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Ueber Eigenthftmlichkeiten im Gebrauclie der Epitlieta 
bei Sophokles.

Die Sprache in den Tragodien des Aeschylus zeigt nocli eine 
sehr bedeutende Fremdartigkeit; einstimmig erwahnen in dieser Hinsicht 
die Nachrichten der Alten seine /isyulncfMpla, wobei besonders die hau 
figę Anwendung von Ausdriicken bemerkt wird, welche dann ais unge- 
brauchliche, ais ylóirmai bezeichnet wurden; dies bezieht sieli weniger 
auf das Dialektische seiner Sprache ais auf die Kiihnheit seiner Com- 
positionen.

Bei Sophokles ist dies in viel geringerem Masse der Fali. Fur 
seine /.tźig ist die plutarchische Stelle (Mor. 79 B) bezeichnend, wo er 
von sieli selbst sagt, er habe den oyxog des Aeschylus, d. h. das 
Majestatische, Gewaltige, Schwiilstige der aschyleischen )J'gig iiberwunden, 
ohne dass deshalb die Ausdrucksweise zur Prosa herabsteigt. (Plut. 
Mor. 79 B: b Jiocj.oyJ.tjg sleys; zbv j4.ioyyl.ov diccnsmu/mg byxov, Biret, 
ro mxQOv xai xarareyvov rfjg avrov xctra(rxev?jg, ręlroe rjbri to rijg j.tiimg 
lurafiallEw siSog, brnę iarlv rl{hxMzarov xat (jEbri/Tzop.)

Nur im Gebrauclie der Epitlieta finden wir auch bei Sophokles 
viele Eigenthumlichkeiten, besonders eine eigenthilmliche Kiihnheit und 
Pragnanz in der Anwendung zusammengesetzter Epitheta. Wahrend in 
der epischen Sprache die epitheta ornantia vorherrschend sind, werden 
sie bei Sophokles zu significantia, indem solche Epitheta angewendet 
werden, welche fur die eben erfolgende Schilderung massgebend sind. 
So bildet er theils ganz neue adjectiva composita, theils finden wir solche 
in einer vom gewohnlichen Sprachgebrauche ganz abweichenden Weise 
angewendet. Kein Theil des Compositums ist jedoch bedeutungslos, 
jeder bat seine Berechtigung; vgl. Schmidt de ubertate dictionis Sophocleae 
I, pag. 8: Quot yocabula apud Sophoclem, totidem sensus exprimuntur, 
unaąue voce composita plures uua eontinentur notiones, quos diligentius 
si indagaveris sententiam, omnes animo persentisces.

Dazu kommt aber noch eine Fiille des Ausdrucks, die sieli theils 
in der Gegeniiberstellung von Gegensatzen, theils in der Verbindung 
von gleichbedeutenden Ausdriicken zeigt, wortiber Lobeck zu Aias pag.



140 bemerkt: epitheta non solum ad distinctionem pertinent, sedvel 
maxime ad emphasin et energiam ut ulinodtg (3ovg} Orf/j-rtrita yvvalxeę, 
vyQK alg, vyt>a 1d-alaaaa cet.

Ich habe mir yorgenommen, die in den sophokleischen Tragodien 
vorkommenden Falle von eigenthiimlicbem Gebrauche sowohl einfacher 
ais zusammengesetzter Epitheta in mogliehster Yollstandigkeit zu sam 
meln und nach bestimmten Gesichtspunkten zu gruppiren.

Eine yollstandige Arbeit hieriiber giebt es meines Wissens bis 
jetzt nicht; in den yerschiedenen Ausgaben der sophokleischen Tragodien 
ist zwar ofter auf einzelne Falle hingewiesen, aber noch lange keine 
Vollstandigkeit der Angaben erreicht. Nach Einer Seite, der bei Sopliokles 
beliebten Fiille des Ausdrucks sind zwei Programmarbeiten von Schmidt 
„de ubertate dictionis Sophocleae“ von grossem Belange. Eine im 
Jahre 1865 erscbienene Dissertation von Johannes Schmidt „de epithetis 
compositis in tragoedia Graeca usurpatis“ beschrankt sieli einerseits 
auf die epitheta composita und umfasst andererseits ausser Sopliokles 
auch Aeschylus und Euripides, scheint mir aber nicht ganz yollstandig 
zu sein. In demselben Jahre erschien im Programme des Briinner 
deutschen Gymnasiums eine Arbeit von Adalbert Kotsmich „Ueber die 
Composita im Griechischen, insbesondere bei Sopliokles/ welclie Sub- 
stantiva, Adjectiva und Verba composita umfasst und dieselben sowol 
in Hinsicht ihrer Form ais ihrer Bedeutung betrachtet, jedoch auf die 
von der gewohnlichen Sprache abweichenden Gebrauchsweisen nicht 
niilier eingeht.

Die gesammte Diction des Sopliokles betrifft Linkers Arbeit „de 
cothurno Sophoeleo/ die jedoch nicht erschdpfend ist. Fiir viele Stellen 
endlich giebt auch das Ellendfsche Lexicon Sophocleum geniigende 
Erklarung.

A.
Eine der Sprache der Tragedie selir gelaufige Gebrauchsweise ist 

die sogenannte traiectio attributorum oder hallayrj im&tT(ov, welche 
darin bestelit, dass das Epitheton anstatt zum abhangigen Worte zum 
regierenden gesetzt wird, was aber nicht umgekehrt geschieht. Eine 
Beschrankung liegt darin, was Hermann tiber die Enallage bemerkt: 
ita solent tragici epitheta nominibus non suis applicare, dummodo no- 
tiones, ąuibus opus est, in tota verborum complexione adsint.

Die bei Sopliokles vorkommenden Falle sind ziemlick zahlreich; 
jedoch werden sieli yiele derselben darauf zuriickfiihren lassen, dass 
haufig das Substantiv mit dem Genetiy wie zu einem Compositum, zu



Einem Begriffe yerschmolzen ist. Allerdings ist die Entscheidung tlber 
den letzteren Punkt zuweilen der Willkiir unterworfen. Solcherlei 
Umsclireibungen Eines Begriffes finden haufig bei Wortern wie dśfiag, 
xaęa, ófifict, brofia, Gifiag, ępbmg u. a. m. statt, besonders also bei An- 
gabe von Kórpertheilen.

Die einzelnen Stellen sind nach der in der Schneidewin-Nauck’schen 
Ausgabe bestehenden Reihenfolge der Tragodien angefuhrt, indem die 
Aufeinanderfolge beziiglich der Zeit der Abfassung nicbt genau oder gar 
nicht (z. B. Trachinierinen) sich bestimmen lasst.

A i a s. 8. xvvbg Aay.ainfi — eięipog (jamę „der spiirkraftige Schritt 
eines lakonischen Hundes,“ statt (Sdcng xvvog tvohov.

54. In lag dSacrra j3nvxvlmv ą,Qovnrifiaza, worin adarrra dem Sinne 
nacii eigentlich zu u  lag gehbrt: „Die von Hirten gehiiteten Rinder der 
noch unvertheilten Beute.“ (flory.ókar ist genet. subject., klag bezeichnet 
die Zugehbrigkeit, beides abhangig von ą,novorj .̂ata),

351. iSirrOt /iolon don yiua ątoirlag vno tlak/g duąltiaouoy 
xvxXehai statt xvfia ęoinov i'mo tdhjg „sebt, welch’ blutige Woge mit 
Brausen mich umwirbelnd dreht.11

860. co 7iar.o(Sov lar lag (iaOoor anstatt naramag 1 er lag „o, meines 
Vaterheerdes Sitz.“

872. rjfi<5v ys rabg xoivbnlovv bfiiklar „unsere Schiffsgenossen- 
schaft;“ das Epitheton gehort eigentlich zu tjfimr. Von dieser Stelle 
noch spater unter C.

Vers 986 f. fń, ug mg yerfjg axvfii’oi' ltalvr\g doirfiermr draonuarj 
gehbrt nicht hieher, wie Wolff will; xtvrjg ist proleptisch zu fassen „so 
dass sie beraubt ist.“

Phi l okt e t .  159. oixov [itr ÓQą.g rbv8’ dfięl&vęov neręiftję yolrrjg, 
anstatt ntrniror, das eigentlich zu o lxov gehort.

952. có ayriim ntręag 8lnvlov statt 8mvlov nśrQug, indessen bildet 
eyfum nttoag fast Einen Begriff, wie 1081 xoi).ag ntręag ybalor; ebenso 
in den folgenden zwei Fallen:

1124. nohag nóvxov {hvóg, wo nórrov \Hvbg Einen Begriff bildet, und
1464. w Arifivov Titbor dfiq>laXor „o, Lemnos’ nmflutheter Boden.“
Oedi pus  Tyrannos .  40. w xnanarnv — Oi8lnov xuQa, worin 

Oidinoy xń(ia in Einen Begriff verschmilzt; ebenso die folgenden:
869. lir ara qvaig dr tomy statt (harmy; qvaig dftrimr Ein Begriff,
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hatte man erwartet plącz óvzmr, auf zśxvcnv bezogen; ferner 1400 zov/aóv 
aifia — inhzs nazęóg statt z<> aifia zoifioi nazęug.

Eine Umschreibung Eines Begriffes durch Substantiv mit cinem 
Genetiy nnd daraus erklarliche Enallage ist noch 1034: lico aiyorza 
SiazÓQovg nodoiz dxudg. Hiebei ist zu bemerken, dass bei ublichen 
Umschreibungen der Genetiy auch weggelassen wird und dann aus dem 
Epitheton zu entnehmen ist, was zu erganzen sei. so Oed. Tyr. 1243 
xó(iijv on&G dpapids îoig dxaaTg} wobei zu erganzen ist ysooir, also =  
dficpoh’ ysQoiv.

Oedi pus  Colon.  1525. inaxzov Soęóg yuzororr anstatt doęog 
t7Taxzmv ynzóvK>v.

Ant i gone .  794. vsixog dvdQwv £vrai/iov anstatt velxog dvd{)cor 
gvvaifuov.

862. fiazęcpai Iśxzqcov dzcu anstatt [lazoąnor Iśxzqcov óczai.
864 f. xoiiA.rjiA.azu z aizoyiwrjz'spidó Tiazol douftóęco fiazęóg anstatt 

aizoyswrjząi „Umarmungen der Mutter mit meinem ungliicklicben Vater, 
den sie selbst geboren.“

979 f. y.azd 81 zaxójisvoi fiślsoi fitlśav nd&ar xlaiov fiazęóg, 
syoneg dvijięivzov yovdv. Der Scholiast erklart ozi im xaxą> vvficpsv&siaa 
8vgzvysig aizoig ezexsv. Der Genetiy fiazcjóg ist aucli zu yovdv zu ziehen 
und dann steht dvifięsvzov statt dzvpicpsvzov =  dvificpov oder xaxorvfięov. 
Ftir den Gebraucli des Ausdrucks yomv syuv fcazr/óg bietet einen Ver- 
gleicli O. C. 972 f. og ovze pldazag nco ysvsOllovg nazoóg, ov fcrjznóg 
siyov, d li’ dyśwrjzog zóz r\, Jedocli passt dasjenige, was oben ais 
Hermann’s Bemerkung tiber die Enallage angefiihrt wurde, auf unseren 
Fali sehr wenig, weil sich bei aller Kuhnheit doeh uicht annehmen 
liisst, dass die yovd selbst dnijicpivzog genannt werden konne. Nauck 
hSlt dalier die Stelle ftir yerderbt.

Ais eine blosse Umschreibung ist Antig. 26 anzunehmen: zor 
<Ydillicog Tlarózza TIolvreixovg vexvi> ftir -Oarórzog Tl. r., wo das Par- 
ticipium zum regierenden Substantiy statt zum regierten gesetzt ist.

E l e k t r a .  159. xovnzą z’d/tmr iv r̂ cy. ftir xęvnzóg (von Orestes 
gesagt).

162. /hog EvcpQon firjfiazi ftir sięęozogj ob iibrigens /9ł/f<« =  
nojiTi  ̂ sei, welclie Bedeutung hier erforderlich, ist selir zweifelhaft, da 
fir/fAu sonst niclit mit actiyer Bedeutung ersclieint. Dalier yermutliet 
Burges rsijiazi („ Wiuk“).

492 f. dlsy.zo uwpicpa — yd/icor djAillrtfiaza („infausti ominis 
nuptiae1' Ellendt). Beide Epitheta gehbren eigentiich zum Genetiy, also 
dlexzQcor, dvvficpmv =  dvęlśxzo<av, xaxorv[icpcov yd/uor, Zugleicli ein Bei- 
spiel einer Fttlle des Ausdrucks fur die einfacbe Bezeichnung „gottlos.“



G81 f. ro xluvov 'Elladoę nęóayrjfi aywrog. x).Hvag gehort eigent- 
lich zum Genetiv dytScog; aber nęóoyi]fi ayavog „die herrlicłie Festver- 
sammlung“ ist gesetzt anstatt des Wortes nycar mit dem entspreclienden 
adjectivisehen Ausdrucke. Das regierende Substantiv bezeichnet hier die 
Eigenschaft and der Genetiv enthiilt den Hauptbegritf. Solche Falle bei 
Homer sehr zahlreich, besonders der Gebrauch des Genetivs zur Be- 
zeichnung des Stoffes, der Materie. (Kruger II, 47, 8, 1). Haufig tritt 
dann nocli ein zweiter Genetiv liiezu, wie hier FM.aSng, das von dem 
ganzen Ausdrucke nnóayrui icymrog abbangig ist. Aehnliche Beispiele: 
Aias. 308, wo zu iv eęunioig vtxncZr noch t\ortiov cpórov hinzugefiigt 
ist; vgl. aucli Antig. 929 f., wo von ómai die Verbindung <ivśfia>v tpvyf;ę 
(,,Seelenstiirme“) abhiingt.

1071. TExveop Smlrj qv).nmg anstatt dmXmr.
1104. r//u3v 7rnOuri;r xoivónnvv naoovaiav, das Epitheton xoivónovv 

gehdrt eigentlich zu tj/u5v wie Aias 872 fj/mr — xoivÓ7ilovr ófitlćur.
1390. rov/idv cfnepwr nvuQov anstatt fuwr, aber cfpsroor ompor 

bildet Einen Begritf, wie das deutsche „Herzensahnung“ ; vgl. Aias 860 
tarlag fiaOrror „IIccrdsitz.“

Trach i n. 357. ń (tiTrrng 'Icflzcw iiónog fiir (nnrov „das Geschick 
des hinabgeschleuderten Ipliitos.“ Wahrscheinlicher aber lasst sich dieser 
Fali auf eine andere Weise erklaren, wovon noch spater die Rede sein wird.

656. nct).vxamov oyt][in vaóg, worin aber oyrjpa raóę blosse Um- 
schreibung ist, wie Aesehyl. Prom. 468. hrónzui ii  ot vavzlkov dyrjfiara.

669 f. węrs nynot av nooOrular a3r/Xnv c.Qyov ząi naoairśaai 
haftuv, udrjlor gehdrt eigentlich zu er>yov „eines Werkes, dessen Erfolg 
ungewiss ist.“

817 f. óyxov yuę icXXa>g opń/iarog ri Set zoiąiu /it]Z(>ą>ov, worin 
tujzomor eigentlich zu ńyó/mroę gehdrt „den Stolz, die Wurde des 
Mutternamens.“

831 f. Ku’ta.vQov — 8oXonoidg avuyxa statt 8oXonoiov „des Listen 
bereitenden Kentaurs.11

964. %śvcar yao ifióiaXog r/8e zig fiaaig statt i^Ofilhar („ausser 
Verkehr stehend11 d. i. ,,fremd“) auf gumr bezogen; zugleich eine Ftille 
des Ausdrucks, indem derselbe Begritf „fremd“ doppelt ausgedruckt ist.

993. oo KrjJitia xQtj7iig fiatfim’ fur Kijraloir- iibrigens bildet XQrjnię 
fi (nu olc „Altarsitz“ einen einzigen Begritf.

998 f. ród’ iix/jXijzor fiarlag arftog fiir axT]Xi]rov „des unheilbareu 
Walmsinns.“

1058 f. ó yrjyerrję oroazog Flydrzcor wieder bios Umschreibung 
eines Begritfes, almlicli v. 1095 f. 8tcpvrj r dur/.zop tnnofiuuora aztyuzor
iirjoMi’.



B.
Dieser Gebrauchsweise zunachst steht, dass etwas adjectivisch 

beigefiigt wird, was dem Gedanken nacli Genetiv eines Nomens sein 
sollte, eine Gebrauchsweise, welche sich daraus erklart, dass das Epi- 
theton seiner attributiven Bedeutung nacli mit der Natur des Genetivs 
gewissermassen yerwandt ist. Die Wirkung einer solclien Gebrauchs
weise ist eine zweifache, indem einerseits dnrch Uebertragung eines 
Epithetons von belebten Wesen auf Sachen die letzteren eine Personi 
fication erfahren, andererseits aber das Epitheton eine Eigenschaft, 
welche durcli den Genetiv ais mehr zufiillig hinzugekommen bezeichnet 
wird, dem Nomen ais etwas Feststehendes, gleichsam Innewohnendes 
beilegt.

1) So wird zuweilen ein von einem Eigennamen abgcleitetes 
Adjectiv Wórtern wie vióg, nnJg, xóijrj etc. beigefiigt, um die Abstammung 
vom Vater zn bezeichnen, also statt des patronymischen Genetivs, eine 
Gebrauchsweise, die auch Homer kennt, z. B. Od. 3, 1110. H)iXoxzrlzr]f 
lloiapzior ayludr vióv. 7, 324: Timor TaiZjior viór. Die Falle bei 
Sopliokles sind :

Aias.  134. TthtpcóriB mii statt Tekafimrog.
801. zov Oicrzooeiov /ziifticog.
Oed. Tyr.  261. zrf Aa{18uxdą rraiSt.
1216. Aatuor o~ z tuz uv.
Elektra.  570. Arjzcin xóętj. (Vgl. 182 ncug ’Ayape(irovidaę.)
Tracl i in.  1219. rr)r EuQvtpiav naoftbor.
2) Haufiger sind die Falle, wo einem Substantiy etwas adjectivisch 

beigegeben wird, was eigentlich genetivus subjectiyus oder genetivus 
objectivus des cntsprechenden Nomens sein sollte. Auf das erstere be- 
zieht sich:

Aias.  49. im diaaulg zjf azMizr îcnr mO.mg, worin nicht bios 
der Gebrauch von dirriroć fur 8vo dichterisch ist, sondern auch das 
Attribut ijznarriyhif (adjectivisch gebrauchtes Substantivum) filr einen 
Genetiy azoaztjywf gesetzt ist.

