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Bie ieiilsclie Prosa n r  M e r .
( Fortsetzung zum Programmaufsatze von 1867.)

leli liabe im vorigen Jalire arn Anfange meities Aufsatzes 
bemerkt, dass die welthohe Prosa wegen Mangel aa Raum nicht 
der Art berilcksichtigt werden koaate, wie es ycrhaltnissmiissig 
luitte gesebeben sollen, ja  dass sio vom 13. Jabrhunderto an- 
gefangen ganz ausser Acbt gelassea werdea m asste; der Zweck 
dieser Abhandlung wird es sein, das in dieser Hinsicbt Feh- 
lcndo nachzutragcn.

Die altcstcn Anfange deutseber Prosa nicht kirchliches 
Inbaltos roieben bis auf Karl don Grossen zuriick, docb siud 
die Uebcrrcste aus dieser Zeit sebr sparlich, weil die Yerhiilt- 
nisse ftir die dcutsche Spracbe nięhtPgunstig waren; das grosso 
vielspracliige Reich Karls crforderte Ąir Gesetze, die fur allc 
Stftmme bindend scin sollten, cine Spracbe,- die allcn, wclclie 
zur Durcbfiilirung der Gcsotzo beru fen wurden, bekannt war; 
und da von der lateiniscben Spracbe dies mehr oder weniger 
galt, so wurden auch alle Yolksrechte und Oapitularien latei- 
nisch aufgczeiclmet. Yon deutseben Denkmalern aus dieser Zcit 
haben wir cine E i d e s f o r m e l ,  welchc die Pfarrgeistlichkeit 
bei ihrer Einsctzung dem Bisch- fe gegeniiber gebraucbte und 
cine B e r e i n i g u n g  der Mark von Wtirzburg, die im Jahre 
779 cin Bote des Kbnigs vorgenommen liatte; die Eidesformel 
ist rein deutscli, in der Bereinigung siud dcm dcutsclion Grund- 
tcxte lateiniscbe APortc eingeflocbten.

Die Zeit nach Karl dem Grossen war fiir die Entwicklurig 
der deutseben Prosa nocb weniger gttnstig, denn selbst, ais das 
cigentlicbe Deutscbland von dcm Fraukenreicbe sieb getrennt 
hatte, behauptete die lateinische Sprache iiberall der doutschcn 
gegeniiber den Yorrang, denn sie wurde nicht bloss im diploma- 
tischen Ycrkehre der Staaten untereinander angewendot, sondern 
sie war aucb die allgemeiue Umgangsspracbo der hoberen und 
gebildeteren Stiindo in Deutscbland; nur in mchreren Klostern



erfreutc sieli dio dcutschc Sprache ciner sorgsamen Pflcge, was 
bercits im vorjahrigcn Aufsatze gezcigt wurdc; erwiihnt wurdo 
aucb das S a lb  u o cli eines bairischen Klosters aus den Jali- 
ren 1150-11G0, einc Sammlung von Recktsurkunden, dio jedoch 
yerloren gegangen ist; anch des P h y s i o l o g u s  und des L i 
b e r  do n a t u r  a l i  f a c u l t a t e  oder a r z i n b u o c k  I p o c r a -  
t  i s wurdo bercits gedaclit.

Aus dem 12. Jahrhunderte haben wir nocli ein s c li w a- 
b i s e l i c s  E l i e r e r l d b n i s s  und don E r f u r t c r  J  u- 
d e n c i d.

Schwabisclies Eheverlobniss:
Da ein fri swebenno ewet ain swab, der ist ain tri man, 

der muozim siben liantscuohe b a n : mitten git er siben wete 
nali dem swabeschcn rehto, unde spriclict zem eresten alsus:

„wa icb iw erwette den rehten mu n t , den gewerten 
munt, den gewaltigen munt, nali swabe 6, nali swabo rehte, so 
vou relito ain vri swabb ainer vrien swabin sol, mir ze mineme 
relite, łu zuo iuwereine rehte, mit mineme volewerde engegen 
iwereme vollen werde.

II. wa ich iw erwette so getaniu aigen, so icb in swabo 
hcrsclicpto ban, so icb in des kuniges ricke ban, nab swabo 0, 
nach swabe rehte.

III . wa icb iu erweto ebuorieben unde chuozal, alsio en 
swabe borscliepte ban unde in des chunigcs riche ban, nali 
swabo 6, nab swabe rehte.

IY. wa icb iw erwete zoun unde gecimbero unde ouzyart 
unde tnvart, nab swabo ć, nali swabe rehte.

Y. wa ich iu erwette stuot unde stuotwaido, unde swiner 
unde swaige unde rehte ganswaide, unde cliorter scapbc, nab 
swabe 6.

VI. wa ich iw erwete scaz unde scillinch. unde golt unde 
gimme, unde alleu den tresen den icb buto ban oder vurbaz 
gcwinne, unde scarph eggc nab swabo 6.

VII. wa icb iu wetto aller der wetto der icb iu getan hitu 
widembuochc ze yrumenne unde diu ze geloutenne ze liovre unde 
ze gedinge unde ze allcn den steten da icb ze relite sol, nab 
swabo relite, eo von rehte ain vri swab ainer vrien swabin sol, 
mir ze minem relite iu ze iwerem rehto mit minem volwcrde 
engegen iwerem vollen werde obir mir den canzelare gewinnent."

Diu wete elliu diu niemot diu frouwo unde ir voget. Nu 
uitnet der vroget, ir geborn vogot, diu wete unde dio frouwen



o

unde ain swcrt undo ain guldin vingerlin undc ainen plicnnicli 
undc ain mantel nudo ain huot onf daz swert, daz ringerlin an 
di helzcn, undc antwortct si dcm man, undc spriclict „wa ich 
iu bcvilhc minę mnntalde ziwcrcn triwon undc ze iucren gna- 
dcn, unde bitiucli durcli tri we alsicb si iu bevilhe, daz ir ir 
rebtc vogct sit unde ir gcnadich voget sit, undc daz ir nit pa- 
Icmunt ne werdent." so enpbahct er si undc habesime.

Wackernagels Lcscbucb.
Erfurtor Judcneid.
„Des dieb dirro sculdegit des bistur unscbuldic. So dir 

got liclfc. Der got der himel undc crdin gescuf, loub, bluomen, 
unde gras, des da uorc nine was. Undo ob du unrchtc svcris. 
daz dicli di erdc uirslinde, di datan undc abiron uirslant. Undc 
ob du unrchtc sveris, daz dicli di miselsucht bisto, di naaman- 
nen liz undc iczi bestunt. Undc ob du unrchtc sveris, daz dich 
di c uirtiligc di got moisi gab in dcm berge synay, di got selbe 
sclbc scrcib mit sińcu uingeren an der stcinir tabelcn. Unde 
ob du unrchtc sveris, daz dicli ucllin alle di scrift, di gescriben 
sint an den uunf bueben moisy. Dit ist der iuden lieit den der 
biscof Cuonrat dirro stat gegebin bat.“

Wackernagels Lcscbucb.
W ic dic geistbebe Prosa itn 13. Jahrhundorte umfangrei- 

eber wird, ebenso beginnt a uch dic wcltliclic in diescr Zcit sieb 
melir zu cntwickcln; sic zcrtallt 1. In dic P r o s a  des l l c c b t s ,  
2. In dic c r z a b l e n d o  P r o s a ,  3. in Ro ma n o  uudi Novcl l en .

1. R c c h t s p r  o s a. Ilier gieng Norddcutschłand dem Sii- 
den yoran, um aucb fiir dic folgonde Zcit den Yorrang zu be- 
haupten. Das erste sclbststandige deutsche Rechtsbucli ist der 
S a c h s c n s p i c g c l ;  das W erk, dcm einc abnlicbc Sehrift in 
lateiuiscber Spraclic Yorangegangon, ist cine Privatarbeit des 
anhaltisclien Edchnannos E i k c  v o n  R e p  g o w e ,  dic Zcit 
der Abfassung fiillt in das erste Yiortel des 13. Jahrhundcrtes; 
der Ycrfasscr nalim sowolil Landes- ais Rciclisgesetze in sein 
Buch auf, so dass das Ganze in ein L a r i d r c c h t  und in eiu 
L c b e n r o c b t  zcrfallt. Man kann sagon, dass dieses Rechts- 
bucli dic Grundlage der so reicbbaltigen Recbtsliteratnr von 
ganz Dcutscbland wurdc, donn sclbst der S c li w a b e n s p i c -  
g o l  der itn dritten Yicrtcl des 13. Jabrbundcrtcs ersebien, liatto 
den Sachsenspiegel zur Grundlage. Dor Yerfasser des Scliwa- 
bcnspiogcls liatto dic Absiclit, sein W erk wo moglich in ganz 
Dcutscbland zur Geltung zu bringen; cr fiigte desslialb zum



Landrechto des Sachsenspiegels nocli das Rccht der Baiern und 
Alemanncn, romisches und kanonisches Recht und alte Reiclis- 
gesetze hinzu. W enn aucli dieser Zweck des Wcrkcs, in Nic- 
derdeutschland wegen der Yerbreitung des Sachsenspiegels und 
an andern Orten wegen des romischcn und kanonischen Rcch- 
tes, nicht yollstandig erreicht wurde, so war die Yerbreitung 
des Schwabcnspiegels doch oinc sehrgrossc; Bewcis liiefttr sind 
dio yielen Handschrifton, die in allcn Theilcn Dcutschlands von 
ihm waren; er wurde aucli ins Bbhrnischc und Franzósische 
und durcli O s w a l d , einen Monch'des schwabiscken Bcnedikti- 
nerklosters Ankausen, 1356 ins Lateinischo uborsetzt.

Ben Grund zum Sehwabonspicgcl legte, wio Pfeiffer in 
Haupts Zeitschrift, 9, 3 fgg. nachgewiesen liat, Bruder D a v i d , 
der auf scincn Wanderungcn, auf wclchon i lin Bruder Bcrch- 
told bcgleitote, deti Stoff biczu gcsammclt bat. Detn Umstandc, 
dass Bruder David der Bcgriinder dieses Wcrkcs ist, inuss es 
zugesebrieben werden, <lass dem Ganzcn das Gcpriige der Friiin- 
migkcit und cincs tief religidsen Sinnes gegeben wurde, wasO C5 o O 7
den deutseben Recbtsbiiebern spcziell eigen ist.

Aus dem Sachscnspiegcl.
Yierter Artikel.
§. 1. Dos Mannes Pfliclit zum Rcichsdionst, §. 2 und 3. 

Zum Romerzuge, §. 4. Zum Gerichtsdicnsto, §. 5. W aun ruhet 
die Ptiicbt.

§. 1. Dos rikes denst, dat dem manno goboden wert mit 
ordolcn ses weken vor demo dago er bo varcn solo, undo imo 
dat gekundegct wert d a r t  trcnc man des herreu koron, dar sal 
be denen bi pflicbt binnen dudischer tungon die demo romeschen, 
rike uuderdan is. Alle dio aver in osterbalf der sale belent sin, 
die solen dienen to weneden undo to polenen uude to behemen. 
Ses weken sal die man dienen simę licrren mit sines selvcs 
kost, undo ses weken Torę undo ses weken na sal ho des rikes 
vrede licbbou undo schacht rowe, so dat imo nen sin herro to 
lenrechte degedingen nc mach noch des rikes dienst gebieden.

§. 2. Svenue abor die diidischen onen koning kieson, undo 
be to romo yert to der wienge, so sint pflicbticb ses yorsten 
mit imo to yareno, dio de crsten in des rikes koro sin: dio bi- 
cliop von megenze unde von trierę unde yon kolnę, undo dio 
palonzgrcyo von’me rine, dic bertoge von sassen unde dio marc- 
greye yon brandeburcli durcli dat dem paycsc wentelik si des 
ltoninges redeliko koro.



§. 3. Ok sal dar varen jegelik man mit simo herren die 
des rikcs gut to lenc hcvct, oder kc sal die vart loscn mit deme 
tegcden pundo dat he jarlikes von imc kevet. Disse heryart 
sal mau ok gobiedcn vore scs woken unde en jar nnde drc dago 
cr der samenunge, unde die hervart lont den diidischen alse die 
koning gowiet is.

§. 4. Die man sal ok dienen simo herren dar medc, dat 
he im ordcl vindc to lenrechte, vor middage unde buten gebun- 
dencn dagen unde buton vireldage. Syat so aver vor middage 
unde buten gebundenen dagen mit ordelen begrepen wert, dat 
mut man wol endon na middage unde in gebuudcucu dagen. 
ane in yireldagen.

§. 5. Soie so en perd oder iht sines gudes simo herren ge- 
legen hcvet, oder icht an simę dienstc verloreu licyct dat im o 
unycfguldcn is, die wiło n’is he nicht plichtich simę herre to 
dienendo, noch lenrechtes to plegeno. W eigeret ok die lierro 
sincn manno rechtcs, sweuno he yon imo beklaget wert yor 
sincn mannen, dc wile ne darf he ime nicht denen noch len- 
reehtes plcgcn.

Hormayer’s Sachsenspiegel.
Aus dem Schwahcnspicgel.
52. W er phleger mac gestn.
Ilic sulle wir kiinden wer ze rehte phleger mac gesin, 

oder wer sin nit mac sin. Ez mac nicman phleger gesin wan 
der fiinf unde zwónzic jilr alt ist. Quod si perit aliąuid do re
bus, (jua; sunt in ejus tutela dolo vcl negligentia tutoris, ratio- 
nem cum reddere oportet. Der kinde unde der frowen phleger, 
die ctwh siclierboten, etw;X phleger, e tw t voget, etwh yormund 
etwit hehalter: swio man si heizet, so sullen si getriuwe liute 
sin. In  der schrift sint si besundert an ir rehte, aber vor leihen 
rehte só habe wir cinz ais daz ander.

Ez mac niomant weder phleger noch yoget gesin, ern si 
ftinif unde zwónzic j4r alt. unde ist er nit wizie, unde bat er 
niht guote sinne, swie alt er ist, so enmac er doch der allcr 
keincz gesiu, die phleger namen li ant. unde der eines phlegers 
bedarf, den sol man im alsó gehen. Ist ez ńf dem lando, só 
sol in im der lantrichter geben. Ist oz in ciner stat, só gohe 
in im der stat herre oder ir voget. der sol im einen phleger 
geben, der ir genez si, der kinde unde irs yaters, unde der hi 
in in dcm lando si. unde h4ut si niht yaters m4gc, só gebe in 
ciner irer muoter nule. unde bant si des ouch niht, só nomen



ein getruven lantman. Ais der knabc yierzelicn jftr alt ist, s6 
mac er eincn andern phleger nemen, ob er bcwaeren mac daz 
cr im iibel luft getiln. ais mac oucli diu juncfrowe ais si ze 
zwclf j{Iren kumet. Ez enmac dobein kint binder yicrzćn jhrcn 
nikt getuon ilnc slncn phleger dez stacte sl. unde li At cz jock 
bereitez guot under handen, swaz ez dii mite tuot, daz ist nikt 
stacte. Koufet ez odcr yerkoufet ez, unde ist cz im guot, der 
phleger sal ez stacte han; unde ist cz im sckade, der plilcger 
sal ez widertuon. unde vcrspilt cz iht sines guotes, man sol 
ez dem phleger wider gebon. unde kumt er fur den rihter, man 
muoz es dem rihter bttezen, unde doch daz guot wider geben.

Wackernagels Schwabcnspiegel.
Biese beidcn Rechtsbiicher gabcn Yeranlassung zur Ab- 

fassung von Stadtrcchtcn, die zumeist in der M undart der bc- 
treftenden Gegend aufgezeichnet wurden. Nur die allererstcn 
Anfiingo dieser Stadtreclile sind Uebersetzuugen aus dem La- 
tein, so die H a n d f e s t o  von  C u l m 1251, z w e i S t a d t -  
r e c h t e  v o n  S t r a s s b u r g  1270; gleich urspriinglich in deut- 
scher Sprachc abgefasst sind d a s  S t a d t r e c h t  von  O c h r i n -  
g e n  1253, d a s  B i s c h o f s -  u n d  D i e n s t m a n n s r e c h t  r o n  
B a s e k  Diesen folgcn eine ganze Mengo von Rcclitsbiichcrn, 
denen haufig der Sachsen- odcr Schwabenspiegel nicht bloss 
dem Inhalte, sondern aucli dem Texto nach zu Grunde liegt z. 
B. die R e c l i t e ,  w ciche die Schoffen Magdeburga don B r c s -  
l a u e r n  mitthcilten, 1261 und 1295; die H a n d f e s t o  v o n  
St .  G a l l  e n  1271, das Recht der S t a d t  F r e i b u r g  i m 
B r e i s g a u  1275, alle mit Beniitzung des Sachsenspiogels; mit 
Beniitzung des Schwabonspiegels das Recht der S t a d t  A u g s 
b u r g  1276, die Reclitsbriefe von Z U r i c k ,  S c h a f f h a u s e n  
1290, das Recht von W  i o n 1296 etc.

Mit diesen Stadtrochten kam auch der Gebraucli der deut- 
schen Spracbo in Urkunden zur allgemeincn Geltung, insbe- 
sondero geschah diess unter Rudolf von Habsburg; auch auf 
den Reich-tiigcn bodiente man sich immer mehr ausschliesslich 
der deutseben Sprachc, am liingstcn bliebon kier die Geistlichen 
dcm Lateinischcn tren, haufig zum grossen Yerdrussc der welt- 
lichen Fiirsten.

Auf dem im 13. Jahrkunderte gclegtcn Grunde wurde im 
11. und 15. Jahrkunderte riistig fortgearbeitet.

Insbesondere waren es die Stiidtc Magdeburg und Halle, 
welcho woithin massgebend waren, so lieisst es: „Nu vcrnck-



met, wie dic Stadt Magdeburg allcrerst besetzet ward mit des 
Landes W1 lik itr und bestiitiget an iliren Recbten. — Und Hall 
ward daraus gestift, und also siiul die von Hall und dic von 
Magdeburg ganz und gar mit cinem Reckt begriffen. Harumb 
sollen all die von Polen und Boebmen und aus der Mark von 
Meisscn und Lausitz und die aus der Mark zu Brandenburg 
und die aus dcm Hcrzogthum zu Sacbsen und von der Graf- 
sebaft zu Ascbersleben und alle die aus den Stacdten, so da- 
rinnen begriffen sind, ir Reckt zu Magdeburg boleń. Kdnnten 
aber dic von Magdeburg des Urtlicils nicht tinden — so moegen 
sio es zu Halle liolen.

Saecbs. Weiclibild von Ludowici.
Hic von diesen Stadtcn mitgetheilten Rechtsbiicbcr trugen 

sehr viel zur theilweisen oder gilnzlicben Gcrmanisirung slavi- 
sclier Liinder bei. Es crhiclten E r ci b u r g , S a a l f c l d , E  r f  ur t ,  
P r a g  ihre Reclite von Magdeburg, crsteres ist auch wichtig 
ais das ftlteste Uenkmal unserer Bergmannssprachc; auf das 
Magdcburger Recbt bezieben sieli aucb dic Gerechtsame von 
B a m b e r g ,  dic Grundlage Karls V. poinlicher Gerichtsordnung; 
das R c c b t s b u c h  von No r d  h a u  s e n  und die S a t z u n g e n  
des i l e u t s c l i c n  Or i l e n s ;  alle dioso Biichcr geboren dem 14. 
Jabrbunderte an mit Ausnahme der Satzungen des deutseben 
Ordens, welcbe aus dcm 14. und 15. Jabrbundert stammen. An 
dic genannton Schriftcn rcibt sich eine grosse Auzabl von llechts- 
biichcrn, dereń Vcrfasser tboils den Saclison- und Schwaben- 
spicgcl benutzten, theils diesen oder jenen crgiinzten, indem sio 
uuter der Bezeichnung „ R i c h t s t i c h “ angaben, wio man bei 
Prozessen nach diesem oder jenem Hauptrecbtsbucho vorzu- 
gehen babę, oder selbststandig auftraten, aber doch immer eines 
der bcidcn Recbtsbuehcr iliren Schriftcn zu Grunde lcgtcn. Zum 
Sachsenspiegcl crscliien noch eine eigeno Erkliirung, G l o s s e ;  
der Yerfasser des ersten Ri c li t s 11 c h’s zum Sachsen- und Schwa- 
benspicgel und der ersten G l o s s e  war J o h a n n e s  von Bu c h ,  
brandenburgischer Kanzlcr um das Jah r 1338, die Glosse wurde 
spilter von Andern noch erweitert.

Auf Grund des Schwabenspicgels crschiencn noch das 
L a n d -  und S t a d t r c c l i t  von E r c i s i n g ,  letzteres 1328 von 
R u p r c c h t ,  das b a i r i s c h c  L a u d r c c h t  Kdnig Ludwigs 1336, 
aus diesem gieng hcrvor das ba i r i s c hc  Stadtreclit 1347 ; um die- 
selbo Zeit entstanden das L a n d r e c h t  von O e s t r e i c h  und das 
ltlc in o  K c i s c r r c c h t ,  so genannt mit Boziehung auf don Sach-



sen- und Schwabenspiegcl, wclche auch das „ K o is o r re c l i t“ 
hicssen.

Grosscr und mannigfaltigcr isfc dio Literatur, wolcho auf 
Grund des Sacliscnspiegels aber in hochdeutscher Sprache cr- 
scliien; uberhaupt erlangt die liochdeutsche Sprache schon jetzt 
ein derartiges Uebergewicht tiber die niederdeutscho, dass dio 
Fragc, wclche von bciden den Platz bchaupton wiirde, bald ent- 
schicden war. W ir haben aus dioscr Zcit vielo Ilapdschriften 
des Sacbscuspiegcls aber in hochdeutscher Sprache; im Gcbictc 
der Stadt Halle bediento man sieli bei effcntlichen Ycrhandlun- 
gen durchwcgs des Hoclideutsclien und aucli die Schoffen des 
niederdeutsch redenden Magdeburgs, gebrauchteu in ihreu Zu- 
schriften das liochdeutsche, wenu sio auch im iniindlichen Ver- 
kehrc sieli des Mcderdeutschen bedionton; sio hatten das bc- 
reits in don den St&dten Breslau und Gerlitz mitgetlieilten 
Ilechtcn gethan.

Ais Inbegriff des. s a c h s i s c h e n  Ro c h t e s  uberhaupt ist 
das AYeicl ibi ld anzusehen, das aus der Yorbindung eiuer 
illtern magdeburgischen Lehrschrift und des S c h ó f f e n r e c h t e s  
z u Al a g d e b u r g  entstanden ist; lotzteres war eiuo Sammlung 
Yon Siltzon des Schwabenspiegels und jencn Recliten, die Breslau 
und Gerlitz ilbermittelt ivorden warem Audi zu diesem W eicli- 
bi l dc gibt es wio zum Sachsenspiegel eino Gl o s s c ;  auf Bcide 
bczieht sieli: ,,I)y  b l u me  ub i r  don  s a c h s c n s p y g c l  — u. 
u b i r  we y e b y l d i s  r e c h t “ vou Ni c o l a u s  W u r m ;  das W erk ist 
eino A rt Richtsteig, der Ycrfasser war aus Neu-Ruppin und zu 
Endo des 11. Jahrhundertes Beamto des Ilerzogs von Lignitz, 
er Ycrsuehte sieli in nichreren Arbeitcu dioscr Art. In der Mittc 
des 11. Jahrhundertes wurde dieses AYeiclibild erweitert u. z. 
aus dem Sachsenspiegel und dem Goslarer Stadtrcclito; das 
R c c h t s b u c h  n a c h  D i s t i n c t i o n o n  yersuclit es das AYeiclibild 
gehorig zu ordnen.

