lehrmittelfond 1866—67.
1) Lehrmittelbeitrage aus den Aufnahms-

taxen pr. 2 fl. 10 kr. o. W. vom 1. bis 15. 
October 1866 ........................................................

2) Lehrmittelbeitrage der die Stndien fort-
setzenden Schiller a 1 fl. 5 kr. 6. W. . . .

3) Laut Bewilligung der k. k. scblesischen
Landesregierung in Troppau dd. 27. Febr. 1867 
Z. 1752 zum Yerkaufe der Werke*) an dic 
Probst Leopold Scherschnik’sche Bibliothek im 
Werthe v o n ....................................... .....  . . .

4) Laut Bewilligung der k.k. schles. Landes
regierung dd. Troppau 31.Janner 1867 Z. 637 
fiir pbysikalische A p p a r a te .................................

5) Laut Bewilligung der k. k. scblesischen
Landesregierung in Troppau dd. 5. Febr. 1867 
Z. 638 fiir die Gymnasial-Bibliothek . . . •

6) Laut Bewilligung des b. scblesischen 
Landes-Ausschusses in Troppau dd. 7. Jiinner 
1867 Z. 2902 zur Anscbatfung physikal. Apparate

162 fl. 50 kr. 6. W.

155 „ 80 „ „ „

87 „ 64 „ „ n

60 „ -n n ii ii

52 t) n n n

200 n n n
Summa 717 fl. 94 kr. 6. W.

*) Gf r o r e r ’s Papst Gregor VII. und Dr. F i s chePs  Aesthetik sammt 
Einband.



III. Statistisclie Tabelle
des k. k. katliolischen Staats-Gymnasiums in Teschen ara Schlusse des Scliuljahres 18G6— 67.
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IY. Prlifungeii.
Am 20. und 21. Juni 1866 wurde clie mundl i che  Matur i tSt s-  

Pr t i fung unter dem Yorsitze des k. k. Schulrathes und Gymnasial- 
Inspectors, Herrn Andr eas  Wi l he l m offentlich im Prtifungssaale ab- 
gehalten. Der Pr i i fung aus der Re l i g i on  wohnte der lloeliw. fttrstb. 
General-Yicar p. t. llerr Ant on He i m ais Ordinariats-Commissar bei. 

Es verliessen das Gymnasium:
1. Bar an  Anton, aus Rattimau in Schlcsien.
2. Beess  Georg, Freiherr, aus Leśna in Mahren.
3. Bi esok  Georg, aus Braunau in Sclilesien.
4. Biol ek Josef, aus Morawka in Sclilesien.
5. Br e t f e l d  Hugo, Freiherr, aus Teschen in Sclilesien.
6. Ga l us c hka  Carl, aus Teschen in Schlesien.
7. Ge n s e r e k  Ignaz, aus Freiberg in Mahren.
8. Ha u n o l d  Josef, aus Mohelnice in Schlesien.
9. J e z i ś e k  Johann, aus Zermanice in Schlesien.

10. Ki s c h a  Johann, aus Camm.-Elgoth in Schlesien.
11. K u c z e r a  Yalentin, aus Schwarzwasser in Schlesien.
12. Mi ksch Julian, aus Jeleśnia in Galizien.
13. Moser  Carl, aus Teschen in Schlesien.
14. Mul ler  Franz, aus Nieder-Lindewiese in Schlesien.
15. P in  k a wa  Franz, aus Braunsberg in Mahren.
16. P o d z i o r n y  Josef, aus Golleschau in Schlesien.
17. Pus t e j ows k i  Franz, aus Sawersdorf in Mahren.
18. Ra d d a  Carl, aus Teschen in Schlesien.
19. Rys y  Valentin, aus Friedek in Schlesien.
20. Scl i imke Felix, aus Bielitz in Schlesien.
21. Schi mke  Georg, aus Lobnitz in Schlesien.
22. S k a r u d a  Dominik, aus Mistek in Mahren.
23. T r e f n y  Anton, aus Braunsberg in Mahren.
24. T r o n t  Carl, aus Teschen in Schlesien.

F u n f  Examinanden erhielten das Zeugniss der Reife „mit  Aus- 
z e ie h n u n g 11, n e u n z e h n  das Zeugniss „der  Re i f e“ zum Besuche der 
Universitat. Rep r ob i e r t  wurde kein Examinand.

Am Schl us se  des Schu l j ah r e s  1866—67 finden die Priifungen 
in folgender Ordnung statt:

Vom 17. bis 22. Juni 1. J. schriftliche Maturitatspriifung.
„ 9. „ 18. Juli „ „ Yersctzungspriifung.



Yom 18. bis 2G. Juli miindliche Versetzungsprufung. 
30. 31. „ „ Maturitatspriifung.

Schluss  des S c h u l j a h r e s  am 1. August 1867.

Y. Wichtige Erliisse
der k. k. schlcs. Landesregierung mul des h. k. k. Staatsniinisteriums.

a) N o r m a l i e  n.

1. Yom 27. Mai 1866 Z. 1268 pr. (St. M. 23. Mai 1866 Z. 
4524 C. U.) Studierenden, welclie sieli freiwillig fur Kriegsdauer an- 
werben lasscn, sind Semestral-Zeugnisse auf Grund ilirer bislierigen 
Leistung auszufertigen.