71. rag al/jialmziUaę yięag „die ITiinde der Gefangenenfur den 
adjectivischen Gebrauch von Substantiyen (jTzoartjyimr und aiyualmzidag) 
vgl. auch 59: fiavióun róaoig. 297: xvvng (iorr[QKg. Oed. Tyr. 143: 
'uzrjoag xXńdovg.

957. zoig [Mirofihotg aytaif ftir jmivofibov, d. i. die ayzj, die 
ein Rasender hat und die er yerursacht (Wolff), eine Personification 
des Substantivbegriffes.

977. co ivv(u)tav ó/iti i/iol.



Oed. Tyr.  143. iy.irjgccg xXct8ovg (vgl. oben Ai. 71).
1481. idę ddtlydg idade rug tfidg yśgag.
An t i g o n e  1. 5> xovvbv avidó'tXq.nr '[afir̂ rjg xaga (xaaa mit dem 

Genetiv eines Eigennamens eine haufige Umsclireibung); anstatt y.oirdr 
sollte eigentlicli ein Ausdruck steben mit der Bezeiehnung „von ge- 
meinsamer Abstammung,“ wie Aesch. Eum. 89: av aviddeX(pov alfia 
ml xotvov naigóg.

172. niidyugi avv fuda/ian. Gr. Bckk. an. p. 468, 6: ov roi 
łavidr unlóita  póror nXXd xal enl tov ngd^ctriog <movv irj ktviov 
ytigl, also niióyug =  sua aliąuid manu eonficiens (Ellendt) und be 
deutet dann ais Substantiv aueh „TJrheber eines Mordes", wie Oed. Tyr. 
2G0. £rjieTr idy aiió/ftnu mv qćrov. Bei dieser Bedeutung aber ist die 
Verbindnng mit /uda/mir jcdenfalls aitffaller.d, indem mail den Genetir 
des entsprechenden Substantivs erwartet liatte, irjg aiioyugiag („das 
Selbstthun,“ dann „der seIbstvollzogene Mord anderer und seiner selbst", 
so bei Plato und Xenophon).

999. i}<~ixov don&o(TxÓ7tov, wieder Uebertragurig des Epithetons 
von der Person auf die Sache: anstatt „Sitz des Voge!schauers“ 
(pQViOoGxlmov drdabg).

Das Epitlieton statt eines genetirus objectivus:
A i as. 64. tvxega>v dygar „gehornte Beute“ anstatt „die Beute 

gehorntcr Thiere;11 ebcnso 297, wenn wir den Worten der Ueberlie 
ferung folgen; Schneidcwin bat aber (Pliilol. III, 609), und wie mir 
seheint, mit gutem Grunde svxeoo>v beseitigt und tvegov gesetzt, da ja 
die mvgoi einen wesentlicbon Theil der fvxegcog dyga ausmachen und 
doch in demsclben Yerse selbststSndig genannt werden.

194. dyconą ayj)Xit „Kampfesrulie,11 fiir den genet. object. dyiarog.
309. dgrtlor ąóvov statt q>óvov dgvwv.
510. rutę tgocprjg aiegrj&elg-, das Adjectiy rutę fiir den Genetivus 

objectivus des entsprechenden Hauptworts.
938. ysrrrda 8vrt fiir ysvta(ov uróg „Sclimerz um einen Edlen.“
1187. dogvaanqiav jióyOw „Miibsale der Speers ch w i n ge n d e n, “ 

wie Aesch. Ag. 405 damaiogeg xXóvoi. Eur. El. 442 damami fióy&oi. 
Theogn. 965. dogyaaóog ndvog.

Pli i lokt .  1091. annróftoy i.Inldog, etwa statt annro/i/ng. Audi 
liier hat der Uebergang zur Bezeiehnung der Eigenschaft stattgefunden, 
wahrend doch das Object bezeichnet sein sollte. Vgl. Eur. Ilek. 362 
anonowg dvdyxrj.

Oed. Tyr.  451. <póvor idr Aafetor fiir Aatov.
Oed. Col. 345. rtag igoą.ijg wie Aias 510.
990. qórovg mtincónyg fiir den genet. object. mtioóg.



Antig.  354. Afftvv6povę óęyag. Das Adjeetiv fur den Genetivus 
object. des entspreclienden Substantivs, etwa statt aazwo/iiag, wie 
Ellendt erklart „ ci v i fatum regendarum morem et consilium,11 also „der 
Trieb oder der Sinn Staaten zu leiten.“ Vgl. die oben angefiihrte 
Stelle Pilił. 1091. Dass ópj>r\ in der Bedeutung von zotmog vorkiimmt, 
zeigen auch andere sophokl. Stellen, wie Aias. 639 ovx er i awzęócpoig 
OQycug śfiTZsSog. Antig'. 875. aizóyrmzog (>Qya.

918. 7icudelov zęoiprjg ftir den genet. obieet. naldiar „Pflege fur Kinder. 
1292. yvvaixeiov pió(>ov „das Verbangniss, das die Gattin traf,“ 

fiir yvvaixóg.
Elektra.  258. nazQą>a mniam sind niclit „die vom Vater 

erbten Leiden“ in der gewohnlichen Bedeutung von rzazęąiog; dies waren 
eben EIektra’s eigene Leiden und so wiirde sie also uber ihre eigenen, 
vom Yater ererbten Leiden klagen; sie klagt aber immer Uber die 
niniata, die ihrem Vater widerfahren waren, also nar owa statt des 
genet. obieet. nazęóg-, ebenso

779. qpóvovg narpwnvg und 955 nazQipov ąóiov.
855 ff. iv oi — jiuQutnv elniScor en xoivotóxoM> ivnazoidav aęwyol: 

„esistniclit mehrvorhandendieStutzeeineHoffnung;“ nuntretenzu tlnidm  
zwei Bestimmungen (xoivozóxcov tvnatQiSav) ais Epitheta liinzu, wofiir 
man die Genetive object. der entspreebenden Substantive erwartet liatte, 
niimlicb „Iloffnung auf den von einem edlen Vater entstammten Bruder.“

3) Weitergreifend sind die Falle, wo das Epitheton ein Compo 
situm ist, an dessen Stelle wir einen Genetiv mit einem Adjectiv er 
warten. Dies tritt sowol bei solchen Compositis ein, dereń erster Teil 
ein Adjectiv oder ein Adverb, der zweite von einem Substantiv lierge- 
leitet ist, ais aucli bei solclien, dereń zweiter Teil von einem Yerbum 
stammt. LUsen wir diese Composita auf, so tritt im ersteren Falle zum 
subsiantivischen Teile, der an Stelle, cines Genetivs stelit, der erste 
Teil des Compositum ais Attribut liinzu; im letzteren Falle gibt der 
zweite Bestandteil, ins Participium gesetzt, dem Substantiv, welches den 
ersten Bestandteil der Composition bildet, eine nabere Bestimmung.

Aias.  55. no).vxeQwg <póvog etwa ■= nolhwp xioagqóoon' (Sehol.) 
„der Mord vieler gebornten Tbiere.“

175. 7Htvfiuuovg inl @ovg uyeledag statt zov nartog drtfiov.
935 f. aotfjzóyHo — aycór — aolazwr ytowr „ein Kampf, in dem 

die tapferste Faust entscbeidet.“
Pb il oktet.  715. oivoyyzov nwiiazog statt oivov yvzov.
Oed. Tyr.  26. aythug fiowójioig — fiowv pê iofiemip. („Boyes 

enim, qui in vitae victusque florę et abundantia adbue viguerint, in 
iisdem pratis subito iam perire dicuntur.11 Scbmidt.)



1103. nhźxeg dyoói-onoi, vielleicht „<3ie bewohnten Feldebenen11 
=  rtiiójinia ahixtg ciyncSr. Wolff vergleicbt diese Stelle mit Antig, 
786. iv dyoorónoig aihug =  ratę vt[iopihcug av).aig dyęm v. Indessen 
lasst sieli hier wol keine sichcre Entscheidung fallen.

Oed. Col.  711. 8<Sqov evinnov tvnmlov ti-O-alacnop „die Gabe 
sclioner Rossę, seboner Fiillen, der Herrschaft des Meeres“ (Nauck.)

1062. (nucparffiaroig a/jtlXaig cpevyovreę — dfiiXXaig dofidroip (iipicpa 
(pivyóvTcov oder iiberhaupt =  atxśojv dęuatcap.

1305. tnraloyyop crró/.ov =  tarci XoyycSp wie Antig. 119. und 
Aesch. Sept. 267. inzaztryug eigoSoi — tara rtiywv.

1494 f. rvyyupug fiov&vzop taricip dylgeap =  (3ocav $vofxtv(>ny wie 
Trach. 609. Aesch. Choeph. 261 ftovOvrmg Eur. Alk. 1156
(jovi9vrot(H aoogręonalg. Aristoph. Aov. 1232 (iovdvrou; trryanaig. 
ibid. 1257 iepyó&utop 8dne8or.

Antig.  119. imómv\ov ar ona statt ćma nvl<av „der sieben 
Thore Mund“ kiihn gesagt fur inranvXor nóhv.

358. 8vi70iifiQct (Uhi, etwa =  (tilą xax<av d/iflncap.
786. vgl. oben Oed. Tyr. 1103.
1022. dvSęocpO-ÓQOv — aąiarog, d. i. „des Blutes, das einem 

gemordeten Mannę angehort,“ also statt.«//». dróęog cpfl ant próg.
1286. xaxdyyeXra dyr/, wie Eur. Med. 1010 dó£ijg tvayyślov — 

dya&fjg dyyt/Jag, so hier — y.mr/ę dyytt.lag „den Jammer einer schlim- 
men Botschaft.“

Elektra.  52. xanaró[iotg yXi8cug, vielleicht „der Schmuck der 
vom Haupte abgeschnittcnen Ilaare, der IIaupthaare.“

698. <axvnovg dycap =  <axtcav tzo8c5p „Wettkampf der Fuss- 
schnelligkeit. “

861. ycddęyotg tv aiu/.lmg. y/danyog ist ein Epitheton, welches 
eigentlich nur Thieren und Mensehen zukommt =  celeribus ungulis 
praeditus (Ellendt). Man erwartete also aucli hier einen Genetiv mit 
dem zweiten Theile des Compositum ais Attribut dnycSvu —
„ein Wettkampf der Schnelligkeit" wie 698.

Trach in. 609. r̂ ięcy. raięoaęccycp, d. i. rfjg r<ov ravna>v crąiayrjg 
oder ravQ<»v ncpayśrrcap. Ygl. Aesch. Agam. 213. (istOpioig aacy-Owo- 
acpuyoig — (>. nao{iivov (rcpaytiatjg.

€.
Am passendsten werden sieli an diese Gebrauchsweise diejenigen 

Falle anschliessen lassen, wo das Epitheton aus zwei Teilen besteht, 
dereń erster nicht den zweiten nalier bestimmt, sondern seiner Bedeu- 
tung nacli fiir sieli zum Substantiv attributivisch hinzutritt.



Aias.  251. 8ixnartig .A tqu8cu „die bciden machtigen Atriden/1 
wie Aesch. Agam. 108 Ayaimv 8idnopov xndn>g.

390. ditrtraęyag pairdiję „die beiden herrschenden K5nige.“
402. iTtnnrog Simcdroę. („A duobus Atridis duplex eorum exercitus 

dici videtur adsignificato impetu in nadtop ut 8ixnazuq AznuSai duo 
sunt, sed regcs esse adsignificatur. “ Ellendt.) Vgl. Eur. Ipb. Taur. 323: 
wg d’ udofiev dtmalza noksfimr £icptj.

870 tf. (Halbchor A.) dovnov ab x\va> zivd.
(Halbcbor I?.) lyurar ye vaog xotvómlovv b\idiavy d. i. xlvsig zoig 

(>jxdnvvzaqy xotz<3g r/ficr nliozzag prfi. Abgesehen von der Enallage bat 
wie in Elektr. 1104 (kier allerdings nicht mehr so klar) jeder der 
beiden Tbeile des Compositums seine bestimmte Bezeicbnung, in dem 
die gemeinsame Aukunft der gemeinschaftlicb zu Schiffe gcfahrenen 
Choreuten bezeicbnet wird. Vgl. Eurip. Jon 577: irzelye xoizóąnoir manii.

1185 f. r/g kqu zśazog tg mtzs Ir^u n<dvnhayxzxov iztcor upi&póg, 
wo das Epitbeton sowol die Menge der Jalire ais aueh die Wechsel- 
falle, welche die salaminiscben Choreuten erfahren, bezeicbnet.

Pili  lok t. 496. aizócrzoXov mifiipauzd fi ixin5aai d'ć[img. Auch 
hier iiberwiegt allerdings der Bedeutung nacli avrógy jedocli ist audi 
der zweite Tlieil nicht bedeutungslos. Schneidewin tibersetzt: „indem 
er selbst ausriistend ein Scliiff entsendete."

Oed. Tyr.  417. apapm}.^ dna „der zweifache, schlagende Flucli.“
742. yyoagm’ uqzi lsvxardig xdna. Schmidt de ub. I, pag. 8: 

„non simpliciter ltvxbv xdna sed grata a floribus sumpta similitudine 
crines albescentes significantur.“

846. ardtj tV oiótmror (Scliol. porófwror) „Einen gegiirteten 
(gerusteten) Mann.“ Hesycb. /xovÓ(tzo).ov.

1243. xi\ury irmair d.ucftiiiĄotg dxjxrdgy wie Aesch. fragm. d[xqi- 
flfSiótg yenah, ist wol nicht geradezu gleichzusetzen dem einfaclien 
i(/xcfoiv ysnolv. Das Epitbeton bezeicbnet nicht allein die Zabl der 
ITande, sondern audi die Kraft und Uebung derselben. Vgl. Aristot. 
Eth. Nic. V, 10. pag. 1134 cpbaei — r) de îd xQuznnvy xalzoi tv8eyytai 
nvag dfxcftdt%iovg ytptadai. Dagegen hat in nlivQOv dpcfidśijtor (Oed. 
Col. 1112.) der zweite Theil des Epitheton seine Bedeutung ver!oren 
und das Compositum stelit geradezu ftir das einfache d[xcfńzsQog.

Oed. Goi. 17. mvxrómztnoi dijdóreg, d. h. „vielc gefltigelten Nach- 
tigallcn.l<

57. y(dxvmovg odóg „die elierne Schwelle," namlich fiłr den be- 
tretenden Fuss.

473. i.ajjtig dfx<jiazópovg ,.bcide geoffneten Henkel."



718. noi> txazo[mb8cav NtjęriSa>v nicht „der hundortfussigen Ne- 
reiden; “ der erste Thoil des Compositum soli die grosse Menge der 
Nereiden bezeichnen (woftir oft ćxazóv), der zweitc Theil ihre schnellcn 
leichten Bewegungen; also „hundert leichtflissige Nereiden.1' Schmidt 
de ub. diet. Sopli. I. vergleicht Pindar. Scol. fr. 1, 12: xovquv dytlcu 
txazóyyvwv.

900. scOcc dtfTtofioi fiahaza nvfz^d).lovniv ifinóej<ov ódoi zwei 
mtindende Wege.“

1055. 8iazblovg ddfir/tag adelcpdg „die zwei entftibrten Madchen.“ 
Ellendt: „Antig. et Ismene sorores duac dicuntur. in erzólog inest elogans 
significatio, ąuod in ipso itinere a Theseo liberatum illas iri chorus 
auguratur."

Antig.  140. "Aętjg de^wirsięog sollte eigentlieh lieissen de$tbg 
auęaiog, wie es ausdriicklich Elektr. 721 heisst „defiór drelg eninuZop 
tTinov, Das Bild ist hergenommen von Wagenpferden im Viergespann, 
von donen die beiden ausseren crtięaioi oder ertwacfócjoi hicssen; das 
reclite Pfcrd aber muste, da die Wcndung in der Rennbabn nacli links 
geschah, besonders kraftig sein.

146. Sixęazug lóyyag „beide siegend.11 Schol.: ozi dX\r)Xovg dni- 
xzuvav xai r) txartQOV Xóy%r] ovx się xsvov dnmiiią/Or^ dX).’ txQUTtj<rs 
zov źzśqov, also X< yx,u, dereń jede den Sieg davongetragen. Vgl. dixQuzeig 
AzottSm.

431. locum znianóadoienr „mit drei gespendeteu Gussen."
985. boOtmoSog vnto nbyov „hoch auf steilfiissiger Hohe“; będó- 

novg „steil“, d. h. fur den Fuss, der sie betrat, wie O. C. 57. Von 
diesen beiden Stellen verscliieden sind Falle wie Ai. 837. ’E(>ivvg zavv- 
noSag. Oed. Tyr. 418, dtirónoyg dęci. 866, fó/ioi vipinodsg. Antig. 1101. 
7iodmxeig ($Xa@cu. El. 491 ya).xbnovg 'Eotibg. 1392 doXwnovg dęimyóg, 
wobei ebeuso wie Oed. Tyr. 189 tv&nn dXxd meist eine Personification 
zu Grunde liegt und dann das Epitheton niclits auffallendes bat.

1016. iaiuęai narztlug 7rh'jQeig. In narztlug liegt eine doppelte 
Bestimmung: einmal die der Zahl „alle“, welche im ersten Teile des 
Compositum ausgesprochen ist, dann die der Art der Befleckung (in 
itlug). Schmidt de ub. I.: refertur adjectiyum et ad numerum ararum 
et ad eam, qua inąuinatae sint, rationem, i. e. (icofiol niwttg ztlucag 
nXr!nug, womit wol zu weit gegangen ist.

Etwas entfernter geliort auch Antig. 7 ncirSrmcp nóXu hieher, 
was nicht ganz =  nderrj trj rróhi ist, wie der Schol. will, sondern es 
hat auch der zweite Teil der Zusammensetzung seine bestimmte Be- 
ziehung beibehalten: die Gemeinde, nóhg, die aus dem ganzem Yolke 
besteht. Schneidewin hat treffend iibersetzt „der Gesammtbewohnerschaft



der Stadt“ ; ebenso 733 dtjfitjg ófiómohg Itróg „das VoIk der Stadt 
gemeinsam£I, d. i. insgesammt. 1141 eysrcu nńrdnftog nóhg ini vócrov. 
Ai. 844. nnvdi]iiov (Ttqcctov und Elektr. 982 iv nnrdr/firp nófoi,

1163. navnlri piovaoyictv mit doppelter Bestimmung: omnem et 
absolutam“ (Schmidt.)