Au diese magdeburgiscli-saechsischo Rcchtsliteratur kónnen 
auch die Po r mu l a r - ,  I l e c h t s g a n g -  und R c c h t s l e h r b u c h c r  
angereiht werden, welclic jedocli schon an der Grenzo des mit- 
telalterlich-deutschen Rochtes stehen und in vielcn Hiillcu Yor- 
boten des wieder eintretenden romischon Rechtcs und des damit 
in Yerbindung stchenden scliriftlichen Ycrfahrcns sind. Solclie 
Formular-Rcchtsgang- und Rechtslchrbucher sind: d e r  S p i e -  
g e l  d e r  R l i c t o r i k  yoii F r i e d r i c h  R i e d e r c r ,  d e r  
L a i e n s p i c g e l  von U l l r i c l i  Tc u g i e r ,  d e r  r i c h t c n d c  
K l a g e s p i c g c l  u. a. m. Hic Sprache aber, welcho sich im



Gebiete yon Magdeburg- utul Halle durcli die Rechtsliteratur ent- 
wickelt liattc, gieng aucli in jeno Schriften liber, dio spiltcr 
entstanden, und durcli alle iu dio Kanzlcien, um dic allge- 
mcin dcutsche Schriftsprachc zu w ord en ; dic ldrchliche Bewcgung' 
des IG. Jahrliundertcs brachte sie unter das Yolk. Wic selir 
aber unscre allgeincine Schriftsprachc irn Anfango des Ki. Jalir- 
hunderts schon im Gebrauche war, wird am besteu nachfol- 
gende Stelle ans Luthers Schriften darthun : „Ich habc lcciuc 
gcwissc, sonderlichc, eigenc Spracho im Dcutschen, soudern 
brauche der gcmciucn Dcutschen Spracho, das mich beidc Ober- 
und Nicdcrlcuder verstohcu moogen. Ich redo nach der Sccli- 
sischen Cantzelei, wclchcr nachfolgen allo Flirstcn und Koenigc 
in Deutschland. Alle Roichstcdte, Fiirstcnhocfe schrcibcn nach 
der Scchsischen und unsers Fiirstcn Cantzclcy. Darumb ists aucli 
dio gcmcinstc Deutsche Sprache. Keiser Masimilian und Chur- 
fiirst Friderich, Ilcrtzog zu Sacnsen ctc. haben im Rdmischen 
Reich dic Dcutschen Sprachen also in eine gcwissc Spracho 
gczogcn.“ Tischreden Cp. 70.

2. E r z a h 1 c n d c P r o s a .
Audi dio Anfango der erzahlenden Prosa rcichcn bis in 

das 13. Jahrhundert zuriick, so crzfthlt z. B. H o  r a n d  v. W i l -  
d o n i c  im Beginn des „ b l o s s c n  K a i s c r s " :  Daz ich 6 gelc- 
sen lutu ein tiutsche cronica, dii ez (daz maere) an ungerlmt 
gescliriben was. — dci bat ein yrouwc minniclich mich, daz ich 
ez tihtc und ez gerimet r ih tc ; cino ilhnlichc Stelle ist im „Mai 
und Belailor'-'. Docli sind diesc Schriften fur uns yerlorcn gc- 
gangen, ihr Einfluss auf die Zcit, in welcher sie erschicnen, war 
aucli niclit bedeutend, da man Alles lieber in gebundener Redo 
aufzcichnete; crst mit dcm 11. Jalirliundertc tra t aucli hier zu 
Gunstcn der Prosa ein Umschwung cin. Der Anfang wurdc 
damit gcmacht, dass man die in Yersen geschriebenen Erzah- 
lungcn cinfach durcli Aufhcbung des Rcimcs in Prosa wieder- 
gab ; ais dann der Druck hiiufigcr wurdo, fanden dieso Erzilh- 
lungcn bald cino selir grosso Ycrbrcitung, da aucli die dcm Texto 
beigefiigten Ilolzschnitte sieli einer besondern Bclicbthcit cr- 
freuten; aucli hier gcht Niedcrdeutschland dem Siiden voran.

Anfangs liegt dem dcutschen Toxto hiiufig eine lateinischc 
Bearbeitung dosselben Inhaltos zu Grunde, so den bcidcn iiltc- 
sten Dcnkmillern hochdeutschcr Geschichtsprosa, dcm L ob en 
des hci l .  L u d w i g ,  Landgrafen yon Thilringen und sciner Ge- 
mahlin d e r  hc il. E l i s a b e t h  yerfasst zwischcn den Jahrcn



1315 und 1323 von F r i e d r i c h  Koc di z  von Sa a l f c l d ;  crst 
nach und nach wird dio ursprlinglich deutsche Abfassung all- 
gemein.

Yon ciner sclbststandigen We l t g e s c h i c h t e  kann man in 
diescr Zeit nicht rcden, denn dio Schriften bozielien sieli eben 
nur auf das, was in der Heimat geschah, solten schweift dei 
Blick ctwas weiter, und da oft bloss aus dcm G rundę, weil der 
Yerfasser das, was er etw-a aus der Gosobichte fnilierer Zeiten 
oder entfernter Liluder wciss in sein W erk cinflccbtet, uin seine 
Gelehrsamkeit zu zcigen. Diese Schriften historisches Inhaltes 
aus dem 11, und 15. Jabrhundcrte sind sclir zalilreich und ver- 
theilen sieli iibor ganz Deutschland; ich will liier nur cinige 
nennen. Es gehoren hieher das C o n c i l i e n b u c h  von Cou-  
s t a n z  von U l l r i c h  R e i c h o n t h a l c r ;  die S t r a s s b u r g c r  
Chr on i l i ;  die Ch r o n i l i  von L i m b u r g  an der L a h n  fur der 
Zeit von 1336 —139S vorn Stadtschreiber J o h a n n e s ,  interessant 
durch die Ausfiihrlichkeit, mit welcher sie iiber den Wechsel 
der Kloider und die damals allgcmein bekannten Lieder berich- 
te t; d io  C r o n i ć  a v a n  d e r  b i l l i  g e n  s t a t  v a n  C i i l l e n  
i n niedcidcutscher M undart; d ie  C h r o n i k  v o n  T li ii r  i n g e n, 
sio crziihlt bis 1110; einc C h r o n i k  v o n  S c h w a b  en von 
T h o m a s  L i r  e r  aus H a n  k w e i l ;  eine yon B a i e r n  von 
U l l r i c h  F u  e t  e r  e r ;  drci you O e s t r e i c h  von G r e g o -  
r i u s  Id a g o n ;  dio G e s c  li i cli t e  d e r  S t a d t  B r e s l a u  von 
you  1110 bis 1179 you P e t e r  E s c l i c n l o h e r ;  dio mcisten 
Chronikcn hat die Schweiz. Bericlitc iiber ganz D e u t s c h l a n d  
cnthiilt die d e u t s c h e  C r o n i  c a ,  vom Aufango der Wolt 
bis Friedrich I I I  ; der Vcrfasser ist H e i n r i c h  S t e i n li 6 w c 1, 
cin Schwabe aus Weil, zur Zeit Friedrichs III. Arzt in Ultn; 
ich erwiihne nocli: das L e b c n  K c i s e r S i g i s m u n d s von 
E b e r h a r d  von W i n  d e c k  cincin Mainzer; der W e i s s -  
k u n i g ,  eine allegorischo Erziihlung der Thaten Kciscr Frie
drichs III. und Masimilians von M a r x  F r e i z s a u c r w e i n ,  
Gchcimschrciber Maximilians.

Nebcn diesen sclbststiindigen und in deutschcr Sprache 
gleich ursprlinglich abgcfasston Orts- und Landesgeschichten 
haben wir nocli einige Yersuche in der Weltgeschichte, doch sind 
diess nur Uebersetzungen oder Boarbeitungen eines fremden 
Wcrkes, das in don mcisten Fallen nicht einmal auf W ahrhcit 
seines Inhaltes Anspruch maclion kann; man bcwegte sieli liier 
lieber auf dcm Gebicto der Sago und des Bomanes.

Yon dergleichen Uebersetzungen haben wir den T r o j a -



n e r k r i e g  von Q u i d o  v o n  C o l o n  n a  von H a n s  M a i e r  
von No  r clii n g e n ,  und cinc z w ci to TTebcrsctzung desselben 
Inhaltes nacli cincr andern Quello von H e i n r i c h  von B r a u n -  
s c li w e i g-; einc Uebcrsetzung des A l e s a n d e r s ;  cinc des Y a- 
l c r i u s  M a s i m u s ,  letztere von H e i n r i c h  v o n  Al ii gc  l n  
1309; das Leben des K e i s c r s  T i t u s  von S c b a s t i a n B r a n  t; 
cinc Uebcrsetzung des „ f a s c i c u l u s  t e m p o r u  m“ unter dem 
Titel ,,e i n b ii r  d 1 o i n d e r  z-y t“ von W  e r n e r  R o i  f i  n k 1481 ; 
das B u c h  d e r  C li r o n i  k on von dem Niirnbergcr Losungs- 
schreiber G e o r g  A l t ;  cine W  o 11 b o s c k r  ei b u u g mit Bc- 
niitzung von Hartmann Schedels l i  b e r  c r o n i c a r n m ;  allc 
aus dem Jalire 1493.

Mit Beniitzung von Gedicliten erschionen: eiue b i b l i s c h o  
G e s c l i i c h t o  d e s  a l t c n  T e s t a m e n t e s  uach R u d o l f s  
W e l t c h r o n i k ;  eine iihnliche Bearbeitung der K e i s c r c h . r o -  
n i k , der AY c 11 g o s c li i c h t e u E n e n k e l s  und H e i n r i c k s  
von M ii n c li e n.

Hieher gckdrcn noch dio Erzahlungen von den Hclden 
und Konigen I s r a c l s  und R o m s ,  welcko ofters unter dcm 
Titel „ d e r  k t i n e g e  b u o c k “ vor dem Schwabcnspiegel stelicn.

R e i s e b e s c h r e i b u n g e n  werden hiiufigor, insbesondere 
waren os dio heil. Orto sowohl in ais ausserhalb Europa, die 
sieli einos ófteren Besucbcs zu erffcuen'hatten ; das, was mail "esc- 
hen und erlebt liatte, wurde zur Erbauung und Erkeiterung 
aufgezeichnet und diente ais aneiferndes Beispiel zu weiterer 
Thatigkeit. Die bedeutendsten uuter der grossen Mmi go diescr 
Erzahlungen sind dio B e r i c h t o  d e s  N i i r n b o r g e r s  H a n s  
Tu c h o r  und des Mainzer Kammorers B e r n h a r d  von B r e i -  
d c n b a c l i  iiber ihre in den Jakrcn 1479 und 1483 unternom- 
menen Reisen nacli Jerusalem, und die Erziihlung von der Reise 
des bohmischon Edelinannes L e o  von R o z m i t a l  und seines 
Gefiihrten G a b r i e l  T c t z e l  aus Niirnberg, wclcho beide in 
der Zeit von 1465—1467 gatiz Westeuropa bereisten und dabei 
insbesondere Hoilthumcr, Turniere und Iiofe besuchten; der 
Yerfasser der Schrift ist G a b r i e l  T e t z e l  selbst. Ncnnens- 
werth sind noch die Uebersetzungen der Reisebeschreibungen 
Al a r  co l^olobs und des Englanders J o h n  M a u n d e v i l l o .  
Einzig in seiner Art und insbesondere intoressant wegen der 
Nachricbten iiber das Leben und die Einrichtungen der Yolkcr 
Inner-Asiens ist das Buch des Munchnors H a n s  S c h i l d b e r 
go r,  der, in der Scldacht bei Nicopolis 1396 von den Osmanen



gefangen, mit diesen den Zug gegen dic Mongolen mitmachtc 
und von den Letzteren in der Sclilacht bci Angora 1402 wieder ge- 
fangen wurde; cr kam bis tief nach Mittclasien kinein, bis es 
ihm endlich nach beinahe SOjiihriger Gcfangenschaft gelang, in 
scine Heimat zuriickzukehren.

Alle dieso Erziihlungen wurden jcdocli bald dnrcli die Be- 
riclite iiber die neuentdecktcn Lauder Tcrdunkelt.

3. R o m a n  p r o s a  und N o y e l l e n .
Der Anfang hiezu wurde im 14. Jahrhundcrto gemaclit ; 

wir liabcn ans dieser Zoit cinen halb ober- lialb nicdordeutschcn 
Roman, der die Sagen von der Tafelrunde zum Inhalte bat, 
und eino deutsche Bearbcitung der g ę s t a  R o m  a n o r u m  un- 
ter dem Titel , , dcr  R o e i n c r  tćtt.“ Die eigcntliche Zeit fur 
Romanę und Novcllen war aber das 15. Jalirbundert. Hatte 
bisher immer nocb die poetisebe Form vor der prosaiseben in 
diesem Zwcige der Literatur den Yorzug gebabt, so traten jetzt 
mehrere IJmstaude ein, wclcbo die Eutwicklung der Roman- 
prosa forderten; so heisst es in der Schlussrcde der Umarbei- 
tung des T ristan: „von der leiit wegen die solieber gereimbter 
bueelier nit genad habent. aucli etlicb die dic kunst der rei- 
men nit eygentlich yerstcen kiinden bab icb ungenannter dise 
bystori in die form gepracht.“

Es entstand ein gcwisser Ueberdruss an der Poesic, wilh- 
rend die Freudo an den poetisclien StofFen verbliob; man ehrte 
die Gedicbte, die ans alten Zeitcn herriihrten; weil man sic aber 
nicht melir yerstand, so mussten *sie iiberarbeitet w erden; das 
gab aucli denen Gelcgenlieit, sich dabci zu betheiligen, wclcben 
dichteriscbes Talent feblte, ja selbst Frauen yersuchten es ans 
der Rcibe der Beschutzerinncn in die der Yerfasscr zu tretem 
Yiel wirkte das franzosische Beispicl; hiezu kam noch, dass fast 
jeder Stand in den Romanen etwas fand, was ihm zusagto, so 
<lcm Adel das Abenteuerliclie, dem Biirgcr das Dcmokratiscbe, 
dem Yolkc aber gcfielen die den gcdruckten Scbriften beige- 
fiigten Bilder, die unendlich yiel zur Ycrbreitung einzelner Ro
manę beitrugen, so dass vielo derselben Volksbiicber im cigent- 
licbston Simie des W ortes wurden.

Die Mengo dieser Schriften ist sebr gross; man kann sic 
in R o m a n c  und N o y o l l e n  cintlieilcn.

W as die R o m a n c  anbelangt, so muss im Yorbinein bc- 
merkt werden, dass die kcimatlichen Sagen nie in dieser Woise 
bcarbeitet wurden, diese lcbten nocb im Gcsange fort; man



wiibltc hiezu stets solclio Stolic, dic der Ferne, w o moglich dcm 
byzantinischcn Kreise angehOrten ; ais Yorbildcr dienten die stolt- 
yerwandten Epopaecn; mati loste dic altem  deutseben Gedichte 
dieses Inbaltcs iii Prosa auf oder tlbcrsetztc lateinischo, fran- 
zosischc oder italicniscbe Sebriften.

So wurden tiberarbcitet dic Gedicbtc: T a l c n t i n  uad 
Na m cl  os ,  W i l h e l m  yon O e s t e r r e i e b ,  L a n z e l o t  und 
mit vorliorrscbcnd didaktiseber Tendenz die M i n n o b u r g ;  aus 
dcm Lateiniseben iibersetzte man : H e r z o g  E r n s t  und K. Apol -  
l o n i u s ,  letzteres mehrfach; aus dcm Franzdsiscbcn: K a r l  d. 
G r o s s e  nebst Allcm, was sieli an ihn anschliesst; L  o t h a r 
und M a i l  e r ,  cbcnfalls cino karolingisebe Sagę; die Schrift 
wurdc auf W unsch der Margaretba von Lothringen 1405 fran- 
zbsiscb vorfasst und spater von ihrer Tocbter Elisabeth yon 
Nassau ins Deutsclie libertragen; letztero ist auch dic Yerfasserin 
des I l u g  S c b a p l e r ,  worin crzablt wird wio Hugo Capet, der 
Metzgersolin Konig wird; dann L a n z e l o t ,  H e r z o g  L o e w o  
oder der w c i s s o  H i t t o r ,  endlieb nebst yielem andern nocli dio 
M c 1 u s i n o 1450 yon T li ii r i n g von II i n g o 11 i n g o n aus Bern, 
gewidmet dem Markgrafen Rudolf yon Hochbcrg; aus dem Ita- 
lienisclien : F l o r i o  und B l a n c e f l o r a  nacb dem Filicopo des 
Boccaccio und wahrscbeinlich aus dem Spanischen : F o r  t u na tu  s.

Hio N o y c l l e n  begannen mit der Uebersetzung der gęsta 
Romanorum; ibro Entstebung ist ebonfalls cino doppcltc, ent- 
weder sind sic Uebcrsetzuugen aus andern Spraclien oder Ucbcr- 
arbeitungen bcimatliclier Gedicbtc ; spiitor kommen biczu nocli 
selbststandige Arbeitcn, dio wolil ihren Grund in dem geringen 
Umfango des Stoffes habon mdgen, was allcrdings die Saclie 
selir erleichterte.

Ausser den deutseben Gcsten ist dio iiltcste Schrift dieser 
Art eine Saminlung untor dem Titel „Di e  s i e b e n  w c i s e n  
M e i s t e r , “ dio schon 1412 ins Deutsche ilbersetzt wurdo; spil- 
ter kamen nocli melirere hinzu, zumeist unter dem Titel „O liro ni k 
ode r  b i s t o r i  a us  don g e s e b i e b t e n  de r  I l o e m e r ; "  diese 
Bcncnnung hat ibren Grund darin, dass dio „sieben weisen 
Meister'* entweder ganz oder tbeilweisc mit den ,,Geston“ er- 
schicnen. Nach dem Beispiele dieser Sammlung entstand die 
L e i p z i g e r  N o y c l l e n s a m m l u n g ,  der Ycrfasser ist ein 
obersacbsischor Geistlicher, der filr sein Werk, nebst den Gesten 
audi andere Qucllcn zum Tbeile aucb Stoffe des klassiscben 
Altcrtliums bcniitzto.



Hiiufig tritt die didaktischc Tondenz boi Novellen schr in 
den Yordergrund. An di cs e  Novellen reilicn sieli jeno rein didak- 
tiseken W crkc, denen Novellen eingefłochten sind, so z. B. das 
E k e b u c h  v o n  A l b r e c h t  y o n E i b c ;  der S e c i e  T r o s t ,  
eine Tugendlclire nach den zebn Geboten; d a s  B u c h  v o n  
e h r l i c h e n  F r a u e n ,  aus dem Latein des Boccaccio iibersetzt 
von H e i n r i c h  S t e i n  h o w e l  und gcwidmet der Eleonora 
von Ocstreicli, dann eine Menge von C h r i s t e n - u n d  F r a u c n -  
s p i o g e 1 n.

Audi E a be ln  liaben wir aus diescr Zeit; sio sind gcwohn- 
lich zu Sammlungen yerbunden. Eine solche Sammlung ist 
handschriftlich zu E r l a u  in TJngarn, wahrschcinlich aus dem 
Latein iibersetzt, die einzelnen Fabeln sind nach den 4 Tugen- 
deu, Weishoit, Grossmuth, Gerechtigkeit und Massigkeit georduet; 
eine anderc Sammlung ist das B u c h  de r  B e i s p i e l o  d e r  
a l t e n  W e i s  en ebenfalls eine Ucbersetzung u. z. einer latci- 
nischcn Bearbeitung des Bidpai von Johannes von Capua. H e i n 
r i c h  S t e i n h o w e l  iibertrug und zwar aucli aus dem Latein 
die E a b c 1 n und das L e b e n  A c s o p s  und widm oto das Buch 
dem Erzherzogc Sigismund von Oestreich, dcm Gattcn der oben 
genannten Eleonora. Eine weitere Ueborsctzung ist das B u c h  
v o n  d e n  L e b e n  u n d  S i t t e n  d er  h e i d n isc lie n  M e i s t  e r 
von Antonius Sorg nach dcm lateinisclien W crkc des Engliin- 
der W alter Burleigh; der Ycrfasser hatte die Absicht seino Zeit- 
genossen iiber die W eisheit und Dcnkungsweise des philoso- 
phischcn Alterthums aufzukliircn.

K l c i n e r e  G e s c h i c h t c n ,  die keinen lehrhaften Zweck 
hatten, sondern bloss crgbtzen oder riiliren solltcn, gab es wc- 
nige. Zn erwahnen sind B o c c a c i o s D e c a m c r o n c ,  die tlicils 
ganz, theils theilweise iibersetzt wurden und die N o v e l l e n  
yon G u i s c a r d u s  und S i g i s m u n d a  und von G r i s c l d i s .

Mit dcm IG. Jahrkundertc trat ein allgcmciner Umscliwung 
in der deutschen Prosa e i n ; man beiniihte sieli in Ucbersctzun- 
gen die latcinische Kedeweisc so yiel ais mdglicli nachzuahmen 
und folgte heibei selbst in der Stellung der W orte dem Latei- 
nischen. In  der TJebcrgangszeit steht der Scliwcizcr Ni c o -  
l a u s  v o n  W e i l  aus Bremcrgarten, anfangs Schulmeister in 
Ziirich dann Stadtschrciber zu Niirnberg und Esslingcn und zu- 
letzt Kanzler des Grafen von Wiirtenberg etwa um das Jalir 
1478. Seine Schriftcn erschiencn im Jahro 1478 insgesammt 
unter dcm Titel T r a n s l a t i o n o n ,  es sind Uebcrsetzungen oini-



ger kleincren Schriftea des Poggius, Aeaeas Silvius, Hemmer- 
lin u. a. m .; er gibt sieli besonders Miihe die lateinische Rede- 
weise in jeder Hinsicht nachzuahmen, so dass seine Schreib- 
weise obwohl die W orte deutscb sind, doch keine deutsche ge- 
nannt werden karm ; iiber seine Schreibweise iiussert er sieli 
selbst wie folgt: „dann ich Colorcs rethoricales: das ist die far- 
ben und zierung liofliches dichtens, vou Marco tulio Cicerone 
gesetzt: all zuo tiitsch transferyrt und braht bab. und dartzuo 
mer etwas nutzlichs und guotes, das natoriate antreffen, setzen 
will: das alles lassen trucken und ussgeen: umb das myne 
translation, die icb gcmacbt ban, desterbas yerstanden : und die 
zierlicheit und farben darinn begriffen eigenlieb gemerkt wor- 
den miigon.“

Paul Scheiner.



I. Nominale Modalitiit.
Der bokmiscke Instrumental (und der slavische im allge- 

meinen) hat in syntactisclier Beziekung eine Function zu ver- 
seken, zu der man iu deu classiscben Spracken und im Deut- 
scben keine vollkommon entsprcchendo Analogie [findęt. W ir 
meinen kier diejenige Bedeutung des I. in der unscro Gram- 
matiker theils eine bloss ausserliche Yergleickung (I. porovnd- 
yaci), tbeils den Ausdruck des Pradicats (I. prisudkoyy) gese- 
ken kaben, bei welcher Auffassung sie offenbar durck die bltfss 
sckeinbare Analogie des Latein und des Deutscken geleitet wurden.

An zaklreicken, aus allen Perioden der L iteratur gesam- 
mcltcn Beispielen glaubo icli nackweisen zu konnen, dass jcne 
beiden Arten des I. in ikrer cigentliclien Bedeutung zusammen- 
treffen, dass sie ikrom Wesen nacli identisek sind.

Es bezeieknet namlick dieser I. die aussere Form, die 
Modalitat, unter der cin Ding in die Ersckeinung tritt, unter 
der es die Aeusserung seiner Wesenkeit nack aussen offenbart, 
bethatigt.

Diese Bedeutung des I. tritt ganz klar heryor bei dem so- 
genannten comparativen I. Ick will kier zunkekst cin sckla- 
gondes Beispiel aus dom Poluiscken anfiiliren, weil mir im 
Bdkmiscken ein entspreckendes nickt zu Gebote stclit. In  ei- 
nem polniscken Makrcken (Erben p. 117.) keisst es unter an- 
derm, ein junger Mensck kabe von einem Geiste die Mackt er- 
kalten, sick nach Belieben in eine Kraho, in einen Hasen und 
in ein Bek zu yerwandeln. Diess wendet er nun im folgenden 
an und lasst die Metamorpkose tiber sick ergeken, und jetzt 
lioisst es woiter: Żak miody wraną przeleciał morze, biegł po
tom sarną niemało drogi, aż blizko lasu zającem skacze.

W ill man dem Sinne des Originals yollkommen gereclit 
werden, muss man also iibersetzen: Der jungę Studio flog „in



der Gestalt einer Kr;ilie“ tiber das Meer, licf dann eine nicbt 
geringe Strecke Wegs ,,in der Gestalt eines Rehes,“ bis er ia 
der Nahe des Waldes „in der Gestalt eines Hasen“ biipfte. An 
eine abstracte Yergleicliung ist in diesem, wie in allen abnłi- 
eben Fallen gar nicht zu denken, im Gegentheil das Bubject 
ist mit dem im I. stebenden Nomen identisch; es ersclieint nur 
unter einer andern Form, steckt gleichsam in einer Maskę. Yon 
dicser sinnlich concreten Anschauung muss man ausgekon, wenn 
man das Wcsen dicses I. geborig erfassen will.