2. Vom 4. Juni  1866 Z. 1333 pr. (St. M. 29. Mai 1866 Z. 18 
pr. C. U.) Studierende, welclie zugleich Stipendisten sind und ais Frei- 
willige eintreten, vcrlieren dadurch den Genuss des Stipendiums nicht, 
sondern bezielien dasselbe bis zum Sehlusse ihrer Studien.

3. Vom 8. Jul i  1866 Z. 1625 pr. (St. M. 21. Juni 1866 
Z. 4957 C. U.) Die Studierenden, welclie in Frehyilligencorps eintreten 
oder an der Landesvertheidigung Antheil nehmen, sind von der gesetz- 
lichen Priifungszeit, so wie vom weiteren Schulbesuche zu dispensieren.

4. Voin 19. Augus t  1866 Z. 5450 (St. M. 5. August 1866 Z. 
6474 C. U.) Bestimmungen tiber die Aufnahmsprufungen ordentlicher 
Horer am k. k. polytechnisclien Institute.

5. Yom 22. Augus t  1866 Z. 5164 (St. M. 22. Juni 1866 Z. 
14577). Dem romanisch-griechisch orientalischen vollstandigen Gymna- 
sium in Kronstadt wird das Oeffentlichkeitsrecht, d. i. das Rcclit Ma- 
turitatsprtifungen abzulialten und staatsgiltige Zeugnisse auszustellen — 
entzogen.

6. Yom 31. Au g u s t  1866 Z. 5776 (St. M. 25. August 1866 
Z. 6963 C. U.) Bei Einfilhrung neuer Lekrbiiclier und dereń Beantra- 
gung sind die Ladenpreise jedesmal beizusetzen.

7. Yom 5. Oc t obe r  1866 Z. 6476 (St. M. 19. Juli 1866 Z. 
6103 C. U.) Dem Triester Communal-Gymnasium wurde das Oeffent- 
lichkeitsrecht vom Anfange des Schuljahres 1867 entzogen.



8. Yom 27. Oct ober  1866 Z. 73GG (St. M. 21. October 1866 
Z. 17942). Den assentierten Studenten kann, wejm sie militarisch abge- 
richtet sind und sieli mit guten Zeugnissen ausweisen, dio Urlaubstour 
sogleieh bewilligt werden.

9. Vom 14. J a n n e r  1867 Z. 429 (St. M. 19. December 1866 
Z. 9979 C. U.). Die Belenchtung der Schulen ist auf die Pauschalien 
zu tibertragen und nielit besonders zu verrechnen.

10. Yom 19. Apr i l  18G7 Z. 3847 (St. M. 4. April 18G7 Z. 
2545). Die Si t t ennot e :  Lobenswerth and die F l e i s s no t e :  Befriedi- 
gend der neuen Schulzeugnisse, geniigt zur Erlangung der Schulgeldbe- 
freiung.

11. Vom 5. M ai 1867 Z. 4167 (St. M. IG. April 1867 Z. 2365
C. U.) Normale iiber Abfassung a) der Personalstands-Tabelle; b) des 
Lectionsplanes und c) des jahrlichen Zustandsberichtes.

b) L e h r b t i c h e r :
1. Yom 16. Augus t  1866 Z. 5446 (St. M. 31. Juli 1866 Z. 

4556 C. U.). Das Buch: Kratky prirodopis rostlin von Dr. Jehlicka 
(Prag bei Styblo, 80 kr.) wird zum Lehrgebrauche fur die unteren 
Classen der Mittelschulen mit bohmischer Unterrichtssprache zugelassen.

2. Vom 17, Au g u s t  1866 Z. 5110 (St. M. 4. Juli 1866 Z. 
4067 C. U.). Der g e o g r a p h i s c h e  Le i t f a de n  fiir die I. Stufe erdkund- 
lielien Unterrichtes von Di o n y s  Griin (Wien 1866 bei Beck, 60 kr.) 
und das l a t e i n i s che  Uebungs buęh  fiir die zwei untersten Olassen 
der Gymnasien, I. II. Theil you Dr. F. Ha u l e r  (Wien 1866, Meyer a 
1 11. 32 kr.) werden zum Unterrichtsgebrauche in den untersten Classen 
der Gymnasien zugelassen.

3. Vom 17. Augus t  1866 Z. 5112 (St. M. 5. Juli 1866 Z. 4166 
C. U.). Das Eehrbuch der allgemeinen Geschichte fiir die unteren Classen 
der Mittelschulen von Dr. A Gindely, I. Band (Prag 1866, 60 kr.) 
wird fiir zulassig erklart.

4. Yom 17. Au g u s t  1866 Z. 5113 (St. M. 4. Juli 1866 Z. 4634 
C. U.). Das Lehrbucli der Ge o g r a p h i e  und St a t i s t i k  des Ka i ser -  
t l iums Oe s t e r r e i c h  fiir Untergymnasien von Dr. J o s e f  Neu l i aus e r  
wird fiir zulassig erklart (Wien 1865, 70 kr.); e b e n s o :  Aufgabcn 
zum Uebersetzen in’s Griechische fiir die oberen Classen der Gymnasien 
von Dr. Go t t f r i e d  Boehme,  2. Aufl. Leipzig, 24 Ngr.; e b e n s o :  
der kurze Abriss der lateinischen Syntax fiir die unteren und mittleren 
Gymnasial-Classen von Dr. E r n s t - B e r g e r  (2. Aufl. Clausthal 1864, 
15 gr.).