Elektra.  489. r;Ssi — tioXvnovg xat noliyuę — ’E(>ivvg, Der 
Singular ist collcctiv zu nehmen. Der erste Teil der Epitheta bezeichnet 
die Zahl der Erinyen „die Scliaar der E.“, der zweite Teil die Rasch- 
heit der Filsse und die Kraft der Hande, „wird kommen rasches Fusses 
und kraftiger Iland“, wie O. 0. 718.

1104. r/jiwor noffimy xoivónovv naoovniav. Abgeseben davon, dass 
das durch Enallage xoivóaovg von r\iu5v auf das regierende Substantiv 
iłbertragen ist, hat jeder der beiden Teile des Compositum seine be- 
stimmte Bezeiclinung beibebalten, indem nicht bios gesagt sein soli, 
dass Orestes mit seiner Begleitung gekommen ist, sondern auch das 
besonders, dass beide, Orestes und die angebliche Ascbe zuglcich sclbst 
den Weg gemacht liaben , also „eine Ankunft, zu der sie gcmeinsam 
gewandert sind.“ Vgl. oben Ai. 872 und Eur. Hipp. 1179 f. <mi(j{>Ó7tovg 
cfilmr 6iur'iyvQię.

Vielleicht gehćirt auch 1392 Sohónovg aęroyóg in dieselbe Kate
gorie. (Schol. nanńytrra yan ivtocov dohónovg ancoydg sforo rjztyag.)

Trachin.  504. iivtg apicftyroi y.azśfiav nnb yufirov „welche beiden 
starken Kampfer“. Schol. aficpónnoi foyvovreg toig yvioig. Aehnlich 
58 aQtinovg -O-ęKcnrsi, nach dem Schol. zu erklaren uę/rirag xai rięfiotjpiśrmg
% XCUQ(p.

In vielen dieser Falle sieht man aber, dass doch der eine Teil 
in seiner Bedeutung iiber den andern hervortritt, indem die einfache 
attributive Bestimmung mit einer zweiten vcrbunden wird, die dem 
Sinne nach meist schon in dem Substantiv enthalten ist; die Erwahnung 
derselben ist zwar nicht nothwendig, dient aber zum Zwccke einer be- 
zeichnenderen Anschauung. Dies findet sieli namentlich in der Aus- 
malung von einfachen Zahlbegriffen, wie ans den angeliihrten Fallen 
zu ersehen ist. Schneidewin sagt dariiber sehr treffend zu Aias 390, 
dass die Dichter abstructo Zahlbegriffe gern maleriscb umkleiden, am 
liebsten mit einem Nomen, welches auf die jedesmaligc Stellung oder 
Thatigkeit hinweist.

D.

1) Damit ist der Uebergang gegeben zu den folgenden Fallen 
einer derartigen Fiille des Ausdrucks, dass zu einem Substantiv entweder



ein Epitlieton hinzugefligt wini, dessen Bedeiitung schon von vorneherein 
dem Substantiv inharirt, jedoch mit einem bestimmlen Nachdrucke hin- 
zutritt, also gewisser Massen epitheta ornantia in pragnantem Sinrie 
angewendet, woriiber Lobeck zu Aias 140 bemerkt: epitlieta non solnm 
ad distinctionem pertinent, sed vel maxime ad emphasin et enargiam, 
lit eiltnoSeg ftovg, -Orjlhztriai yvvatxtg, vyi)d alg, iyęa {ialarroa; oder 
dass das Epitlieton ein Compositum ist, dessen zweiter Teil mit dem 
Substantiv synonym ist, der erste Teil aber der Bedeiitung nach iiber 
wiegt.

Aias.  91. Jtoyereg zśxvov filr das einfaclie Jwg, wie Eur. Phocn. 
808. xadfioysrfj yirvav.

138. xaxÓ0-Qovg lóyog. Der zweite Teil des Epitheton (iloóog) ist 
synonym mit lóyog; statt des einfachen xnxóg.

140. mryriyg ntluag. Ilier ist m r^g  ausdriicklich gesetzt um das 
angstliche Herumflattern der Taube hervorzuheben.

546. veoacfayri nov zórSe npioęlticrrroov cpAvov, d. h. „das friscli 
vergossene Blut“; aber der vollendete qóvog schliesst das aqa^nv 
schon in sieli.

562. nvlaoóv qvlaxa, eig. „Thorwachter11. Aber der Begriff des 
zweiten Teiles des Epitli. liegt schon in qvla§ enthalten. Uebrigens 
bat der erste Teil liier seine Bedeutung ganz eingebusst und es dient 
das Epitheton bios zur Verstarkung der im Substantivum liegenden 
Bedeiitung. Tlrlowóg erscheint auch sonst einfach in der Bedeiitung 
„Wachter11, z. B. Eurip. Iphig. Taur. 1217 vamv nzlwęóg. Zu unserer 
Stelle bemerkt der Scliol. ano juzacpoędg zmi> ąvlarraóvzmv rag nilag 
leyu ovv dnorrofioiiza xou [ir/ ttSrza nęoęfialiif xaxóv zi.

709. tid/ur/oz <pdog statt eines einfachen Epitli. zur Bozeiciinung 
des strahlenden Lichtes.

Phi lok t. 288 f. inonzśęoog nzluag wie oben Ai. 140; ebenso 
955. nzrivói> oonv.

Oed. Tyr.  151. ddventg cpuzt, wobei der zweite Teil seiner Be
deutung nach in rpdzi.g schon enthalten ist.

518. §lov fiaxQaimvog statt des einfachen /iaxoov: aicóv, synonym 
mit fliog, ist nocli liinzugefiigt um die Bedeutung des lange dauernden 
zu verstarken.

1248. 8vazexvov naidooęyćar, eig. „Kindererzeugung, unglucklich 
mit Kindern.“

1350. nśdag — in ino 8 lag (Genetiv); das Epitheton und das Sub- 
stantiv ist von ungefahr gleicher Bedeutung (tj ntdrj „die FussfesseP* 
und imnódiog „was an den Fiissen ist“), so dass beide Einer Be- 
zeichnung gleichkommcn.



1482. <u (sc. %UQsg) tov cpvtovoyov natęog — ta  nptóry-Ot lapinQa 
nęoiiśrrpirar o pi piata; nach dem Sinne der ganzen Stelle dient das 
Epitheton rpvtovęyóg zur Verstarkung des in natrą* liegenden Begriffes 
um das Fiircliterliche der That desto anschaulicker zu machen eueres 
leiblichen Vatcrs.“

Oed. Col. 286. to dyrrnąóęmnor xóęa (Variante nebcn 8wnoóęontor, 
was der Laur. bat). Der zweite Teil des Epitheton bcschrankt die Be- 
deutung des Epitheton. Ygl. Eur. llipp. 200 tinrpytig yurpa$• Chaeremon 
fr. 14, 7, pag. 610 yidliyuriag odtrag.

716. dynetpiog n/.ata; der Begriff des ięeaaur liegt schon in 
nlata  ausgesprochen.

Antig.  24. <tvv Sixrp Smalą, wie Aesch. Prom. 1024 piayębi
piijxog.

111. vuximv i i  dpicpdóymr, wie Eur. Phoen. 500 upi(pdtxtog eąig.
347. andoaim ó'iy.tvoxhó(Ttotg. untioa heisst „Netz“, ebenso dlxtvor; 

eine almliche Falle des Ausdrucks wie drąąttpiog nlńta statt des ein 
fachen nn. y.hontaTg,

849. tąpią trpiflóymator, (Aesch. Sept. 1022 ópiuntsir tupiftoyóa 
yetęcóprata, wo tvpi@oyóa aber active Bedeutung bat: „einen Grabhiige] 
aufschiittend“.) Der Begriff des Hugeligen liegt schon in tępią ausge
sprochen, der zweite Teil des Epith. ware also gentigend gewesen.

1082. ntrprog oiwóg wie mehrere oben angefilhrte Beispiele. Da 
mit vcrgleichbar sind solclie Falle, wo das Partie. Aor. von drrpay.in 
mit dem Subst. vixvg verbunden erscheint, so 467 Oaróita rtxvv (wenn 
anders die Stelle so richtig ist) und 515 ó y.atOavmv vixvg. Bei Euri- 
pides sind solclie Falle sehr zahlreich.

Elektra.  176. tor ineęalyip yólor, womit Nauck vergleicht 
Parmen. in Authol. Pal. 9, 69 dwpirpng yólog.

Ferner das schon oben erwahnte dh-xtoa dwpupa yrepiatr dpiddippiuia 
in V. 429 f., wo die beiden Epitheta eig. zum Genctiv gchoreu, d. h. 
„brunstiges Streben nach einer Ehe, die eine Unglilcksehe ist,“ da sie 
nur durch Befieckung mit Blut zu erreichen ist.

630. evqrpnov fioijg wie Ai. 138 und Oed. Tyr. 151. Vgl. Eur. 
Hec. 661 xaxóylw(j(jog ôrą. Dagegen scheinen V. 641 nolvyhóimia @nr; 
und V. 798 tfjg nolvy).<xxroov (loipg nicht hieher zu gehoren; an der 
letzteren Stelle namlich, wo der zweite Teil des Epitheton seine voll 
gultige Bedeutung bat, ist bei dem „vielziingigen Gesckrei“ daran zu 
denkcn, dass Elektra hierin durch den Liirm anderer untersttitzt wird, 
und an der ersteren ist wol iiberhaupt nicht noloy/.waoąi, sondern mit 
Meineke nahyyhóaacii zu schreiben.



Trachin.  81. (łiozov tvakov\a), wie Aesch. Pers. 711 (Uozoz 
ivai<ava und Eur. Suppl. 960 8vacda>v f>iog.

791. to 8v<7nt'iQtvvov ( =  dvoh:XZQOv, alexzQor) ltxzQov „die un- 
selige Ehe.“ na/jtwarsdai ist seiner Bedeutung nacli schon in Uxzqop 
enthalten.

953. nre/iosacra avo«.
1256. zeltvx![ iatatrj „supremus finis, extrema mors". Ygl. Eur. 

Andr. 1081 ioyazoię nnog ztofiarnz und Schmidt in Jahn’s Jahrb. 
Suppl. 17.

1277. mula Sr; mj/iaza xal xaivoji«.&fi „neue", d. h. nie zuvor 
erduldete."

2) Nocli weiter geht diese Gebranchsweise in Fallen, wo der 
zweite Teil des Epitli. von dcmselben Stamme, weleher dem Substantiv 
zu Gruncie liegt, gebildet und mit einem a privativum oder dem Ad- 
verbium óv? verbunden ist, um den im Substantiy liegenden Begriff 
entweder aufzulieben oder demsclben die Bezeichnuug des Ueblen oder 
Scldechten zu geben. Dariiber bemerkt Schmidt, de ub. or. Soph. II. 
pag. 10: „Delectari fere solent tragici potissimum in oratione acerbi-
tatis plena ea dicendi forma, qua substantiva cum adjectivis consociantur, 
copulando illis ąuidem factis ex iisdern nominibus et a priv. vel adverbio 
8vę, lam Ilomerus Od. 18, 73. 23, 97“ (7poę "siięoę und [tijzeę t/it/ 
fii-CuriTto.) Solcher Stellen kommen mehrere bei Aeschylus, seler zahl- 
reiche bei Euripides vor. Bei Sophokles:

Aias.  665. admfta 8w(ja „Geschenke, welche keine Geschenke
sind."

Ph i lok t. 297. iętjP aąavzov qmg „ein Licht, das eig. kein 
Liclit ist."

534. zr/z eam aoixov uę,oixr[<nv. aor/.og „nicht wohnlich"; Schol. 
uoixov. 8vgoixov, m~7ito azv/j)g ó 8vęzv/r/g. Dass das a priv. auch das 
Schlimme, Ucble von dem bezeichnen kann, was in dem zweiten Tcile 
ausgesprochen ist, zeigen noch andere Stellen, z. B. Antig. 980 jcazędg 

lur/icjfvzor yovar, wo von der unheihollen Ehe die Rede ist.
848. inzog av7ivog.
Oed. Tyr.  1214. iły (tao i y&fioz „eine Ungliicksehe11.
Oed. Col. 1519. co qcog ćcąeyytg „o Licht, welches nicht leuchtet" 

wie Phil. 297. Vgl. 1484 uxeq8q xcIqiz =  uyaoiz %uqiz, was Eur. Iph. 
T. 566 hat.

Antig.  587. Szcnzóoig nzoatg.
1261. ąnfvm< 8vgęęórcop „unbesonnenen Sinnes.“
1276. nózoi dógnozoi. Aehnlich ist 502 yj.tog Bvx).eźaztQOv, ver-



starkter Ausdruck fiir die Bezeichnung „ein lierrlicherer Ruhm“ ; vgl. 
Eur. Iph. T. 898 nóęog tvno(>og.

E l e k t r a  1154. «/«;z<op jur/zr/o „eine Mutter, die cigeutlich keine 
Mutter ist.£<

E.
An die genannten Falle schliesst sieli passend die Anflihrung 

derjenigen, wo die Verbindung eines Adjeetivs, das meistens pr;idicativ 
gebraucht ist, mit einem Substantiv im Genetiv in der Art Statt bat, 
dass das Substantiv und der zweite Teil des Adjectivs in der Bedeu- 
tung fast ubereinstimmen, der Genetiv aber eiue nahere Bestimmung 
zu dem gibt, was im Adjectiv enthalten ist. Besonders haufig tritt dies 
bei Zusammensetzungen mit a priv. ein, ist jedocli niclit darauf be- 
schrankt, indem wir daneben nocli andere mit einem Genetiv verbun- 
dene Composita fiuden, dereń erster Teil eine Praposition ist.

Auch diese Gebrauchsweise hat offenbar den Zweck die einfaclie 
Bezeichnung der Negation oder der Praposition auszumalen. Hierin 
geht schon Homer voran; vgl. sein okutog anaarog idrjTÓos rjds noTrjTog. 
Dass sich uberhaupt der Genetiv bei Adjeetiven fiudet, die mit a priv. 
zusammengesetzt sind, ist eine in der Prosa haufig vorkommende Ge
brauchsweise. Ich fiilire dalier die iibrigen bei Sophokles vorkommenden 
Falle, ais nicht in das Bereich dieser Arbeit gehorig, gar nielit an.

A i as. 321. atfjócftjTog xcoxv/larem’, was man etwa auflosen
kann durch avsv ipórpov xt»xvfiaTa>v. Das allgemeinere ipóęog wird durch 
den hinzugefiigten Genetiv beschrankt und naher bestimmt. Bei Eur. 
finden sich sogar Falle, wo das Substantiv im Geuetiv mit dem Adjeetiv 
stammverwandt ist, z. B. Androm. 613 naidow r iinaidag ynavg e&t]xag 
iv dófioig, und Hel. 531 aąilog rfO.mr.

796. exsTvov tioyuv Tsvxt>og ślgscptetcu oxi]vfjg vnavlov etc., etwa =  
'n a ilf  oxf]rijg.

Oed. Tyr.  191. tc/oly.og aonid<m> =  avev %cdxov aanidwr, fiir 
das einfache ovx eytov aaniSa gesetzt.

Oed. Col. 677. cpvXhxda — avrvs[iiv rs 7iavra>v ŝt/imv(ov — 
arsv '/U[iovoiv.

786. — Tzńhg — xaxi5v ńrarog zijęds yfloróg —
avev azr\g xnxmv und uberhaupt fiir uvsv xax(fiv.

865. — fii/ yug a!'3e dalfiorsg {HTtv fr acpcovov ttęd t rijg ctriug 
su, d. h. „ohne die Stimme des Fluchs.“

Antig.  1155. Kadjiov naQotxoi xai 86(mv ^ficfiozog, womit die 
Thebaner bezeichnet sind, welche neben der von Kadmos erbauten un !



spater von Amphion bewohnten Burg wohnen; die Zusammensetzung des 
Adjectivs mit einer Praposition -wie Aias 796.

Elektra.  36. aaxivov danldoor „ohne Schildbewaffr.ete."
1002. alvnng dzrjg „niclit getroffen vom Unheil.11
1386. ptflacnr dozi Scofutzan' żnóazsyoi, — vnl> rr}i> daftuzar 

(TTs/r/r; prosaisch wiirde es heissen się oder ino Scófiaza.

F.
In melireren mit ndg zusammengesetzten Epithetis ist in der 

Sprache der Tragiidie die ursprtinglicbe Bedentung von nag niclit melir 
genau beibehalten, sondern es dicnt oft nur dazu eine Intensitiit dessen, 
was der zweite Teil des Epith. bezeiclmet, anzuzeigen. Dies zeigt sieli 
schon in melireren Fallen, \vo nag, ftir sieli ais Epitheton stehend, in 
dieser Bedentung gebraucht wird.

Aias.  712. nav{tvza Oirjfaa, „sehr zu verehren“ ; vgl. 436 nuanv 
tvxluai> g spoił’.

Philokt. 689. nav8axovzov (hozńr „ein jammervolles Leben“. Vgl. 
728 ttuzą nvQi nttfiąiar̂ g „hellstrahlend" und 1164 ntlanaoz ivvot'ą 
naaą ntldzar.

Oed. Tyr.  83. nayxńonov Sćcęrtjg „des sehr fruclitbaren Lorbeer 
baums.“ Vgl. 986. nda dvayxrf (iazh) oxvuv.

Oed. Col.  161. gti’t mi fi o p'(s); der Seliol. erklart zwar „mp 
nazza dvęzvyr<gu • indessen sclieint es an vorliegender Stelle entspre 
chender, wenn der Chor den Oed. niclit den in allem ungliicklichen 
nennt, sondern, den eine Ftille des Ungliicks traf. Mńong liat gewolin 
lich die Bedentung „ein ungliickliches Loos“. Jedenfalls aber bleibt, 
wie Nauck bemerkt, in diesem Compositum etwas ungewohnliches.

1609. ncififiriKitg yóovg „sehr lange, endlose Klagen“.
Antig.  831. nayx).avzoig („sehr weinend“) nq>Qvat.
1006. (3ojfioTai nafi(plśxzoi<nr, auch hier bezeiclmet ndg bios einen 

holien Grad „auf den entflammten Altaren.“
Elektr.  105. nanątyyug kgzoow óinag „lielleuchtenden Schimmer 

der Gestirne.“
852. wo tiberliefert ist narażoną nafifirjrcą nollwr 8uv<nr azvyvav 

za la ń ; Nauck’s Vorschlag nardinzą („reicli an Jammer") ist walir- 
scheinlich, wogegen nufifn\vcą niclit geiindert zu werden brauchte.