Im Bobmisclicn kommen derglSichen I. yon don iiltesten 
Zciten an, yiel sparłicbcr vor, ais im Polnischen. Safafik (Po- 
ćbtky und alteste Denkmalcr), Hattala und Zikmund fiihren 
dereń etliche fiinf, und zwar alle fast dieselbcn an. Darum will 
ich hier fur diejenigen, die sich dafiir interessieren, eine viel 
yollstiindigere Sammłung dergleiehen I. liefern, ais bisber irgend- 
wo gcscbeben ist. Die einzelnen Bcispiele zu zergliedern, wiirde 
zu wcit filbren; jeder, der der Spracbe milcbtig ist, wird ber- 
ausftlblcn, dass es sieli liicr um keine abstracte Yergleicliung 
liandelt, dass yielmehr das Subject mit dem im I . stebenden 
Nomen identiscli ist, und dass der I. die Form bezeiebnot, unter 
welcber das Subject in die Erscbeinung tritt.

Bcispiele: Yyskoćili z Kyjeva — v poli pracb sloupem 
(Cel. 95.) — Travou pfede yiebrem Tataró k zemi, listim prede 
wichrem Tataró y outek (Cel. 105.) — Z ożi valnou rekou, slzy 
dasti tokou. (Suś. 17.) — Subaj otvori dvere, a tu vidi, ako 
tam zlato potokom tieklo (Poy. 210.) — Pole ilborem, ładem 
leżl (Us.) — Poustkou leżi niva nasi duśe (Suś. 46.) — I  na roli 
lobró cbamrad’ yśelika roste, necbayb-li se ji oulobli lcżeti(Did. 
28.) — Tam piane morem sira i smoła (Kyt. 75.) — On yetrem 
leti (Cel. 60.) — Kdo Martinka zbusta sveti, statek dymem mu 
yyleti (Mudr. 60.) — Co nekdy z list yrabcem vyletf, zase to 
neytaliueś ćtyrmi końmi (Mudr. 79.) — A tatof jest puśka tre
fie, pro tut’ baby skfietkem k ćertu yzletie. (Yyb. I. 72.) — 
Takto bousenka, kdyż z motaniny motylem se yzneso na pla- 
niny, neboskou se rosou napdji (Kbek. 182.) — On ne krokom 
kraCi, ale orłem leti (Jabl. 107.) — Nuźo yzbiiru k  slunci orłem 
jarym (Kbek. 78.) — Mnobdykrate uderil mne nobou, że jsem 
kozelcem letel (Mitr. 119.) — Drubómu by boli vlasy diipkom 
stsiyali od strachu (Poy. 327.) — Yila syrbla krasu lidskou i 
bned stbla dreyem mezi drevy (Kbek. 67.) — Musa pres nizky 
prab ke mne ystoupi bostem (Kbcli. 80.) — Hor kavlcazkycb
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clilumy lozurove prede mnou se tahly dloubou stenou (Kbek. 
101.) — Nadra na pul obnażena stuzkou ćeryenou potahla krev 
(Kbek. 102.) — Stuj bezky pdneckem (Us.) — Oći mu sloupem 
stały (Us.) — D arm o! Sloya nepostibnou tuśeni a prusyity, 
jeżto blcskem kdys se mibnou pros ty śeró zayity (Cel. 60.) — 
Bleskem projela jim yślćnka (Ivv. 100.) — Yyjel teletem, yolcm 
se yratil (Mudr. 209.) — Nade stfibrem po levici lunou oben 
zburu piane, nade zlatem po prayici sluncem piat i neustane 
(Kyt. 5.) — Hroznć telo jebo osykou se treso (Kyt. 84.) — 
Ked’ nic pannou, aspoń ydóyou, prcdca budom jclio żenou (Zpijy. 
216.)— O Kristu jim yykladal, jak se pro nas zrodil, ditetem si 
yodil (Sus. 46.) — Morę Tinami se valelo (Kom. Lab. 58.) — 
Ostrice divku uboliou britvami i-eże do noliou (Kyt. 31.) — 
Zaćalo mi moje srdce hodinkami biti (Zpey. 126.) — Żertem 
pravdu proboditi neśkodi (d. h. die W abrheit so yortragen, dass 
sie sicb wie ein Scberz prasentiert, dass sie unter der Form, 
in dem Gewande des Scherzes11 erscbeint. — (Mudr. 65.) —

Hierher rccbne icb aucli solcbe Fallo, wo das im I. stc- 
hende Nomen ein Collectiyum ist, jedocb identiscb mit der 
Summę der im Nominatiy stebenden Indiyiduen (oft ebenfalls 
ein Collectiyum) und bloss die aussere Form ihrer Erscheinungs- 
Areise bezeichnend.

Beispiele: I  śli jsmo do ulice, kamż po cbyili yalil se lid 
zastupem (Har. II. 170.) — Lid se brnul dayem z kostela (Kv. 
Y. 122.) — Kostol sa skonćil a lud sa bufom yalil von ( P ot. 
372.) — Hej nem se ptńci sletoyali (Cel. 85.) —

Eine andere Gattung dieses I. bezeichnet proleptisch die 
Form, die einem Dinge eigentlicli ais Resultat der yerbalen 
Handlung zukommt.

Beispiele: Noporuseny dosayad dfl Maić strany lebl popc- 
lein (Pal. 315.) — Mśsto Jerusalóm po nekolikrńte rumem a 
popelem leblo a kamen na kameni nezustal (d. h. nacli und in 
Folgę der Zerstdrung batte die Stadt nur die Gostalt von Schutt 
und Ascbe, dieses bloss blieb yon der Stadt ttbrig — Har. I. 
182.) — Plzeuśti polożili popelem yśecky ycsnicc a młyny na 
piil bodiny y okoli (Pal. 525.) — Krbla zkamcnela merayym 
kamenom, Anna zdrvenela zelenym jayorom (d. h. in Folgę der 
Yerwandlung erscheint sie jetzt ais Stein, ais A liorn— Zpev. II. 
4) — Yojsko polożilo se tdborem, rozstoupili se kolom (d. b. 
sie bildon jetzt ein Lager, einen Kreis — Ygl. R. K. 144: na 
dve strane kolo rozstupichu.) — On ne kyapem jel, a jen pojiż- 
del, kriżem ruce slożiy (Cel. 59.) —



Das sind beilaufig die Arten des sogenannten compara- 
tiyen I. E r ist, wie gesagt, im Bohmischen ziemlich selten und 
schon von den iiltesten Zeiten an wird dafiir jako mit dem Nom. 
gebrauclit: Tu Yratislay jak tur jary skoći. Ajta Jaroslay jak 
orel lete (R. K. 158, 154) Ylćica premihla ako yetor cez kopy 
psóv (Poy. 481.) — Bodaj si skamenel ako y horę kamen (Zpey. 
122.) — Dass jedoch diese abstracte Yergleichung mit jenem I. 
nichts gemein hat, folgt schon daraus, dass, wo es auf eine 
wirkliche Yergleichung ankommt, auch dem I. die yergleichende 
Partikel jako hinzugclugt wird. Yyb. I. 1075; Dve ste juuoś 
yybornejśich jdiechu społu jako stlupem.

Der proleptische I. hat seine Stellvertreter in den Prapo- 
sitionen na und v. z. B.: Y tech pustych mistech roste yukol 
bylina harmala, kterouż pali na popel (Har. II. 195.) — Indoyó 
tela m rtya na hranicich na prach spaluji (Har. II. 128J. — 
Loukot’ v kolo olinuth a tak zaschlń v kusy se dilye dń pola- 
mati neżli zprimiti (Did. X III.) — Nekterć drivi se dh na houżve 
kroutiti, neb v nadoby strouhati (Did. 123.) —

Wie innig nun dieser sogenannte comparatiye I. mit dem 
priidicatiyen der wahren Bedeutung nach zusammenkangt, mb- 
gen folgende Beispiele zeigen:

Keby som jh bola małym yeyeriatkom, preletela bych jś, 
teto hory riadkom (d. h. wenn ich die Gestalt eines Eichhorn- 
chens annehmen konnte, wenn ich. in dieser Gestalt erscheinen 
konnte — Zpev. 85.) — Ale Ratka u tej rieky, budę skalou 
aż na veky (sie wird ein Eels sein, d. h. in die Eelsform iiber- 
gehen — Zpev. 5.) — Ostań, dcero, ostań javorem yysokym, 
listeckem śirokym. (Mor. Pis.) — Die mit den Yerbis byti, zu- 
stati u. a. sich yerbindenden I. werden nemlich allgemein ais 
pradicative aufgefasst. Man yergleiche aber die entsprechenden, 
oben angefiihrten Beispiele mit diesen, um zu sehen, dass der 
ganze Unterschied zwischen diesen und jenen nur im Yerbum 
liegt. W ahrend wir es hier mit dem abstracten Sein zu thun 
haben, bezeiclmen die Yerba iu den oben angefuhrten Beispielen 
die concreten Erschcinungen des Seins. Dadurch wird aber die 
wahrc und eigentliche Bedeutung des I. nicht alteriert. So wie 
dort bezeichnet der I. auch hier die Eorm, unter der ein Ding' 
iu die Erscheinung tritt. Dafiir spricht auch die regelmassige 
Yertretung des priidicatiyen I. durch die Prapos. za, und wenn 
seine Bedeutung eine proleptische ist durch v mit dem Acc. 
Allerdings tritt in yiclen Eitllen diese sinnlich concrete Bedcu-



tung des I. molu- cdcr wcnigcr in den Hintcrgrund, und es 
bcrrscht die abstracte Bedeutung des Priidicats yor, doch diess 
liegt nicbt im Wesen des I. ais Casus, sondern bald im Pra- 
dicatsyerbum bald in der Bedeutung des im I. stehenden Nomcns.

Es ertibrigt nun nocli zu untersucben, mit w olch en Ycrbis 
sieli der pradicatiye I. yerbindet und unter welchen Bedingungen 
diess gesebiebt. Zur leichtcren Uebersicht tbcilen wir dio biorher 
gebdrigen Yiirba in mehrere Kategorien ein.

Der pradicatiye Instrumental yerbindet sich: 1) mit dem 
Verbum byti (sein), wenn es a) so yiel bedeutet ais jeyiti se 
(sich zeigen, erscheinen ais), mit der ausdriicklicben oder liinzu 
zu denkenden Hervorhebung des Gcgensatzcs; besondors, wenn 
angegeben wird, was oder wie bescliaffen (ćlm aneb jakym) das 
Subject einst war oder nicbt war, jetzt aber nicbt ist oder ist;. 
was oder wie beschaffen das Subject sein wird oder nicbt sein 
wird, jetzt aber nicbt ist oder ist. Perner: was oder wio be
schaffen das Subject sein soli oder nicbt sein soli, was es z u 
sein wtinschte, was es unter gewissen Bedingungen wiire. Es 
sind das die Eormen des Imperatiys, Proliibitirs, Optativs, Con- 
cessiys. Es wird diess leicht begreiflich, wenn man einerseits 
die wabre Bedeutung jenes I. lestbiilt, andererscits das Weseri 
dieser Yerbalformen naber ins Auge fasst. Sie bezeiebnen nem- 
licli kein bereits existierendes Sein, sondern ein Sein, das erst 
in die Erscheinung treten soli. Ganz logiscb ist es daher, wonn 
die Spracbe mit dieser Form ein Pradicat yerbindet, welches 
die blosse Form des nominalen Seins, nicbt dio wirkliebo Exi- 
stenz desselben bezeichnet. — Aus demselben Grunde yerbindet 
sich auch der I. regelmassig mit dem Infinitiy, weil wir uns 
mit dieser Yerbalform auf kein bestimmtes Subject bezieben, 
somit zu etwas ganz unbestimmten auch kein wirklieb existic- 
rendes Pradicat (im Nom.) ftigen kbnnen.

Beispiele: Zivot nbś neustalym sebe zhporem a pobojem 
a takorka ustayicnym mucenictvim jest (erscheint, erweist sich 
a i s . . .  Mk. 37.) — Kdo jen proto k cnosti celi, że k tomu kdos 
podnabizi, otrokem jest yule cizi (Jab. 25.) — IIrob jest jen 
zmenou ziyota, druhou kolćbkou tvoji (Jab. 310.) — Jen ducha 
yśemohouci siła jest a yećne budę yitezem (Kbk. 5.) — Hus 
byl mbne hrubym v fećech, neżli Kunrat a mćne blouzniyym 
v myślenkacb neżli Milic (Pal. 65.) — Y cizim dome nejlópe 
byti polonemym, poloebluebym, poloslepym (sich betragen ais — 
Mudr. 418.) — Ycera byl pokojnym, dnes neznal yice pokoje



(Ky. II. 273.) — Boleslay I. krute krkloyati poćal, y.śak potom 
krotśfm był (Vel.) — Była zem ta rkjem (Sus. 3G.) — L i
dem Bożim byval nkrod żidu (Sus. 196.) — Kun jest jednou 
hribetem, a clovek dyakrate ditetem (Mudr. 308.) — Y tom okam- 
żiku uebyl ostyckayym (Ivy. II. 273.) — Ućici neni pknem, ale 
sluliou pnrody; ueni pretyurcem, ale utyrditelem (Did. 123.) — 
Kebyl Jan  syetlem, nybrż yestcem syetla; nebyl lekarem a uzdra- 
vitelem, nćbrż hlasatelem jeho (Mk. 6.) — A protoż yzklćdni 
na me, yiz, kterakym jsem vćera byl, a jakym jsem dnes (Yyb. 
II. 539.) — Uż jd, budem neyestićkou, uź nebudem yiace diey- 
kou (Zpey. 147.)—Mhidcżi ty drakk, nebud placbou d&le (Sus. 51.)—

Kebud nectnym sketou! (Sus. 106.) — Sobota, ncdela bodaj 
bola rokom (Zpey. 157.) — Kyż jsem nyni Thebskym Ampbio- 
nem (Kol. 185.) — Ó że nojsem orłem (Jab. 218.) — Kdy by 
mela pani teta vousy, była by panem strycem (Mudr. 193.) — 
A byt i svet nebyl dosti ydećnym, predce skutku tobo slaynóho 
Ilostejnoy tu syedkem budę yećnym (Kol. 251.) — Yśecka uceni 
tak sporadana byti maji, aby dohromady była celkem (Did. 103.)
— Kto chce v domu skody zbjHi, nedaj jiskre oknem byti (Dal. 
17.) — Ye yśem dokonalym byti, możne neni (Dar. II. 7.) — 
Kdożby syetlem byti meli jinym, syetla sami nemajico, mrakotou 
jsou (Did. XI.) —

Hierher gekort eine Gebrauclisweise des pr;idicativcn I , 
die dem lateiuiscken Acc. cum inf. nicht unahnlick ist. Es er- 
sckcint namlick das Subject des Nebensatzes im Acc. mit dem 
Inf. yon byti (welcker letztero bisweilen auck wegbleibt,) und 
das Pradicat wird dazu im I. gefugt.

Beispiele: Syetccm Bożim tebe byti yim (Mk. 10.) — 
LTkazovali nd,m kmon stromoyy, jojż pravili palmoyym byti 
(Har. I. 208.) — Vybrali devet mużu, ktereż hodnymi byti uradu 
kneżskóko soudili (Prot. 57.) — Kunrkd, arcibisltup Prażsky, 
podobojim so byti yyhlksil (Prot. 36.) — Mnozi od ylastniko 
svedomi tak kryzeni byli, że se zatraconymi byti krićeli (Prot. 
337.) — Kym mno prayi byti lido? (Mk. 36.) — Ilerodes bkl 
se Jana, veda jej byti mużem spraycdliyym a syatym (Mk. 27.)
— Nezapomen, synu nikdy, kym te Tnirce miti cktel (Jab. 67.)
— Ckrudimsti zjevili se byti prayymi Ilusitami (Pal. 407) — 
Sedmici zname byti cislem posyatnym (Mt. 23.) — KiAloyna 
yidśla sa byt’ premożenou (Pov. 396.) —

b) Mit dem Ycrbum byti yerbindon sick ferner im prśidi- 
catiyen I. dicjenigen Komina, welcke einen Beruf, ein Amt, ei-



nen Stand u. dgl. bezoichnen, d. b. die ausserc Form, untcr der 
das Subject seinc W irksamkeit nach aussen betbatigt.

Beispiele: Po smrti krale Dayida byl królem Salomoun, 
syn jcbo (Har. I. 217.) — Yaclay z Budoya, za Rudolfa byl 
cisarskym radou (Prot. 187.) — Sy. lichot narizuje, aby, kdo 
v cirkyi ućitelem a kazatelem jest, nikdy od zpvtovani pisma 
sy. neupouśtel (Mt. 2.) — Pastyrem on byl dle sloya Kristoya 
(Sus. 25.) —

c) W enn angegeben wird, was das Subject unter gewissen 
Yerbaltnissen ist, was es fur cinen andern ist, wessen Stelle 
es bei jemand yertritt.

Beispiele: Byl bostem, a było mu, jako by byl liostitelem 
(Kv. II. 31.) — Kdokoli priśel byl bratrem a sestrou (Pal. 
252.) — Teżko myśakoyi byti zetem lyoyi (Mudr. 325.) — Bud’ 
jim otcem dobrym (Sus. 55.) — Wladislayoyi cisaf Lotbarius kmo- 
trem byl (Yel.) — Ylast ti budę matkou (Jab. 206.) — Budiż 
sluncem svoji slasti (Jab. 76.)

d) W enn das Yerburn byti die Bedeutung des deutscben 
„wozu geroiclien“ hat, ontsprecbend dem lateinisclien esse mit 
zwei Datiyen. Daran scbliessen Yerba transitiya an, die im 
Latein gleicbfalls mit zwei Datiyen gefflgt werden, wie: dono 
alicui aliquid dare, mittere u. a. Docli ist der Gebraucli des 
bobmisclien I. viel ausgedebnter, und er bezeicbnet proleptiscb 
die Form, unter der fur jemand ein Object in Folgę und ais 
Iiesultat der yerbalen Tbiitigkeit erscbcinen soli: poslati komu 
co darem “  jemand etwas scbickon, (in der Absicbt) dass es tur 
ihn ein Gescbenli witre.

Beispiele: Yóclay z Budova byl obzylóśtni ylasti syó
ozdobou (Prot. 187.) — Jan Rokycan, za arcibiskupa zyolen, 
ale cisaf jebo slavnemu syecent prekóźkou byl (Prot. 45.) — 
Zelivsky Prażamim prićinou byl, aby radu obnoyili (Prot. 40.)
— Yśem i stejny zisk i stejnou sldyu ddti podilem jest odbo- 
dlan Kbk. 9.) — Rad zlatóho rouna na diim Rakousky napadem 
prisel (Har. I. 247.) — Co d& ćlovek yymenou za dusi syou. 
(Mk. 37). —

Anmerkung. Yertreten wird der priidicatiye I. durcb die 
Priip. za mit dem Acc. docli sind dayon dio unter a) angcfulirten 
Fiille ausgeschlossen: Ermolaus pfijel s nimi, jsa za blavu mezi 
nimi (Yyb. II. 7.) — Budę za odmenu sto rublu jemu (Cel. 98.)
— Y&m za obet pfin4sim każdy svćbo żiti den (Cel. 181.) — 
INeben prićinou, zayadou licisst es aucb na pfićine, na zayade:



Mlailost' moja lcu tak liynie, kdo jo tomu na prićine (Zpey. Gl.) 
— Keby mi neboli yrśky na zavade, yeru by som videl mi- 
lenku y zabrade (Zpey. 102.) — Aucli hoisst es pfinesti nekornu 
co y dar, v obef. Ty daktile sbiraji a posilaj! je syemu panu 
v dar. (Har. II. 231.) —

Es fragt sich nun, wann ist im Bobmiscben mit dem Ver- 
bum byti das Pradicat im Nominatiy zu yerbinden? Die Ant- 
wort ist nacb dem Gesagten einfacb: wenn wir es mit einem 
wirklichen Prildicato zu thun liaben, wenn vom Subjecte aus- 
gesagt wird, was es wirklicb, seiner W eseubeit nacli, ist, nicht 
ais was es nacb aussen erscheint, was es nur unter gewissen 
Bedingungen ist, z. B. Patriarcha jest słoyo fecke (Har. II. 25.) — 
Jest pak Jordan ręka neyelika (Har. I. 170.) — Miły vlće! jaf 
jsem osel, zviere blupó a robotne (Jir. Antli. I. 72.) — Medina 
jest mesto nevelikó a starożitnó (Har. II. 233.) — Dobry tyor 
jest, synu, yćcla (Jab. 34.) — Idumea jest liornata krajina 
(Mk. 15.) —

Dcmnacb stobt iu der Definition das Pradicat im Nomi
natiy: Zvukosloyi jest nauka o bl&skacli. — Aus demselben 
Grunde stebt ferner das Pradicat im Nominatiy:

1) W enn dcm Subjecte durch das Pradicat ein Attribut 
(sei es ais Liebkosung, sei es ais Bescbimpfung) beigelegt wird, 
in welcbem gleicbsam sein ganzes Wesen aufgebt: Bloud jsi ty 
(Lab. 53.) — Nebylo tedy divu, że ji fikali bosi, bud’ że je ra- 
rbśck nebo diyocb (Kv. 07.) —

2) Bei kiibnen Yergleicbungen, wena ausgesagt wird, wel
cbem Dinge das Subject seinem Wesen nacb gleicbt. Die Co- 
pula jest bedeutet in diesem Palle so viol, w ie: jest jako (ist 
wie, ist gleicbsam): Bujny or jest mluva nase uślecbtiłe pri- 
rody (Cel. 50.) — Pismo jest bluboke morę (Mt. 4 ) — Byl 
żidlo, żivnou vezdy tekouc yodou (Sus. 25.) — Zbożne srdce je- 
stif oltaf palny (Sus. 152.) —

3) In  kurzeń, apodictisclien Sprucbcn, gewóbnlicb mit Weg- 
lassung der Copula by t i : Mała kazen, mała bazeń. — Priklad 
yeliky fećnik. — Mladost radost, starost żalost (Mudr. 409, 410, 
304.) —

4) W enn das Pradicat mit dem Zusatze: jeden, samy, 
pouby, ćiry, botovy (in der Bedeutung „lauter, pur“) yerseben 
ist: Bud’ yaś‘żiyot jedna Bozi cbvala (Sus. 133.) — I  rku brż, 
żes milosf sama, poślh z najyyśśiebo cbrama (Antb. I. 42.) — 
Leć tyć by ti dobrota jest pouliś, (Sus. 100.) -— Dlouba nemoc 
botova smrt (Mudr. 300.) —



5) Stehen im pradicat,iven Nominatiy gewissc Substantiya 
abstract - gencrcllen Bedeutung, fast adycrbialisch gobraucht; 
das Subjcct ist in diesem Falle eiu Infinitiv oder ein ganzer 
Satz; wie: potreba, netfeba, pravda, malićkost, skoda, div, 
hańba, krfch, yec (teżkA) u. a. z. B. ZdAlo mi se tolio nomalA 
byti potreba, abych se dobre rozmyślił (Lab. 94.) — Pravda jest, 
ż e . . .  (Lab. 126.) — Ćloyeka zabit neni malićkost (Mudr. 353.) 
Mrzkost jest poroba Hospodinu, hfiech, v porobu samochtiec ddti 
śiju (K. R. 154.) — Oći jsou nesytA yćc. — Jest yeru vćc tezka, 
pesti zabiti jeżka (Mudr. 289. 350.) —

Anmerkung 1. W enn dasselbe Nomen zugleich ais Sub- 
ject und ais Prildicat ersckeint, so stelit das letztero immer im
I. Der Grund dieser Erscheinung wird aus dem folgenden Bei- 
spiele ersichtlich: Yśechnech lidf, co sejich na svet zrodi, jeden 
a tyż jest cii: lidmi byti, to jest tvorem rozumnym, pAnem tyoru, 
obrazem bożim (Did. 36.) — Es hat nemlich das Praedicats- 
nomen in diesem Falle einen pragnanten, ethischen Sinn und 
bezeicbnet das Wesen des Subjectes, wie es sieli nach ausscn 
aussert oder ilussern soli. — Yglclie. noch: Buh Bobem a lidć 
lidmi (Mudr. 3. d. h. Gott ist ein allmaclitiges, unbegrenztes 
Wesen, die Menschen dagegen schwachę Gescliopfe.) — Co 
piisobi, aby svet svetem byl a y platnosti svó stal? — (Did. 
55.) — MlAdeż ye skolAch ysemu ućena byti mA, co lidi lidmi 
ćini (Did. 3.) — Co svet syetem stój i (so lange die W elt ais 
soiche existiert) — co svet syetein budę (lis.) —

Anmerkung 2. Folgerichtig fragt man mit co nach dem 
Wesen des Subjectes, einer Detinition desselben, mit ćfm nach 
dessen Ausserer Erscheinungsweise, Yerhaltnissen u. ii. Co jest 
Buh, o synu miły, nopovi ti rozum kusy (Jab. 16.) — Cim jest 
tvuj otec? —

Anmerkung 3. W as die Adjectiva betrifft, so ist hier eine 
ziemliche W illkur und Inconseąuenz zu bemerken. Im  Norni- 
natiy stehen

1) alle Participien, ferner die Adjectiya nominaler Decli- 
nation, besonders soiche, die mit dem Verbum byti einen Be- 
griff bilden, wie: żiy (byti - źfti), povćdom (yedeti), poyiuen (dc- 
bere), yesel (yeseliti se), żAdostiy (żAdati) — hoden, hotov, 
rAd, u. y. a. —

Premysl nedlouho żiy byl (Yel.) — Melio żiyota neco po- 
yedom byl. — Każdy tćhoż dokonalosti stupne żadati budo po- 
yinen (Lab. predml.) — Ja  slyse reći takoyś, poćnu sAm o sobe



ycsel byti. — Do syśta ho yedu, prohlednouti jej źadostiy jest. 
— Ja  prosił, abych nucen nebyl (Lab. 10, 13, 23.) — Jeżis 
yśelijak lidem sloużiti hotoy był (Mk. 11.) — Znamo a zjevno 
bud’ TŚem (Har. I. 253.) —

2) W enn das Adjectiy ein dem Subjecte wirklich beige- 
legtos, bercits cxistierendes Merkmal bezeichnet.