5. Vom 17. A u g u s t  1866 Z. 5114 (St. M. 4. Juli 1866 Z. 4686 
C. U.), Das lateinische Lesebueh fiir die unteren Classeu der Gym. 
nasien I. Tłieil von Joli. A. R o ż e k  wird zum Lehrgebrauche fiir die 
bezeiclmcten Classen mit deutscher Unt.-Spr. zugelassen.

6. Vom 17. A u g u s t  1866 Z. 5309 (St. M. 21. Juli 1866 Z. 
4554). Das vom Prof. R i s s  verfasste Lehrbuch: Latihska eyićebua 
kniha pro 1. gymnasialni tridu (Kober 1867, 58 kr.) wird zum Ge- 
brauehe fiir die I. Classe der Mittelscliulen zugelassen.

7. Vom 19. A u g u s t  1866 Z. 5251 (St. II. 15. Juli 1866 Z. 
4555 C. U.). Der Gebraucli des deu t s chen  Lesebuc l i es  fiir die 
unteren Gymnasial-Classen von Dr. Maur us  P f a n n e r e r  (1. Bd. Prag, 
Bellmann) und das bol imi sche Le s e b u e h  fiir die unteren Classen von 
Kar l  T i e f t r u n k  (Prag 1865) fiir Scliiiler mit bolim. Unt.-Spr. wird 
fiir zulassig erklart.

8. Vom 24. Augus t  1866 Z. 5507 (St. M. 10. Aug. 1866 Z. 
4644 C. U.). Das deu t s c he  L e s e b u e h  fiir die mittleren Classen und 
die Secunda der liohern Lcliranstalten, herausgegeben von Professor 
Wi l h e l m  P i i t z  (5. Aufl. Koblenz bei Badecker) wird zum'Lelirge- 
brauche fiir die 5. und 6. Classe zugelassen.

9. Yom 24. A u g u s t  1866 Z. 5490 (St. M. 5. Aug. 1866 Z.
737 C. U.). Dr. F r a ń  z M o c n i  k’s Wcrke und zwar: L e h r b u c h
de r  A r i t h m o t i k  fiir U.-G. 1. und 2. Abtheil. 10. Aufl. 1866 und 
Le hr buch  der  Geome t r i e  fiir Ober-Gymnasien, 8. Aufl. werden fiir 
zulassig erklart.

10. Vom 24. Augus t  1866 Z. 5622 (St. M. 17. Aug. 1866 Z. 
4553). Die illustrierte Ausgabe der Naturgeschichte fiir die unteren 
Classen der Mittelscliulen von Dr. Aloi s  P o k o r n y  (6. Aufl. Prag bei 
Temsky 1 fl.) wird allgemein ais zulassig erklart. E b e n s o  das tlieo- 
retisch-practische Elcmentarbnch der bohmischen Sprache fiir Anfanger 
an Gymnasien und Realschulen von F. F r i s c h  (I. Theil, Eger 1864, 
50 kr.) mit deutscher Unt.-Spr.

Vom 23. Augus t  1866 Z. 5602 (St. M. 17. August 1866 Z. 
5202 C. U.). Citanka cesko-nemecka pro nejniżsi tfidy stfednich skol 
sestavil V. Kfiżek (2. Aufl. 1867 Kober 1 fl.).

Vom 28. A u g u s t  1866 Z. 5744 (St. M. 18. August 1866 Z. 
5860). Ćeska Mluvnice pro niżsi tfidy gymnasialnich a realnieli skol 
(2. Aufl. Troppau bei Kolk) von Ka r l  Kunz wird zum Unterrichtsge- 
brauche an Mittelschulen mit bolim. Unt.-Spr. zugelassen.



Yom 11. Sept .  1866 Z. 6013 (St. M. 3. Sept. 1866 Z. 4208). 
Nachstehende Lehrbucher von Broni s l aus  T r z a s k o w s k i  werden fiir 
Mittelschulen mit polnischer Unterrichtssprache zugelassen: 1) Ćwiczenia 
łacińskie dla II. klasy szkół gimnas. Lwów 1863, 60 kr. und Ćwiczenia 
łacińskie dla III. klasy szkół gimnas. Rzeszów 1863, 45 kr.

Vom  24. N o y e m b e r  1866 Z. 8159 (St. M. 15. Oct. 1866 Z. 
7040 C. U.). Die Zoologie, ciii żivocichoslovi a żivocichopis. Dle 12 
znacne rozmnożeneho a oprayeneho yydani Schoedlerowy Knihy prirody 
— pro ctenarstyo ceskoslov: yzdelal Ka r e ł  St a ry  (Prag 1865, Kober).

Yom 27. J a n n e r  1867 Z. 1026 (k. k. St. M. 18. Janner 1867 
Z. 10129 (C. U.). B. K o z e n n  Grundziige der Geographie, 4. Aufl. 
mit 40 Holzsclinitten (Wien und Olmlitz 1867) in 8° a 90 kr. wird 
allgemein zugelassen.