1077. a ndv8vnxog drjdńr (fur das handschriftliche navóSvozog) 
„die stets klagende Nachtigall."

1086. nttyxXavznr („jammervoll“) aitSire.
1139. nafiqltxxov nroog drnlófirji’ „aus hellentflammtem Feuer,'! 

wie oben Aias 1106. Ygl. ( nda drayxrj „ist es durchaus n6thig!i ?



Trach.  50. 7tnrSuy.ovt odvQfiarn „thranenreiche Klagen.“
505. n&fmhrptza as&Xa ahffóh’ /istna „voll von Schlagen, staub- 

umwiilkt."
652. m'r/xXavtog aier taXXvro „sehr weinend oder ldugend." Ygl. 

91. itirami’ idr/Osiar „die volle Wahrheit" und 645 miaaę aperag „der 
liochsten aoerf].11

U.
Zum Sclilusse sind noch einzelne Epithetha von eigentumlicher 

Gebrauchsweise anzufiihren, die sieli, wie es sdieint, unter keine der 
vorher bezeiclmeten Gruppen einreichen lassen.

A i as. 144. inno/iarij X(iuair(a) • innofiarr/g nacli Analogie von 
Otojiwrii (Aescb. und Eur.), r\kio/iavifi (von der Cicade gesagt bei 
Aristoph.), ebenso dnono/iarry. Xei[itóv erscheint personificirt und der 
erste Teil des Epith. bezeiebnet das Werkzeng zu dem im zweiten 
Teile ausgesprocbenen. Die Wiese wird dureb die auf ibr nmberrasenden 
Rossę ais selbst rasend gedacbt. (So Wolff.)

907. ey/og w yn trig : eine eigentiimlicbe Uebertragung des Epilb. 
von dem, was urn etwas berumliegt, auf dasjenige, nm welcbes etwas 
anderes berumliegt, also liier das iy/og, V ttsQi7iŚ7it(aysv ślinę. In er- 
sterer, activer Bedeutung erscheint das Wort iifter, in letzterer, passiver 
noch Aescb. Ag. 233 ntnloun nnyrvcti\. Enstatb. pag. 644, 47 be- 
merkt die Kuhnheit dieser Yerbindung: ^ocpoylrjg mnenstig siftslr
fc6X(iijffSPf w męmi/ne>xsp ó s/iag.

Pbi l  oktet .  694 f. <ttÓvov âQV̂ Q<Ht (a) — alfiarriifór. lleide 
Epitheta sind iibertragen ab efficienti ad effectnm, von dem ily.aq; 
welcbem diese Epitheta eigentlieb zukommen, auf die Wirkung des 
ti.y.oę den trtórog. Aebnlich ist die Yerbindung cpXt)̂  cd/iatt/ęń, Trach. 
766; niebt die Flamme selbst ist blutig, sondern die Opfertbiere sind 
es, die von der Flamme verzehrt werden.

Eine in ihrer Art einzig dastehende Gebrauchsweise ist
O e d. Tyr.  480. tu  fiscrópupnla yug {anorotrtfi^cos) pinitsiu „die 

ftartsln, die von der Mitte der Erde ausgegangen sind“. Der Scliol. 
erklart tu ani /litroy 6/ięaXov xtu yijg drjra yfru/ismj das componirte 
Adjcctiy fiHTÓiu]nhc bezeiebnet also nur einen Teil, der epexegetisehe 
Genetiv yug das Ganze. Vgl. Ellendt, Lex. Sopli. II, pag. 85 fiu.

Oed. Col.  192. iirjyJtt tovif' avtmśtQov fiij/icttog sigeo nóSa y.Xtrri«, 
Da man an der yorliegenden Stelle nur an eine Fclsenerbobung denken 
kann, urrinstnog aber, entspreebend anderen Zusammensetzungen mit 
tlrti nur beissen kann „was statt eines Fclsens dienen kann,“ so wurde 
mit Reclit an urtmttooy Anstoss genomraen; von den Yerbesserungs-



versuchen sclieint der Musgrave’s MvzontZQOV am riclitigsten zu sein; 
Nauck yergleicht damit Philokt. 35 sWwpa abró&lor.

632 f. — otov no&tov rj Snoźgirng y.om) nciQ rijj.tr aitv 
etmr tirria, Nacli Valckenar. ad Ammon. pag. 199 (Sopliocles enim in 
Electr. 45. et in Oed. Gol. 632. Tmoayrtazcu rij I ttu  noirjttyiózsęor) ist 
doni^srog fur das einfaclie gtnog gebrauclit, obwol es eigentlich denje- 
nigen bezeielinet, der aus einern Feinde im Kriege zum Freunde geworden 
ist. Der Scliol. erkiart: ij d'nt>vgsvng. ę(Xng. arzXoi'xmZBQOv 6oovgivovg 
iuiloitn xul rovg ónv)ęSr[itorovv intg(vaOtvTagy rj imatotrwoig y.ał moXe- 
filorę cpiXovg. Vielleiclit ist aber durch das Epith. darauf angespielt, 
dass Oedipus an mehreren Stellen Beistand im Kampfe versprach.

Ant ig.  1216. a&Qrl0(t&’} aę/ibr ycófutrog Xi&otrjm8rj dirzsg rręog 
nizo (Ttójuor. Woli)' erkiart die Stelle: „X. mit dichterisclier Kiihnlieit 
fiir UOov (Genetiv des Stoffes) n jnanatjjitro iletzteres wie vevQoanadrig 
tdnay.zog Pliil. 290.“ In dem Beispiel aus Phil. bat das Epith. niclits 
auffallendes, aber fiir das erstere setzt Wolff’s Erklarung voraus, dass 
man sagen konne KQfi,bv tmasir; aber nicht der Spalt wird hinwegge- 
zogen, sondern der Stein. Vielmehr ist X. gesetzt anstatt Xt{)ov GnaaOtrtog, 
also „den durch das Ilinwegziehen des Steines entstandenen Spalt.“

El ektra.  1394. rtay.órrjzor („frisch gescliarft“) cctjin yuooTv 
r/ar; uijia bat liier die Bedeutung „Mord, Blutvergiessen“, also „Mord 
in den Ilanden tragend"; dagegen sclieint das Epitheton nicht richtig 
zu sein, indem sieli kaum annehmen lasst, dass ein Epitheton, das nur 
der Waffe, die den Mord volIbringt, angehort, auf den Mord selbst 
iibertragen werden konne. Die altcn Grammatiker halfen sieli freilich 
leiclit damit, dass sic nijta in der Bedeutung von jtuynioa vorkommen 
lassen; Nauck bemerkt aber, dass diese Behauptung nur auf diese 
Stelle der El. sieli grtinde. Yon den Verbesserungsvorschlagen bat noch 
der Meineke’s die meiste Wahrscheinliclikeit: reaęóyjjTjtor nljia „eben 
hergestellt“, also „frischen Mord in Ilanden tragend".

T es cli en , am 31. Mai 1869.

Friedrich Slameczka.



Einip Beirtipii w iimisciieii Sptai

I. Instrnm ental (les Raiimes.

Der Instrumental des Rannies wird gebraucht:
I) znr Bezeichnung der geraden Linie, welclie das Snbject bei 

einer raumliclien Bewegnng einhalt, oder einer Oeffnung dnrch welclie 
dasselbe aus einem Rannie in einen andern dringt, and zwar:

1) nacli den intransitiven Verben, welclie eine materielle oder 
ideelle Bewegung von einem Orte zum andern bezeiclinen, ais: jlti, 
beżeti, leteti, tAlinouti, jeti, cvAlati, klusati, brdti se, limit i se, stoupati, 
krAceti, drati se, obratiti se, pustiti se, dostati se, dati se, spechali, 
broditi se, plovati, bliziti se, lezti, — teci, plynouti, vanouti, — liledeti, 
divati se, svititi, planonti, sumeti u. a .:

Kdyź jde nonze dvefmi do domu, skAei pratele okny ven (Mudr. 
243.) — Lesem sel a stronili neyidel (Mudr. 502.) — Horę dolinami 
bierna liska beźi (Zpev. 139.) — Dusica yylete peknym lirdlem, z lirdla 
krAsnyma rtoma (R. K. 92.) — Rozlehlym polem lef mój lilas (Maj 
24.) — Tahnou roty polem, tóbnou roklemi (Cel. 128.) — Jedou, jedou 
po spoin, mekkym mecliem do dołu (Cel. 120.) — Iloste znAmon cestou 
brali se s nevestou (Cel. 140.) — HAjem kroyfm źenou se prsky svetla 
k veceru (Ćel. 4.) — I dere se houstim, krAci dal a dAle (Kyt. 88.) — 
Nemci Misensti vedle Labę lesy a horami do Cech se pustili (HAj. 41.)
•— Tymi istymi cliodnićkami dostał se na ten Ćertov Hostinec (Pov. 
383.) — Nedavej se doubravou (Cel. 117.) — Bela speje z mesta pu
stym polem v tichy hAj (Ćel. 196.) — Renem yzhfiru ploval (Kol. 210). 
-— Nekteri pfedce tou starou branou leźli (Lab. 157.) —• Vedy slAv- 
skyrn potekou tez żlabem (Kol. 375.) — Vetry vejte vońaveji lesem 
(Kol. 87.) — Dechy ruźe krajem vanou (Jab. 167.) — Klidne feka 
krajem plyne, semotam se kvitim vine, aź se v mofe ponori (Jab. 330.) 
— Hlas tichounsky vetrem sum! (Kyt. 14.) — Mesie oknem okroulilym 
do vezeni poldiźi (ćel. 80.) — NAlde roztrhne se oblak, piane blesk 
cestou klikatou (Jung. I. 107.) — I tim smutkem prosvitA jakAsi ticha 
a mila yeselost (ćel. 113.) —



2) Nacli Substantiven, welche die Richtung einer raumlichen 
Bewegung bezeichnen, wie: cesta, chodnik, silnice, prochazka, poufu. a. :

Cesta żivotem nem prochazka polem (Mudr. 437.) — VetT tym 
naśtm dvorom hradska cesta budę (Zpev. 321.) — Vydan zakon k nove 
svetem pouti (Suś. 117.) —

Anm. Das Verbum der Bewegung wird oft ausgelassen. Diess 
gescliieht: a) wenn sieli dasselbe leiclit ans dem Zusammeuhange ergibt 
b) beim energischen Imperativ: Horę bajom, dolfi bajom place dievca 
za śuhajom (Zpev. 375). — Miły sa stroji svetom (16.) — Nailka si 
eestickou (Cel. 150.) — Jim v cliyżkach a ja cestou basnlm (Kol. 225.)
— Riadkom chlapci riadkom dolfi nasim sadkom (Zpev. 317.) — Vratno 
krajinou (R. K. 68.) — Zpatećnymi kroky cldumkem vzhóru (R. K. 148.) —

II) Zur Bezeichuuug der Richtung, welche einem in Bewegung 
gesetzten Objecte iiber einen Raum hin vorgezeichnet wird. Diess ist 
der Fali nach den transitiven Yerben der Bewegung, ais: pustiti, ho- 
diti, hnati, vleci, puditi, vesti, metati, sypati, liti u. a.:

Tu lined jednoho po druhem poeitajlce dvefmi do kostela pou- 
śfeli (Har. I. 115.) — Vyhazeli sedm konśelft okny ven na ulici 
(Pal. 24.) — Śvetem ci den ci noc, pudi mne tajna moc (Cel. 213.) — 
Jakez kouzlo te vod!va drsnou cestou żivota (Cel. 49.) — Lev je okny 
z bradu metilśe (Vyb. II. 68.) — Oknem ticha leje luna svetlo (Kv. 
III. 362.) — Zakotnlaj horę vrchom to żelezno jablcko (Pov. 344.) —

Anm. Der I. der raumlichen Richtung bat seine Stellvertreter in 
den Priipositionen skrze und pfes mit dem Accusativ: I skrze mraky
vżdy nektery paprslek slunecni musi prorażeti (Cel. 113.) — Ajatobe 
tyto okulary daruji, skrze nóż se na svet divati budes (Lab. 17.) — 
Provazel mne domu vecer pfes lesićek (Cel. 132.) — Pfes hory a doły 
jarni dech zaviva (Cel. 193.) — Die Prapositiou po mit dem Loc. wird 
in diesem Falle nur dann gebraucht, wenn die gerade Linie, in welcher 
die Bewegung gescliieht, durch das Substautivum geuau tixiert ist: I leti 
po dlouhycli po ulicich (Cel. 92.) — Po pesinkach bli/.e (Mudr. 361.)
— Po moste kdyź odchazi tiśśe beduje (Cel. 155.) —

III) Zur Bezeichnung des Raumes iiber welchen hin eine Bewe- 
gung in verschiedenen, unbestimmten Richtungen vor sieli geht, der 
raumlichen Oberflache, iiber welche die yerbale Ilandlung sieli ansbrcitet: 
nacli den Yerben: choditi, toulati se, prochazeti se, blouditi, bloukati se, 
courati se, rozlożiti se, rozlevati se u. a.:

Starsi brat chodil sem tam hustymi horami, krasnymi poliami 
(Pov. 3.) — Tulal sa neborak tou horou (Pov. 75.) — Bela bloudl 
poli klasnatymi (Cel. 195.) — Milostky se proclnizejl bajem (Kv. III. 
361.) — Ku svitu se rozHvaI hlas kfepelcin osenim (Cel. 41.) — Po



nove se polem hajem źivot rozlil pfirode (Cel. 12.) — Śife lukami 
rozlożil se tabor (Cel. 127.) — Rozstupi se mużstvo lesem (R. K. 60.) 
— Z rużovych hor slunce yzchazi, yeskerym krajem se dni (Jab. 48.) —

Anm. 1. Dieser I. findet sieli bisweilen aucli bei dem Yerbum 
byti zur Bezeichnung des Raumes tiber welcheu liin eine durcli ein 
Adjectiy oder ein Substantiy ausgedriickte Eigenschaft sich ausbreitet: 
Ouyalem ticho, temno jako v hrobe (Maj. 35.) — Pusto a nevlidno 
ładem i sadem (Kyt. 73.) — Nepuojdem valalom, bo yalalom blato 
(Zpev. 164.) —

Anm. 2. Stellvertretend filr diesen I. wird die Prap. po mit dem 
Loc. gebraucht: Podzimnt vltr po dolinę tahne (Cel. 69.) •— Po hajich 
śedive se mlhy bont (Cel. 235.) — Belnise jeleń po horach, poskakoya 
po horach, po dolinach (R. K. 92.) — Ajta yali dym se po dedindch 
(R. K. 76.) —

Anm. 3. Yiele jetzt adverbialiter gebrauchten Instrumentale ge- 
horen ihrer ursprtinglichen Bedeutung nach hierher. Es sind das I. solcher 
Substantiva, welche den Raum ganz allgemein, abstract bezciclinen: 
Vśech ciztch slov se streżeme a sya, ać mlstem spatna klademe (Cel. 
269.) — Podivnejśi kvfti kołem yyrosta (Ćel. 99.) — I zachtelo se 
mladci stranou se dati (Ćel. 103.) — Objed dołem k svate Hofe (Ćel. 
118.) — Smrad hrozny borem dołem sycel (Kol. 568.) — Krajem 
bfehu liledam Yinetu (Kol. 162.) —

11.

Das Verbum stydeti se (sich schamen) bat eine dreifache Con- 
struction. Es yerbindet sich :

1) Mit dem Genitiy: Żes tak poyyśeny nad lidi, każdy se tebe
ustydi (Vyb. 873.) — Kdo se Boba neboji, ten se lidi nestydi (Mudr.
13.) — Zastydte se muzie takych reci (\yyb. 49.) — E, eż ty jsa tak 
yelike kniże tolio se nestydis (Vyb. 310.) —

2) Mit dem Instrumental: K vam se nevieru nestydimy, neb ju 
ot vas yidimy. — Tu yojnu pocę se kral stydeti (Dal. 28, 176.) — 
Kdoż se Jeżiśem stydeli v hnevu budu jeho milosf yideti: budef se 
jimi vzdjT stydeti (Vyb. 907.) — Kdo se mnu stydeti budę pfed lidmi, 
budu se jirn stydeti pfed andely bożimi. — Któż sluti chtie pani menśt 
nebo yetsi, stydie se kupcenim. — Smrf neboji se bohateho neb mocneho, 
ani se stydi chudym (Śtitnjr 16, 154, 272.) —

3) Mit der Praposition za und dem Accusativ: Prohledse na ne- 
dostatky sve za sebe stydeti se musime (Kom. Did. 46.) — Cloyek 
rozumny by se za to stydel, aby mel takoye detinske klevety oznamo-



vati. — Za sve mudroeani se zastydel (Bart. 96. 135.) — Kdo se 
za muc stydeti budę a za slora ma, take Syn cloveka stydeti se budę 
za nelio (Ev\ Mk. 37.)

Aus einer niiheren Betraclitung der angeftihrten Beispiele sowie 
der Construction analoger Yerba ergeben sieli fur die Construction von 
stydeti se folgende Regeln:

1) Mit dem Genitiy verbindet sieli das Yerbum stydeti se, wenn 
es die Bedeutung von „sieli sclieuen“ (ostycliati se nekolio nebo nećelio) 
bat, wobei es in die Kategorie derjenigen Yerba gehort, welche Furcht 
und Sclieu bezeiebnen, ais: lekati sc, bati se, hroziti se, desiti se, 
uźasnouti se, lianbiti se, ostycliati se. Allen diesen Yerben involviert 
die Bedeutung einer ideellen Entfernung vou dem Gegenstaude, der uns 
Furcht und Seheu einflosst. Es sind dalier diese Verba liach Analogie 
der Yerba der Entfernung gefiigt, und der Genefiv ist ais Genitiy der 
Trennung (genitivus separatiyus) aufzufassen.

2) Der Instrumental bezeichnet in Yerbindung mit diesem Yerbum 
den Gegenstand, dessen man sieli schamt, der die Ursaclie unserer 
Scliam ist (lustr, causae).