Yidiś, jak  rozkośny ten syet jest, jak  ysecko t  nem uśle- 
clitiló. — Napór Ad byli trudoyati, praśiyi ći malomocni. — Ta 
brAna była dlouhA, uzka a tmayA (Lab. 21, 27, 61) —

Anmerkung. In dicsen und ahnlichen Beispielen bezeichnet 
das Yerbum byti ein wirklich existierendes, bereits in die Er- 
scheiuung- eingetretenes Sein; wenn es aber die unter 1, a) 
erwahnten Moditicationen der Bedeutung erhalt, dann ist aucli 
hier der I. zu setzen. Vgl. die dort angefiihrten Beispiele. — 
Ausser dom Yerbum byti yerbindet sich der pradicative Instru- 
mcntal:

2) mit den Yerben: jeyiti se, yypadati, zdati se, yyhliżeti 
(yyzćrati.)

Moc a siła jeho jevila so zylkśte jasnosti, spametnostl, a 
dojimavou nelićenou pfirodnosti (Pal.) - -  Kristina snaźila se, 
aby yypadala pokojnou (Kv. II. 303.) — Yayrinec pi-ipadal si 
neohrabanym (Ivv. Y. 123.) — Sove soumrak svitanim a tma 
nocni polednem so zdk (Did. 151.) — Abych se nesmelym ne- 
zdkl, śel jsem i ja (Lab. 55.) — Smutnejśim yyzeral estc, ked 
na druhy den prsteńa nikde nebolo (Pov. 532.) —

3) Mit den Yerben: naroditi se, stati se, ostati, potryati, 
ukazati se, cititi se, ćiniti se, delati (robiti) se, stayeti se, pro- 
kkzati se, zvkti se, jmenoyati se, słouti, poklkdati so, pskti se, 
umriti; d. h. mit solchen Yerben, wolche die ilussere Form, 
die das Subject in die Erscheinung tretend annimmt, sich bei- 
legt, u. ii. bezeichnen:

Nikdo se nenarodil mudrcem (Mudr. 216.) — Kdo se na- 
rodil vlkcm, tomu liskou ncbyti (Mudr. 223.) — S kym kdo 
postkva, takym se stśwk (Mudr. 36.) — Nyni pak se jaro pro 
mne stało nejen miłym, neż i pamatnym (Kol. 15.) — Kdo 
pravdu zastaya, yitezem ostkya (Mudr. 63.) — Posavkde svetu 
złemu nauka Pilne novou ost:iva (Mk. 10.) — Prayda praydou 
zustat musi (Jab. 88.) — Ylasti nasi ćeske on potryej okrasou 
neyadlou (Cel. 188.) — Kristus ukazał se Pknem tim, jenż 
yeskery tvory żiyi ' a opatruje (Mk. 29.) — K r Al Sigmund do- 
lćlial na bratra syeho, aby potrestal yśecky, kdokoli ncposluś-



nym se ukaże (Pal. 146.) — Citil se teprv ćloyekem (Kv. II. 
27.) — Kdo se slkmou cinf, snedi ho krńvy (Mudr. 40.) — 
Ućiń se jeu ovci a vlci kotovi (Mudr. 46.) — A tlumoćnikom 
mym bez mó vule se udelay, v tato slova zaćal (Lab. 184.) — 
Bojim se tó żeny ted’, kdy delk ze sebe svatou (Kv. II. 203.) 
— A tu jej on potom rozpovedal, ako sa ma cborou urobit’ (Pov. 
477.) — Kral Yńclay stayel se rozknevanym (Pal. 206.) — 
Dobrou sa stavia a norobi ani certa (Por. 14.) — Zprayiś sa 
takym ptdćatkom, ako to bolo (Poy. 25.) — Moudrym ten se 
darmo zovc, kdo neumi radit sobe (Mudr. 206.) — Bazeh Bozi 
poćatkem, koienem, studnici, pramenem, korunou moudrosti se 
nazyya (Did. 141.) — Zustydto se, muzie, takyck reci, ać se 
hrdinami zvati ckceto (11. K. 154.) — Y tom aj piistoupi jakysi 
v tilosofickem habitu, jmenoyal se Pavlem Tarsenskym (Lab. 
80.) — Kareł se aż posud otcem ylasti jmenuje (Yel.) — Turek 
priyedl nas do jakekosi domecku, kteryż mel byti hospodou, ale 
u nks by sotva pastusi cbalupou slouti mołil (Har. II. 17.) — 
Co mne miłym, <lraliym slulo, vscoko y riśi bajek uplynulo 
(Kbk. 62.) — Geniem se nyni każdy klade (Sus. 09.) — Pre- 
stań tedy nuznym sebe łhati (Sus. 174.) — Zloba złym se vżdy 
obrali (Anth. I. 28.) — Sigmund psal se krdlem sedmi kralov- 
stvi (Pal. 312.) — Ky pak hficli mistrem sedmerćbo umeni se 
psati a żkdnóbo ncumeti (Lab. 112.) — Zid prosił syyck tova- 
ryśuy, aby ho pokrtili, że rkd chce kresfanem byti a umriti 
(Har. II. 107.) —

Anmerkung. Bei jmenovati se, yolati se, slouti steht der- 
jenige Namo im I., den sieli einer beilegt, oline dass teststeht, 
ob es sein wirklicker Namo ist, fernor der Beiname oder Titel, 
den sieli einer beilegt, oder den ihm andere beilegen. — Der 
wirklicke, feststekende Namo jedock stelit jedesmal im Nomi- 
natiy z. B .: Mesto Tiberias ustanoveno ke cti cisare, jonż jest 
sloul Tiberius (Yyb. II. 193.) — Otec sy. Matouśe sloul Alfóus, 
ciii Alfaj (Mt. 14) — Instructiy ist das folgende Beispiel: 
Svaty Marek sloul ylastne Jan ; tudy ve skutcick bud’ Janem, 
bud Markem, bud Janem Markem se nazyya (Mk. 1.) —

Ebenso stelit der Nominatiy, wenn diese Yerba eine Defi- 
nition einleiten: Telo slove ćlovek zeynitrni (Yyb. II. 207.) —

4) Mit den Yerben: ućiniti, styoriti, krestiti, yyyoliti, usta
no viti, yyhlasiti, postayiti, korunoyati, uznati, psati, nalózti, 
mfti, poklkdati, poyażoyati, souditi, poznati, rózumeti, jmcnoyati, 
zykti, nazyyati, prezyyati, yolati (koko, co ćim) u. ii. d. li. mit



Ycrbcn, die die ftussere Form der Erscheinungsweise bezeichnen, 
welche dem Subjectc yon ausson beigelegt wird, unter welcher 
es dann nocli dem Willen, dem Wunsche oder der Ansicht eines 
andern erscheint oder erscheinen soli:

Ućinili cilróna królem, a on nojprvó svćho otce obesil 
(Mudr. 35.) — Koranda ućinil mesto sve utoćiśtem yśech, kteri 
pro smeló svó novoty byli stlhani (Pal. 274.) — Ze chladneho 
ućinila yfelym, povolnym a krotkym z prisneho (Kol. 26.) — 
Synan pasa ućinen był vezirem neb nejvyśśim yndci polnim 
(Mitr. 96.) — Mokla, Hospodine, ruka ty A me kamenem, aneb 
ptAkem, aneb hadem neb kterużkoli ocliechuli styoriti, a vedela, 
proc ja  ne kamenem, ne ptakem, neb nekteru ocheclmli jsem 
(Anth. I. 51.) — linka PAne styorila ćloyeka mużem a żenou 
(Pal. 5.) — Dorotus krtena (Vyb. II. 18.) — MlAdenec, że z 
kresfanskych rodicu zplozen a kresfanem vycbovan jest, odpo- 
Yedel. — Jindrich Korutansky, kdyż królem byl volen ćeskym, 
pet let zemi ćeskou vladl (Anth. I. 65.) — Vzvolicłiu Prokopa 
slużebnikem, u svatćho Petra kanoYnikem (Antli. 42.) — Bi
skupem Ondru Yzvolichu (Dal. 129.) — Poslacliu po Boi-ivoje 
a toho knezem vzYolichu (Dal. 95.) — Godoliaśe ustanovil Na- 
buchodonożor spravcim zcme żidovskó (Har. I. 105.) — Ferrara 
była od Smaragda Yystavena, zdmi obehnana a mestem vyhl;i- 
śena (Har. I. 44.) — Ta pekna śla za Janka, ktoreho postavili 
królom (Pov. 124.) — My Slayy dcćru uznavame v tom vsom 
dedićkou (Kol. 149.) — IŚeb jeho bludnym dobre znali (Yyb.
II. 216.) — Lancie biskupem pfijeli (Dal. 86.) — Shledal jsem 
y jich listech, ani me ptsi kaciefem (Vyb. II. 201.) — MA se 
ye dsky syrotkem psati (Yyb. I. 622.) — Bratfe, ty se nazvvaś 
sprostym a jednoduchym, ja  pak nalezAm te opravdu dvoudu- 
chym (Pal. 164.) — Teżky byl los tech, kteia horlivejślmi jsou 
spatrini (Prot. 77.) — Syaty Josef byl takoyym, jakym ho Buh 
miti chtel (Mt. 25.) — Chladnym nechala mno zmużilost (Kol.
3.) — Aeneas Silvius tohoto Boleslava klade kniżetem ćeskym 
hned po Bretislavovi II. (Yel.) — Blato zlatem, mlAto klades 
chlebcm (Sus. 189.) — Sudce jiż me pokłada syodci lida, nale- 
zaćem bludóy (Yyb. II. 201.) — Pismo sy. sobe nad tisice zlata 
a stribra drażśim a nad med a stred slad.śim pokładali (Mt. 3.) 
— BlAzen, któż cuzozemce dobrym sudi (Dal. 39.) — Poznał 
jsem te Stvofitelem nebe i zeme, yidomych veci vsech i ncyi- 
domych (Anth. I. 52.) — Itozseyaćem se rozumi Kristus, seme
nem se rozumi sloyo Bozi, polem utroba [lidska se znamenA



(Mk. 21.) — Sestrami a bratry Pane rozumejf se pribuzenci 
jeho (Mk. 26.) — Slovo caro vezdy telem tlumociti nezd&lo se 
prekladaćum (Mt. 7 .) '— S druhć strany piństay lodni ćini ręka, 
kterouż Strabo od podobcnstyi zlatyrn rohem jmenuje (Mitr. 47.) 
— Jednoho uhlaynibo nepfitole svćbo nejmenoyal jinak neżli 
psem ancb osiem (Pal. 221.) — Chudakem neclitej jeśte zvkti 
mne a mniti (Kol. 372.) — O dusi coż di Buh o ucyerne, jenż 
zye svetlem, kde tma prcbyva, jenito horkost sladkem nazyya, 
jiź bilymi siuji yeci ćcrne? (Sus. 105.) — Pismo nazyya żivot 
tento cestou, jitim, branou, ocek&yanim; nas pak pocestnymi, 
hostmi, pfichozimi, ćekanci (Did. 11.) — Kafaruaum, mestcm 
Pane se nazyyalo (Mk. 9.) — Ten najmladsi yidel sa byf velmi 
sprostym a każdy ho len peeuebom prozyyal (Pov. 75.) — Jeden 
chudobny otec mai clilapecka, ktorćho yolali Drążkom (Poy. 
467.) — Hostem pozvati Kbk. 129.) —

Anmcrkung 1. Statt des I. findet sieli mit den meisten 
dieser Ycrba auch der Acc. mit za yerbunden: Yrsovici Kochana 
za starostu jmechu (Dal. 60.) — Za odmenu pokbida hlażenou 
(Cel. 184.) — Piestayam na usudku tech, ktei-i za moudrejsi 
mnini jsou (Pal. 219.) — Ziżku za lilayu zyolicliu (Yyb. II. 
286.) — Stafi Egyptćanć reku Nilus za boha ctili (Har. II. 
177.) — Pfitcli, nemej za zló (Lab. 4, in dieser Plirase niemals 
złym.) —

Anmerkung 2. Ilier sei noch erwahnt, dass das Bohmische 
iiber eincn ziemlichen Yorrath yon solchen Ycrbcn yerfiigt, in 
denen die heiden, in andern Sprachen getrcnnteu, Priidicatsbo- 
standtheile, der nominale (Adjectiy oder Substantiy) und der 
yerbale, yereinigt sind w ie: moudfeti, pitometi, pyśneti (weise 
. . .  werden), żidoyeti (Jude werden), poturciti se (Turkom se 
ućiniti) u. ii.: Tys byl żidy kdzal lrrstiti, proc pfipustil jim sś 
op6t żidoviti (Dal. 112.) — On pak yida, że zbyti neni, potur- 
cil se (Mitr. 40.) — Ygl: Tyn, casoslovo ć. p. 17 f. u. a.

Das sind etwa die Falle des pradicativcn Instrumontals. 
Mit diesem ist eng yerwandt der Instrumental modi, er bozeicli- 
net nemlieb die Art und Weise (Form, Modalitiit), wie die yer
bale Handlung in die Ersckeinung tritt.- Der einzige Enterschied 
zwischen beiden besteht darin, dass der ersterc ein Nomen, der 
letztere ein Yerbum niiber bestimmt. Nicbt unpassend, glaubc 
ich, kbnnen wir jenen nennen den Instrumental der nominalen 
Modalitiit, diesen, den Instrumental der yerbalen Modalitiit.



II. Instruniental der yerbalen Modalltat.
Den Uibergang mogen folgende Beispiele vcrdeutlichen: 

Stoh kamenu se klade yrstyami (Kol. 544.) — Dńrali pani psy 
poddanym robotou chovati (Did. 173. =  chovńni psu było jim  
robotou) — Y tom meste sv. Petr apostoł był hospodou u Si
mona (Har. I. 07 =  liostcm.) — Deti behali i dhle żebrotou, 
nomobouce si jinak pomoci (Kv. V. 106 =  ais Bettler.) —

Daran schliessen sieli solcke Instrumentale an, die in ihrer 
Bedcutung dcm lateiniscbcn sogenannten Ablatiy der niiheren 
Umstiindo entspreeben : Pristoupila jednorozenń dcera, a spatyma 
rukama li nohoum otce svćho padśi, za żiyot jen aspoń svóko 
muzo żądała. — Priyykl jsem odeyfenyma oćima spati — Kdyż 
lio navśtivil lincz, piiyital ho oćima sic plaćtivyma, ale myśli 
yeselou. — Zepną ruce a do nebe tyari yelice pokornou, oblice- 
jem smutnym a oćima slzavyma poliledey, reki: dej se viile tvk. 
— (Prot. 33, 118, 105, 211.) — Aż do mesta suchou noliou clio- 
diti se mohlo. — Za hodnou yec a nabożnou soudil, aby każdy 
obuvl noh svych zzul a bosyma nohama po tech vśech mistecli 
chodil. — Skrze ten Jordan phn Buh lid syuj Israelsky pod 
sprAyou Josue suchou nohou pfeyedl. — My stkli bosyma no
hama, majice svice lioricł v rukou. — Tu tcprva jsme projiżde- 
jici se Turky na lodich spati-ovali, pekne priprayenć a lcriżem 
nokami slożenymi v kole sedicl. — Osol padł na zem a zdyih 
nohy na horu, oćima otevrenyma leżel. — (Har. I. 38. 116. 171. 
200, II. 51. 160.) — Cely sbor tu okem smutnym druha pro- 
vazl (Jab. 180.) — Zjeyil jsi sv. pisma dóstojenstyie tern, jiżto 
pokornym srdcem o Boże a sv. pisme rddi slyśiec, na pamef 
beru. — Ona tu kleććc nhbożnym srdcem mluviese. — Krkl pak 
Jan  to uslyśav, veselu myśli odpoyede (Anth. I. 45. 47. 71.) — 
Oncn leżi zbitu hlavu, a sień mra yfal zuby y travu (Anth. I. 
37.) — (Anth. I. 27: Ne rytiersku jsii postavu, ale vśi knćżskou 
ńpravu, ist wolil cin Latinismus.) —

Was don weiteren Gebrauch des modaleu Instrumeutals 
betrilft, so ist dabei Polgendes festzuhalten.

1) Olinc Attribut stchen im I. modi okno Priiposition nur 
solclio Substantiya, welclie schon an und fiir sieli cine specielle 
Art uudW eise bezeichnen; sie werden grdsstenthoils adyerbiali- 
ter yerwendet. Andcre hierher gehorige Instrumentale sind 
ursprlinglich causaler Natur:

J i t i : krokem, skokom, honem, hupkem, heliom, kyapcm, 
cvalem, chyatem, letem, tryskem, radem, porkdkem, yalem, ho-



rem phdem, zphtkem, rnlckem. — Plynouti: sumem, proudem, 
tokem, — toćiti: kołem, krukem. — Hofcti plamenem, praskom.
— yfiti: klokotem. — Hnati: utokem, uprkem, śturmem. — 
Stńyś, se co (ćiniti co): nabodou, pravem, silou, moci, lsti, zra- 
dou, chytrosti, neopatrnosti, mani, osudem, smyslem. — Odbyti 
kolio: żertem, smichem. — Pominouti co: mlćenim;

Od liospody krokom, k hospode skokem (Mudr. 141.) — 
Nynie ber se lisimi skoky (Ii. Iv. 60.) — Na vsecb nhmestieb 
sbirali sc bonem zastupovó (Pal. 285.) >— Tu ucbyti miły mecb 
a pospichh behom domóy (Pov. 180.) — Cvalom utekali z do
liny (Pov. 351.) — Chvatomjedlv tie jabłka (Pov. 372.) — Pryc, 
pryć padem utikali (Zpev. 33.) — Na obor se zemni snesly pi-i- 
krym lotem truchle doby (Cel. 197.) — Osel ku hofe po łebku 
kniei, ale potknuy se, s bory horem padem leti (Mudr. 153.)
— Jdu dale chvatom (Kol. 475.) — A jej tryskem po uskalieb 
boni (Sus. 113.) — Talem ubiha każdy den (Cel. 28.) — Nehody 
radem cbodivaji (Mudr. 155.) — Jak  prvni udefi, lined jini po 
nem tak porhdkem speśne a mistne na hreby biji (Har. I. 4.)
— Zase zpatkem rano rosu brodim (Kol. 39.) — Ted’ se zpatky 
nevratim (Kol. 131.) — Sumem nad blayou jiż slyśim tve to 
ćase plynuti (Cel. 42.) — Od płynni o proudem żiti jeho (Cel. 
81.) — A yoda ze zeme proudem se yali (Cel. 93.) — Svet se 
kołem toći (Cel. 124.) — Obraznost si orlim pórem kruhem 
prostor odmykó, (Cel. 38.) — Srazista se oba oscepoma, zlomista 
je oba yelim praskem (R. K. 158.) — Jezdci majice hnati tito- 
kem, s koni slózti musili (Pal. 301.) — Zmocnili sc pevnó veżc 
uprkem (Pal. 331.) — Tu tito na rozkaz krala poerni sturmom 
bnbt’ (Poy. 545.) — Ctnost se s clovekem- nenarodi, nahodou se 
nenahodi (Mudr. 22.) — Inocencius byl muż dobromyslny a 
prayem yysoce Ybżcny (Pal. 63.) — Lapiti silou jej a zadrżeti 
chtóli (Kol. 282.) — Srdce k tobe se tahlo moci (Cel. 256.) — 
Lsti a moci jedni drukym berou (Lab. 119.) — Nestorius chy- 
trosti se yetrel na biskupskou stolici (Har. I. 285.) — Antioch, 
kral pevnost Bethsoru zradou dostał (Har. I. 197.) — Neśetr- 
nosti pracb v lodi se zapalił (Har. 1. 57.) — Utika mani nemani 
y śiró pole (Cel. 60.) — Jh osudem do tobo stavu naleźim (Lab. 
133.) — Omyłem jim tusim ducliovni otcoyó fikaj i (Lab. 134.)
— Razem rukou v ńadra sbbnu (Kol. 112.) — Nbsilim se ne- 
komu neco yziti muż, dbti nemuż (Mudr. 22.) — Ot ramene śu- 
rem kyćlu protce (R. K. 158.) — Riiznem stały bohyne (Kol. 21.)
— Z piece k bedrum pasek posikem yiscl (Kol. 141.) At' to nyni



mlćkem jazyk minc (Kol. 84.) — Nopominu mlćenim, co mne 
jeśte yic v tó ulici potkało (Lab. 131.) —

Anmerkung. Sind die angefiihrten Substantiya mit einem 
Adjectiy versehen, so findet sich bisweilen statt des I. auch 
der Local mit den Priip. y und u: Turci proti nhm y prudkśm 
behu hnali (Ilar. II. 50.) — Cyalal y nejrychlejśfm letu (Kol. 
145.) — Kone pddi v litbm poskoku (Cel. 156.) — A tu hle! u 
houpayóm kdes lotu, yzalo se pacbolatek hojno malycli (Cel. 
237.) -

2) Diejenigen Substantiya, welche ganz allgcmein eine 
Art und Weise bezeichnen, miissen durch ein beigefiigtes Attri- 
but (Adjectiy oder Genitiy) dieser Allgemeinlieit entkleidet, spe- 
cialisiert werden, und stchen sodann im blossen I. oline Pra- 
position. Denn da ałles auf irgend eine A rt und Weise ge- 
schieht, so ware das ganz unbestimmt gelassene spusobem. u. a. 
ein sinnloser Pleonasmus. Yrgl. das lat. modo, ratione, morę, 
ritu u. a.