Vom  14. M a r z  1867 Z. 2791 (St. M. 1. Marz 1867 Z. 941 
C. U.). Das Werk „ W r e t s c h k o ,  Vorschule fiir Bo t an i k  (Wien bei Ge- 
rold a 1 fi. 10 kr.) wird fiir die li ó li e r n Classen der Mittelschulen 
ais zuliissig erklart.

Yom 20. Marz 1867 Z. 2901 (St. M. 9. Marz 1867 Z. 1006 
C. U.). Die 2. Aufl. des Werkes „Leitfaden fiir Naturgeschichte des 
Thierreiclies von Wi l h e l m K u k u l a ,  Wien 1864 bei Braumtiller a 1 fl. 
wird zum allgemeinen Lehrgebrauche zugelassen.

c) H i l f s b i i c h e r  u n d  s o n s t i g e  L e h r m i t t e l .
Vom 14. A u g u s t  1866 Z. 5449 (St. M. 4. August 1866 Z. 

5189 C. U.) Die geometrischen Tafeln fiir den Elementar - Unterricht 
nach der s t i g m o g r a p h i s c h e n  M e t h o d e  entworfen und erlautert 
von D r. F. K. H i l l a r d t ,  24 Tafeln mit 403 Figuren in Stein, Wien 
1866 bei Seidl a 1 fl. 50 kr. mit deutscher Unterrichts-Spraclio wer
den ais H i 1 f  s m i 11 e 1 zum geometrischen Anschauungs - Unterricht fiir 
zulassig erklart.

Vom  3. N o v e m b e r  1866 Z. 7568 (St. M. 27. Oct. 1866 Z. 
8483 C. U.) Die 2. Lieferung des Atlasses von Hohenschichten - Karten 
der osterr. Kronlander (enthaltend die Karten von Maliren, Schlesien, 
Tirol mit Voralberg, Karnthen, Krain und das Kiistenland wird ais 
geographisches Hilfsmittel empfohlen.

Vom  27. J a n n e r  1867 Z. 1026 (St. M. 18. Janner 1867 
Z. 10129 C. U.) B. K o z e n n ’s geographischer Schulatlas, 6. Aufl. in 
8° (Wien und Olmiitz 1866 a 3 fl. 50 kr.) wird zum U n t e r r i c h t s -  
g e b r a u c h e  an Mittelschulen allgemein zugelassen.



Vom 12. F e b r u a r  1867 Z. 1632 (St. M. 29. Janner 1867 
Z. 7910 C. U.). Der bei Artaria & Comp. in Wien erschienene aus 
12 Karten bestehende „Atlas“ von A n t o n  S t e i n h a u s e r  (Preis 90 kr.) 
wird zum Lehrgebrauche fiir die 1. Klasse der osterreich. Gymnasien 
empfohlen.

Vora 27. F e b r u a r  1867 Z. 1710 (St. M. 3. Februar 1867 
Z. 9018 C. U.) Die im Selbstverlage des k. k. osterr. Museums fur 
Kunst und Industrie crschienenen „Umrisse antikcr Thongefasse", 
20 Blatter 1866, Preis 3 fi. 6. W. werden zum Unterrichtsgebrauche 
ais Zeiclmungs-Yorlagen zugelassen.

d) B i b l i o t l i e k s w e r k e .
V om  2. J a n n e r  1867 Z. 9143 (St. M. 21. Dec. 1866 Z. 9955 

C. U.). Das Lehrbuch der technischen Physik von D r. F r a ń  z P i s k o  
(III. Auflage bei Braumtiller in Wien ii 12 fi. 6. W.) wird zur An- 
scliaffung empfohlen.

VI. Das Baron Cselesta’sclie adelige Convict 
in Tesclien.

Das Convict, dessen tixe Jahresrente aus dem Stiftungskapitale 
des Carl Freiherrn Cselesta von Cselestin 1794 dermal nur E in  Ta u -  
s e n d  s e c b s  I l u n d e r t  u n d  a chz i g  Gul den  oster r .  W a h r u n g  
betragt, erhielt im Schuljahre 1866— 67 durcb die H o c h h e r z i g k e i  t 
Sr. k. Hoheit, des durchlauchtigsten Ilerrn E r z l i e r z o g s  A l b r e c h t ,  
Feldmarschall und Herzog von Tesclien, eine U n t e r s t i i t z u n g  von 
30 Klaftern Ilolz, 50 Metzen Erdapfel und 15 Metzen Korn.

Se.Excellenz der Hocbgeborne Graf Moriz Br a i da ,  k. k. Obcrst- 
bofmeister Sr. kais. Hoheit des durchlauchtigsten Ilerrn E r z l i e r z o g s  
A l b r e c h t ,  k. k. Feldmarschalls, beehrte das Convict am 8. October 
1866 mit Hochdessen Besuche und sprach sieli beifaliig iiber die Ein 
richtung desselben aus.