3) Der Acc. endlich mit za wird einfacli stellvertretend fiir den 
Instr. causae gesetzt und ist in der neueren Sprache in diesem Sinno 
ausscliliesslich im Gebrauclie, wie denn auch andere Yerba dieser Ka
tegorie diese Construction annelimen konnen z. B .: Yiduc to lide, po- 
cechu se zali bati (Vj'b. 410, was ein bati se kym yoraussetzt). —

Dass jedocli der Genetiy und der Instr. durchaus nicht gleicb- 
bedeutend sind, ersielit man sclion daraus, dass sieli beide Casus in 
e inem Satze mit dem Verbum stydeti se yerbunden finden: Da dobry 
peniez u tance, elitę k ofefe pta medence. Neslićna vec i hańba jest, 
tak dati bobu marnu cesf, ju z  se bubeni ka  stydie (Vyb. 236.) —

III.
Zur Bezeichnung des Masses auf dieFrage: wie hocb? wie tief? 

wie lang? wie breit? wie dick? wie weit? wie alt? wird in der alteren 
Sprachperiode der Genetiy gebraucht, und zwar:

1) Bei den Substantiyen: z vyst, z hloubi, z dyli, z sin, vzdali, 
z tlousti, z stafi:

Roli divokych osluy toliko jedne pidi zdyli jest. (Har. II. 113.) — 
Videlijsme take v tom kostele kamen zazdeny a znamenany, dvou pidi 
z sifi. (Ilar. II. 56.) — Kral Pfolomaeus udelal strouhu sto stfevicu 
sifi. (Ilar. II. 123.) — Yśecko staveni było toliko dvou pokoju zvysi. 
(Mitr. 55.) — Pan Cernin dal se v lezeni na jednu mfiźi pfed oknem

9-1



od zemć eloveka zvyśi. (Har. II. 61.) — Olirada około velkebo dvora 
tri neb ctyf stfevic z vyśi od zeme jde. (Har. II. 14.) — V toni koste- 
!iku na oltafi misto stołu jest hruby kamen etverhranny, pidi velke 
z tlouśti. (Har. I. 179.) — Udólal kolacky dvou prstfi z tlouśtl. (Ilar.
H. 97.) — V tom dlażeni jest dira okroubla tri prstu z liloubi. (Har.
I. 192.) — Zamek Nakel leżi od mofe skoro jednolio dne cesty vzdali 
(Har. II. 219.) — Vstali jsme tri hodiny pfede dnem a jęli jsme majice 
mofe eervene po prave ruce, vzdali od nas tri neb ctyf mil ylaskycb. 
Har. II. 65.) — Śli tak pod zeini jakousi śiji v skale vytesanou, dvou 
loket Prażskych z śifi a tri loket a jedne ctvrti zvyśi, około desiti 
krokuv zdyli. (Har. 1. 191.) — Do te pak velke rady ysickni patricii 
pfes petmecitma let zstafi pfijiti niohou. (Har. I. 2śi.) — Synafek jme- 
nem Yilem śesti lest stan. (Har. I. 1.) —

Anm. Die Prśiposition z — vz (vgl. Dal. 5: Postavmy vieżu so
bie, ta bud’ vz vyśi aż do nebe) und zur Delinung des i vgl. die Bil- 
dungen: pani, bibli, lodi, pradli, svadli n. a. (Zikm. Gramm. §. 15, 
45, 51.) -

2) Naeh den Adjectiren dlouby, śiroky, vysoky, liluboky, tłusty u. a.
V te jeskyni stoji lirob niramorovy nad zenu vyzdvizeny dvou

loket, dlouby tri Ioktu a śiroky peti ćtvrti. (Har. I. 94.) — V tez je
skyni od toho lirobu jdouc tri kroky, proti zapadu pfi stene v koute, 
jest opet jiny lirob mraiuorovy, od zeme z vyśi puldruhelio lokte, si- 
roky też puldrnliebo a dlouby pulwrta lokte. (Har. I. 194.) — Pfiśli 
jsme do jine jeskyne dlouhe ctyf krokuv a tri śiroke. (Har. 1. 193.) — 
Pod tim kostelikem jest lirob dlouby kameny, vsak uzky a ctyf nob 
vysoky. (Har. I. 1S8.) — llylo blizko dveff mnożstvi kfićkti sotva 
lokte neb puldrnliebo yysokycb. (Har. II. 57.) — Naproti tomu oltafi 
dole pfi zemi k strane zapadni u steny jest jakesi korytko z snmorostle 
skały vytesane, dloulie dvou krokuv a śiroke jednobo kroku, a neco 
vfc neżli pili lokte bluboke a slove jeslicky. (Har. I. 192.) —

3) Der Genetiv der Massbestimmung wird auch oline ein ausdriick- 
lich hinzugefiigtes Substantiv oder Adjectiv des Masses zur Bezeicbnnng 
der Entfernnng auf die Fragc wie weit? gebraucht:

Mesto Lidva od Joppen dvou hodin cesty jest. (Har. I. 99.) — 
Poki-ik ucinivśe skokem k mofi jęli, mis, an so na ten korab divame, 
a jeśte od nas asi trojieb bonu był, nalezli a do mestecka Imali. (Mitr. 
43.) — Odveza so asi dvou sabu od bielm, leboucky z te lodićky do 
mofe tu pani vstreil. (Mitr. 89.) —

Anm. In den beiden letzteren Fallen (2 und 3) gebrauebt die 
neuere Spracbe den Acc. des Masses. Audi in der alteren Periodc 
findet sieli der Aee. neben dem Genctiy naeh den unter 2 angefubrten



Adjcctiven, z. B. Ilar. I. 182: Od tolio mista neco mało na prare
strane stoji opet jiny yystupek dosti veliky, vysokv ćtyry lokty. — Fur 
den Acc. fiihrt Zikmund, Skladba p. 49, 4 nur ein Beispiel ans Harant 
an, die iibrigcn liacli dem gewdhnlichen Spracligebrauclie (Usus). Es 
ware aber der Miihe wert zu ermitteln, welclier Construction der Yorzug 
zu geben sei. Unter den alteren Schriftstellcrn finden sieli bei Harant 
(in seiner Reisebeschreibung) wol die meisten Massbestimmungen, und 
er yerbindet die genannten Adjectiva des Masses regelmiissig mit dem 
Oenetiv; der Acc. dagegen findet sieli nur an wenigen Stellen aus- 
nalimsweise. —

IV.

Im yorjalirigen Programme bemerkte icli zu dem aus der Alexandreis 
(Vyb. 1101) angefulirten Beispiele: Ne rytiersku jsu postavu, ale vsi
kneźsku upravu, es sei ein Latinismus. Seit dem ist es mir gelungen 
eine liinreichend grosse Anzalil von Beispielen alinliclier Art aufzufinden, 
welclie die Urspriingliclikeit dieser Construction ausser Zweifel zu stellen 
scheinen. Es sind diese Instrumentales ąualitatis nacli meiner Ansiclit 
mit jenen in eine Reihe zu stellen, die ich pag. 31 (II. in.) meiner 
vorjalirigeti Abliandlung angefiilirt babo.

Nebyl ni veemź myslu kfivu. (Vyb. 159.) — Sv. Prokop byl jest 
ćlovek urozeniem vysokym. (Vyb. 205.) — Mudra slova jsu błaznom 
slyseti protivna, ty krali nebyvaj myslu taku. (Vyb. 89S.) — Jeden 
biese ćlovek mlady, vscf bieśe skolsku postami. (Vyb. 943.) — Mohan 
Todu tece bluboku. (Vyb. 175.) — Sv. Jan tak pfejasnu myśli preby- 
va§e, ze vSe veci jsucie i budiicie jilne znase. (Vyb. 1162.) -— Dobre 
jest panno od źadosti rucha pfielis krojem lcpym pustiti. (Śtit. 75.) — 
Riiclio, ae barvy vdovie, ale krojem lepym ćinily sobe, (Śtit. 84.) — 
Onen leżi zbitu lilavii a sień mra vfal zuby v travu. (Vvb. 1124.) — 
A tak vsickni yeselou trafi społu tahnouce u Turska jsou se polożili* 
U aj. 53.) -

Franz Bartos.



S CHULN ACHEICHTEN.

Lełiryerfassnng.
A. I>er L e l i r k o r p e r .

Lehrpersonale am Anfange des Schiiljahres ISfiS — 69:
1 Director, 7 Professoren (darunter der Religionslehrer des Ober- 

Gymnasiums), 3 wirkliche k. k. Gymnasiallehrer, 2 Supplenten (darunter 
<ler Religionslehrer des Unter-Gymnasiums), 1 israelitischer Religions
lehrer, 2 Nebenlelirer, zusammen IG Lehrindividuen.

Veranderuiigeii im Laufe des Sehuljahres:
1. Der k. k, Gymnasial-Professor, Herr J o s e f  E l s e n s o k n  wird von 

Sr. Excellenz dem k. k. Minister des Cultns und Unterrichtes zum 
Professor am k. k. neu erricliteten Staats-Gymnasium zu F e l d k i r c h  
ernannt mit Decret vom 24. Juli 18G8 Z. 5957.

2. Der Supplent am Pramonstratenser Gymnasium zu Pilsen, Ilerr Dr. 
Carl  S cli o ber wird mit Decret Sr. Excellenz des k. k. Ministers 
fur Cultus und Unterricht vom 16. September 1868 Z. 7536 zum 
wirklichen k. k. Gymnasiallehrer in Teschen ernannt und am 28. 
d. M. beeidet.

3. Herr V a 1 ent i n  S c h c b e s t a ,  Ilocliwurden, Kapłan in Skotscliau 
wird laut Decretes der k. k. scliles. Landesregierung in Troppau 
dto, 29. September 1868 Z. 8500 zum Supplenten der Religions- 
lehrerstelle am Unter-Gymnasium berufen.

4. Derselbe wird mit Decret Sr. Excellenz des k. k, Ministers fur Cultus 
und Unterricht vom 31. October 1868 Z. 9594 zum wirklichen k. k. 
Untergymnasial-Religiouslehrer ernannt.

5. Der prov. k. k. Haupt- und Unterrcalsclml-Director in Teschen, Herr 
Carl  Lo f f l e r  wird mit Decret der k. k. scliles. Landesregierung 
in Troppau dto. 28. November 1868 Z. 10085 zum Schre i b-  und 
Ze i c h n e n l e l i r e r  am k. k, kath. Gymnasium ernannt.



9. Der k. k. Gymnasiallehrer, Herr F r i e d r i c h  S l a m e c z k a  wird mit 
Decret Sr. Excellenz des k. k. Ministers fiir Cultus and Unterriclit 
vom 9. Janner 1869 Z. 41 an das k. k. Gymnasium in Znaim in 
gleicher Eigenschaft iibersetzt und es werden mit demselbem Decrete 
an das Teschner katli. Gymnasium ais wirkliche k. k. Gymnasial- 
lehrer ernannt: Herr Edmund K r a t o c h w i l ,  bisher Supplent am 
k. k. Staatsgymnasium in Olmiltz und Herr Ste f an  Kapp,  Supplent 
am Landes-Realgymnasium in Stockerau. In Folgę dieser Berufung 
wird der bisherige Supplent, Herr Carl  Sch e d y  des Dienstes 
enthoben.

7. Der k. k. Gymnasiallehrer, Herr F r i e d r i c h  S l a m e c z k a  bleibt 
laut des vom h. k. k. Ministerium des Cultus und Unterrichtes in 
Wien dto. 4. Februar 1869 Z. 875 genehmigten Diensttausches in 
Tesehen und Herr St e f an  Kapp iibernimmt die Lehrerstelle in 
Znaim.

8. Der k. k. Gymnasiallehrer, Herr J o s e f  W er ber wird laut Decretes 
Sr. Excellenz des k. k. Ministers fiir Cultus und Unterriclit vom 
18. Mai 1869 Z. 2883 zum prov. B e z i r k s - S c h u l e n - I n s p e c t o r  
fiir den Bezirk T e s e h e n  ernannt,

Lchrpersonale am Schlusse des Schuljałires 1868—69:
1 Director, 9 Professoren (darunter die beiden Gymnasialkatecheten), 

3 Gymnasiallehrer, 1 israeiitischer Religionslehrer, 2 Nebenlehrer, zu- 
sammen 16 Lehrindividuen.

a) llauptlehrer.
1. Herr Dr. Pi l i l ipp Gabr i e l ,  k. k. Gymnasial-Director, Vorstand 

des Carl freiherlich Cselesta’schen adeligen Convictes in Tesehen, 
Curator des Leopold Probst Scherschnick’schen Stiftungs-Vermogens, 
k. k. Conservator der Ban- und Kunstdcnkmaler im ehemaligen 
Teschner Kreise, Inhaber des goldenen Verdienstkreuzes mit der 
Krone, Weltpriester.

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, Rath des Didcesan- 
Ehegerichtes, k. k. Professor der Religionslehre am Ober-Gymnasium, 
Conventpriester im Elisabethiner-Spitale, Inhaber des goldenen Ver- 
dienstkreuzes mit der Krone.

3. Herr J o s e f  Chri s t ,  k. k. Professor, B i b l i o t h e k a r  und Mn- 
seums-Custos der Probst Leopold Scherschnik’schen Sammlungen, 
Curator  der Dr. Philipp Gabriel’schen Lehrmittel-Stiftung.



4. Herr Dr. J o li a n n M r h a 1, k. k. Professor, C a s s i e r und 
R e c h n u n g s l e g e r  des Probst Leopold Scherschnik’sclien Stif- 
tungsfondes, Re v i s o r  der Dr. Georg Prutek’schen Stipendien- 
Stiftung.

5. Ilerr Dr. J o s e f  F i s c h e r ,
G. Ilerr J o s e f  Sm i ta,
7. Herr J o h ann WondrAćek,
8. Herr Frań z Bartos ,
9. Herr J o s e f  Wer ber,  k. k. Professor und Bezirks-Scliul-Inspector 

fur die k. k. Teschner Bezirkshauptmannschaft.
10. Herr F r i e d r i c h  S l a mecz ka ,  1
11. Herr Dr. C a r 1 S c h o b e r , ) k' k‘ Gymuasiallcl.rer.
12. IIocliw. Herr Va l e n t i n  S c h e b e s t a ,  Religions - Professor am 

Unter-Gymnasium und II. Vorsteher im Carl freiherr. Cselesta’schen 
adeligen Convicte.

13. Herr Edmund Krato c h wi l ,  k. k. Gymnasiallehrer.

b) Israelitischer Religionslehrer.
14. Herr Simon Fr i edman n, Teschner Kreisrabbiner.

c) Nebenlehrer.
15. Herr Dr. Georg  Prutek ,  Weltpriester der Breslauer f. b. Diocese, 

pens. k. k. Haupt- und Unterrealsclml-Katechet, Praepositus ecclesiac 
ad. S. Georgium, Inliaber des goldenen Verdienstkreuzes, Lehrer 
der englischen und franzosischen Sprache.

16. Herr Carl  Lo f f l e r ,  prov. Director der k. k. Haupt-Unterreal- 
und Lehrerbildungsschule in Teschen, Lehrer des Schonschreibens 
und Zeichnens.

) k. k. Gymnasial-Professoren.

B. Der

a) Obiigate behrgegeustamie.

I. Classe.
Ordinarius: Herr C arl  S c h e d y  im I. Sem.

Herr E d m u n d  K r a t o c h w i l  im II. Sem.
1. Religion, 2 St. W. Der christliche Glaube. Die zelin Gebote. Die 

Gnadenmittel.



2. Latein, 8 St. W. Regelmassigo Formenlebre. Der Conjunetiv und 
Infinitiv in den wiclitigsten Fallen nacli J. A. Rożek:  Latei- 
nisches Lesebuch fur die I. Classe. Grammatik nacli Ferd.  
S c li u 11 z fur Unter-Gymnasien. Uebungsbeispiele. Memorieren 
und Aufsclireiben der Yocabeln mit wochentlichen Scliularbeiten.

E. Kra to chwil .

H. Deutsch, 4. St. W. Der einfache, crweitertc, zusammengezogene und 
zusammcngesetzte Satz in Yerbindung mit der Interpunctions- 
lelire. Flexion der Verba mit der hievon abhangigen Wortbildung 
nacli der neuhochdeutschen Elementargrammatik von F r i e d r i c li 
Bauer.  Miindliche und schriftliclie Einiibung durch Beispiele. 
Lesebuch von Mozart I. ftir Untcr-Gymnasien. Vortragen me- 
morierter Stiicke. Alle 8 Tage cin schriftlichcr Aufsatz.

E. K r a t o c h w i 1.

4. Geographie, 3 St. W. Allgemeine Uebersiclit der Erdbeschreibung.
Angabe der Hauptpunkte der politischcn Geographie nacli
J. P t a s c h n i k ’s Leitfaden mit Beuiitzung grosser Wandkarten.

V. Schebes ta .

5. Mathematik, 3 St. W. Die 4 Rechnungsarten mit benannten und
unbenannten Zahlen. Gemeine Br ii che und Decimalbruche. Abge- 
ktirzte Multiplication und Diyision. Primzaldcn. Aus der Au- 
schauungslehre: Iunien, Winkel, Parallele, Dreiecke nacli Dr.
M o c u i k.

J. S m i t a.

6. Naturgescliiclite, 2 St. W. Einleitung. Zoologie der Sauge-Glieder-
und Bauchthiere nacli Dr. Al o i s  Pokorny.

J. 8 mi ta.

II. Classe.
Ordinarius: Herr J o s e f  C hr is t .

1. Religion, 2 St. W. Erklarung der Gebrauche und Ceremouien der
katliol. Kirclie nacli Dr. Frenzl .

V. Schebes ta .

2. Latein, 8 St. W. Wiederholung und Erganzung der regelmassigen
Formenlehre. Unregelmassigkeiten in Declination und Conju- 
gation. Das Nothwendigste aus der Casuslehre. Der Conjunctir,



Infinitiv, Imperativ, Ablativus absolutus n.ach Ford.  Sch u l t z  
lateinischer Sprachlebre. Uebungsbeispiele nach dem Lesebuche 
Kożek’s II. TheiJ. Alle 8 Tage 1 Sclnil- und alle 14 Tage 
1 Ilansarbeit. Anfang hituslicher Praparation.

J, Christ .

3. Detttsch, 4 St. W. Der zusammengesetzte Satz. Die Formenlekrc
des Nomen. Lesen mit sprachlicher und sachlicher Erklarung 
aus Mo żar t  s Lesebuche Nr. II. fur Untergymnasien. Vortrag 
memorierter Lesestiicke. Alle 8 Tage 1 orthogr. Uebuug und 
1 Ilausaufgabe.

F r. SI a m e c z k a.