Nektcra yec nekolikerytn epiisobcm yidlna byti mohla 
(Lab. 84.) — Nejcdnostejnym, neobyćejnym nejakym spusobem 
każdóho z syeta proyodili (Lab. 177.) — Kneżna Dragomff Bo- 
leslaya ku pohanskym modlam vśemi ćiny yedieśe (Antli. 55.) 
— Potom ta svata krev dluho iżadnym femeslem setrieti ne- 
możena (Anth. I. 58.) -- Ze żhdnou merou nićlmż yinen neni 
prokazal (Prot. 236.) — Takó klice domoyni, na vetśim dile 
dreyenć, rozlićnymi vzory delanó maji (Har. II. 173.) — Mrayem 
svych predchudcu yic sobe ydźi ydeku ye srdci zplozonych (Cel. 
179.) — Necli śtesti jiti syou vahou (Mudr. 153.) — Nech yśe 
jiti syym chodem (Mudr. 76.) — Ci se rozdelita rovmi merh 
(L. S. 46.) — Druhy troufal si yice ziskati cestou pokoje (Pal. 
108.) — Yynesen navrh v&tsinou hlasu (Pal. 3.) -- Yśak pak se 
tu jen paplru a ćernidla jmenem jejich nechdya (Lab. 175.) — 

Anmerkung. S tatt des I. findet sich zur Bczeichnung der 
Gremassheit auch der Datiy mit po; in gewissen Yerbindungen 
der Genitiy mit podlć und der Instrumental mit pod:

Yyućuje po syćm po rozumu, po tom po svćm obyćeji 
starosyetskóm. — Neni yice radosti, yeselosti, po spfisobu dk- 
ynćm pfedeslśm (Cel. 73 92.) Sedel na tróne podlś mocnych 
kraloy nraya (Anth. I. 41.) — Myśleli na to, akoby ho mohli 
pod peknym sposobom zo sveta odprayit’ (Poy. 317.) —

3) Gleicbfalls im blossen Instrumental ohno Priiposition 
stelien zur Bczeichnung der Art und Weise dicjcnigcn Substan-



tiya, die dem Yerbum entweder stammyerwandt odor sinnver- 
wandt sind (Figura etymologica). Auch Mer muss der Pleonas- 
mus durcli eiu beigefilgtes A ttribut beseitigt w erden:

Ona stoji stavem jilmy, nadherne se zpinajici, ona mluvi 
mluyou harfy, o milosti hovorici, ona krkći krokom noci ticbym 
krajem putujici (Jab. 123.) — Ona place plkćem ticlie reky, a 
za ni rusky, prayoslayny naród zbourenych mori ylnobitim plkcc 
(Uel. 66.) — Seth objal jest telo otce svćho a plakttśe placem 
yelikym srdećnym nad nim, a yśichni synovć jeho płaci prcłior- 
kymi slziecbu (Antb. GO.) — Ryaśe na hrade Kruyoj fyńnicm 
byka (R. K. 78.) — Tri syetylka skkći diynym skokem (Cel. 242.)
— Dluliym tahem Nemci tahii (R. K. 120.) — Neleti tak orel 
prudkym lotem (Kol. 2G5.) — Jak  Menandor spatećnym tokem 
yezdy k  zridlu svómu teku (Kol. 349.) — A uźasli se żasem yeli
kym (Mk. 25.) — Yzradoyal se jest Adam radosti yeliku (Antb.
I. 59.) — Jista dieyka s pomoci pańsku teżkś valky proii Jin- 
dfichoyi pozdyibla jest, a o jeho yypuzenie z zemś mnolio noci 
a mnohym myślenim myslila jest (Anth. I. 66.) —

I  zastena placem kolubinym (R. K. 5G.) — I  zalifimk v di- 
vóm lineyu lilasem tura zuficiho (Jab. 130.) — On poklćdne na 
lcomone zrakem yyra stoletóho (Jab. 141.) — Vedló mesta beźl 
ręka rozkośnym tokem (Har. I. 8.) — A kdyż jsu  priśli Eya a 
Seth k rajskym branam, poćali jsu plakati lkanim yelikym 
(Anth. I. 59.) — Potucck baynym bublal śplunem (Cel. 197.)
— B ato! ty mluyi k nem oteckymi slovy (R. K . 56.) — Ticliymi 
sloyesj* hoyofili (R. K. 98.) — Berona priśla ku kralovićovi, mi
łym ale aj smutnym pozorem nańho sa podiyala (Poy. 227.) — 
Zkrikl jsem lilasem (Lab. 138, lilasem im priignanten Sinne — 
clara voce, na klas). —

Anmerkung. Hierher ist auch das bckannte: Zarve jarym 
turem (L. S. 48.) zu rechnen. Besser ais unsero Grammatikcr 
erklart diese Stelle Jablonsky, indem er nachahmend sagt: Neż 
tu obr, probudiy se, zarvo hlasern tura jarce (Jab. 150.) — Auch 
hier liaben wir es mit einer -figura ctym. zu thun, nur ist fur 
das Abstractum (Gcbriill) das das Gebriill erzeugende Concre- 
tum (der brullende Stier) gesetzt. Dergleichen Yertauschungen 
kommen auch sonst yor. Ygl. smrdeti kozłem, ćertcm (~  koz- 
lovinou, ćertoyinou) und das lat: hircum olere, cyklopa saltare, 
Nestora yiyero. —

4) Substantiya, welche an und fur sieli keine Art und 
Weise bezeichnen, werden, sobaki sie mit keinem Attribut ver-



selien sind, nur in Yerbindung mit der Pr&position s (cum) im 
Instrumental modi gebraucht, weil sonst ibre Bedeutung im 
Satze nicht hinlanglich hxiert wiire, indem der blosse I. aucb 
causal aufgefasst werden kdnnte. Da aber die Ursache der 
W irbuug vorangeht, der modus aber ein die Handlung beglei- 
tender Umstand ist, so ist es ganz entsprecbend, zur Dębni- 
tion des modus die Praposition s (cum) zu yerwenden. So 
werden yorziiglicb Substantiya gebraucht, die irgend einen Affect 
bezeicbnen:

S mrzutostl patfiyali na to mistroye ćesti (Pal. 78.) — I  
pfiritali Cechoyś starć bo krale svćbo s radosti (Pal. 53.) — Je 
den s radosti a yyskanim beżel, jiny s zarmntkem a styskanim 
(Lab. 23.) — Ale mu divno było, że si tak s nechutou yykra- 
ćuje (Poy. 530.) — Uvazuj s placem a rozyazuj skokem (Mudr. 
185.) — K bobu se modli se slzami (Cel. 107.) — Musela se 
yrbtit s banbou (Pov. 116.) — Dcera bo so strachom yitala 
(Poy. 130.) — Prerećie so smechom Janko (Poy. 149.) —

5) Sind aber solcho Substantiya mit einem Aitribut yer- 
sehen, so werden sie zur Bezeicbnung der Art und Weise bald 
im blossen I., bald in Yerbindung mit s yerwendet. Im allgemei- 
nen gebraucht man den blossen I. (obne s), wenn die causale 
oder instrumentale Bedeutung- yorwaltet:

Yse ye syete se vcde ne nasim rozumem, ale bożim soli
dem (Mudr. 11.) — Cukr nejidb se plnou hrsti (Mudr. 30.) — 
Ale Alexander vsed na syój knoń Bucifal, bnal jest yelikii 
prudkosti pi-ede yśecko svó yojsko (Yyb. II. 530.) — A jsu  ne- 
kteri, jiżto vsi myśli pro telesny użitek i ye dne i v noci pra- 
cuji (Antb. I. 45.) — O sobe poyedel, że hotoy jest, jakoukoli 
smrt podniknouti myśli zmużilou a stalou (Pal. 223.) — Bojo- 
yano po ctyry dni stejnou zuriyosti s oboji strany (Pal. 286.) 
— Branili se zmużile yelikym udatenstyim, nepfbtelskó utoky 
odrkżejice (Pal. 339.) —

Onny veci s ncjyetsi jsme zreli radosti, co slawsky napis 
mely (Kol. 462.) — Pocbovali zbitó piately s żalosti a pobożnosti 
yelikou (Pal. 285.) — A tu  jsme naporad s nabożnou myśli 
klękli (Har. I. 115.) -

Anmerkung. Ais Instrumentale modi sind aucb die Ad- 
verbia auf ky: peśky, pesky, nemecky aufzufassen. Dafiir spre- 
cben folgende G rtinde:

1) Pinden sicb im Singular Instrumentale modi von blossen 
Adjectiyen: I  je se na Śtilfrida yolati, smie-li se s nim ostrym

3*



potkati (Vyb. II. 43.) — Zadali, aby Kraloya milost nozpominal 
złym tech yecl, kteró se v nove stały (Pal. 269.) — Złym toho 
zażiyeś (Kom. Lab. 134.) —

2) Kommen solche adyerbiale Instrumentale im Singular 
und im Plural neben eiuander vor: hupkem — liupky, celkem 
celky, zp&tkem — zpatky, ukradkem — ukradky, mlćkem — 
mlóky u. a.: Zpatkem zase odkud priśla letł. — T eJ so zpóiky 
noyratim (Kol. 82, 31.) — Sirota mu tak len ukradky posepla. 
— Len ta jeho żenicka nebola celky spokojena (Pov. 440, 451.)

3) Spreckon dafiir die Adverbien yitcmi (sloyak.) und yelmi, 
die doch offenbar Instrumentale Pluralis sind.

T c s c h e n  im Jun i 1868.

Franz Bartos.



SCHULN ACHRICHTEN.

Lehryerfassung.
A. D e r  L e h r k o r p e r .

Lehrpersonale am Aufauge des Schuljahres 1867 — 08:
1 Director, 9 Professoren (darunter zwei Religionslehrer) 3 wirk- 

liche Lehrer, 1 israelitischer Religionslehrer, 2 Nebenlehrer, zusammen 
16 Lehrindividuen.

Yeraiiderungen im Laufe des Schuljahres:
1. Der wirkliche k. k. Gymnasiallehrer, Herr F r a ń  z H u b n e r  wird 

mit Erlass des k. k. Ministeriums fur Cultus und Unterriclit vom 13. 
November 1867 Z. 9074 in gleiclier Eigenschaft an das k. k, Klein - 
seitner Gymnasium in Prag e x s t r a s t a  tu m  befordert und an 
dessen Stelle wird der Lehramtscandidat Herr C a r l  S c h e d y  mit 
Decret der k. k. schles. Landesregierung in Troppau ddto. 24. 
December 1867 zum Supplenten ernannt.

2. Der k. k. Religions-Professor am Unter-Gymnasium, Herr J o h a n n 
B i 11 a wird vom Ilocliwohlgebornen Herrn C a r l  R i 11 e r v o n 
H a r a s o w s k y ,  Grossgrundbesitzer in Nieder-Toschanowitz, unterm 
18. April 1868 fiir die Pfarre D o m a s l o w i t z  prasentirt, am 10. 
Mai kanonisch investirt und am 21. Mai d. J. feierlich eingefiihrt. 
Nacli Enthebung desselben vom Lehramte am 27. Mai 1. J. wird 
Herr F r a n z  D a n e l ,  Pfarrer von Perstec, frtiher k. k. wirkliclier 
Gymnasiallehrer in Teschen dtirch 8 Jahre, laut Zuschrift des hochw. 
fb. General - Vicariates in Teschen ddto. 23. Mai 1868 Z. 521 im 
Religions-Lehramte s u b s t i t u i r t ,  welches derselbe am 8. Juni 1. 
J. iibernimmt und bis zum Schlusse des Schuljahres fortftihrt.

3. Der Supplent am k. k. Briumer deutschen Ober - Gymnasium, Herr 
F r i e d r i c h  S l a m e c z k a  wird in Folgę Ernennung Sr. Excellenz 
des k. k. Ministers fur Cultus und Unterriclit in Oesterreich ddo. 6. 
Juni 1868 Z. 4480 zum wirklichen k. k. Gymnasiallehrer in T e
schen ernannt.



Lehrpersonale am Sclilusse des Srhuljahrcs lSfi7 — 08 :

1 Director, 8 k. k. Professoren (darunter 1 Religionslelirer) 2 
wirkliche k. k. Gymnasiallehrer, 2 Supplenten (darunter 1 Religions- 
lehrer), 1 israelit. Religionslelirer, 2 NebenleLrer, zusammen IG Lelir- 
individuen.

a) llauptlehrer.
1. Herr Dr. P h i l i p p  G a b r i e l ,  k. k. Gymnasial - Director, Vor- 

stand des Carl freiherrlich Cselesta’schen adeligen Convictes in 
Tesclien, Curator des Leopold Probst Scherschnik’schen Stiftungs- 
vermogens, k. k. Conservator fur Bau- und Kunstdenkmaler im 
Teschner Gebiete, Capitular des Augustinerstiftes St. Thomas.

2. Herr J o s e f  B i t t a ,  Weltpriester der Breslauer f. b. Diocese, f. b. 
General-Vicariats-Rath und Consistorial-Assessor, Ratli des Dioce- 
san-Ehegerichtes, k. k. Professor der Religionslehre am Ober-Gym- 
nasium, Conventpriester im Elisebethiner - Spitale, Inliaber des gol- 
denen Verdienstkreuzes mit der Krone.

3. Herr 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 Mu- 
seums - Custos der Probst Leopold Scherschnik’schen Sammlungen, 
C u r a t o r  der Dr. Philipp Gabriel’schen 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 1 eg  e r des Probst Leopold Scherschnik’sehen 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 li e r , j

6. Herr J o s e f  S m i t a ,  I

7. Herr J o s e f  E l s e n s o h p ,  \ k. k. Professoren.

8. Herr J o h a n n  W o n d r & ć e k , !

9. Herr P a u l  S c h e i n e r ,

10. Herr F r a ń  z B a r t o s ,  I
k. k. Gymnasiallehrer.

11. Herr J o s e f  W e r b e r ,  )

12. Herr F r a ń  z D a n e 1, Pfarrer in Perstec,! p. Gymnasial-
13. Herr C a r l  S c h e d y ,  | Supplenten.

b) Israelitischer Religionslehrer.
14. Herr S i m o n  F r i e d m a n n ,  Teschner Kreisrabbiner.

c) Nebenlehrer.
15. Herr Dr. G e o r g  P r u t e k ,  Weltpriester der Breslauer f. b. D io

cese, pens. k. k. Haupt- und Unterrealschul - Katechet, Praepositus



ecclesiae ad. 8. Georgiura, Inhaber des goldenen Verdienstkreuzes, 
Lekrer der franzosisehen Sprache.

16. Herr J o b a m i  W a n k e ,  prov. Director der k. k. Haupt- und 
Unterrealschule in Teschen, zugleicb Yorstand der Lehrerbildungs- 
anstalt daselbst, Inbaber des goldenen Yerdienstkreuzes, Lehrer des 
Schonschreibens und Zeicbnens.

B. Der Lehrplan.

a) Obl i ga t e  Łehrgegenst i i nde .

I. Classe.
Ordiuarius: Herr Josef Christ.

1. Religion, 2 St. W. Der cbristlicbe Glaube. Die zebn Gebote. Die
Gnadenmittel.

F r. D a n e 1.

2 . Latein, 8 St. W. Regelmassige Formenlehre. Der Conjunctiv und
Infinitiv in den wichtigsten Fiillen nacli J. A. Rożek: Latei- 
nisches Lesebucb fiir die I. Classe. Grammatik nacli F e r d .  
Scbultz ftir Untergymnasien. Uebungsbeispiele. Memorieren und 
Aufscbreiben der Vocabeln mit wocbentlichen Schularbeiten.

J. C li r i s t.

3. Deutśch, 4 St. W. der cinfacbe, erweiterte, zusamraengezogene und
zusammengesetzte Satz in Verbindung mit der Interpunctions- 
lelire. Flexion der Yerba mit der bievon abhangigen Wortbil- 
dung nacli der neubocbdeutscben Elementargrammatik von 
F r i e d r i c b  B a u e r .  Miindliche und scbriftlicbe Einubung 
durch Beispiele. Lesebucb von Mozart I. fiir Untergymnasien. 
Yortragen memorierter Stiicke. Alle 8 Tage ein schriftlicber 
Aufsatz.

F r. D a n e l .

4 . Geographie, 3 St. W. Allgemeine Uebersicbt der Erdbescbreibung.
Angabe der Hauptpunkte der politischen Geographie nach 
J. P t a s c b n i k ’s Leitfaden mit Bentitzung grosser Wandkarten.

J. E l s e n  so ln i.
5. Matliemcitik, 3 St. W. Die 4 Rechnungsarten mit benannten und

unbenannten Żabien. Gemeine Briiche und Decimalbruche. Ab- 
gektirzte Multiplication und Division. Primzablen. Aus der 
Anschauungslehre: Linien, Winkel, Parallele, Dreiecke.

Dr. J. Mrhal .



6. Naturgeschichte, 2 St. W. Einleitung. Zoologie der Sauge-, 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. Classe.
Ordinarius: Herr Josef Werber.

1. Religion, 2 St. W. Erklarung der Gebrauche und Ceremonien der
kathol. Kirclie nach Dr. F r e n z l .

Fr.  D a n e l .

2. Latein, 8. St. W. Wiederhohlnng und Erganzung der regelmassigen
Formenlehre. Unregelmassigkeiten in Declination und Conju- 
gation. Das Nothwendigste aus der Casuslekre. Der Conjunctiv, 
Infinitiv, Imperativ, Ablativus absolutus nach F e r d. S c h u 11 z 
lateinischer Sprachlehre. Uebungsbeispiele nach dem Lesebuche 
R o ż e k’s II. Tlieil. Alle 8 Tage 1 Schul- und alle 14 Tage 
1 Hausarbeit. Anfang hauslicher Praparation.

J. W e r b e r.

3. Deutsch, 4 St. W. Der zusammengesetzte Satz. Die Formenlehre
des Nomen. Lesen mit sprachlicher und sachlicher Erklarung 
aus M o z a r t a  Lesebuche Nr. II. fur Untergymuasien. Vortrag 
memorierter Lesestiicke. Alle 8 Tage 1 orthogr. Uebung und 
1 Hausaufgabe.

F r. B a r t o s .

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

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

5. Maihematik, 3 St. W. Aus der Arithmetik: Yerhaltnisse und Pro-
portionen. Anwendung derselben nach Dr. F. M o ć n i k .  Aus 
der A n s c h a u u n g s 1 e h r  e : Messung, Theilung, Verwand- 
lung und Aehnlichkeit gradlieniger Figuren.

J. S m i t a.

6'. Natur geschichte, 2 St. W. Zoologie. (Vogel, Auiphibien, Fische) und 
Botanik nach Dr. A. P o k o r n y .

J. S mi t a .

III. Classe.
Ordinarius: H err Jolianu W oiidraćch.

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

F r . D a n e l .



2. Latein, 6. St. W. Casuslehre nach der lateinischen Spraclilehe von
F. S c h u l t z .  Hist. antiąuae lib. V. VI. VII. VIII. edit. 
H o f f m a n .  Tagliche Priiparation. Im 1. Sem. alle 8, im
2. Sem. alle 14 Tage eine Schul- und Hausaufgabe.

J. W o n d r a c e k .

3. Grięchisch, 5 St. W. Regelmassige Formenlehre mit Ausschluss der
Verba in gi 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 Sclmlaufgabe.

J. C h r i s t .

4. Deutsch, 4 St. W. Lesen von Musterstiicken aus Mozarts Lesebuche
III. fur Untergymnasien mit sprachlicher und sachlicher Er- 
klarung. Alle 14 Tage eine Hausaufgabe.

P. S c h e i n e r.

5. Geographie und Geschichte, 3 St. W. Mittlere und neuere Geschichte
bis zum westphalischen Frieden mit IIervorhebung der Ilaupt- 
ereignisse aus der Geschichte des osterr. Staates nach II. und
III. Theil des Auszuges von Pi i t z .  Entsprechende Geographie 
mit Benlitzung der Wandkarten von B r e t s c h n e i d e r .

P. S c h e i n e r .

6. Maih.ema.tik, 3 St. W. Grundoperationen mit Buchstabengrossen.
Potenzieren, Radizieren, Combinieren, nach Dr. F. M o c n i k .  
A n s c h a u u n g s l e h r e :  Der Kreis und die regelmiissigen 
Polygone in Construction und Rechnung.

J. S m i t a.

7. Natur geschichte, (im 1. Sem.) 2 St. W. Mineralogische Anschauungs
lehre nach S. F e 11 o c k e r.

J. S m i t a.

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

J. S m i t a.

IV. Classe.
Ordinarius: Herr Frań* Bartos.

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

F r. D a n e 1.

2. Latein, 6 St. W. Tempus- und Moduslelire. Prosodie. Metrik. Rom.
Kalendcr, nach D r. S c h u l t z  lat. Grammatik. Lectiire aus



C a e s a i de bello gallico. V. VI. VII. —  O v i d i i nach 
Auswahl. —  Praeparation und Verwerthung der LectUre. Alle 
14 Tage eine Hausaufgabe nach S t l p f l e  I. Th. und alle 14 
Tage eine Composition nach der Lectiire.

F r. B a r t o s .

3. Griechisch , 4 St. W. Wiederhohlung der regelmiissigen und Vollen-
dung der unregelmassigen Formenlehre und Casuslehre nach 
der griech. Grammatik von Dr. Georg C u r t i u s. Uebungen 
nach dem Lesebuche von Dr. C. S c li e n k 1. Memorieren werth- 
voller Stellen. Alle 14 Tage 1 Pensum und 1 Composition.

F r. B a r t o §.

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

C. S c h e d y .

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 Rucksicht auf 
das Kronland Schlesien.

P. S c h e i n e r.

6. M athem atik, 3 St. W. Zusammengesetzte Verhaltnisse und dereń
Anwendung. Gleichungen des I. Grades nach Dr. F. M o 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 Oberflachenberechnung der Kbrper.

J. S m i t a.

7. P h ysik , 3  St. W. Die Lehre vom Gleichgewichte und der Bewe-
gung fester, fiiissiger und ausdehnsamer Korper. Akustik, 
Magnetismus und Electricitiit. Grundbegriffe der Optik und 
Astronomie.

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

V. Classe.
Ordinarius: Herr Joscf Ehcnsohn.

1. Religion, 2. St. W. Allgemeine Glaubenslehre nach Dr. K. M a 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 i  nacli Auswahl.—
P r i v a t l e c t t i r e  aus Livius lib V. —  Grammatisch-stilisti- 
sche Uebungen nach S i l p f l e l l .  Alle 14 Tage 1 Pensum, alle 
4 Wochen 1 Composition.

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

3. Griechisch, 5 St. W. X e n op h o n t i s Anabasis nach S cli e n k 1.—
II o m e r i Iliad. I. II. III. IV. —  P r i v a t l e c t u r e  im 1. 
Sem. aus XenopBons Memorabilien, im 2. Sem. H o m e r i lib 
XVIII. — 1 grammat. Stunde nach Dr. C u r t i u s .  Memo- 
rieren von Vocabeln und einzelnen werthvollen Stcllen. Prii- 
paration. —  Alle 4 Wochen ein Pensum oder 1 Composition.

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

4. Deutsch, 2 St. W. Lecture von Musterstucken der neueren Literatur
nach dem Lesebucli von Mozart Nr. 1 fur Obergymnasien, 
mit sprachlich-sachlicher Erklarung und literar.-historischen Be- 
merkungen. Vortriige von Lesestiicken. — Alle 14 Tage eine 
Hausarbeit.

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

5. Geographie und Geschichte, 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 bezuglichen Geographie.

J. C h r i s t .

6. Mathematik, 4 St. W. A l g e b r a :  Die Zahlensysteme. Algebraische
Grundoperationen. Theilbarkeit der Zahlen und ihre Anwen- 
dung. Vollstandige Lehre der Briiche und Verhaltnisse nach 
A. D e c k e r .  —  G e o m e t r i e :  Longimetrie und Planimetrie 
nach Dr. E. M o c n i  k.

Dr. J. Mr h a l .

7. Natur geschichte, 2 St. W. Mineralogie in Verbindung mit Geognosie
nach F e l lock er. Botanik mit Paliiontologie und geographi- 
scher Verbreitung der Pflanzen nach Dr. Bi l l .

J. Smita.

VI. Classe.
Ordinarius: Herr Carl Schedy.

1. Religion, 2 St. W. Die christliche Lehre. Besondere Dogmatik nach 
Dr. K. Mart in.

Jos. B itta .



2. Lałein, 6 St. W. Sa l l us t i i  bellum Jugurthinum ; Ci c e r o n i s  Orat.
1. und 3. in Catilinam; C a e s a r i s  bellum civile lib. II.; 
V i r g i l i i  Aeneidos lib. I. II.; Georg. lib. I. Vers. 1— 160; 
Eclog 1. 5. —  P r i v a t l e c t t i r e :  C a e s a r i s  beli. civ. lib.
I . ; C i c e r o n i s  Orat. pro A r c h i a poeta et pro L i g  a r i o ; 
—  Grammat.-stilist. Uebungen aus Siipfle II. —  Praparation. —  
Alle 14 Tage 1 Pensum, alle 4 Wochen 1 Composition.

C. S c h e d y .

3. Griechisch, 5 St. W. E o m e r i  Iliad. lib. IV. V. VI. X. — H e 
ro  d o t i  lib. VII. — P r i v a t l e c t u r e :  Iłom. Iliad. VII. 
VIII. IX. et Odysseae lib. VI. IX. —  Memorieren cinzelner 
werthvoller Stellen. — Praparation und Inhaltsangabe. — Alle 
4 Wochen 1 Pensum oder 1 Composition.

C. S c h e d y .

4. Deutsch, 3 St. W. Lectiire nach dem Lesebuche von M o z a r 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 Gottinger Hainbunde. Vortrage von Lesestticken. 
Alle 14 Tage 1 Ilausarbeit.

J. W e r b e r.

5. Geographie und Gescliichte, 3 St. W. Rom. Geschiclite. Das Mit-
t e l a l t e r  bis zu den Kreuzziigen nach Piitz grbsserem Werke 
mit der darauf bezuglichen Geographie.

J. C h r i s t .

6. M athem atik, 3 St. W. Algebra: Potenz, Wurzel, Logarithmen. Ima-
ginare Grossen. Gleichungen des I. Grades mit einer und 
mehreren Unbekaunten. Reduction algebraischer Ausdriicke.—  
G e o m e t r i e :  Trigonometrie (ebene) und Stereometrie, nach 
Dr. F. M o c n i k.