Se. Excellenz der hochgeborne Graf Jol i ann L a r i s c h - Mo e n  
Herr auf Karwin und Freistadt, bat den Bezug des Steinkohlen 
aus den Karwiner Gruben um den lialben Yerkaufspreis

Der Hochwohlgeborne Car l  F r e i h e r r  von Beess  auf 
bat dcm Convicte im Winter 1866—67 drei Klafter Ilolz



Der Convict - Yorstand dieser wohlthatigen Erziehungsanstalt in 
Schlesien drtickt den hohen  Spendern dieses nicht genugend dotierten 
Convictes hiemit den verbindlichsten Dank aus.

Der P e r s o n a l b e s t a n d  ist gegen das Vorjahr 1806 unverandert 
geblieben.

YII. Unterstutzung der Studierenden
im Schuljabre 18GG— 18G7.

Am k. k. katbol. Gymnasinm in Tesehen wurden folgende Schiller 
unterstUtzt.

A) Durch k. k. S tm lie ii-lo n d s-S tip em lien .
1. Das G r a f  T e n c z i n ’s c b e  Stipendium a 70 fl. o. W. bezo- 

gen: 1) Gustav Mayer VI., 2) Peter Móroń VI., 3) Eduard Kunz Y1II., 
4) Hugo Schniirch VI., 5) Albrecht Schwarz VI., 6) Josef Klotzek IV., 
7) Alois Pospech V II., 8) Albin Brumofsky III ., 9) Johann Gaj 
daczek III., 10) Josef Karasek VII., 11) Josef Guretzky V., 12) Carl 
Fibicli IV., 13) Franz Alscher VI., 14) Georg Skudro VI., 15) Johann 
Bednarek V., IG) Josef Wrubl V. Classe.

2. Das S a r k a  n de  r’s c h e  Stipendium fur geborene Skotschauer
it 70 fl. o. W. bezogen: l )  Conrad Waleczek II., 2) Cyprian Ellin
ger VII.

3. Das A l b e F s c h e  Stipendium a 70 fl. o. W. bezogen: Cle- 
mens Menschik VI.

B) Durch P m a t-S tip cn d ien .

1. Das Ma t t h .  Op p  o l s k y ’s cli e Stipendium a 52 fl. 50 kr.
o. W. bezogen: 1) Carl Pazdiora VIII., 2) Johann Mrkva VII., 3)
Carl Polach VII.

2) Das Ma t t h .  O p p o l s k y ’s c h e  Stipendium it 42 fl. o. W. 
bezogen: 1) Josef Matzura IV., 2) Emil Stańko V., 3) Edmund Jura- 
scliek VI., 4) Eduard Wrana IV.

3. Das D r. G e o r g  P r u t e k ’s c h e  Stipendium a 28 fl. o. W. 
bezogen: 1) Heinrich Richter II., 2) Carl Federmann VII., 3) Anton 
Zischka III.

4. Das J o s e f  B i t t a ’s c h e  Stipendium h 25 fl. o. W. bezogen: 
1) Josef Gaj decka VI., 2) Carl Ćernocky VIII.



5. Das T l a m e t i u s - K a n a b i u s ’s c h e  Stipendium a 60 fl. 0. 
W. bezogen: 1) Stefan Pawlitzky VI., 2) Franz Tursky VII.

6. Das Z u r ’s c h e  Stipendium fur Gymnasial-Schiiler ans Schwarz-
wasser a 31 fl. 50 kr. o. W. bezogen: 1) August Boguslawsky III.,
2) (noch niclit besetzt.)

7. Das K o t s  cli y’scli e Familien - Stipendium a 52 fl. 50 kr. o. 
W. bezogen: Josef Kotschy VIII.

8. Das T h a d d .  K a r a f i a f s c h e  Stipendium a 16 fl. 80 kr. 
o. W. bezogen: 1) Anton Stiskala VIII., 2) Josef Pustelnik VIII.

9. Das S c h i p p ’s c h e  Stipendium a IG fl. 80 kr. o. W. fur 
geborene Friedeker (noch niclit besetzt.)

10. Das G e o r g  S z o t t e k ’s c h e  a 38 fl. 80 kr. 6. W. und 
das P u n c z o w s k y ’s c h e  Stipendium a 35 fl. 91 kr. o. W., beide 
fur Studierende aus Skotscliau gestiftet — bezogen: Carl Colleti V.

11. Das U s t r o ń  e r  Wa i s  e n - S t i p e n d i u m  a 50 fl. 6. W. 
bezog: Albrecht Lipka III.

12. Das Scli r 0 11e r’sc lie  S t i p e n d i u m  a 10 fl. 50 kr. b. W. 
bezogen: 1) Edmund Neminarz IV.; 2) (niclit besetzt.)

13. Das F r a u l e i n  A n n a  v o n  L i n x w e i  1 e r ’sc h  e Stipendium 
a 5 11. 25 kr. o. W. orliielten pro anno 1865/6 Johann Landsky VI. 
und pro anno 1866/7 Carl Selion I.