4. Geograpliie und Geschichte, 3 St. W. Alte Geschichte bis 476 n.
Cliristo nacli Gi ndely .  Geograpliie eines jeden in die Ge
schichte eintretenden Landes. Kartenzeichnungen mit Benutzung 
der U l e n h u t ’schen Kartenentwurfe.

Dr. C. S c h o b e r.

5. Mathematik, 3 St. W. Aus der Arithmetik: Verhaltnisse und Pro-
portionen. Anwendung derselben nacli Dr. F. Moenik.  Aus 
der An s c h a u u n g s l e h r e :  Mcssung, Theilung, Verwand- 
lung und Aehnlichkeit gradlieniger Figuren.

Dr. J. Mrhal .

6. Natur geschichte, 2. St. W. Zoologie (Vdgel, Amphibien, Fische) und 
Botanik nach Dr. A. Pokorny.

J. S m i t a.

III. Classe.
Ordinarius: Ilerr J o s e f  W e rb er .

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

V. S c h e b e s t a.

2. Latem, 6 St. W. Casuslehre nach der lateinischen Sprachlehre von
F. Schul tz .  Ilist. antiąuae lib. I. II. III. IV. edit. Hoffman.  
Tagliche Praparation. Im 1. Sem. alle 8, im 2. Sem. alle 14 
Tage eine Schul- und Ilausaufgabe.

J. Werber.



.?. Griechisch, 5 St. W. Regelmassige FormenleLre mit Ausschluss der 
Verba in ;< i nach Dr. K. Schenkl .  Memorieren geeigneter 
Satze. Im 2. Sem. alle 14 Tage eine Hausaufgabe, alle 4 
Wochen einc Scimlaiifgabe.

J. Werber.

4. Deutsch, 4 St. W. Lesen von Musterstlicken aus Mo z a r t s  Lese- 
buche III. fiir Untergymnasien mit sprachlicher und sachlicher 
Ei-klarung. Alle 14 Tage eine Hausaufgabe.

F. Bartos .

Geographie und Geschichte, 3 St. W. Mittlere und neucre Gescliichte 
bis zum westphiilischen Frieden mit Hervorhebung der Haupt- 
ereignisse aus der Gescliichte des osterr. Staates nach dem II. 
und III. Theile des Lehrbuches von Gi ndely .  Entspre- 
chende Geographie mit Bentitzung der Wandkarten von Bret-  
s c h n e i d e r  und Kartenzeichnen.

Dr. C. S c h o b e r.

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

J. Smita.

7. Naturgeschichte, (im I. Sem.) 2 St. W. Mineralogische Anschauungs
lehre nach S. F e l lock er.

J. Smita.

8. Physik, (im 11. Sem.) 2 St. W. Einleitung. Anfangsgriinde der 
Chemie und Warmelehre nach Dr. A. Kunzek.

J. Smita.

IY. Classe.
Onlinarius: Herr J o h a n n  W o n d r a c e k .

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

V. Sc he be s t a .

2. Latein, 6 St. W. Tempus- und Moduslehre. Prosodie. Metrik. Rom.
Kalender, nach Dr. SchuI tz  lat. Grammatik. Lectiire aus 
Caesar  de bello gallico. I, II., III., IV. — Carmina



O v i d i i nacli Auswalil. — Praeparation und Verwcrthung der 
Lekttire. Alle 14 Tage eine Hausaufgabe nach Si ipf le I. Th. 
und alle 14 Tage eine Composition nacli der Lectiire.

,T. W o n d r a e e k.

3. Griechisch, 4 Sł. W. Wiederliolung der regelmassigen und Vollen-
dung der unregelmSssigen Formenlehre und Casuslehre nacli 
der griech. Grammatik von Dr. Georg Curtius.  Uebungen 
nacli dem Lesebuche von Dr. C. S c h e n k 1. Memorieren werth- 
voller Stellen. Alle 14 Tage 1 Pensum oder 1 Composition.

J. Chris t.

4. Deutsch, 3 St. W. Lectiire aus dcm Lesebuch von Mozart  N. IV.
fur Unter-Gymnasien mit sprachlicher und sachlicher Erldii- 
rung. Geschaftsaufsatze im I. Sem, Deutsche Prosodie und 
Metrik im II. Sem. Alle 14 Tage eine Hausaufgabe.

E. Kra to eh w i 1.

5. Geographie und Geschichte, 3 St. W. Schluss der neueren Ge-
schichte nach Gindely .  Wiederliolung des geographischen 
Unterrichtes mit Hilfe der K 1 o d e n’schen Repetitions-Karten. — 
V a t e r 1 a n d s k u n d e (im II. Sem.). Uebersicht der 1 laupt- 
momente der dsterr. Geschichte, des Anwachscns der Monarchie 
zu dem jetzigen Bestande und mit besonderer Rticksicht auf 
das Kronland Schles i en.

Dr. C. S c Ii o b e r.

6. Matliematik, 3 St. W. Zusammengesetzte Verhaltnisso und dereń
Anwendung. Gleichungen des I. Grades nach Dr. F. Mo en i k. 
An s c li a u u n gs l eh  re: stereometrische Grnndbegriffe mit der 
Inhalts- und Oberflaclienberechnung der Korper.

J. Smita.

7. Physik, 3 St. W. Die Lehre vom Gleichgewichte und der Bewegung
fester, fliissiger und ausdehnsamer Korper. Akustik, Magnetismus 
und Electricitat. Grnndbegriffe der Optik und Astronomie.

Dr. Pb. Gabriel .

V. Classe.
Ordiuarius: Ilerr F r a n z  B a r t o s .

1. Religion, 2 St. W. Allgemeine Glaubenslehre von Dr. K. Martin.
J o s e f B i 11 a.



2. Latein, 6 St. W. L i v i u s lib. I, XXI. — O v i d i u s nach Aus- 
wahl. — Pr i vat l ec t t i re  aus Livius lib. II. und XXII. — 
Grammatisch-stilistische Uebnngen nach Sl ipf l e II. Alle 14 
Tage 1 Pensum, alle 4 Wochen 1 Composition.

F. Bartos .

ii. Griechisch, 5 St. W. X e n o p h o u nach der S c h e n k l’schen Clire- 
stomathie, Cyrop. I., II., XIV. Anab. I., IV. Homeri  Iliad.
1., II., III. P r i v a t l e c t u r e :  Xenoplion Anab. V. Memorab.
11., III., V. Memoricren der Pniparation und einzelner Stellen 
der Lectiire. 1 grammat. Stunde nach Dr. Curtius.  Casus- 
lehre; Genera und Tempora des Verbums. Alle 4 Wochen 
1 Schularbeit.

F. S 1 a m e c z k a.

4. Deutscli, 2 St. W. Lectiire von Musterstiicken der neueren Literatur 
nach dem Lesebuch von Eg g e r  Nr. 1 fur Ober-Gymnasien, 
mit sprachlich - sachlicher Erklarung und literar. - historischen 
Bemerkungen. Vortrage von Lesesfiicken. — Alle 14 Tage 
eine Hausarbeit.

Dr. C. S cli ober.

o. Geographie und Geschiclite, 3 St. W. Die Volker des alten Asiens 
und Afrika, dic Griechen und Macedonier sammt den aus 
Alexanders Weltreiche hervorgegangenen Dynastien nach Gin- 
d e l y ’s grosserem Werke mit der darauf bezuglichen Geographie. 
Kartenzeichnen.

Di'. G. S cli o ber.

>!. Mathematik, 4 St. W. Al gebra:  Die Zahlensysteme. Algebraische 
Grundoperationen. Tlieilbarkeit der Żabien und ihre Anwen- 
dnng. Vollstiindige Lehre der Brtiche und Verhaltnisse nach 
A. Decker .  — Geometr i e :  Longimetrie und Planimetrie 
nach Dr. F. Mo cn i k.

Dr. .1. Mrhal.

7. Naturgaschichte, 2 St. W. Mineralogie in Verbindung mit Geognosie 
nach F e l l o c k e r .  Botanik mit Paliiontologie und geographi- 
scher Verbrcitung der Pflanzen nach Dr. Bi l l .



VI. Classe.
Ordinarius: Herr F r i e d r i c h  S l a m e c z k a .

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

J. Bitta.

2. Latein, 6 St. W. S a l u s t ,  Bellum Jugurthinum; Ci c e r o n i s  Orat.
in Catil. I.; Ca es ar b. civ. I., 1 — 37. III., 1— 30. Vergil. 
Ecl. 1. Aen. I. und II. Pr i vat l ec t t i re :  Salust .  Cat i l ina:  
Ci ce ro n i s  Orat. in Catil. II., III., IV. Schriftliclie Praparation. 
1 St. W. grammatisch - stilist. Uebungen nach S c h u 11 z und 
Si ipf l e II. Alle 14 Tage 1 Pensum, alle 4 Wochen 1 Com- 
position.

F. S l ameczka .

3. Griechiscli, 5 St. W. II o mer i Iliad. lib. VI., VII., VIII., XXII. —
H e r o d o t i  lib. VIII. — Pr i vat l ec t t i re :  Ilomeri Iliad. IV. 
V. et Odysseae lib. I., II., III. — Memorieren einzelner werth- 
voller Stellen. — Praparation und Iuhaltsangabe. — Alle 
4 Wochen 1 Pensum oder 1 Composition.

F. Bartos.

4. Deutsch, 3 St. W. Lectiire nach dem Lesebuche von Mozart  II.
fur Ober-Gymnasien. L i t e r a t  u rge s c  hic lite von Lutlier 
bis zum Gottinger Hainbunde e i n s c h l i e s s l i c h .  — Vortrage 
von Lesestucken. Alle 14 Tage 1 Ilausarbeit.

F. S lameczka.

5. Geographie und GeschicJite, 3 St. W. Rom. Geschichte. Das Mit-
t e 1 a 11 e r bis zu den Kreuzzilgen nach G i n d e 1 y’s grosserem 
Werke mit der darauf beziiglichen Geographie. —- Kartenzeichnen.

Dr. C. Schober.

6. Mathematik, 3 St. W. Algebra: Potenz, Wurzel, Logaritlimen. Ima-
ginare Grossen. Gleichungen des I. Grades mit einer und 
mehreren Unbekannten. Reduction algebraischer Ausdriicke. — 
Geometr i e :  Trigonometrie (ebene) und Stereometrie, nach 
Dr. F. Mocni  k.

Dr. J. Mrhal .

7. Naturgescliiclite, 3 St. W. Zoologie in enger Verbindung mit Pa-
laontologie und geograpliischer Verbreitung der Thiere nach 
Dr. C. Giebl .



VII. Classc.
Ordinarius: Herr Dr. J o h a n n  Ml’h a l.

1. Eeligion, 2 St. W. Scliluss der specielien Dogmatik. Cliristliche 
Morał nacli Dr. K. Martin.

J. Bi t  ta.

2. Lałein, 5 St. W. Ci ce ro n i s  Oratt. pro Pompejo, pro Sulla. —  
V i r g i 1 i i Aeneid. lib. VII., VIII., IX., X. — Pr i v a t l e c t u r e :  
Oratio pro Muraena, Virg. Aeneid. lib. III. — Grammat.-stilist. 
Uebungen nacli Si ipf l e  II. 2. — Alle 14 Tage 1 Pensum, 
alle 4 Wochen 1 Composition.

Dr. J. F i s cher .

3. Griechiscli, 4 St. W. D e m o s t h e n i s Orat. Philippica 3 und iiber
den Chersonesos; im II. Sem. S o p h o c l e s  Philoctetes. — 
Pr i v a t l e c t ł i r e :  Demosth. Philippica 1, 2, Olynth. 1, 2, 3 .— 
Grammat.-stilist. Uebungen nacli Dr. Curt i us  1 St. W. Alle 
4 Wochen 1 Composition.

E. Krat  o chwil .

4. Deutscli, 3 St. W. Mi t tell i  och d eut sch nacli J. Re i che l .  Im
II. Sem. Neul i oc l i deut s ch  nach Mozart s  Lesebuch II. 
Tlieil. Literaturgeschichte von den altesten Zeiten bis Lutlier. 
Aus der neueren Literaturgeschichte: Herder ,  Gbtl ie,  die
Sturm- und Drangperiode. Giittinger Dichterbund. Alle 14 Tage 
1 Ilausaufgabe. Vortr;ige von Lesestiicken.

J. W erb er.

5. Geograpliie und Geschichte, 3 St. W. Mittlere und neuere Ge-
schichte bis zum Schlusse des 17. Jalirhundertes mit beson- 
derer Riicksicht auf die Geschichte des osterr. Staates nach 
G i n d e 1 y und mit entsprechender Geographie.

J. Chri s  t.

6. Mathematik, 3 St. W. Al g e b r a :  Unbestimmte Gleichungen des
1. Grades. Quadratische Gleichungen mit 1 Unbekannten. 
Progressionen. Combinationen. Der binomische Lehrsatz. — 
Geometr i e :  Anwendung der Algebra auf die Geometrie. Ana- 
lytische Geometrie in der Ebene. Kegelschnitte. Nach dera 
Lehrbuche von Dr. F. Mocnik.

Dr. J. Mrhal.



7. Physik, 3 St. W. Allgemeine Eigenschaften der Kdrper. Chemie.
Statik. Dynamik. Akustik mit der Wellenlehre, nach Sehabus.

Dr. J. Mrhal.

8. Philosojihische Propćideutik, 2 St. W. Einleitung in dic Pliilosophie
durcli Erklarung der Grundbegriffe. Logik nach Dr. Drbal.

Dr. Ph, Gabriel .

VIII. Classe.
Ordiuarius: Herr Dr. J o s e f  F i s c h e r .

1. Religion, 3 St. W. Die Geschichte der Kirche Christi nach Dr.
F e s s 1 e r.

.1. Bitta.

2. Latein, 5 St. W. T a c i t i  Histor.  lib. I., II. — l l ora t i i  Udar.
lib. 1, 2, 3, 4 nach Auswahl. Epod.  1, 2, Satir.  9, Epist .  
I. 2. — Pr i va t l ec t t i r e  aus Taciti Germania und Agricola, 
im II. Sem. Epist. ad Pisones. — Grammat.-stilist. Uebungen 
aus Si ipf l e II. 2. — Praparat i on .  — Alle 14 Tage 
1 Pensum, alle 4 Wochen 1 Composition mit Beziehung aut 
die Lectiire.

J. W e r b e r.

Griechisch, 5 St. W. P l a t o n i s  Protagoras. — S o p h o c l i s  Anti- 
gone. — P r i v a t l e c t u r e  aus Platons G o r g i a s und E u t h y- 
demos  nach Auswahl. — Grammatisch-syntactische Uebungen 
nach Dr. Cur t i us ,  1 St. W. — Alle 4 Wochen 1 Compo
sition nach der Lectiire.

Dr. .1. Fi scher .

4. Devtsch, 3 St. W. Lectiire aus Mozarts  Lesebuch Nr. III. fUr
Ober-Gymnasien nach aesthetischen Grundbegriffen geordnet 
und in Verbindung mit analytischer Aesthetik. Zusammen- 
fassung der gesammten Literaturgeschiclite. Alle 2— 3 Wochen 
eine grossere Hausaufgabe. Yortriige selbststiindiger Aufsatze 
in der Schule.

Dr. C. S cli o ber.

5. Geographie und Geschichte, 3 St. W. Schluss der neueren Ge
schichte mit Biicksicht auf Oesterreich, nach W. Piitz.  Sta- 
tistik des osterr. Kaiserstaates nach Dr. Schmi t t .

J. Chri st .



6. Mathematik, 1 St. W. Wiederholung der Hauptlehren der Algebra
and Geometrie. Uebungen in Losuiig algebr, und geometr. 
Probleme.

Dr. J. Mrhal.

7. Physik, 3 St. W. Magnetismus. Elektricitat. Wannę. Optik. An-
fangsgriinde der Astron. und Meteorol. nach S cli ab u s.

Dr. J. Mrhal .

8. Philosophische Propćideutik, 2 St. W. Grundbegriffe der empiri-
schen Psychologie nach Dr. L i ch t enf e l s .

Dr. Pli. Gabriel .

Israelitisclier Keligioiisuntcrricht.

Obere Abtheiluny, 2 St. W. Geschichte der Juden vom 1. bis inclusiv 
dem dritten rabbinischen Zeitalter, (Epoche Ibn Gbirols und 
Jehuda llalevis) deren Stellung unter den AImoraviden, Ilohe- 
piinkt der jiidisch-spanischen Cultur. (Nach Gratz.)

Untere Abtheiluny, 2 St. W. 1 St. Yon der Offeubarung Gottes, die 
10 Gebote im Urtexte. (Nach Wesse ly . )  1 St. hebraische 
Grammatik, Nomina mit suffixis, pronomina, adjectiva, verbum 
regulare nebst praktischen Uebungen aus dem Pentateuch.

S. F r i e dma nn ,
Kreisrabbiner*

b) Iteriingt oblizał«* bcgcnslitmlc.

J. Bohmisch.
1. Abtheiluny (mit deutscher Unterriclitssprache), 2 St. W. Nach 

Kar l i k ’s Grammatik: Local, Instrumental und Vocativ der 
Substantiva und Adjecta. — Perfectum, imperatiy, Conjunctiv 
und Transgressiv, passive Bedeutung der Zeitwbrter. Pronomipa 
und Zweizahl der Hauptwbrter. — Einttbung an Beispielen in 
der Schnie und zu Hause. — Alle 4 Wochen 1 Composition. — 
Lesestiicke aus Jirecek’s Ćitanka.

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

1. Abtheiluny (mit bohmischer Unterriclitssprache), 2 St. W. Die Laut- 
und Formenlehre nach Ka r l i k ’s Grammatik. Eintibung an 
Beispielen in der Schule und zu Hause. Alle Monate 1 Com
position. Lectiire aus Ćitanka pro 1. tfidu niżsiho gymnasia 
od J. Jirecka mit Wort- und Sacherkliirung.



2. Abtheilung, 2 St. W. Syntax des einfacben, nackteu, bekleideten
und zusammengesetzten Satzes nacli dem Lehrbuche: Nauka
o yetacli, von Carl Kunz und Einubung durcli Beispiele in der 
Scliule. Lecture nach Jireeek’s Lesebuche IV. Tlieil. Alle 
4 Wocben 1 Schulaufgabe und Declamationen grosserer Ge- 
dicbte und ausgesucliter prosaiseker Aufsatze, meistens von 
Jirecek.