Dr. J. M r h a l .

7. Natur gescliichte, 3 St. W. Zoologie in enger Verbindung mit Pa-
laontologie und geographischer Verbreitung der Thiere nach 
Dr. C. G i e b l .

J. S m i t a.

VII. Classe.
Ordinarius: Herr Paul Scheiner.

1. Religion, 2 St. W. Scliluss der speciellen Dogmatik. Christliche 
Morał nach Dr. K. M a r t  i n,

J o s. B i 11 a.



2. Lutein, 5 St. W. C i c e r o  ni  s Oratt. pro Roscio Amerino et pro
Q. L igario.; Y i r g i l i i  Aeneid. lib. II. III. Y. VI. —  P r i -  
y a t l e c t i i r e  aus C i c e r o n i s Orat. pro Milone; de officiis, 
lib. I.; V i r g .  Aeneid. lib. IV; Georg. lib. II. III. IV. (nach 
Auswahl). — Grammat.-stilist. Uebungen nach S i i p f l e l l .  2 .—  
Alle 14 Tage 1 Pensum, alle 4 Wochen 1 Composition.

C. S c h e d y .

3. Griecliisch, 4 St. W. D e m o s t h e n i s  Oratt. Olynthicae 1. 2. 3. et
pro pace; S o p h o c l i s  Electra. —  P r i v a t l e c t u r e  aus 
Demosthenis Oratt. Philipp. nach Auswahl und Oedipus rex 
von Sophocles (im 2. Sem.) —  Grammat.-stilist. Uebungen nach 
Dr. Curtius 1 St. W. —  Alle 4 Wochen 1 Composition.

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

4. Deutsch, 3 St. W. M i t t e l h o c h d e u t s c h  nach J. R e i c h e  1. 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 altesten Zeiten bis Luther. 
Alle 14 Tage 1 Hausaufgabe. Vortrage von Lesestilcken.

P. S c h e i n e r.

5. Geographie und Geschichte, 3 St. W. Mittlere und neuere Ge-
schichte bis zum Schlusse des 17. Jahrhundertes mit besonde- 
rer Rucksiclit auf die Geschichte des osterr. Staates nach W. 
Piitz grosserem Werke und mit entsprechender Geographie.

P. S c h e i n e r.

6. M athem atik, 3 St. W. A l g e b r a :  Unbestimmte Gleichungen des
1. Grades. Quadratische Gleichungen mit 1 Unbekannten. Pro- 
gressioncn. 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 1.

7. -Physik, 3 St. W. AUgemeine Eigenschaften der Korper. Chemie.
Statik. Dynamik. Akustik mit der Wellenlehre, nach S cli ab  u s.

Dr. J. M r h a 1.

8. PhilosopJusche Propadeutik, 2 St. W. Einleitung in die Philosophie
durch Erklarung der Grundbegriffe. Logik nach Dr. B e c k .

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



VIII. Classe.
Ordinarius: Horr Dr. J o s e f  F is c h e r .

1. Religion, 2 St. W. Die Geschichte der Kirche Cliristi nach Dr.
F e s s 1 e r.

J o s e f  B i t t a .

2. Latein, 5 St. W. T a c i t i  Annal. lib. I. c. 1 — 70; A g r i c o l a  c.
1— 40. —  H o r a t  i i  Carm. lib. III. IV., 22 nach Auswahl. 
E p o d .  1. 2., S a t i r .  I. 1. und 9. E p i s t. I. 2. — Privat- 
lectiire aus Taciti Hist. I. c. 1 - 2 7 ;  (im 2. Sem.) H o r a t i i  
Epist. ad Pisones. — Grammat.-stilist. Uebungen aus Siipfle
II. 2. — Praparation. — Alle 14 Tage 1 Pensum, alle 4 Wo- 
clien 1 Composition mit Bezieliung auf die Lectiire.

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

3. Griechisch, 5 St. W. P 1 a t o n i s  Gorgias. — S o p h o c l i s  Oedipus
rex. — P r i v a t l e c t t t r e  aus Sophoclis Electra und Demo- 
sthenis Oratt. Olynth, und nepl tu>v £v und 7tepi eip7jVT)c —
Grammat.-syntactische Uebungen nach Dr. Curtius 1 St. W. — 
Alle 4 Wochen 1 Composition.

J. W er  bor.

4. Deutsch, 3 St. W. Lectiire aus Mozarts Lesebuch Nr. III. fur Ober-
Gymnasien nach aesthetischen Grundbegriffen geordnet und iu 
Verbindung mit analytischer Aesthetik. Zusammenfassung der 
gesammten Literaturgeschichte. Alle 2 — 3 Wochen eino grossere 
Hausaufgabe. Vortragc selbststandiger Aufsatze in der Scliule.

P. S c h e i n e r.

5. Geographie und Geschichte, 3 St. W. Schluss der neueren Ge
schichte mit Rlicksicht auf Oesterreich, nach W. P ii t z. Statistik 
des osterr. Kaiserstaates nach Dr. S c h m i 11.

P. S c h e i n e r.

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

Dr. J. M r h a l .

7. Pliysik, 3 St. W. Magnetismus. Elektricitat. Warme. Optik. Anfangs-
griinde der Astron. und Meteorol. nach S cli ab  u s.

Dr. J. M r h a l .

8. Philosophische Proplidentik, 2 St. W. Grundbegriffe der empiri-
schen Psychologie nach Dr. L i c h t e n f e l s .

Dr. Ph.  G a b r i e l .



A n m e r k u n  g. Flir tlie classische Lecture der s e c li s oberen Classen 
sind nur approbierte Schulausgaben beniitzt worden.

Israelitischer Religionsunterricht.
Obere Abtheilung, 2 St. W. Geschichte des Judenthumes, viertes rab- 

binisches Zeitalter, Maimunische Epoche, Maimunis Religions- 
codex und Religionsphilosopliie, dereń Bedeutung, nach Griitz.

TJntere Abtheilung, 2 St. W. und zwar: 1 St. d. W. Biblische Ge
schichte von der Salamonischen Zeit bis nach dem babilo- 
nischen Exile, nach W o s s e l y .  1 St. d. W. hebraische 
Grammatik vom regularen Verbum vav conversivum, forma 
paragogica.

S. F r i e d m a n n ,
K reisrabbiner.

b) Rcdingt obligate (iegcnstiinde.

I. B  b li m  i s c h.

1. Abtheilung (mit deutscher Unterrichtssprache) 2 St. W. (Nach Kar- 
liks Grammatik.) Das Wichtigste aus der Lautlchre. IIilfsver- 
bum byti, Nominativ, Accusativ, Genitiv und Dativ der Sub- 
stantiva, Adjectiva. Steigerung der Adjectiva. Das Verbum im 
Praesens und Futurum. Einubung an Beispielen in der Schnie 
und zu Hause; monatlich eine Composition. Lesestiicke aus 
Jirefieks ćitanka.

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

1. Abtheilung (mit bohmischer Unterrichtssprache), 2 St. W. Die Laut-
und Formenlehre nach Karliks Grammatik. Einubung an Bei
spielen in der Schnie und zu Hause. Alle Monate 1 Compo
sition. Lectiire aus ćitanka pro 1. tfidu niżśiho gymnasia od 
J. Jirecka mit Woi-t- und Sacherklarung.

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

2. Abtheilung, 2 St. W. Syntax des einfachen, nackten, bekleideten
und zusammengesetzten Satzes nach dem Lehrbuche: Nauka o 
vetach, von Karl Kunz und Einubung durch Beispiele in der 
Schule. Lecture nach Jire6ek’s Lesebuche IV. Theil. Alle 
4 Wochen 1 Schulaufgabe und Declamationen grosserer Ge- 
dichte und ausgesuchter prosaischer Aufsatze, meistens von 
Jirecek.

F r a ń  z B a r t o s .



3. Abtheilung, 2 St. W. Nacli J. Jirecek’s Authologie ze stare litera
tury ćeske: Lectiire der darin vorkommenden Lesestilcke nach 
Auswahl mit Erklarung der altbohmischen Formen auf Grund- 
lage der altbolimischen Grammatik von Kvet, dann mit stili- 
stisclier und sachlicher Erklarung und mit literatur-liistorischen 
Notizen. Yortragen gewahlter Gedicbte. Alle 4 Woclien 1 Com- 
position.

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

4 . Abtheilung, 2 St. W. Nacli J. Jirećek’s Antliologie z novo6eske
literatury: Lectiire der darin vorkommenden Lesestiicke nach 
Auswahl mit grammatisch-stilistischer, sachlicher und astheti- 
sclier Erklarung. Hiezu literatur-historische Notizen tiber die 
bedeutendsten gelesenen Schriftsteller. Vortrage gewahlter Ge- 
dichte. Alle 4 Wochen 1 Composition.

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

I I .  P  o 1 n i s c h.

1. Abtheilung f u r  Deutsche, (mit deutscher Unterrichtssprache) 2 St. W. 
Das Wichtigste aus der Lautlehre. Regelmassige Formenlehre 
des Ilauptwortes, Beiwortes, Zahlwortes und Fiirwortes bis zur 
LehrC vom Zeitworte eingeiibt bei der Uebersetzung der hier- 
auf beziiglichen polnischen und deutschen Aufgaben nach Carl 
Pohl’s „Theoretisch - praktischer Grammatik der polnischen 
Sprache.“ Im 2. Semester alle 14 Tage eine Schulaufgabe.

.1. W o n d r a ć e k .

1. Abtheilung fu r  Polen, (mit polnischer Unterrichtssprache. 2 St. W.
Das Notliwendige aus der Lautlehre. Regelmassige Formen
lehre des Ilauptwortes, Beiwortes, Fiirwortes, Zahlwortes und 
Zeitwortes nach Anton Małecki’s „Gramatyka języka polskiego 
mniejsza“ eingeiibt bei der Lectiire der Lesestiicke aus „Wy
pisy polskie dla użytku klas niższych c. k. szkół gimnazyal- 
nych tom I .“ Memorieren von kurzeń Gedicliten. Im 2. Semester 
alle 14 Tage eine Schulaufgabe.

J. W o n d r a ć e k .

2. Abtheilung, 2. St. W. Lehre vom Satze, Casuslehre mit steter Wie-
derhohlung der Formenlehre eingeiibt bei der Lectiire aus 
„Wypisy polskie dla użytku klas niższych c. k. szkół gimna- 
zyalnych tom. II. Memorieren von Gedichten. Alle 14 Tage 
eine Aufgabe.

J. W o n d r a c e k.



3. Abtheilung, 2 St. W. Kurze Biographien polnischer Schriftsteller,
ans denen sich Mnsterbeispiele im III. Theil der „Wypisy 
polskie44 befinden nach Lesław Łukaszewicz „Rys dziejów piś
miennictwa Polskiego11 nach grammatischer, sachlicher und 
asthetischer Erklarung. Memorieren und Vortragen gewahlter 
Gedichte. Alle 14 Tage eiue Aufgabe.

J. W o n d r a ć e  k.

4. Abtheilung, 2 St. W. Literaturgeschichtliche Notizen tiber die be-
rilhmtesten der Neuzeit angehorigen polnischen Schriftsteller, aus 
denen sich Proben im III. Theile der „Wypisy polskie11 vor- 
finden, mit sachlicher und asthetischer Erklarung. Memorieren 
und Yortragen mustergiltiger Gedichte. Alle 14 Tage eine 
Aufgabe.

J. W o n d r A e e k .

c) Freie Lehrgegenstiiiide.
1. Franzosische Sprache, a) Elementar-Abtheilung (1. Curs) 2 St. W

Die Formenlehre wnrde nach Dr. F . Ahn's „Lehrgang der. 
franzosischen Sprache41 durch zahlreiche Beispiele in der Schule 
mtindlich und schriftlich eingettbt. Ais Lesebuch diente: Recits 
de 1’histoirse de France von Dr. Robolsky, Stettin 1859. 
b) Fortbildungs-Abtheilung. 1 St. W. Die Lectiire von „Rćcits 
de 1’histoire de France11 von Dr. Robolsky wurde fortgesetzt, 
zur Wiederhohlung der Grammatik, und zu praktischen Uebun- 
gen im franzosischen Sprechen und Schreiben benutzt.

Dr. G. P r u t e  k.

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

J. W a n k e.

3. Zeichnen, 2 St. W. Nach Vorlegeblattern und zwar fur Landschaf-
ten von Hóger, Hermes, Sandmann; fur Kopfe von Hermes, 
Julinn und Taubinger; fiir Thierstucke von Adam, Hermes 
und Strassgschwandtner; fiir Blumen von Hermes, Menhelt und 
Taubinger; fiir Geometrie nach eigenen Mustern.

J. W a n k e.

4. Gesang, 1 Abth. Stimmbildung. Der Ton nach Holie, Dauer und
Starkę. Ein- und zweistimmige Uebungen.



2. Abth. Uebungen im 4stimmigen Gesang (gemischter und 
Mdnnerchor.
3. Abth. (Fitr Mutierende). Wiederhohlung und Erweiterung 
des theoretisch-musikalischen Theiles nebst Bemerkungen iiber 
Instrumentalmuaik und Harmonielekre.

J. S m i t a,

Deutsche Aufgaben im Ober-CJymnasium.
V. Classe.

1) Welche Wanderungen bewirkt der Herbst?
2) Welchen Nutzen gewahrt ein Fluss einer Stadt ?
3) Welche Annehmlichkeiten verschatft ein Fluss einer Stadt?
4) Der Geist des Mensehen hat sieli schon viele Krafte der Natur 

dienstbar gemacht.
5) Beispiele von Kunstsinn yerschiedener Tliiere.
G) Der Weihnaclitsbaum und seine Bedeutung.
7) Charakteristik eines Geizhalses.
8) Der Kampf des Winters mit dem Friililing.
9) Warum werden Obstbaume gepflanzt?

10) Zwei Fabeln: „Wer einem andern eine Grube grabt, fallt selbs 
hinein“ und „Dumme Eitelkeit bestraft sieli selbst.“

11) Warum soli man die Tliiere niclit ąualen?
12) Abendrulie. (Nach Gotlies: Ueber allen Wipfeln ist Buh’.)
13) Wo rolie Krafte sinnlos walten,

Da kann sieli kein Gebild gestalten. (Schiller.)
14) Durcli welche Umstande werden Yeranderungen der Erdoberflaclie 

hervorgebracht?
15) Aus der Wolke ąuillt der Segen,

Strornt der Regen,
Aus der Wolke, ohne Walii 
Zuckt der Strahl. (Schiller.)

16) ’ Bestimmung der Glocke nach Schillers Gedichte: „Das Lied von
der Glocke. “

17) Die llimmel riihmen des ewigen Maclit.
18) Warum ziehen uns die Walder an?
19) Was macht eine Gegend im Allgemeinen schon?

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

VI. Classe.
1) Wer niclit rorwarts geht, gełit zurilck.
2) Atlien zur Zeit des Perikles.



3) Der walno und der falsche Freund.
4) Gedankengang der vier einleitenden Capitel des belluni Jugurthi- 

num von Sallust.
5) Charakteristik Agamemnons nach dem I. Gesange der Ilias.
6) Vereinbarkeit der Spriicbe: „Fortes fortuna juvat“ uud „quidquid 

agis prudenter agas et respice finem.“
7) Welchen Einfluss bat die Beniitzung der Dampfkraft auf Industrie 

und Handel?
8) Der Mensch im Kampfe mit den Elementen.
9) Die Weltgescliichte ist das Weltgericlit. (Schiller.)

10) Disposition der Rede des C. Memmius in Sali. Jug. c. 31.
11) Charakteristik des Jugurtha nach Sallust.
12) Klopstocks Ode „Fragen“ (Mozart II. p. 184) — a) Gedanken- 

gang — b) metrische Form — c) Erklarung von Einzelnheiten.
13) Wer nie sein Brot mit Thranen ass,

Wer nie die kummervollen Niichte 
Auf seinem Bette weinend sass,
Der kennt euch nicht, ihr himmlischcn Miichte. (Gothe.)

14) Die Gewitter des Lebenś vernichten und befruchten gleich den Ge- 
wittcrn in der Natur.

15) Ursachen des Unterganges der romischen Republik.
16) Wer mit dem Leben spielt,

Kommt nie zurecht;
Wer sieli nicht sclbst bcfiehlt,
Bleibt stefs ein Knecht. (Gothe.)

17) Bedeutung der griechischen Nationalspiele.
18) Einen Regenbogen, der eine Yiertelstunde stolit, sieht man nicht 

mehr an.
19) Es ist besser, das geringste Ding von der Welt zu tluiu, ais eine 

halbe Stunde flir gering halten. (Gothe.)
20) Hauptcharacterztlge der alten Germanen.

J o e f  W e r b e r .

VII. Classe.
1) Gliick und Glas, wie leicht bricht das.
2) Was du bist, das wagę aucli zu scheinen.
3) Die Folgen der Yolkerwanderung in politiseher, nationaler und re- 

ligioser Ilinsiclit.
4) Ideengang des 6. Gesanges der Ilias, mit besonderer Beriicksichti- 

gung des Abschiedes HectoFs von Andromache.
5) Der Kampf zwischen Papst und Kaiserthnm im Mittelalter.

4*



6) Undank ist der Welt Lolin und Wohlthun tragt Zinsen, wie ver- 
tragt sich das.

7) Gedankongang der ersten olynthisclien Rede.
8) In welchem Zusammenhange stehen Religion und Cultur eiues Yolkes.
9) Verstand ist wie ein Stein, er will geschlagen sein.

10) Pilug und Schiff, einc culturhistorische Parallele.
11) Das wecliselnde Gliick, naeh Herder.
12) Ideengang der 2. und 3. olynthisclien Rede.
13) Parallele zwischen den Thatsacken, welclie den Uebergang vom Al- 

tertbume zum Mittelalter und jenen, die den vora Mittelalter zur 
Neuzeit einleiten.

Id) Die Verdienste, welclie sieli die Geistlichcn insbesondere lim Lite
ratur und Kunst im Mittelalter erworben haben.

15) Kurzer Inlialt des 2. und 3. Buches der Aeneide, und Characteri- 
stik der wichtigsten darin genannten Personen.

16) Darstellung der Entwicklung der Verfassung im Mittelalter.
17) Der Luxus, seinc Yor- und Nacbtheile.
18) Die Stammsagen und ilire Wichtigkeit fiir die Geschichte.
19) Geiz und Verscliwendung, oine Parallele.
20) Die Folgen des 30jahrigen Krieges.

P a u l  S c b e i n e r.

VIII. Classe.
1) Die Kreuzziige und die Auswanderung nacli Amerika.
2) Ueber das Wesen der Kunst und ibren Zweek.
3) Cliaracterbild des Augustus nacli Tacitus.
4) Paralelle zwischen den Culturverbaltnissen Frankreicbs und Deutsch- 

lands im 18. Jahrhundert.
5) Einfluss des Klima auf die ortlichen Verhaltnisse, die geistige Cul

tur und korperliche Entwicklung des Menscben.
6) Gebrauch schwacht den Magnet und aucli die Jugend nie,

Je mehr man beide braucht, je  mehr verrn(5gen sie.
7) Natur und Kunst, sie scheinen sieli zu flieben,

Und haben sieli eh’ man es denkt gefunden.
Der tiefe Widerwille ist verscbwunden,
Und beide scheinen gleich sich anzuziehn. (Gotbe.)

8) Yis consili expers mole mit sua: 
vim temperatam di quoque provehunt 
in majus; idem odere vires
Omne nefas animo moventes. (ITorat. L. III. C. 4.)

9) Der Massige wird ofters kalt genannt



Von Menschen, die sieli wami vor andern glauben,
Weil sie die Ilitze tliegend iiberfallt etc. (T asso .)l

10) Ueber die Nothwendigkeit des Wnnderbaren im Epos.
11) Paralfele zwisclien dem Perieleischen und Augustaeischen Zeitalter.
12) Die Colonien des Alterthums und der Neuzeit, a) ihre Entstehung,

b) ihre Yerwaltung, c) ihre Beziehungen zum Mutterlande. (Ma- 
turitatsaufgabe.) P a u l  S c h e i n e r.

II. Lekrmittel.
A. Prolist Leopold Schersclmik’srhe Samnilungen.

I. Stiftungs-Personale:
1. S t i f t u n g s - C u r a t o r e n  sind:

a) Herr Dr. J o l i a n n  D e m e l ,  Ritter von Elswehr, scliles. 
Landes-Advocat, derzeit Landtags-Abgeordneter fur Tesehen 
und Reichstags - Mitglied im Abgeordnetenhause fiir Schle- 
sien, Ritter des kais. osterr. Ordens der eisernen Krone, 
ais Burgermeister von Tesehen.

b) Herr Dr. P h i l i p p  G a b r i e l ,  k. k. Gymnasial - Director 
und 1. Vorsteher des Carl freiherrlich Cselesta’schen adeli- 
gen Oonvictes in Tesehen, laut Ernennung durcli die k. k. 
scliles. Landesregierung ddto. 2G. Marz 1857, Z. 4588.

2. R e c h n u n g s l e g e r  und S t i f t u n g s - C a s s i e r :  Herr Dr. 
J o l i a n n  M r l i a l ,  k. k. Gymnasial - Professor, laut Ernennung durcli 
die k. k. scliles. Landesregierung ddto. 26. Marz 1857, Z. 4588.

3. B i b l i o t h e k a r  und M u s e u m s - C u s t o s :  Herr J o s e f  
C h r i s t ,  k. k. Gymnasial - Professor, laut Decretes der k. k. scliles. 
Landesregierung 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 H a u s m e i s t e r :  Adam Gwoź
dzik, laut Decretes vom Stiftungs-Curatorium ddto. 9. Decomber 1862, 
Z. 46.

II. Bibliothek.
a) Im Schuljahre 1868 sind angekauft worden:

1. Kopp und Will, Jaliresbericht tiber die Fortsckritte der Che
mie, 1866, I. und II. Ilalfte.

2. Oesterreichische Geschichte fiir das Yolk.
3. Eckardt, Anleitung dichterische Meisterwerke auf eine lierz- 

und geistbildende Weise zu lesen.
4. Heinr. Viehoff, Gotlies Leben. 2 Bde.
5. Aus dem Nachlasse Varnhagen’s von Ense. 2 Bde.



6. Aus dem Nachlasse Friedrich’s von Gentz.
7. We 1 ter, Lehrbuch der Weltgeschichtc fur Schulen.
8. Ersch und Gruber, Encyklopadie I. Sect. 85. 86. Band.
9. Officieller Ausstellungsbcricht, herausgegeben durch das k. k, 

osterr. Central-Comite, 9 Licferungen.
10. Palacky, Geschichte von Bohmen, V. Band. 2. Abtli.
11. Internationale Revue. Monatsschrift fur das gesammte geistige 

Leben und Streben der ausserdeutschen Culturwelt. II. Band 4. bis
6. Heft, III. Band 1. 2. 3. Heft.

12. Pierer’s Jahrbticher der Wissenscliaften, Ktinste und Gewerbe. 
Erganzungswerk zu sammtlichen Auflagen des Universal - Lexicons. I. 
Bd. 8. 9. Heft. II. Bd. 1. 2. 6. 7. Ileft.

13. Das Staats-Archiv. Sammlung der officiellen Actenstticke zur 
Geschichte der Gegenwart. Von Ludwig Aegidi und Alfred Klauhold. 
1867 3 Hefte, 1868 3 Hefte.

14. Mittheilungen der k. k. Central-Commission zur Erforsclning 
und Erhaltung der Baudenkmale. XII. Jalirg. 2. Sem., XIII. Jahrg. 
1. Sem.

15. Das Gemeindeleben iu Schlesien von Hugo Hampel. I. II.
III. Band.

b) Durch Schenkung sind hinzugekommen:

1. Schriften der histor.-statistischen Sectiou der k. k. mahr..schl. 
Gesellschaft zur Befćirderung des Ackerbaues, der Natur- und Landes- 
kunde. XVI. Band. — Geschenkt durch die Gesellschaft.

2. Ukert, Geographie der Griechen und Romer. 3 Bando.
3. Niemeyer, Grundsatze der Erziehung und des Unterrichtes. 3 

Bandę.
4. Rocki, Schulreden.
5. Ohm, Versuch eines vollkommen conseąuenton Systems der 

Mathematik. 2 Bandę.
6. Martin Opizen von Boberfeld, Tcutsche Gedichte, 4 Bandę.
7. Sintenis. Novus gradus ad Parnassum, 2 Bandę.
8. Schwarz, Lehrbuch der Padagogik.
9. Fornasari, theoretisch-practische Anleitung zur Erlernuug der 

italienischen Sprache.
10. Diesing, Griechenlands urspriingliche Geschichte begrundet 

auf Sternkuudo nnd Gotterlehre.
11. Haidinger, Selbstadvocat.
12. Gravell, der Mensch, eine ITntersuchUng fiir gebildete Leser.
13. Werdermann, Yersuch einer Geschichte der Meinungen iiber



Schicksal und menschliche Freiheit von den altesten Zeiten bis auf die 
neuesten Denker.