14. Das C l i i ' i s t i a n ’s c h e  Convertiten-Stipendium pr. 210 fl. b. 
W. bezog: Johann Liitkemiiller VI.

15. Das Gr i i f l i c l i  S t r a k a ’s c h e  Stipendium a 315 fl. o. W. 
bezog: Heinrich Freiherr von Bretfeld IV.

16. Das K o r r i g e P s c h e  Stipendium pr. 105 fl. d. W. bezog: 
Rudolf Muller II.

Zusammen 19 Fonds-Stipendien a 70 fl. o. W. 1330 fl. — kr. o. W. 
38 Privat-Stipendien, darunter sieben Cselesta’sche 
Stiftungsplatze a 150 fl. in der Gesammthohe von 2581 „ 61 „ „ „ 

Die Stipendien-Summe betragt 3911 fl. 61 kr. o. W.

C. 1'nterstiitzungeii:
1. Die Josef Bitta’sche einjahrige Stiftungs-Subvention pro 1866/7 

in der Hohe von 25 fl. o. W. wurde in Folgę des Beschlusses des 
Lehrkorpers durcli die Direction verabfolgt an: Johann Kaufmann VI.
5 f l., Georg Piesna V. 3 fl., Engelbert Brutzky III. 2 fl., Valentin 
Hrabctz HI. 2 fl. 21 kr. o. W. im I. Sem. und im II. Sem. a n : Po 
chaba Anton VIII. 6 fl. 20 kr., und Andrcas Zbijowsky IV. 6 fl. o. W. 
Einkommensteuer 59 kr.



2. Aus der H e d w i g  Ko  czy  c h’sc h  en  Stiftung pr. 42 fl. 6. W.
wurde der Schiller der I. Classe: Carl Schon mit dem jahrliclien In-
teressenbetrage pr. 2 11. 10 kr. 6. W. betheilt.

3. Aus der Dr. P i l i l i p p  G a b r i e l ’s c h e n  Lehrmittelstiftung 
fur a r  me u n d  f l e i s s i g e  Schiller des Teschner kath. Staats-Gymna- 
siums wurden im 1. und 2. Sem. 1867 fiir den Ankauf von Biichern
und anderer L c h r m i t t e l ............................................ 23li II. !l kr. o. W.
fur das Binden derselben...............................................44 „ 46 „ ., „
fiir Porti, Fracht, D ruckso rten ............................  7 „ 51 „ „ „

Zusammen 288 11. 20 kr. o. W.
yerwendet.

Die Direction widmet den P. T. liohen Griindern der Stipendien 
und Wohlthatern der Unterstiitzungs-Spenden eine d a u k b  a r e Er- 
innerung und driickt zugleich fiir die einjahrige Subvention den ver- 
ehrten Spendern den verbindlichsten Dank aus.

Ebenso wird hiemit auch den Herren Med. und Chir. Doctoren 
Dr. A n d r e a s  Z a j o n z ,  Dr. J o s e f  F i s c h e r  und Dr. A 1 o i s K ohn  i 
dem II, E. P. Supprior und Oberarzten bei den Barmherzigen Got t ha rd  
Bu k wi c k a  fiir die unentgeltliche arztliche Ililfeleistung bei diirftigen Gyin- 
nasialschlilern, endlich den s a m m t l i c h e n  h o c h v e r e h r t e n  E i n -  
w o h n e r n  d e r S t a d t T e s e h e n ,  welche sieli durch Freitischeund son- 
stige hochherzige Unterstiitzung armer Gymnasiasten ein bleibendes 
Verdicnst um die Forderung wahrer Ilumanitat erworben haben , die 
g e b i i h r e n d e  A n e r k e n n u n g  im Namen der Lehranstalt hochach- 
tungsvoll ausgesprochen.

Die Direction dankt i n s b e s o n d e r c  noch fiir den von Sr. Iloch- 
wiirden Herrn Dr. G e o r g  P r  u t e k  ertheilten unentgeltlichcn Unter- 
richt in der f r a n z o s i s c h e n  Sprache, dem k. k. Gymnasialprofessor 
Herrn J o s e f  S m i t a ,  dem Zeichnenlehrer Herrn Jol i  a nn W a n k e  fiir 
den an arme Studierende u n e n t g e l t l i e h  ertheilten Unterricht im 
Gesange und Zeichnen.

Ein g l e i c h e s  V e r d i e n s t  erwarb sich der k. k. Gymnasial- 
Professor Herr J o s e f  E l s e n s o h n  durch deń Unterricht in der ę n g -  
l i s c h e n  Sprache und Ilerr F r a ń  z H u b n e r ,  k. k. Gymnasiallehrer 
durch den Unterricht in der S t e n o g r a p h i e .



VIII. Chronili des Schnijahrcs.
Am 1. O c t o b e r  1866: feierliclio Eroffnung des Schuljahres 

1866— 67 mit einer Anrede des Ober-Gymnasial-Katecheten an die 
Schiller von der Kanzel und dem h. Geistamte in der Gymnasialkirche. 
Nacliher Yerlesung der Schulgesetze durch den Director im Schnisaale 
in Gegenwart des Lehrkorpers.

Am  4. O c t o b e r  186G: feierlicher Gottesdienst in der Stadt- 
Pfarrkirche aus Anlass des A. II. Namensfestes Sr. k. k. Apostolischen 
Majestat F r a ń  z J o s e f  I.

Am 19. Noye mbc r  1866: feierlicher Gottesdienst in der Gym
nasialkirche aus Veranlassung des A. H. Namensfestes Ihrer Majestat 
der Kaiserin E l i s a b e t h  von Oesteri'eich. Schulfreier Tag.