F. Bartos .

3. Abtheilung, 2. St. W. Nacli J. Jirećek’s Anthologie ze stare litera
tury ceske: Lecture der darin Yorkommenden Lesestticke nacli 
Auswalil mit Erklarung der altbohmiscben Formen auf Grund- 
lage der altbohmiscben Grammatik von Kvet, dann mit stili- 
stisclier und sacblicher Erklarung und literatur - liistorischen 
Notizen. Yortragen gewablter Gedichte. Alle 4 Wocben 1 Com- 
position.

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

4. Abtheilung, 2 St. W. Nacli J. Jirecek’s Antbologie z novoćeske
literatury: Lecture der darin Yorkommenden Lesestiicke nacli
Auswahl mit grammatiscb-stilistiscber, sacblicher und astheti- 
sclier Erklarung. Hiezu literatur-bistorische Notizen tiber die 
bedeutendsten gelesenen Schriftsteller, Yortrage gewablter Ge- 
dicbte. Alle 4 Wocben 1 Composition.

Dr. J. F i scher .

II. P o l n i s c l r .

1. Abtheilung f ilr  Deutsche, (mit deutscber Unterrichtssprache), 2 St. W. 
Fortgesetzter Curs vom vorigen Scbuljabre: Nacli Wiederholung 
des Ftlrwortes ubersicbtliche Darstellung der Lehre vom Zeit- 
worte, die Theilung desselben in 6 Classen nacli Stammen 
mit zu Grundelegung der polniscben Grammatik von A. Ma
łecki eingeiibt an Carl Pobl’s: „Tbeoretiscb-praktiscber Gram
matik der polniscben Spracbe.“ Alle 2 Wocben eine Aufgabe. 
Memorieren von kurzeń Gedicbten.

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

1. Abtheilung f  ur Polen, (Fortsetzung vom Yorigen Scbuljabre), 2 St. W.
Fortsetzung der Lebre des im Yorigen Jahre niclit beendeten 
Zeitwortes, Adverbiums, Praposition und mit einer kurzeń 
Uebersicht iiber die wiehtigsten Erscheinungen in der polni-



sclien Lautlehre eingeubt bei derLectiire der „Wypisy polskie I.“ 
fur Unter-Gymnasien. Memorieren von kurzeń Gedichten, alle 
14 Tage eine Aufgabe.

J. Wo n d r a ć e  k.

2. Abtheilung, (Fortsetzung vom vorigen Jahre), 2 St. W. Die Lehre
von dem in die Syntax gelidrigen Yerbum nach Geschlecht, 
Zeiten, Arten, Participien u. s. w. Metrik und Yerslelire naeli 
der Grammatik von A. Małecki eingeubt bei der Lecture der 
Wypisy polskie II. f. Unter-Gymnasien. Memorieren von Ge- 
dicliten. Alle 14 Tage eine Aufgabe.

J. Wo n dr a ć e  k.

3. Abtlieilung, 2 St. W. Mit Bentitzung von Lesław Łukaszewicz
„Grundriss der polnischen Literaturgesehichte“ wurden Muster- 
stiicke aus dem III. Theile der Wypisy polskie, mit gramma- 
tischer, syntaktiscber, saeblicber und asthetischer Erklarung 
gelesen. Memorieren grosserer Gediclite. Alle 14 Tage eine 
Aufgabe.

J. Won dracek.

4. Abtheilung, 2 St. W. Nach Wypisy polskie dla użytku klas wyż
szych II., 2. mit den Biographien der betreffenden Schriftsteller 
wurden grossere Abschnitte unter Bezeichnung der rorkom- 
menden poetischen Wendungen, Schbnheiten u. s. w. aus den- 
selben gelesen, biindige Inhaltsangaben yerlangt, Aufgaben 
nach der Lecture alle 3 Wochen gegeben, und gewahlte Ge- 
diclite memoriert.

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

c) Freie Lehrgegenstainle.
1. Sclionschreiben, 2 St. W. Das Taktschreiben der Current- und Latein-

schrift nach Gre i ner  und Kust .  Die englische Cursivschrift.
C. Loff l er .

2. Zeichnen, 2 St. W. Zeichnen von Landschaften, Figuren, Tliieren, Blu-
men nach Taubinger, Strassgschwandtner Jakuba, Hermes u. m. a.

C. Lof f l er .

3. Gesang, 1. Abt he i l ung .  (Anfiinger.) I. Sem. Musikalisclie Yor-
begrifte. Tonbildung nach Dauer, Ilohe und Starkę. Rhythmik 
Melodik und Dynamik des Tones. II. Sem. Ein- und zwei- 
stimmige Uebungcn.



2, Abthe i l ung .  (Geiibtere.) 4stimmigc Uebiingen im Manncr- 
und gemisciiten Chorgesang.
3. Ab t h e i l u n g .  Erweiterung der musikal. Theorie, das 
wichtigste aus der Harmonielehre und Instrumentalmusik.

J. S m i t a.

4. Englische Sprache, 2 St. W. Die Elemente der Grammatik nacli 
P. Gands „Englische Sprachlehre." Frankfurt a. M. 1803, mit 
dem Lesebuche von Dr. F. Alin. Koln 1867.

Dr. G. P r u t e k.

o. Franzosisclie Spraclie, a) Elementar-Abtheilung, 2 St. W. Die 
Grammatik wurde nacli Dr. F. Ahn’s „Lehrgang der franzb- 
sischen Sprache" durch zahlreiche Beispiele in der Scliule 
mundlich und schriftlich eingeiibt. Ais Lesebuch diente: Recits 
de 1’histoire de France von Dr. Robolski, Stettin 185!).
b) Fortbildungs-Abtheilung, 1 St. W. Die Lectiire von „llecits 
de rhistoire de France" von Dr. Robolski wurde fortgesetzt, 
zur "Wiederholung der Grammatik, und zu praktischen Uebungen 
im franzosischen Sprechen und Schreiben beniitzt.

Dr. G. Pr u tek.

DctitM-hc Aiiigaltcii im  Ober-ftymiiaKiuiu.

Y. Olasse.
1) Der schonste Tag in den verflossenen Ferien (Schilderung in Briefform).
2) Gedankengaug der Praefatio des Livius.
3) „Naturamexpellas furca,tamen usąuerecurret." (Horat.epp. lib.l, IU, 42.) 

Oder: „Dummheit und Stolz wachsen auf einem llolz." (Fabel.)
4) „Wol ihm der viele Freunde zithlt:

weh’ ihm, wenn er auf sie zalilt" (aus Freidanks Bescheidenlieit, Chria).
5) Der Krieg der Rćimer mit den Sabinom (Erzahlung nacli Liyius I, 

9 — 13).
6) „Segen ist der Miihe Preis" (Chria).
7) Der heurige Sylvesterabend.
8) „Schuster bleib’ bei dcinem Leisten"

Oder: „Tran, scliau wem! (Fabel.)
9) Das Łeben eine Schifffahrt. (Parallele.)

10) Principiis obsta, sero medicina paratur, dum mała per longas con- 
valuere moras. (Ovid. rem. am. 92.) ’

31) Inhaltsangabe eines zur hiiuslichen Lectiire aufgegebenen Stiickes 
aus Gbthes: „aus meinem Iieben."



12) Aristides und Themistoeles (vergleichende Charakterschilderung).
13) Die bciden Sprichworter: „Ubi bene ibi patria11 und „uberall gut, 

zu Ilause ara besten“ sind zu vergleichen.
14) Der Neidische. (Scliilderung nacli Theophrasfs: „der Geizige'*.)
15) Charakterschilderung des Grafen Eberhard vou Wurtemberg (nacli 

TJhlands gleichnamigen Rhapsodieen).
IG) Yorthcile und Nachtlieile der Gewohnheiten.
17) Die Wiclitigkeit der Graser.
18) Was lehrt uns alles ein Spaziergang im Freien.
19) Wer stelien bleibt, geht znruck.

Dr. 0. S c b o b e r.

VI. Classe.
1) Ein Hcrbsttag.
2) Gedankengang der Einleitung in Salusfs Bellum Jugurtbinum.
3) An einen Freuud, der daruber klagt, dass er seinen Beruf verfehlt bat.
4) Die Reform des Serrius Tullius.
5) Das Kartenspiel.
G) Parallele zwiscben Alexander dem Grossen und Pyrrhus.
7) Ilektors Abschied von Andromacbe (nach Homer).
8) Die Rolle des Wassers im Ilaushalte der Natur.
9) Wert der Regeln in der Rede- und Dichtkunst (nacli Gellert).

10) Gedankengang der „Theodicee1' von Uz.
11) Unterhaltungsbucher sind unsere Freunde und auch unsere Feinde. 
]2) Hannibal, auf der Ilohe der Alpen angekommen, ermuntert sein

Hecr zu ferncrer Ausdaucr.
13) Die Sprichworter; Ursprung, Yerbreitung, Bedeutung und Form 

derselben nebst einem erlauterten Beispiele.
14) Lasst sich aus Salusfs Darstellung des jugurtbiniscben Krieges er- 

kennen, welcber der bciden grossen Parteien zu Rom er angeborte ?
15) Die Kunst zu vergessen.
IG) Bedeutung der Klopstock’scben Ode „Die beiden Musen“.
17) „Euch, ibr Gotter, gebort der Kaufmann. Giiter zu sucben Geht er, 

docli an sein Sebiff kniipfet das Gute sieli an.“ (Schiller.)
F. S lameczka.

VII. Classe.
1) Kraft muss sieli mit Weisheit paaren.
2) Einer neuen Wahrheit ist nicbts scbadlicber ais ein alter Irrthum.
3) Yeranlassung der Rede des Demostbenes tiber die Angelegenbeiten



im Chersones und gedrangte Darstellung des Gedankenganges der 
§§• 1—30.

4) Dio Geschichfe ist der Scliliissel der Gegenwart und der Spiegel 
der Zukunft.

5) „In deiner Brust sind deines Schicksals Sterne.“ (Schiller, Wallen- 
stein.)

6) Einfluss der Entdeckung Amerika’s auf die europaisclien Verhaltnisse.
7) Geographie und Chronologie sind die Augen der Geschichte.
8) Charakteristik Sigfried’s nacli den gelesenen Stiieken des Nibelun- 

genliedes.
9) Welches sind die Zwecke, die wir mit der Lectiire verbinden?

10) Nil mortalibus arduum est. (Hor. Carm. I. 3, 37.)
11) Arbeit ist des Blutes Balsam,

Arbeit ist der Tugend Quell.
12) Welclien Einfluss tibten die Kreuzzuge auf die europaisclien Ver- 

haltnisse?
13) Disposition der Rede Cicero’s „pro lege Manilia*1.
14) Wissen ist Maelit.
ló) „Es tragt Verstand und rechter Sinn 

Mit wenig Kunst sicb selber vor;
Und wenn’s eucli Ernst ist was zu sagen,
lst’s nothig, Worten naclizujagen? (Gćitlie, Faust.)

IG) Welche Verdienste erwarb sich Carl der Grosse um die deutsche 
Volksbildung?

17) Charakteristik der Iphigenie nacli Giithe's gleichnamigen Schauspiel.
18) Lessing und Herder riicksiclitlich ihrer kritisclien Thatigkeit mit 

einander verglichen.
19) Wer mit Erliolung recht weiss Arbeit auszugleichen,

Mag okn’ Ermiidung wol ein schones Ziel erreiclien.
J. W e r b e r.

VIII. Classe.
1) „— Lust und Liebe sind die Fittiche zu grossen Thaten.“ (Gotho.)
2) Einfluss der Kreuzzuge auf die deutsche Literatur.
3) Geld oder Bildung? (Dialog.)
4) Hatte Cato Recht, wenn er behauptete: ego vero censeo, Cartlia- 

ginem esse delendam?“
5) Charakteristik eines Ilelden aus einem zur hauslichen Lectiire auf- 

gegebenen Drama von Gćithe oder Schiller.
6) Hat der Mensch ein Recht iiber die Tlriere, und worauf griindet 

er dasselbe?



7) Warum lernen wir Mathematik?
8) „Frei von Tadel zu sein, ist der niedrigste Grad und der hochste; 

Denn nur Ohnmacht fiilirt oder die Grbsse dazu.“ (Schiller.)
9) Aesthetische Analyse des II. C. I. L. von Iloraz.

10) Uebt die horizontale und vertikale Gliederung eines Landes Einfluss 
auf dessen Geschichte, und welchen?

11) Ein zur hauslichen Lectiire bestimmtes Drama ist nach der Theorie 
des Drama zu zerlegen und zu beurtheilen.

12) (Maturitatsarbeit.) Was fur ein Unterschied bestand zwischen der 
E n t w i c k l u n g  des  K o n i g t h u m e s  in F r a n k r e i c h  und 
in D e u t s c h l a n d  wahrend  des Mi t t e l a l t e r s  und der  
nenen Ze i t  und welehe Folgen hatte diese versehiedenartige 
Entwicklung?

Dr. C. S c li o b e r.

II. Lehrmittel.
A. Probst Leopold Seherschnik'sche Sammlungen.

E. Stiftuii}ęs-I*ev.soiiale.

1. S t i f t u n g s - C u  rato ren sind:
a) Herr Dr. Johann De mel ,  Ritter von Elswehr, schles. 

Landes-Advocat, derzcit Landtags-Abgeordneter fiir Teschen 
und Reichstags - Mitglied im Abgeordnetenliause fiir Schle- 
sien, llitter des kais. ósterr. Ordens der eisernen Krone, 
ais Riirgermeister von Teschen.

b) Herr Dr. Pi l i l i pp  Gabr i e l ,  k. k. Gymnasial- Director 
und l.Yorsteher des Carl freiherrlich Cselesta’schen adeli- 
gen Conrictes in Teschen, Inhaber des goldenen Yerdienst- 
kreuzes mit der Krone, laut Ernennung durch die k. k. 
schles. Landesregierung ddto. 26. 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. 
Johann Mrhal ,  k. k. Gymnasial-Professor, laut Ernennung durch 
die k. k. schles. Landesregierung ddto. 26. Marz 1857, Z. 4588.

3. B i b l i o t h e k a r  und Mu s e u ms - Cus t o s :  Herr J o s e f
Chri s t ,  k. k. Gymnasial - Professor, laut Decretes der k. k. schles. 
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 :  P i l i l i  pp
S t a g l ,  laut Decretes vom Stiftungs-Curatorium ddto. 12. November 
1868, Z. 88.

II. ISibliotliok.

a) Im Schuljahre 1869 sind angekauft worden:

1. Zapadni Slovane v prayeku. Sepsal Alois Yojtech Śembera, 
s mapou Germanie a Illyrie. Ve Yidni 1868.

2. Bericht iiber die Welt-Ausstellung zu Paris im Jalire 1867. 
Ifcrausgegeben durcli das k. k. osterr. Central - Comite. Yollstiindig 
6 Bandę mit einem Atlas.

3. Synopsis der drei Naturreiehe. Yon Joli. Leunis. II. Teil. 
Botanik, zweite Halfte 2. 3. 4. Heft.

4. Jaliresbericlit iiber die Fortscliritte der Chemie und venvandter 
Teile anderer Wissenschaften. Yon Ileinr. Will. Register zu den Be- 
richten fiir 1857 bis 1866.

5. Jaliresbericlit iiber die Fortscliritte der Chemie und yerwandter 
Teile anderer Wissenschaften. Yon Ileinr. Will. Fiir 1867, 1 Heft.

6. Wohnungen, Leben und Eigentkiimlichkeiten in der hoheren 
Thierwelt. Geschildert von Adolf und Carl Muller.

7. Die Yereinigung von Bohmen, Mahren und Schlesien zu einem 
gemeinschaftlichen Landtage und einer Central-Yerwaltuug. Beleuchtet 
von Christian Ritter d’Elvert. 2. Auflage.

8. Das Straklungsverni6gen der Atonie ais Grund der physika- 
lischen und chemischen Eigenschaften der Korper. Yon Carl Puschl.

9. Cicero de oratore. Fiir den Schulgebrauch erklart von Dr. 
Carl Willi. Piderit. 3. Auflage.

10. llomers Odyssee. Fiir den Schulgebrauch erklart von Dr. 
Carl Fried. Ameis. I. Band Gesang 1 — 6. Yierte yielfach berichtigte 
Auflage.

11. Die Annalen des Tacitus. Schulausgabe von Dr. Anton Aug. 
Driiger. I. Band, Buch 1 — 6.

12. Das Staats-Arcliiv. Sammlung der officiellen Actenstucke zur 
Geschichte der Gegenwart. Yon Ludwig Aegidi und Alfred Klauliold 
1868 4 Hefte, 1869 2 Hefte.

13. General-Register zum Staats-Archiy 1861 —1867. Ausgear- 
beitet von Dr. H. M. Łowy.

14. Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum editum consilio 
et impensis academiae litterarum caesareae Yindobonensis. Yol. III. 
pars I. S. Thasci Caecili Cypriani opera omnia ex recensione G. Hartelii.



15. Geschiclite Polens. Yon Caro 3. Band.
16. Picrers Jahrbficber der Wissenschaften, Kunste und Gewerbe. 

Erganzungswerk zu sammtliehen Auflagen des Universal-Lexicon. II. 
Band, 8. Ileft.

17. Erscli und Gruber. Allgemeine Encyclopadie der Wissen- 
scbaften und Kiinste. I. Section 88. Band.

18. lllustrirtes Thierleben. Eine allgemeine Kunde des Tbier- 
reicbs von A. E. Brebm. 6 Bandę.

19. Ilandbucb der Erdkunde von G. A. Kldden. Zweite Auflage
1. II. III. Band 1 — 7. Lieferung.

20. Kaiser Joseph II. und Leopold II. Reform und Gegen-Reform 
1780 —1792. Von Dr. Albert Jiiger.

21. Geograpbie von Griechenland. Ton Conrad Bursian. 1. Band,
2. Band 1. Abtbeilung.

22. Gotbe’s Gedielite erlautert und auf ibre Veraulassungen, 
Que!len und Vorbi!der zurlickgefuhrt von Heinr. Yiehoff.

23. Ilandbucb der alten Numismatik von den filtesten Zeiten bis 
auf Constantin den Grossen. Yon Dr. J. G. Tb. Griisse. 1. Lieferung.

24. Mitteilungen der Central - C-ommission zur Erforscbung und 
Erbaltung der Baudenkmale XIII. Jahrg. 2. Sem. XIV. Jahrg. 1. Sem,

25. Jabrbucb der k. k. geologischen Reichsanstalt. Jabrgang 1868 
XVIII. Band — und Yerbandlungeti der k. k. geologischen Reichs
anstalt im Jahre 1868.