14. Gnomologia latina. Collegit Ivan. Maderner 2 Bandę.

Die Werke von Nr. 2 bis 14 sind Geschenke des jubil. Profes- 
sors Herrn Carl Schwarz und des k. k. Notars Herrn Dr. Schmettan.

Die Gesammtzahl der Werke ist 8849 in 12932 Banden.

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

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

Der Schuler der 2. Cl. Franz Schebesta bat eine kleine Kafer- 
samralung geschenkt.

Die im ttymnasialgebaiule befimllichon Sammlungon. 

a) Bibliothek.
Dieselbe zerfiillt nach §. 55, 4 des Org.-Entwurfes in die Biblio

thek der Lehrer und Schiiler. Die Angelegenheiten derselben besorgt 
der k. k. wirkliche Gymnasial-Professor J o h a n n  W o n d r i ć e k .

Hinzugekommen sind im Jalire 1867— 68:

1. Fi ir di e  L e h r e r b i b l i o t h e k :
a) durch Ankauf: 21 Werke in 55 Heften.
b) durch Schenkung: 12 Werke in 42 Heften.

2. F u r  d ie  S c h i i l e r b i b l i o t h e k :
a) durch Ankauf: 10 Werke in 38 Heften.
b) durch Schenkung: 10 Werke in 22 Heften.

S u m m a :  33 Werke in 157 Heften und durch Umtausch 38 
bsterreichische; 28 baierische; 187 preussische Programme. Summa 
253 Programme.

I. D ie  L e h r e r b i b l i o t h e k .

Hinzugekommen sin d : 
a) D u r c h  A n k a  u f :

Neue Anschaffungen: 1) Dr. C. L e m c k e ,  Populare Aesthetik.
2. Autl. Leipzig 1867. 2) F r . v. S c h i l l e P s  dramatische Entwiirfe, 
veroffentlicht von Schillers Tochter. Stuttgart 1867. 3) Dr. M. D r b a l ,  
Lehrbuch der Psychologie fiir Gymnasien, Wien 1868. 4) Sophocles 
Antigone iibersetzt und erlautert von Dr. T a c h a u .  Wien 1867-
5) Dr. J o h. C 1 a s s e n, Beobachtungen iiber den Homerischen Sprach- 
gebraueb. Frankfurt 1867. 6) Dr. Mor .  S e y f f e r t ,  Lesestiicke aus



griechischen und lateinischen Schriftstellern. 3. Aufl. Leipzig 1866. 
7) Dr. Wi l l i .  L t i b k e ,  Abriss der Geschichte der Baustyle. 3. Aufl. 
Leipzig 1868. 8) Orestis tragoedia emendatius edidit C a r o l .  S c l i e n k l .  
Pragae 1867. 9) Zeitscbrift fiir Meteorologie herausg. v. C. J e 11 i n e k. 
Wien 1866, 1867. 2 Bandę. 10) Die Mittelschule. Mittheilungen des 
Yereins. Wien 1867. 11) Dr. M. M e i r i n g .  Lateinisclie Grammatik
fiir die mittleren und oberen Klassen der Gymnasien. 3. Aufl. Bonn 1868.

Fortsetzungen: 1) Oesterreichische Revue. V. Jahrgang. Wien 
1867. 5 Hefte. 2) Zeitscbrift fiir die osterreichischen Gymnasien 1867. 
12 Hefte. 3) Jac .  G r i m m ,  Deutsches Worterbuch. Leipzig 1867, 
V, 6, 7. 4) L. I l i  e g  er, Slovnik naucny. V Praze 1867. 6 Hefte.
5) Mittheilungen aus J. Perthes geogr. Anstalt 1867. 10 Hefte. 6) Rudol f .  
Ortslesikon. Leipzig 1867. 3 Hefte. 7) Dr. G. W e b e r ,  Allgemeine 
Weltgeschichte. 7. B. Leipzig 1867. 8) Schriften der hist.-statistischen 
Sektion der makr. schles. Gesellschaft. 16 Bde. Briinn 1867. 9) Ver- 
liandlungen der Forstsektion fiir Mahren und Scblesien. Briinn 1867. 
4 Hefte. 10. Mittheilungen der k. k. mahr. schles. Gesellschaft zur Be- 
forderung des Ackerbaues. Briinn 1867.

b) D u r c h S c h e n k u n  g.
1) Yom hohen k. k, Staatsministerium : 1) Germania. Vierteljahr- 

schrift fiir deutscbe Alterthumskunde. Wien 1867. 4 Hefte. 2) Ulomci 
svetoga pisma staroslovenskim jezikom skupio ,T. Berćić. U zlatnom 
Pragu 1866. 3) Katalog der osterreichischen Abtheilung, internationale 
Ausstellung zu Paris 1867. 2. Aufl. Wien.

2) Yon der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien : 1) Al
manach der k. Akademie der Wissenschaften. Wien 1867. 2) Fontes 
rerum austriacarum XXVII, 2. Abth. 3) Archiv fiir osterr. Geschichte 
37. Band. 1. 2. Halfte, 38. Band, 1. 2. Halfte, 39. Band, 1. Halfte.
4) Sitzungsberiehte der philos.-histor. Klasse. 8 Hefte. 5) Sitzungsbe- 
richte der math.-naturwissensch. Klasse. 18 Hefte.

3) Von der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft: 1) Verhand- 
lungen der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft. Wien 1867. 2) Joli. Win- 
nertz Beitrag zu einer Monographie der Sciarinnen. Wien 1867. 
3) J. Schumann, Die Diatomeen der hohen Tatra. Wien 1867. 4) Dr. 
Aug. Neilreich. Diagnosen der in Ungarn und Slavonien bisher beob- 
achteten Gefasspflanzen. Wien 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 Ankauf :

1) D e u t s c h e r  Na t i o n a l s c h a t z .  Teschen 1868. 2 2 Hefte. 2)Tlieo- 
dor Yernaleken. Deutsche Schulgrammatik. Wien 1867. 3) G e o r g



T r a u t. Lexikon iiber die Formen der griechisehen Verba. Giessen 
18G7. 4) W e l t  d e r  J u g e n d .  Leipzig 1868. 2 Ilefte. 5) V. Ś e m -  
b e r a .  Dejiny literatury ceske. I. Ye Vidni 1867. 6) H e i n .  D i i n t -  
z e r ,  Aus Gotlies Freundeskreise. Braunschweig 1868. 7) L u d .  S o 
b o l e w s k i ,  Magazin filr Zergliederungen von Lesestiicken in Poesie 
und Prosa. Glogau 1868.

Fortsetzungen : 1) A. P e t e r ,  VolksthumIiches aus Oesterreichisch 
Schlesien. 4. 5. Lief. Troppau 1867. 2) O e s t e r r e i e h i s c h e  Ge-  
s cli i cli t e  f  tir das Yolk. XIV. Band. 3) D a s  B u c h  d e r  E r f i n -  
d u n g e n .  12 Lief.

b) D u r c h  S c h e n k u n g :

Vom Herrn Consistorialrath Prof. J o s. B i 11 a. 1) G. S. Wiede- 
mann, Allgemeine Menschengeschichte. 8. Aufl. Miinchen. 9 Bandę.
2) Die Sonntagsfreude filr die katliol. Jugend von J. A. Pflanz. 4 Bd.
3) Fabiola v. Card. Wiesemann. Regensburg. 1 Bd. 4) Fabiola’s Schwe- 
stern, ein SeitenstUck zu Wiesemanns’s Fabiola. 5) Rottels Erziehungs- 
und Bildungslelire. 6) Briefe iiber Geistesbildung. 7) Jelacić Jos. Ge- 
diclite. Wien.

2. Vom Herru Prof. Em. U r b a n  in Troppau. A. H e i n r i c h ,  
Mahrens und Schlesiens Fische, Reptilien und Vogel. Briinn 1856.

3. Yom Herrn K a r l  P o l  l a c h ,  Horer der Medicin am Josefinum 
in Wien. 1) J. G. Scheller Lateinisch-deutsches Handlexikon. 2) P a-  
l a e s t r a  C i c e r o n i a n a  von Dr. M. L. Seytfert.

c) filr die Dr. P h i l i p p  G a b r i e P s c h e  L e h r m i t t e l - S t i f -  
tu n g wurden angeschafft:

I n g e r s l e w  deutsch lateinisches Worterbuch, 1 Exemplar. R o ż e k  
lateinisches Worterverzeichnis, 5 Ex. R o ż e k  lateinisches Lesebuch
I. Th., 3 Ex ; II. Th., 5 Ex. S c h u 11 z kleine lateinische Sprach- 
lelire, 6 Ex. P o k o r n y  Naturgeschichte des Thierreiches, 7 Ex. 
P t a t s c h n i k  Leitfaden der Geographie, 5 Ex. K o z e n n, Schulatlas, 
8 Ex. S t t p f l e  lateinische Aufgaben, I. Tli., 4 Ex. M o c n i k  geo- 
metrische Anschauungslelire, 1 Ex. C u r t i u s  griechische Schulgram- 
matik, 3 Ex. S c h e n k 1 griecliisches Elementarbuch, 5. Ex. F e l l o k e r  
Mineralogie, 1 Ex. K l u n  Leitfaden des geographischen Unterrichtes, 
2 Ex. P i i t z  Grundriss der Geographie und Geschichte ftir Untergym- 
nasien I. Abtli. 2 Ex. II. Abtli. 1 Ex. III. Abth. 2 Ex. M o ć n i k 
Lehrbucli der Arithmetik ftir Untergymnasien, I. Abth. 3 Ex. M o z a r t  
deutsches Lesebuch fur die untern Klassen der Gymnasien, II. Th. 1 Ex.
III. Th. 1 Ex. IV. Th. 4 Ex. Geschichte der Oftenbarung Gottes



8 Ex. L i t u r g i k ,  4 Ex. Kunzek P l i y s i k ,  G Ex. G i n d e l y  Lclir- 
buch der allgemeinen Geschichte fiir Ober Gymnasien, II. Bd., 9 Ex.

Fiir die der Bibliothek nnd diirftigen Gymnasialjugend geschenk- 
ten W e r k e  und L o h r m i t t e l  spricht die Direktion yereint mit dem 
Gymnasial - Lehrkorper den yerehrten Spendern den verbindlichsten 
Dank aus.

b) Naturwissenschaftliche Lehrmittel.
1. Ft i r  N a  t u rg e s eh i cl i  t e : B i l d e r - A t l a s  zur wissenschaft- 

lich-popularen Naturgeschielite der Wirbelthiere von Dr. Leopold Josef 
F i t z i n g e r  mit kurzem erlauternden Texte dazu von Dr. M a t h i a s  
W r e t s c l i k o ,  k. k. Professor der Naturgeschielite ara akademischen 
Gymnasium in Wien. 3 Quartbande. — Dr. F r i t s c l i ,  Naturgeschielite 
der Vogel, XII. Ileft. — 1 Stiick Kiesenmuschel, 1 Purpurschnecke, 
1 Meertulpe, 2 Polypenstocke, 4 Stiick Mineralien : Kaliglimmer, Galenit, 
Calcit (2 Expl.)

2. F ii r P h y s i k. 1) Pneumatisches Feuerzeug. 2) 1 Libelle. 
3) Ileronsball mit Compressionspumpe. 4) Glasharmonika. 5) Eisen- 
Violine sammt Bogen. 6) 1 Electrophor aus Harzgummi nebst Fuclis- 
schwanz. 7) ThermosSule montirt.

Lehrmittelfond 1867—68.
1) Lehrmittelbeitriige aus den Aufnahms- 

taxen pr. 2 11. 10 kr. o. W. vom 1. bis 15.
October 1867 ....................................................... 155 fl. 40 kr. o. W

2) Lehrmittelbeitriige der die Studien fort-
setzenden Schtiler . . . . . .  136 ,  50 ,  „ „

3) Laut Bewilligung der k. k. schles. Lan- 
desregierung in Troppau dd. 5. Februar 1868
Z. 1010 fiir physikalische Apparate . . 60 „ — „ „ „

4) Laut Bewilligung der k. k. schles. Lan- 
desregierung dd. 8. Februar 1868 Z. 1009 fur
die Gymnasialbibliothek . . . . . 52 „ — „ „ „

Summa 403 fl. 90 kr. 6. W.
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IY. Prufungen.
Am 30. und 31. Juli 1867 wurde die mi i n d l i c h e  Mat ur i t a t s -  

Pr i i f u n g  unter dem Yorsitze des k. k. Schulrathes und Gymnasial- 
Inspectors, Herrn A n d r e a s  W i I li e 1 m offentlich im Priifungssaale ab- 
gehalten. Der P r ii f  u n g aus der R e 1 i g  i o n wohnte der IIocliw. fiirstb. 
General-Vicar p. t. Herr Ant o n  He i m ais Ordinariats-Commissar bel. 

Es verliessen das Gymnasium :
1. A n t o n i  R u d o l f ,  aus Biała in Galizien.
2. C e r n o c k i K a r l ,  aus Braunsberg in Mali ren.
3. D i s t l  R o b e r t ,  aus Lemberg in Galizien.
4. E h r l e r  R u d o l f ,  aus Lodygovice in Galizien.
5. G o 1 e k F r a ń  z, aus Friedek in Schlesien.
6. Gr i i n  S a m u e l ,  aus Ungarisch-Brod in Makrem
7. K l e i s t ,  F r e i h e r r  v o n  F r i e d r i c h ,  aus Jagerndorf in 

Schlesien.
8. K o t s c h y  J o s e f ,  aus Scliwarzwasser in Schlesien.
9. K u n z E d u a r d ,  aus Teschen in Schlesien.

10. P a s z e k  J o s e f ,  aus Czecliovice in Schlesien.
11. P a z d i o r a  C a r l ,  aus Ober-Suchau in Schlesien.
12. P o  cli ab  a A n t o n ,  aus Teschen in Schlesien.
13. P u s t e l n i k  J o s e f ,  aus Ernsdorf in Schlesien.
14. S t i  s k a l a  A n t o n ,  aus Stanislovice in Schlesien.
15. Uh e la  c k e r  Y a l e n t i n ,  aus Friedek in Schlesien.
16. W i t r z en s J o h a n n, aus Orlau in Schlesien.
D r e i  Examinanden erhielten das Zeugniss „ d e r  R e i f e  m i t  

A u sz e i c h n u n g “, d r e i z e li n das Zeugniss der R e i f e .
Am S c h l u s s e  des S c h u l j a h r e s  1867— 8 finden die Pril- 

fungen in folgender Ordnung statt:
1. Vom 15. bis 20. Juni 1868 s c h r i f t l i c h e  M a t u r i t a t s -  

p r u f  u n g  u n d  z w a r :
am 15. Juni von 8 bis 1 Uhr Vormittags: Dentsch.

» 16. n n 8 bis 11 „ „ „ : Deutsch-Latein.
2 bis 4 „ Nachmittags: Latein-Deutsch.

n 17. 11 n 8 bis 11 „ Yormittags: Polnisch.
n 18. n n 8 bis 12 „ „ „ : Matłiem.
n 19. n 1) 8 bis 11 „ „ „ i Griechisch.

n 20 n „ 8 bis 11 „ „ „ Bohmisch.
Zu derselben sind 27 Examinanden erschienen. Der Privatist Her

mann F r e i h e r r  v o n  P i l l e r s t o r f f  war durcli eine auf der Reise 
sich zugezogene „Gesichtsrose“ yerhindert die schriftliche Priifung am



15. 16. Jani abzulegen mul hat dieselbe am 19. und 21. d. M. nach- 
getragen.

2. V om  18. b is  21. Juli 1868: m i i n d  l i c h e  M a t u r i t S t s -  
p r u f  u n g.

3. Y o ra 22.  b i s  28 J u l i  inclusive: m i i n d l i c h e  V e r s e t -  
s u n g s p r t i f u n g  in den 7 unteren Klassen.

S c h l u s s  des S c h u l j a h r e s  1867— 8 am 31. Juli 1. J.

Y. Wichtige Erlasse
der k. k. schles. Landesregierung und des h. k. k. Hinisteriums des 

Cultus und Unterrichtes in Wien.

a) N o r m a l i e n .
1. V o m  11. A u g u s t  1867 Z. 7650 betrcffend die Conserva- 

tionsbaulichkeitcn an Gymnasien.
2. V o ni 15. O c t o b e r  1867 Z. 9942 (U. M. 10. Oct. 1867 Z. 

6954) Die Lelirkorper werden ermachtigt die Wiederliolung der Klasse 
bei dem Zeugnisse der dritten Klasse —  nach Umstanden — zugestatten.

3. V o m 9. N o v e m b e r 1867 Z. 10911 (U. M. 17. Oct. 1867  
Z. 8445) Gymnasialschtiler, welclie sieli zur Polytechnik zu wenden 
beabsicbtigen, liaben sich einer Aufnahmspriifung aus dem geometrischen 
und Freibandzeichnen z u u n t e r z i e h e n .

4. Y o m  2. F e b r u a r  1868 Z. 1099 (A. H. Entschliessung vom 
19. Janner 1868 U. M. E. 25. Janner 1868 Z. 34 praes.) womit die 
eigenhandig unterschriebene Angelobungsformel d es V e r f a s s u n g s e i d e s  
von sSmmtlichen Lehrern abverlangt und die Eidesformel fiir Directoren 
und Lehrer pro futuro mitgetkeilt wird.

5. Y om  17. F e b r u a r  1868 Z. 1727 (Finanz-Minist. 9. Janner 
1868 Z. 42952) womit d i e B e s t e u e r u n g  d e s A n t h e i l e s  der sieben 
altesten Professoren am  S c h u l g e l d - D r i t t h e i l  und an T a x o n  
d e r  P r i y a t i s t e n  u n d  M a t u r i t a t s - E x a m i n a n d e n  festge- 
stellt wird. FUr das Jalir 1867 wurden dieselben nachgezahlt.

6. Y om  9. J u n i  1868 Z. 5067 (U. M. E. 22. Mai 1868 Z. 
2362) womit die ModalitSten der Entlehnung von Bitchern aus offentli- 
chen und Universitats-Bibliotheken fiir Professoren und Lehramts-Can- 
didaten fesigestellt wird.

b) L e h r b t t c h e r .
Y o m  23. J u n i  Z. 6134 (St. M. 12. Juni 1867 Z. 4248). 

Das deutsche Lesebuch fiir die obern Classen hoherer Lehranstalten,



III. Auflage von W. P u l y  und II. J. R e m a c l y ,  Bonn 1867 — ist 
fur die 7. und 8. Classe mit Schulern n i el i t  d e u t s c h e r  Mutter- 
sprache allgemein zulassig.

V o m 3. J u l i  1867 Z. 6502 (U. M. 27. Juni 1867 Z. 3526.) 
Der 2. Band des deutschen Lesebuches filr U. 0 . von Dr. M a u r u s  
P f a n n e r e r ,  Prag (Bellmann 1867) wird zum Gebrauche fllr allge
mein zulassig erklart.

V o m 9. J u l i  1867 Z. 6660 (U. M. E. 1. Juli 1867 Z. 4008  
C. U.) V i e 1 li a b e r s Aufgaben zum Uibersetzen ins Lateiniscbe fur 
die 3. Klasse, 1. Heffc (Wicu 1867 ii 80 kr. Oe. W) wird flir zulassig 
erklart.

V om  9. J u l i  1867 Z. 6600 (U. M. E. 1. Juli 1867 Z. 4008  
C. U.) Das Werk: Dr. B e r g e r a  stilistische Voriibungen flir die mitt- 
leren Klassen (Celle 1862) wird an Gymnasien mit deutscher Unter- 
riehtssprache flir z u l a s s i g  erklart.

V o m 25. J u l i  1867 Z. 7265 (U. M. E. 15. Juli 1867 Z. 3525.) 
Das bblimische Lesebuch fiir Deutsche von C a r l  T i e f t r u n k  (Prag 
1867, Bellmann) wird zum Unterrichtsgebrauche zugelassen.

V om  22. A u g u s t  1867 Z. 8192 (U. M. E. 16. August 1867 Z. 
3541.) Das Lehrbuch der Geometrie von R u d o l f  S o n n d o r f e r  1. 
2. Theil (Wien bei Braumiiller, Preis 4 il.) wird zum Lehrgebrauche 
fiir Mittelschulen allgemein zugelassen.

V o m 11. S e p t .  1867 Z. 8864 (U. M. 4. Sept. 1867 Z. 4607.) 
Madiera’s deutsches Lesebuch wird fiir die 2. Klasse der U.-Gymn. und 
Unter-Realschulen mit bohmischer Unterrichisspraclie zugelassen.

V o m 11. S e p t .  1867 Z. 8865 (U. M. E. 5. Sept. 1867 Z. 
709.) Das lateiniscbe Lesebuch fiir die 2. Gymnasialklasse mit bohmi- 
schen und deutschen Uebungsaufgaben, von A l o i s  K o  b l i s k a  wird 
bedingungsweise zugelassen.

V o m 25. S e p t .  1867 Z. 9283 (U. M. E. 19. Sept. 1867 Z. 
2951.) Das Lehrbuch: Geometria pro vyśsl gymnasia od Yacl. Jandecka, 
dli 4. Analiticka geom. v- rovine. Prag 1867 wird zugelassen.

V om  21. J a n n e r  1868 Z. 707 (U. M. E. 15. Jiinner 1868 
Z. 10853.) Das von J. R i s s verfasste lateiniscbe Uebungsbuch: „Latin- 
ska cvieebna kniha pro 2. gymn. tfldu, sestavil Josef Riss (1 fl. 25 kr. 
Prag. Kober) wird fiir U. R. Gymn. .und Untergymnasieu mit bohm. 
Unterrichtssprache zugelassen.

Y om  1. F e b r  u ar  1868 Z. 1097 (U. M. E. 26. Jiinner 1868 
Z. 489.) Das von J o s e f  K l i k a  nach Dr. Bills Botanik ubersefzte 
Lehrbuch „Botanika pro vysśi tfidu gymnasialnich a realnieli skol,“ wird 
fiir Ober-Gymnasien und Ober-Realschulen mit bobra. Unterrichtssprache 
zugelassen,



V om  17. F e b r u a r  186§ Z. 1727 (U. M. 11. Febr. 1868 Z. 
843.) Die propadeutische Logik von D r. Ma t h .  A. D r b a l  ist znm 
Lehrgebrauche an Gymnasien mit deutscher Unterricbtsspraclie allge- 
mein zulassig.

Y om  15. J u n i  1868 Z. 5255 (U. M. 30. Mai 1868 Z. 4121.) 
Das polnische Lesebueh: Wypisy polskie dla użytku klass niższych c. k. 
szkół gymnasialnych, tom 2. a 4. werden fur die in Schlesien bestelien- 
den Unter-Gymnasien ais „zulassig“ erkliirt.

c) I li lf s b tlc lio r  und  L e h r m i t t e l  l iberhaupt .
V om  24. A p r i l  1868 Z. 3537 (U. M. E. 17. April 1868 Z. 

2372.) Die geologische Uebersichtskarte der osterr. Monarchie in 12 
Blattern von F r a ń  z R i t  t e r  v o n  H a u  e r  a 40 fl. 6. W. wird 
empfohlen.

d) B i b l i o t h e k s w e r k e .
Y om  9. D e c e m  b e r  1867 Z. 10896 (U. M. E. 20. Oct. 1867  

Z. 7430) empfiehlt den Bericht der Pariser Weltausstellung bei W. 
B r a u  mii l l e r  zur Anschaffung.

YI. Das Baron Csolesta’sclie adelige Convict
in Tesclien.

Das Convict, dessen fixe Jahresrente aus dem Stiftungskapitale 
des Carl Freiherrn Cselesta von Cselestin 1794 dermal nur E iu  Ta u -  
send s e ehs  P lundert und a c h t z i g  Gul den osterr . W ah ru n g  be- 
trSgt, erhielt im Schuljalire 1867 — 68 durch die H ochli e r z i g k e i t  Sr. 
k. Iloheit des durclilauchtigsten Herrn E r z l i e r z o g s  Al b r e c ht ,  Feld- 
marschall und Herzog von Tesclien, eine U n te r s t iltz u n g  von 25 
Klaftern llolz, 50 Mctzen Erdapfel und 20 Mctzen Korn.