Am 31. D e c e m b e r  1866: „Te Deum laudamus" am Jahres- 
schlusse mit vorhergehender Exhorte von der Kanzel um 4 Uhr Nach- 
mittags in der Gymnasialkirche.

Am 1. Marz 1867 wurde der I. Semester 1866— 67 mit einem 
Sclmlgottesdienste geschlossen und es fand nacliher die Yertheilung der 
Semestral-Zeugnisse statt. Hierauf begannen die Semestralferien bis 
zum 6. Marz d. J. inclusive. Am 7. M arz: Anfang des II. Se- 
mesters 1867.

Am 2. Marz 1867: Feierliches Keąuiem fiir Weiland Se. k. k. 
Apost. Majestat F r a ń  z I. Kaiser von Oesterreich.

Am 23. M a r z  1867 : zweites akademisches Fest-Concert zur 
Vermehrung des Dr. P h i l i p p  G a b r i e 1’schen  Lchrmittel-Stiftungs- 
fondes fiir armo und fleissige Schiller des k. k. katli. Staatsgymna- 
siums in Teschen. Ais hochherzige Spenden zum Stiftungszwecke 
waren schon vorher eingelangt, und zwar:

1. Am 26. Oc t ober  1866 von den Teschner Studenten an der 
k. k. Universitat in Wien 15 fl. Oe. W., namentlich yon den Herren: 
E i s e n b e r g  Alois, Jurist, F i l a s i e wi c z  Hilarius, Jurist, Dr. Carl 
Gross ,  Docent der jurid. Facultat, Dr. Josef Hermann,  Privat-Docent 
in Wien, H i l l e r  Eugen, Jurist, J a n u s  Justin, Jurist, K l i m o s c h  
Emmerich, Jurist, P a s c h a n d a  Carl, Historiker, P c z o l k a  Ferdinand, 
Jurist, P o h l  Ferdinand, Jurist, Po l l ach  Adalbert, Mediziner an der 
k. k. Joseph-Akademie, W i c h e r e k  Gabriel, Mediziner an der k. k. 
Josephs-Akademie, W i c h e r e k  Johann, Lehramtscandidat, W r u b l  
Josef, Historiker.



2. Der Ilochwiirdigste, Hochwohlgeborne Herr J o s e f  F r e i  li e r r  
von P u k a ł s k i ,  LSischof von Tarnów, bat ais ehemaliger Schiller des 
Tescliner katłi. Gymnasiums eine 5%  Staats-Obligation von 100 fl. 
C. M. der Stiftung gewidmet und zwar mittelst Zuschrift vom 26. No- 
vember 1866.

3. Der Hocliw. Pfarrer von Peterswald in Schlesien, Herr J o 
li a n n  K a p i n u s ,  friilier Supplent am Tescbner kath. Gymnasiimi, 
spendete eine Staats-Obligation von 20 fl. C. M. dem Stiftungs-Zwecke 
mittelst Zuschrift vom 5. Janner 1867.

Der Rcinertrag des Concertes war 2S0 fl. o. W. Ais h o li e 
G o n n e r  der Stiftung bezeichnet das Curatorium: Se. Excellenz den 
p. t. Ilochgebornen Grafen Jol iann La r i s c  h-Moennich,  Mitglicd des 
Herrenhauses und Herrn auf Freistadt und Karvin und den p. t. llocli- 
wohlgebornen Georg F r e i h e r r n  B eess au f Roy,  Jjandtags- und 
Reichtags-Abgeordneter ftir Schlesien, welche zusammen den Betrag von 
100 fl. o. W. der Stiftung gewidmet haben. Ais e d 1 e Gonner des 
Stiftungszweckes werden 1867 bezeichnet: der Hochgeborne Graf
T h e o d o r  F a l k e n h a y n ,  der Hochwohlgeborne He r ma n n  F r e i h e r r  
v o n  P i l l e r s t o r f f ,  gewesener k. k. Landesregierungs-Prasident in 
Schlesien, auf Branek, die Hocliwohlgebornen Freiherrn C a r l  B e e s s  
auf Końskau, E m a n u e l  Sp e n s - Bo o d e n  auf Roppitz, R i c h a r d  Ma- 
t incloi t  auf Nieder-Suchau, Se. Hochwurden Herr Dr. J oha nn  Wachę  
fb. Commissar und Oberschulenaufseher in Johanncsberg, Se. Hocliw. 
Herrn F r a n z Ś n i e g o i i , Erzpriester in Jablunkau und k. k. Schulen- 
Oberaufseher, Se. Hochw. Herr J o s e f  B i 1 o w i t z k y , Tescliner Erz
priester, die Hochw. Herrn Pfarrer: Jose f  Kope t z ky  in Benesehau in 
Pr. Schlesien und Fr anz  Dane l  in Perstec; die p. t. Herrn C. Gol d ,  
Fabriks-Director in M- Ostrau , L. F  i e d 1 e r , k. k. Forstmeister in 
Hradek, C. Sennewal d t ,  Burgermeister in Bielitz, Prof. E ra. U r b a n  in 
Troppau, Dr. Jo se f  Sc h a a d  in Nikolsburg und Joh.  S t a ń k o ,  Apothe- 
ker in Biała, welche den Betrag von 93 fl. 6. W. flir das Concert ge- 
spendet haben.

Der Erfolg des Concertes war in a e s t h e t i s c h e r  Beziehung ein 
ausgezeichneter und es gebithrt an demselben der grosste Dank dem 
Herrn Professor J o s e f  8 m i t a und dem Gesanglehrer Herrn J o s e f  
Sucher, zugleich Gompositeur des Quartettes „ D i e  L i e b e  s a s s  a i s  
N a c h t i g a 11“.

Die praeeise Durchfiihrung der Musik - und Gesangstiicke, die 
jugendlich frischen, kraftigen und griindlich geschulten Solostimmen ftir



Sopran und Tenor, so wie der geistvolle Yortrag- iiber L e s s i n g  wur- 
den von dem kunstsinnigen Publikum hoelist beifallig aufgenommen.

Der Gefertigte ais Stifter und der Stiftungs-Curator, Herr J o s e f 
C h r i s t ,  driicken vereint mit dem Gymnasial-Lehrkiirper den s&mmt- 
lichen h o h e n und e d 1 e n Stiftungs - Wohlthatern h i e m i t den ver- 
bindlichsten Dank aus.

S t a n d  d e r  S t i f t u n g :

1. S tam m -C apita l.......................................  600 fl. 6. \V.
2. Zuwachs 1866 und 1867 . . . . . .  631 „ „ „

Stand des Stiftungsfondes am Schlusse des Schul- 
jahres 1867 .......................................................................... 1231 fl. 6. W.

3. Y e r a n s g a b t  wurden vom 1. Oct.
1866 bis Ende Juni 1867 auf Lehrmittel,
Einband, Porti, Fracht, Drucksaehen etc. die
Summę von .........................................................  288 fl. 26 kr. 6. W.

4. B a a r s c h a f t  in der Sparcassa . 49 „ 4 2 '/2 „ „ „

Vom 3. b is 8. Apr i l  1867 beehrte der k. k. Schulrath und 
Gymnasial-Inspector, Herr A n d r e a s  W i l h e l m  das Gymnasium 
mit einem Revisions-Besuche, welcher in der Conferenz am 8. April 
d. J. abgeschlossen wurde. — Ebenso beehrte der fb. Religions-Com- 
missar des Gymnasiums, Se. Hochw. der fb. General-Vicar und Ehren- 
canonicus von Breslau, Herr Anton He i m,  Sr. papstlichen Heiligkeit 
Kiimmercr, das Gymnasium wicderliolt mit seinem Besuche.

Am 12., 13. und  14. Apr i l  1867 wurden die religiosen Exer- 
citien fur die kath. Gymnasial-Jugend mit der Osterbeichte und hl. 
Communion abgehalten, woran sieli sammtliche Mitglieder des Lehr- 
korpers betheiligten. Das hl. Abendmahl spendete den Professoren, 
Lehrern und Schiilern der k. k. Gymnasialdirector am 14. April d. J. 
um 8 Uhr friih in der Gymnasial-Kirche. Nacliher Osterferien bis 
zum 24. April.

Am 8. J u n i  1867 fand ein solenner Traucrgottesdienst fur die 
am 6. Juni d. J. in Wien sclimerzlich dahingeschiedene Durchlautigste 
Frau Erzherzogin Mathi lde  in der Gymnasialkirche statt, an welchem 
sieli alle Professoren und Gymnasialschiiler betheiligten, nachher 
Pfingstferien bis zum 12. d. M.

Vom  17. J u n i  b i s  22. inclusive: schriftliche Maturitats-
Prtifung.



\ fń
Am 28. Juni  1867 wurde das Fest des h 1. A l o y s i u s ,  des 

Schnlpatrones, in Octava mit einem Hochamte lind einem Ferial- 
tage gefeiert.

Am 30. und 31. Jul i  1867: mttndliche Maturitatspriifung.

Am 1. Au g u s t  1867 wird das Schuljahr mit einem feierlichen 
Ilocliamte, unter Intonation des Hymnus „Te Deum laudamus“ am 
Schlusse desselben, beendigt werden. N a c h h e r  Vertheilung der Schul- 
pramien und Semestralzeugnisse in den einzelnen Classen.

Das Schuljahr 1867—68 beginnt am Do n n e r s t a g ,  den 1. Oc- 
t o b e r  1867 mit einem feierlichen Gottesdienste um 8 Uhr Friih in der 
Gymnasial-Kirche. Zur Aufnahme der Schiiler, welche m it i h r en  El- 
t e rn  zu erscheinen oder eine s c hr i f t l i che  E r k l a r u n g  derselben mit 
dem Ansuchen um Aufnahme vorzuzeigen haben, ist der gefertigte 
Gymnasial-Director am 29. und 30. September 1. J. bereit.

.. ■'ii

, Die A u f n a h m s - ,  W i e d e r h o h l u n g s - ,  N a c h t r a g s -  auch 
Pr i ya t i ^ t enp r t i f ungen  werden am 1 ., 2. und 3. October 1. J. filr 
alle Chu^en zugleich abgehalten werden.

Dr. Gabriel.
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