Se. k. k. Iloheit der durchlauchtigste E r z h e r z o g  A lb rech t, k. k. 
Feldmarschall, hat tiber den unterthanigsten Vortrag der Stifts - Direc- 
tion „wegen b ed r iin g ter  f i na n z i e l l e r  L a g e “ mit hoher Entschlies- 
sung mitgetheilt durch das Erzherzogliche Obersthofmeisteramt unferm 
12, December 1866 Z. 378 „die Errichtung von se c lis  lialben Frei- 
pliitzeu ii 125 fl. Oe. W. pro tempore filr Sol i nę  von B e a mt c n  
s a mmt l i c h e r  E r z h e r z o g l i c h e n  B e s i t z u n g e n “ bcschlossen und die- 
selben in nachstehender Ordnung mit Rescript des Erzherg. Obersthof- 
meisteramtes vora 22, Septbr. 1867 Z. 344 zu verleihen befunden:



1. dem Solinę Hugo des Yerwalters Mieuzil,
2. 77 7? Emil des Forsters Hartmann,
3. 77 77 Franz des Hiitten-Cassiers Jarisch,
4. r 77 Emil des Revidenten Miller,
5. n 77 Carl des Professors Moser,
6. r> 77 Emil des Schichtmeisters Waluszczyk.

Se. ExceIIenz der hochgeborne Graf J o h a n n  Lar i s c h- Mo e n-  
nicl i ,  Herr auf Karwin und Freistadt, bat den Bezug des Steinkohlen- 
Bedarfes aus den Karwiner Gruben um den halben Yerkaufspreis ge- 
stattet.

Der Hohwoldgeborne Ca r l  F r e i h g r r  v o n  B e s s  auf Konskau 
hat dem Convicte im Winter 1867—8 d r e i  Klafter Ilolz gescbenkt.

Der Convict-Vorstand dieser woblthatigen Erziebungsanstalt in 
Scblesien driickt den lioh en  Spendern dieses nicbt genilgend dotirten 
Convictes biemit den verbindlicbsten Dank aus.

Der Pe r s o n a l s t a n d  ist gegen das Yorjabr 1867 um die ge- 
nannten 6 Zoglinge vermelirt worden.

YII. Unterstutzung der Studierenden
im Schuljabre 1867— 1868.

Am k. k. kathol. Gymnasium in Tescben wurden folgende Schiiler 
unterstiitzt.

A) Durch k. k. Studien-Fonds-Stipcndicn.
1. Das G r a f  T en c z i n’s c h e Stipendium a 70 11. o. W. bezo- 

gen: 1) Gustav Mayer YII., 2) Hadina Emil III., 3) Wascbitza Anton 
II., 4) Hugo Scbnurcb VII., 5) Albrecht Schwarz VII., 6) Dorda Alois II. 
7) Alois Pospech VIII., 8) Albin Brumofsky IV., 9) Johann Gaj- 
daczek IV., 10) Josef Karasek VIII., 11) Josef Guretzky VI., 12) Pek- 
nik Johann IV., 13) Franz Alscher VII., 14) Wiskoczil Arthur II.) 15) 
Johann Bednarek VI., 16) Josef Wrubl VI. Classe.

2. Das S a r k a n d e r ’ s c h e  Stipendium fUr geborene Skotschauer 
a 70 fl. 6. W. bczogen: 1) Conrad Waleczek III., 2) Cyprian Ellin- 
ger VIII.

3. Das A l b e l ’ s c h e  Stipendium k 70 fi. o. W. bezog: Clemens 
Menschik VII.

B) Durch Prirat Stipendien.
1. Das M a t t h .  O p p o 1 s k y ’ s ch  e Stipendium a 52 fl. 50 kr. 

ó. W. bczogen: 1) Johann Mrkva VIII., 2. Carl Polach VIII., 3) Ju
raszek Edmund VII.



2. Das M a t tli. O p p o 1 s k y ’ s c h e Stipendiura a 42 II. 6. W. 
bezogen: 1) Josef Matzura V., 2) Emil Stańko VI., 3) Eduard Wrana V., 
4) Carl Sclion II.

3. Das D r. G e o r g  P r  u t e k ’8 c h e  Stipendium a 28 fi. o. W. 
bezogen: 1) Heinrich Richter II., 2) Carl Federniann VIII., 3) Anton 
Zischka IV.

4. Das J o s e f  B i t t a ’s c h c  Stipendium 25 II. o. W. bezogen:
1) Josef Gaj deck a VII., 2) Josef Schramm VIII.

5. Das T 1 a mc t i u s-K a n a b i n s’ s cli c Stipendium a, GO (1. o. 
W. bezogen: 1) Stefan Pawlitzky VII., 2) Franz Tursky VIII.

G. Das Z u F s c h e  Stipendium fur Gymnaslal-Schuler ans Schwarz- 
wasser a 31 tl. 50 kr. o. W. bezogen: 1) August Boguslawsky IV.,
2)  Aurel Kubieius II.

7. Das K o t s c h y ’ s c h e  Familien-Slipendium a 52 11. 50 kr. o. 
W. ist erledigf.

8. Das T h a d d .  K a r a f  i a t’sc be Stipendium k IG fl. 80 kr.
8. W. bezogen: 1) Jobann Landsky VII., 2) Juliann Potyka VII.

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

10. Das G e o r g  S z o 11 o k’ s c li e a 38 (i. 80 kr. ii. W. und 
das I* u n c z o w s k y ’ s eh e Stipendium i\ 35 tl. 91 kr. o. W., beide 
fur Studierende aus Skotscbati gestiftet — bezog: Carl Coletti VI.

11. Das U s t r o ń  er  W a i s en - S t i p e n d i um a 50 fl o. W. 
bezog: Albrecht Lipka IV.

12. Das S chr ii 11 e r’ s c li e S t i p e n d i u m  a, 10 11. 50 kr. ii. W. 
bezogen: 1) Edmund Neminarz V., 2) Arthur Wiskoczil II.

13. Das F r a u l e i n  A n n a  von L in x w e i 1 e r ’s c h e Stipendium 
ii 5 fl. 25 kr. ii. W. erhielt pro anno 1867—8 Johann Wiciach III.

14. Das C h r i s t i a n’s c h e Convertiten-Stipendium pr. 210 11. ii. 
W. bezog: Johann Ltitkemuller VII.

15. Das G r a f l i c h  S t r a k a’ s cli e Stipendium a 315 fl. o. W. 
bezog: Heinrich Freihcrr von Bretfeld V.

IG. Das K o r r i g e r ’ s c l i e  Stipendium pr. 105 II. ii. IV. bezog: 
Rudolf Muller III.

17. C a r l  F r e i h c r r  v o n  C s e 1 o s t a’ sc Ii o S t i f t l i n g e ; 
l )  Johann Ilolobck VI., 2) Josef Kohut VI., 3) Albrecht Lipka IV.,
4) Max Edler von Grubern III., 5) Carl Kołeczek II., G) Emil Pe.lt- 
scharski II., 7) Josef Neplech I.

Wertli der Stiftspliitze a 150 fl. ii. W. =  . . 1050 II. ii. W.
18. E r z h e r z o g  A l b r  e c h  t’s cli c l i a l b e  S t i f t s p l i i t z e  

A 125 11. ii. W. yerliehen a n : 1) M i c n z i l  lingo V., 2) M i l l e r



Emil III., 3) J a r i s c h  Franz II., 4) H a r t  m a n n  Emil I., 5) M o- 
s e r  Carl I., G) W a l u s z c z y k  Emil I.

Wertli der F r e ip la tz e ....................................................... 750 fl. o. W.

S t i p e n d i c n s u m m  a :
a) Fonds-Stipendien......................... 1330 il. — kr. o. W.
b) Privat- dto.......................................... 1GG3 „ 6 „ „
c) Stiftspliitzc ( 1 3 ) ........................  1800 „ —  „ „

Zusammen: 4793 11. G kr. o. W.

C) lliitorstiitzimgeii.
a) Ans dem J o s c f  B i 11 a’sclien Unterstiitżungsfonde mit den 

Jahres-lnteressen pr. 24 tl. o. W. wurden betlieilt: 1) F i g a r  Franz 
V. mit 8 fl. o. W., 2) H r a b e t z  Valentin IV. mit 3 fl. o. W.,
3) S c l i e b e s t a  Franz II. mit 2 fl. 0. W., 4) G e r m a n  Eugen I. 
mit 2 fl. o. W., 5) S c  b u s t e r  Julius mit 3 fl. o. W. G) Ba s c  lik  a 
Adolf mit G fl. o. W.

b) Ans der II c d w i g K ot z y c h’sehen Stiftung ans Ellgotb naclist 
Bielitz pr. 42 fl. o. W. erhielt 2 11. 10 kr. C a r l  S c h o n  II.

c) Aus der Dr.  P U i l i p p  G a b r i e  1’scben Lehrmittelstiftung fiir 
arme und fleissige Schiller des Tescbner kath. Staats - Gymnasiums 
wurden im 1. und 2. Sem. 18G7—8 fiir den Ankauf von Biichern und
anderen Lehrmitteln ................................................ 99 fl. 25 kr. o. W.
fiir das Binden d ersc lb en .................................................. 8 „ 3G „ „
fiir Untersttifzung mit G e l d ..........................................10 „ —  „ „
fiir Poili, Fracht, Drucksorten u. d. gl. . . . 13 „ -75 „ „

Zusammen 131 fl. 36 kr. o. W. 
yerwendet. — Summa der U n t e r s t u t z u n g e n  157 fl. 46 kr. o. W.

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

Ebenso wird hiemit aucli den Ilerren Med. und Chir. Doetoren 
Dr. And r e a s  Z ajonz, Dr. J o sc f  F isc h e r  und Dr. Al o i s  K ohn, 
dem II. E. P. Supprior und Oberarzten bei den Barmhcrzigen Got t hard  
Buk wi e k a  fur die unentgeltliclie arztlicho Hilfeleistung bei diirftigen Gym- 
nasialschiilern, endlicli den s a m mt l i c h e n  h o cliv e re lir te n  Ein-  
wohner n der Stadt  Te s c h e n ,  welclie sieli durch Freitisclie und son 
stige liochlierzige Unterstiitzung armer Gymnasiasten ein bleibendes 
Verdienst um die Forderung wahrer Humanitat erworben haben, die 
g eb u lire n d e  A n e r k e n n u n g  im Namen der Leliranstalt hocliacli- 
tungsvoll ausgesproclien.



D i e  D i r e c t i o n  d a n k t  i n s b e s o n d e r e  n o c l i  f i t r  d e n  v o n  S r .  I Io c l i -  

w i i r d e n  H e r r n  D r .  G e o r g  P r  u  t e k  e r t l i e i l t e n  u n e n t g e l t l i c h e n  U n t e r -  

r i c l i t  in  d e r  f  r a  n  z  6  s i s  c  li e n  S p r a c h e ,  d e m  k .  k .  G y m n a s i a l p r o f e s s o r  

H e r m  J o s e f  S m  i t a ,  d e m  Z e i c l i n e n l e h r e r  H e r r n  J o h a n n  W a n k e  f u r  

d e n  a n  a r m e  S t u d i e r c n d e  u n e n t g e l t l i c h  e r t l i e i l t e n  U n t e r r i c l i t  im  

G e s a n g e  u n d  Z c i c l i n c n .

VIII. Chronik des Scliuljahres.
Am 1. O et o b e r  18G7: feieriielie Eroffnung des Scliuljahres 

1867 68 mit einer Anredo des Ober-Gymnasial-Katecheten an die
Schiller von der Kanzcl und dem li. Geistamte in der Gymnasialkirclic. 
Nacliher Verlesung der Schulgesetze durcli den Director im Sehulsaale 
in Gegenwart des Lehrkorpcrs.

Am 4. O e t o  b e r  1867: feierlicher Gottesdienst in der Stadt- 
Pfarrkirche aus Anlass des A. I I .  Namensfestcs Sr. k. k. Apostolischen 
Majestat F r a n z  J o s e f  I.

A m 11. N o v e m b e r  1867: Eroffnung der h o h e r e n  Ma dc he n-  
s c h u l e  in Teschen. Dieselbe wnrdc von Dr. P h i l i p p  Ga b r i e l ,  
k. k. Gymnasial-Director, dem allgemeinen Uuterrichtsbediirfnisse fur 
Iieranreifendc Tochter gebildeter Familicn Rechnung tragend, begriindet 
und mit Dewilligung der k. k. schles. Landesregierung in Troppau vom 
29. October 1. J. (Z. 10329) am 11. Novcmber, Yormittags um 10 Ulir 
erijffnet. Dicse Privat-Lehranstalt umfasst vorliiufig z w o i  J a h rg iin g e , 
von wclchcn heucr der e r s t e  Jahrgaug beginnt.

L d trk o rp e r: 1. Dr. Philipp G a b r i e l ,  Leiter; 2. Josef C h r i s t ;
3. Dr. Johann Mrhal ;  1. Dr. Josef F i s c h e r ;  5. Josef E l s e n s o h n ;
6. Johann Di t t a ,  nacliher Franz D a n e l ;  7. Karl L o f f l e r ,  Lehrer; 
8. Fritulcin Emma El s n e r ,  Lchrerin der franzos. Sprache. Schuldiener 
ist Adam Gwoździ k .

Lehrgegenstandc: 1. Religion (1 St. w.); 2. Deutsch in Schrift, 
Aufsatz, Literatur und Aesthetik (3 St. w.); 3. Geograpliie und Ge- 
schichte (2 St. w.); 4. Arithmetik und geometrische Anschauungslehre 
(2 St. w .); 5. Naturgeschichto der drei Reiche (2 St. w.) 6. Physik 
mit den Grundbegriffen der Chemie, Mechanik und Astronomie; 7. Sehon- 
schreiben (1 St. w.); 8. Zeichnen (1 St. w.);. 9. Franzbsische Sprache 
(10 St. w., und zwar: 6 St, w. fur die 1. und 4 St. w. fur die 2. Ab- 
theilung), zusammen 26 St. w.

Lehrbucher. Diese sind in cinem Yerzeichnisse abgedruckt und 
zugleicli mit dem Programmo der Lehranstalt beim Leiter derselben un- 
entgeldlicli zu liabcn.



Lehrzeit: 26 St. w„ taglich Yormittags von 9 bis 12 Uhr und 
Nachmittags von 2 bis 4 Uhr in dem Leopold Probst Scherschnikschen 
Bibliotheks-Gebaude.

Lehrgeld. Dieses betragt monatlicb 3 fl. 50 kr. 6. W. ein- 
seldiesslich der Lebrmittel, Beheizung, Beleuchtung, Reiniguug etc. und 
4 II. 50 kr. 6. W. einscldiesslich des franzosischen Spracbuntcrrichtes. 
Dasselbc wird monatlicb in Vorliincin bezahlt.

Die A n r n e l d u n g  wird in den letzten 8 Tagcn vor dcm Anfatige 
des nachsten Scliuljahres am 5. Octobcr 1868 von dem Gefertigtcn in 
der Gymnasial-Kanzlei angenonnnen.

Am 19. N o v c m b e r  1867: feierliclier Gottesdicnst in der Gym- 
nasialkirclie aus Yeranlassung des A. II. Namensfcstes Ilircr Majestat 
der Kaiserin E l i s a b e t l i  von Oesterreich. Schulfreier Tag.

Am 31. D e c e m  b e r  1867: „Te Deum laudamus“ am Jahres 
schlusse mit vorbergebender Exhorte von der Kanzel lim 4 Uhr Nach
mittags in der Gymnasialkirche.

Am  17. F c b r u a r  1868 erhielt der Gymnasial-Director Dr. 
Philipp Gabriel das von Sr. Excellenz dem k. k. Minister fiir Cultus 
und Unterrielit Dr. Ilasner unterzeichnete D i p l o m  a i s  k. k. Co n  
s c r v a t o r f  ii r B a u d e n k m a l e r  i m e h e m a 1 i g e n T e s o h n c r  
K r e i s e .  Das Diplom langte mit Rescript der k. k. Central-Commis- 
sion in Wien dto. 31. Janner 1868 Z. 12 durch die k. k. Landesrc 
gierung im Wege des k. k. polit. Bezirksamtes herab.

Im Simie dieser Anfgabe beabsichtigtc derselbe gleichzeitig e i n c 
K u n s t - B i b 1 i o t h e k in Tcschcn ‘ aus eigenen Mittcln zu griinden, 
welche jungen Ktinstlern, insbesondere Architecten, Industriellen, Tech 
ni!:ern und Studirendcn u. s. w. Stoff zur Ausbildnng bicten solltc. DerStamm 
dieser Bibliothek enthalt nach der Widmung dto. Teschen den 21. Miirz 
1868 e i n s c h I U gi g e  W e r k e im  W e r t li e v o n c i r c a  300 II. Oe. 
W. Da es niclit unwahrscheinlich ist, dass diese K u n s t - B i b 1 i o t li e k 
ais Erganzung der L e o p o l d  P r o b s t  S c h e r s c h n i  k’s c li e n 
W i s s e n s c h a f t s b i b l i o t l i e k ,  sieli im Laufe der Zeit durch Ge- 
schenke und Ankauf vermeliren diirfte, konnto es ermoglicliet werden, 
dass nach 15— 20 Jahren die Werke der Kunst-Bibliothek zuZeichnungen 
mit Hinzufugung des Unterrichtes im Kunstzeichnen fiir das Kunstge- 
werbe der Stadt nnd Umgebung, nach und nach, b e n u t z t w ii r d e n, 
wenn das hinreichende Materiale, Modelle und geeignete Lehrer dafiir vor- 
handen waren. Uiber die Entwicklung dieser Stiftung, welcher dic k. k. 
Central-Commission in Wicn mit Zuschrift vom 6. Mai I. J. Z. 80 CC. 
die vol!e Zustimmung gab und Unterstiitzung zusagte, aucli sogleicb aus-



ffihrte, soli von Zeitzu Zeit im Gymnasial-Programme bericlilet werden. Der 
A u f  s t e 11 u n g s-0  r t ist die Schersclinik’sclie Bibliothek, (lic Anf -  
s i c l i t  ubernimmt aus Tlieilnalime fur den Zweck gefalligst der k. k. 
Professor und Museums-Custos Ilerr J o s e f  C lir i s t .  Eigenthfimcrin 
ist die S t a d t  T e s c h e n ;  V o r s t a n d  d e r s e l b e n  ist der jeweilige 
k. k. C o n s e r v a t o r  d e s  T e s c l i n e r  G c b i e t e s ,  welchent die 
Werke zuiiiichst zur Beniltzung iiberlasscn sind.

Am 22. F e b r u a r  1868 wurde der I.Sem esterl867—68 mit einetn 
Scliulgottesdienste geschlosscn und es fand nachlicr die Vertlieilung der 
Semestral-Zeugnisse statt. Hierauf bcgannen die Scmestralferien bis 
zum 27. Februar d. J. inclusive. Am 28. Februar: Anfang des II. Se 
mesters 1868.

A m  2. M a r z  1868: Feierliches Rcąuicin filr Weiland Se. k. k. 
Apost. Majestat F r a ń  z I. Kaiser von Oesterreicli.

D e r  19. M a r z  1868 wurde ais Festtag des vom Gymnasial- 
Lehrkorper erwalilten S c h u t z - P a t r o n e s, S t. J o s e f ,  nacli Ab- 
haltung eincs s o l e n n e n  G o t t e s d i e n s t e s  frei gegeben.

Am  28. Mi i r z  1868 wurde das dr i t te  akademischo Fest 
Concert des Dr. Philipp Gabricfschen Stiftungsfondes fur arme und 
fleissige Schtiler des k. k. kath. Staats-Gymnasiums unter artistischcr 
Leitung des k. k. Gymnasial-Professors Herm J o s e f  S m i t a  abgebalten.

Der R e i n e r  t r a g  d e s  C o n c e r t  e s  betrug 191 fl. 88 kr. 
6. W. Ais li o li e S p e n d o r bezeiclmet das Curatorium : den p. t. 
liocliwolgebornen G e o r g  F r e i  h e r m  v o n  B e e s s  auf Roy, Land- 
tags- und Reichsraths-Abgeordiieten ftir Schlesien, die liocliwolgebornen 
llerren J o l i a n n  B a p t .  F r e i  l i c r r n  v o n  M a t i n c l o i t  auf Sei- 
bcrsdorf, Carl Freilierrn von Beess auf Końskau, Kmer i c l i  F r e i -  
Iierrn v o n  M a t i n c l o i t  auf Scliumbarg, E m a m i e l  F r e i  li er  r n 
v o u S p e n s - B o o d e n ,  H e r m a n n  F r e i l i e r r n  v o n P i 11 e r s - 
t or f f ,  dio p. t. llerren Prof. Em. U r b a n ,  Dr. W e b e r ,  Fabriks 
Director Go l d  in M.-Ostrau, L. F i e d l e r ,  k. k. Forstmeister iu Hradek, 
Wolfgang Fuc l i s ,  Bilrgermeister in Orlau. —

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. ó. W.
2. Zuwaclis 1866, 1867 und 1868 . . . .  1231 „ „
3. Stand am Schlusse des Schuljahres 1867— 8 1831 „ „
4. Verausgabt wurden auf Lelirmittel

Einband, Porti, Fracht, Drucksachen . . . 419 fl. 62 kr. 6. W.
5. Baarschaft am 1. Juli 1868 . . .  31 „ 98 „ „

in der Spar-Cassa in Teschen . . 29 „ 95 '/a „ „



Am 5. 6. 7. A p r i l  1868 wurden die r e l i g i d s e n  Exe r c i -  
t i e n  fur die kath. Gymnasial-Jugend mit der Osterbeichte und dem li. 
Abendmahle abgehalten, woran sieli sammtliche Mitglieder des Lelir- 
korpers betheiligten. Das h. Abendmalil s p e n d e t e  fiir Lehrer und 
Schiiler d er k. k. G y m n a s i a l - D i r e c t o r  in der Gymnasial-Kirche 
am 7. April d. J. Nachher begannen die Osterferien bis zum 14. 
April i. J.

Vom 15. bis 20. Juni ciuscbliesslicb s c h r i f t l i c l i e  Maturitats- 
priifung.

Am 21. J u n i  1868, am Festtagc des li. Aloysius, der aufeinen 
Sonntag fiel, wurde das I n s t a l l a t i o n s f e s t  des gcwesenen k. k. Un- 
tcrgymnasial-Religions-Professors H e r m  Jol iann Bi t t a  ais Pfarrer in 
Domaslovice gefeiert, bei welchem 16 gettbte Gesangschiiler des Gym 
nasiums eine s o l e n n e  V o ca lm esse  von I lo r a k  urn l l ' | 2 Uhr Vor 
mittags in der dortigen Pfarrkirclie unter Leitung des k. k. Gymnasial- 
Professors und Gesauglelirers llcrrn J o s e f  S mi t a  auffltbrten. Der 
an diesem Tage, ais dem Festtage des katli. Jugend - Patron es, 
ubl i c he  F e r i a l t a g  wird auf einen spatern Tag im Juli ttbertragen; 
welcher zugleich znr Ausfertigung der Semcstral - Zeugnisse beniitzt 
werden kann.

Am 18. bis 21. Jul i  1868: miindliche Maturitatsprtifung fiir 27 
Kxaminanden.

Am 31. Jul i  1868 Schluss des Schuljahres 1867 — 8. An 
diesem oder dera darauf folgenden 1. August 1. J. wird ein f e i er l i  
ches  Ho c ha mt  mit der Intonation des Hymnus „To Deuin l anda  
m us“ am Schlusse des Gottesdienstes, abgehalten werden. N a c h h e r  
Vertheilung der Sc h ul p r ami e n  und S e m c s t r a l  - Z e u g n i s s e  mit 
Verkundigung der R a n g o r d n u n g  in jedor Klasse.

Das Schuljahr 1868— 9 beginnt am D o n n c r s t a g  den 1. October 
1868 mit einem f e i e r l i c h e n  Go t t e s d i e n s t e  um 8 Uhr frtth in der 
Gymnasial-Kirche. Zur Aufnahme der Schiiler, welche m it ihren  
El  tern zu erscheinen oder eine schriftliclie Erklarung derselben mit 
dem Ansuchen um Aufnahme vorzuzeigen und das l e t z t e  Semest ral -  
Z e u g n i s s  m i t z u b r i n g e n  haben, ist der gefertigte k. k. Gymnasial- 
Director am 29. und 30. Septeinbcr 1. J. bercit.

Die Auf nahms - ,  Wi e d e r h o l u n g s - ,  N a ch tra g s- und Pr i vat i -  
s t enpr l i f ungen werden am 1. 2. und 3. October fiir alle Classen 
zugleich abgehalten werden.

T  e s c h e n, am 15. Juli 1868.

Dr. Gabriel.