26. Geschiclite des dreissigjahrigen Krieges von Anton Gindely- 
I. Band.

27. Deutsche Dichter des siebzehnten Jabrhunderts. Yon Carl 
Godeke und Julius Tittmann. I. Band. Ausgewahlte Dicbtungen von 
Martin Opitz.

28. Paradigmen zur deutscben Grammatik. Gotbiscb, aitbocbdeutscb, 
inittelbocbdeutscb, neubocbdeutscb. Yon Oskar Schade, 2. Auflage.

b) Durch Scbenkung ist liinzugekommen:
1. Zebnter Jabresbericbt des osterr. scblesiscben Seidenbau- 

Yereines. 1868.
2. Index zum YII. Bando des Codex diplomaticus Moraviae. — 
Die Gesanimtzahl der Werke ist 8868 in 12974 Banden.

I I I .  J I lI S C I I I I l.

Gesanimtzahl der Inventarstiicke: a) fiir Zoologie 3676, b) fiu* 
Mineralogie 5086, c) fiir Botanik 881, d) fiir Geograpbie 435, e) fiir 
Numismatik 3622, f) an Kunstobjecten 531 Stuck,



Die im Cynmasialgebitudc befindlicheu Saninilungeu. 

a) Itiltliotlick.
Dieselbe zerfallt nacli §. 55, 4 des Org.-Entwurfes in die Bibliothek 

der Lehrer und Schiilei-. Die Angelegenheiten derselben besorgt der 
k. k. wirkliche Gymnasial-Professor Jol iann Won drace  k. 

Hinzugekommen sind im Jahre 1868—1869:
1. Fur die L e h r e r b i b l i o t h e k :

a) durcb Ankauf: 27 Werke in 50 Lieferungen; Fortsetzungen:
12 Werke in 125 Heften.

b) durcb Scbenkung: 5 Werke in 20 Lieferungen; Sammel-
werke: 12 Bandę.

2. Fur d ie Sch i i l e r b i b l i o t be k:
a) durcb Ankauf: 19 Werke in 27 Lieferungen; Fortsetzungen;

3 Werke in 19 Lieferungen.
b) durcb Scbenkung 1 Werk.

Summa: 79 Werke in 216 Heften und 86 Programme.

I. D ie Le h r e r  bib l i o thek.
Hinzugekommen sind:
1) Poetae scenici Graeeorum rec. G. Dindorf. Lip. Teubner 1867. 

9 Hefte. 2) Hertzberg Dr. G. J. die Geschicbte Griechenlands 2 Tb. 
Halle 1868. 3) Pfabler G. Handbucli der deutscben Alterthumer 
Frankfurt 1868 4 Aufl. 4) Lindner Dr. G. A. das Problem des 
GUickes. Wien 1868. 5) Keidt H. das geistige Scbauspiel des Mittel- 
alters. Frankfurt 1868. 6) Cholevius Dr. L. Dispositionen und Mate-
rialien. Leipzig 1868. 7) Mickiewicz A. Pisma. Lipsk Brockhaus.
5 Tb. 1862. 8) Stefan Garczyński. Poezje. Lipsk, Brockhaus 1863.
9) Virgilii Opera ed, Forbiger. Lipsiae 1852. 4 Th. 10) Scbrader 
Dr. W. Erziehungs- und Unterrichtslehre. Berlin 1868. 11) Diintzer H. 
Gothe’s lyriscbe Gedichte. Elbersfeld 1859. 12) Gernertb A. Grund-
lebre der ebenen Geometrie. Wien 1868. 13) Helfferich A. Turan und 
Jran. Frankfurt 1868. 14) Opitz Dr. E. Ueber die Sprache Luthers.
Halle 1869. 15) Wiener Dr. Ch. Atomenlebre. Heidelberg 1868.
16) Schmidt Dr. J. H. Leitfaden der Kythmik und Metrik. Leipzig.
17) Huggins Wilh. Ergebnisse der Spectralanalyse. Leipzig 1867. 18) Jahr-
bticher Neue fiir Philologie und Piidagogik. J. 1869. 1. 2. 19) Neil-
reich Dr. A. Die Yegetationsrerhaltnisse von Croatien. Wien 1868.
20) Heller C. Die Zoophyten und Epihinodromen. Wien 1869. 21) Freie 
padagogische Bliitter. Wien 1867, 1868. 2 Tb. 22) Der zweite Lehrer-



tag za Bninu. Wien 1869. 23) Krtiger C. W. Ueber griechische
Schulgrammatiken. 24) Verhandlungen der 22. Yersammlung deutsclier 
Philologen. Leipzig. 25) Mitlheilungen der k. k. geographischen Ge- 
sellschaft. Wien 1815. 26) Aristophanes, Ausgewahlte Komodien erki. 
von Hock. 4. Band. 27) Platon’s Vertlieidigungsrede des Socrates von 
Christ. Cron. — 86 osterreichische Programme.

Samme l we r k  e.
1) Silesia 1868. 2) Verordnungsblatt fiir Schlesicn 1868. 3) Ver- 

ordnungsblatt des k. k. Ministers des Cultus nnd Unterrichtes. 1869. 
4) Neue Jalirbiicher fur Pbilologie und Padagogik 1869 Leipzig Teub. 
99. 100. 5) Deutscher Sprachwart. 1869. Von Max. Moltke. Leipzig.
4 Bandę. 6) Sirius astronomische Zeitschrift von Bud. Falb. 7) Mitthei- 
lungen der k. k. Gesellscliaft zur Beforderung des Ackerbaues, der Natur- 
und Landeskuude in Mahren. 1868. 8) Philologischer Anzeiger ais
Beiblatt zum „Philologus11 von Ernst Leutsch. 9) Centralblatt fiir pii- 
dagogiselie Literatur. 10) Blatter fiir Musik und Mannergesang. 1869. 
11) Gama Natur und Leben. Zeitschrift 1— 5 Jahrg. 1869. 12) Mit-
theilungen der k. k. Centralcommission fiir Erforscliung und Erhaltung 
der Baudenkmale 1868, 1869.

Fortsetzungen: 1) Beer A. und Hochegger F. Fortscliritte des
Unterrichtswesens. Wien 1868. 1. 2. Band. 2) Mittheilungen geograph. 
von Petermann. 11 lleftc. 3) Slovnik naucny, red. L. Rieger. V Praze 
1868— 69. 145—60 llefte. 4) Weber Dr. G. Allgemeine Weltge- 
schichte. 7 Bandę. Leipzig. 7 B. 1 B. 5) Das Buch der Erfmdungen 
4 llefte. 6) Zeitschrift fiir die osterreichischen Gymnasien. 1869. 12 llefte.
7) Bibliothek ausliindischer Classiker. 27 Hefte. 8) Grimm. Deutsches 
Worterbuch. Leipzig 1868. 2 Hefte. 9) Liiben und Nacke. Einfiihrung 
in die deutsche Literatur. 1868. 2 Hefte. 10) Verhandlungen der k. k. 
zoolog.-botan. Gesellscliaft. 1 Heft, 11) Ofiizielle stenographische Be- 
richte iiber die Yerli. des schles. Landtages. 1 Heft. 12) Miklosich 
Franz. Vergleichende slav. Grammatik. IV. B. 1 Heft. 13) Hurz IT. 
Geschichte der deutschen Literatur. IV. B. 1— 7 Lief.

Durch Schenkung :
1) Yom holien k. k. Cultusministerinm: Germania, Yierteljabr- 

schrift. Neue Reihe. 4 Hefte. Wien 1858—59.
2) Yon der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien. Alma

nach. 1857. Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Cl, 4 Hefte. 
und mathematisch-natnrhistorischen Ci., 4 Hefte.

3) Verhandlungen der Forstsection. 1867 und 1868. 8 Hefte.
4) Orlando furioso di Lod. Aristo ed Bolra.



Ii. D ie S c h i i l e r b i b l i o t k e k  
erbiclt a) durcli Ankauf:

1) 2 Lateinische Schulgrammatiken ftir die unteren Classeu. 2 Hefte.
2) Rossmsessler E. Ftir freie Stunden. Breslau 1804. 3) Egger.Alois, 
Schiller in Marbach. Wien 1864. 4) Palaestra Musarum von Dr. Mo-
ritz Seiffert. 1 Tb. 6 Aufl. 5) Ribbeck Dr. W. Formenlelire des atti- 
scken Dialekts. 6) Element. Hoffmannowa z Tańskich: Jan Kocha
nowski. 7) Czajkowski Michał. Pisma. Lipsk, Brockhaus 1867. 5 Hefte.
8) Stoli W. Die Sagen des classischen Alterthums. Leipzig 1862. 2 Th.
9) Andree Dr. Ilicli. Abessiuien, das Alpenland. Leipzig 1869. 1 Bd.
10) Marchenwelt. Anthologie der schonsten Marchen v. Dr. Grsesse. 1867. 
1 Bd. 11) Feirich Dr. Yal. Lehrbuck der Geometrie. 2 Aufl. Wien 
1868. 1 Bd. 12) Deutsches Lelir- und Lesebuch fiir Obergymnasien. 
Wien 1868. 3 Bde. 13) Ilaschke J. Deutsche Manner. Teschen 1868. 
1 Bd. 14) Adam W. Method.- Anweisung zumAusziehen der Quadrat- 
und Cubikwurzel 1 Bd. 15) Gartlie. Beschreibung eine alle Sonnen- 
und Mondesfinsternisse yeranschaulicheuden Mascliine. 1 Bd. 16)Sprach- 
wart (Deutscher). 1869. 2 Bde. 17) Riistow W. Atlas zu Caesar gal- 
lischen Kriege. Stuttgart. 1 Bd. 18) Album des klass. Alterthums zum 
Gebraucli in Gelelirtenschulen. 5 Bde. 19) Hoffmannowa Kłem. Małe 
powieści a rozmowy. 1 Bd.

Fortsetzungen. 1) Das Buch der Erfindungen. 6 Hft. 2) Deutscher 
Nationalschatz 12 Hft. 3) Liiben und Nacke. Einflihrung in die deutsche 
Literaturgeschichte. 1 Hft.

b) Durcl i  S c h e u k u n g :
(Król ks. M.) Lidia po polsku przez. W Tarnowie 1858. 1 Hft. 
Vom Religionsprofessor des Obergymnasiums, Jos.  Bi t ta:  1) All- 

gemeine Weltgesckiclite mit besonderer Beriicksichtigung der Kircken- 
und Staatengeschichtc bis auf unsere Zeiten ftir alle Stiiude. 9 Biinde. 
Regensburg bei Jos. Manz. 1855. 2) Sonntagsfreude fiir die clirist-
liche Jugend von J. Pflanz. 4 Jahrgange 1863, 1864, 1865, 1866, Freiburg 
in Breisgau bei Herder. 3) Neues Kreuzer-Magazin, Blatter ftir Unterlial- 
tung und Belehrung. 3 Jahrgange, 1865, 1867, 1768, Mainz bei Sausen.

c) fiir die Dr. Pli il .  Ga br i e f s c h e  L e l i r m i t t e l - S t i f t u n g  
wurden angeschafft:

I n g e r s l e w  deutsch-lateinisches Wórterbuch 2 Exemplare. In- 
g e r s l e w lateinisch-deutsches Wórterbuch 6 Ex. Li ibker Reallexikon 
3 Ex. P o k o r n y  Thierreicli 4 Ex. Kunze k  Pliysik 4 Ex. Mo- 
cni k  Arithmetik 4 Ex. Moc ni k  Geometrie 3 Ex. Bauer  Gram- 
matik 2 Ex. B e l l i n g e r  Geografie 6 Ex. Kozenn Schulatlas



3 Ex. Kózek  Wórterverzeichniss I. 1 Ex. F e l l o c k e r  Mineralogie 
2 Ex. D e c k e r  Algebra 1 Ex. E g g e r  deutsches Lesebuch 2 Ex. 
Martin Religion I. 1 Ex. T i e f t r u n k  bohmisehes Lesebuch 7 Ex. 
Schenkl  griechisch-deutsches Worterbuch 3. Ex. Gi nde l y  Ge- 
scbichte fiir das Obergymnasium. 10 Ex. Gi nde l y  Geschichte fur 
das Untergym. 3 Ex. Vi e l l i aber  latein. Aufgabcn I. 5 Ex. Zik- 
mund bohmische Grammatik 8 Ex. Moćni k geometr. Anschauungs- 
lelire 1 T. 7 Ex. Wy p i s y  p o l s k i e  II. Band. 2. Abt, 4 Ex. II a- 
nak osterr. Yaterlandskunde 7 Ex. D e m o s t l i e n e s  111. B. 3 Ex. 
Pl a to  3 Ex.

I>) His(oi,is(,ii-g(‘«gralis('lic‘ Lelirm ittel.
1) H i s t o r i s c k e  Kartę  von Eur o pa  fiir die alte, mittlere 

und neuere Zeit; 2) Ki ep er t: Graeciae antiąnae tabula in Leinwand 
gebunden; 3) Wandkarte des osterr. Kaiserstaates von Flamming; 
4) Kartę des Kaiscrthums Oesterreicli; 5) Aus Spruners Atlas: a) Je- 
rusalem, b) Palaestina, c) Griechenlad, d) Ober- und Unteritalien, 
e) Plan von Rom auf Deckel gespannt; 6) Mitgliedschaft der k. k. geo- 
grafischen Gesellschaft; 7) 2 Special-Karten von Schlesien fiir Schule 
und Anit, Zusammen im Wertlie von 50 fl. 53 kr. o. W.

c) \a f  iiruisscnsrlialllirhe Łehrmittel.
Fiir P h y s i k  werden angeschafft: 1) Differential-Tliermometer;

2) Kryophor von Wollastone; 3) Colłection schwingender Stabe; 4) Gaso- 
meter von Glas mit Messingeinfassung; 5) Ausfluss-Apparat von Glas: 
(i) Retortenyorlagen; 7) Torricellische Rohre mit Halin; 8) 1 Influenz- 
Electrisir-Maschine; 9) Ein Glasstab mit Leidnerllasche dazu; 10) Ein 
Gestell mit Geislerschen Rohren; 11) Ein Modeli des Kehlkopfes; 12) 
1 fluorescierende Geisslei'’sche Rohre, gefiillt,

Lehrmittellbnd 1 8 6 8 -  6 9 .
1) Lehrmittelfond aus den Aufnahmstaxen

und Lehrmittelbeitragen...................................... 313 <1. 95 kr. o. W.
2) Yom h. scbles. Landtage zur Anschaf-

fuug physikalischcr A p p a ra te ...........................  200 „ — „ ,, ,,
3) Laut Bewilligung der k. k. sclilesischen 

Landesregierung dtto. 6. Februar 1869 Z. 738,
zur Anschaffung physikaliseher Apparate . . 60 ,, — „ „ „

4) Laut Bewilligung der k. k. sclilesischen 
Landesregierung in Troppau dtto 26. Jiinner
1869 Z. 499, zur Anschaffung von Bibliotheks-
w e r k e n ............................................................ 52 „ — „ „ „

Summa . 625 fl. 95 kr. o. W.
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toCCo tOCCtOCÔ tf̂ CCOi offentliche Ul

oT % !
Ol I | ł 1—A ,—̂ 1 I CO Privatisten
Mlo 1 [ MA Kto O CO to Ci o

P Aufnahmstaxen 
a 2 fl. 10 kr. r  -MS.

o
I M | Ot WM MA Cc> O l o  o  o  o  o PTM osterr. Wiihr. iC. M2- d

CC MA MA M M ro to to !OtMMOMOiCO 1 P Beitriige ii 1 fl. 
5 kr. 6. W.

&ś: -Cf? 1
<z> o :CCo* Ml MI Ot O CC to CO 1 Ot o  Ot Ol O Ot Ot I PrM

O'CC rAMMMMtOH jcc ^  co CD GO O M ' Im I. Sem. ■ g
Ul

—1
MA MA MA MA K-A to AM M4MOtMOi(XOMO Im II. Sem. j | ocr

te
o MMMtOtOIOtOOito-̂ jA—OMicri-joo Im I. Sem. , g. 0q

2-
I—1CT ma “A m to to to to Ot MAOSCÔ COtf̂ CłbM Im II. Sem. g.1 CC
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IY. Prufungen.
Am 18. 19. 20. 21. Juli 1868 wurde die mu n d l i c h e  Matu-  

r i t a t s p r i i f u n g  unter dem Yorsitze des k. k. Schulrathes und Gym- 
nasial-Inspectors, Herrn An d r e a s  Wi l he l m offentlich im Prlifungs- 
saale des Gymnasiums abgehalten. Der Priifung aus der R e l i g i o n  
wohnte der Ilockw. f. b. General-Yicar p. t. Herr Ant on  Heim ais 
Ordinariats-Commissar bei.

Der Priifung unterzogen sieli:
1. Bu k o f s k i  Edmund,  aus Biała in Galizien.
2. B u l o ws k i  J o s e f ,  aus Bielitz in Schlesien.
3. E l i n g e r  Cypri an,  aus Friedek in Schlesien.
4. Fe derma nn Carl ,  aus Libochowitz in Bolimen.
5. Grz i bek  Johann,  aus Teschen in Schlesien.
6. Ili 11 er Frań z, aus Kiowitz in Schlesien.
7. Ho l i  er A l o i s ,  aus Teschen in Schlesien.
8. Ka ra s ek  J o s e f ,  aus Noschowitz in Schlesien.
9. L i c h n o w s k i  J o s e f ,  aus Freiberg in Mahren.

10. Mrkwa Joł iann,  aus Dittmansdorf in Schlesien.
11. Nowak Johann,  aus Welikova in Mahren.
12. Or s chu l ek  Rudol f ,  aus Biała in Galizien.
13. P a l a c k y  Fe r d i n a n d ,  aus Blauendorf in Mahren.
14. P a v l i k  Johann,  aus Wolfsdorf in Mahren.
15. P i l l e r s t o r f f  Hermann,  Fre i he rr  von,  aus Briinn in 

Mahren.
16. P o l a c h  Carl ,  aus Teschen in Schlesien.
17. P o s p i e c h  Al o i s ,  aus Noschowitz in Schlesien.
18. Schramm Jos e f ,  aus Neutitscliein in Mahren.
19. Socha  Jos e f ,  aus Stramberg in Mahren.
20. S p i t z e r  Hugo,  aus Janowitz in Mahren.
21. S t epan  Georg ,  aus Freiberg in Mahren.
22. T e g e l  Ado l f ,  aus Altstadt in Schlesien.
23. Tomanek  Edu a r d ,  aus Josefsdorf in Schlesien.
24. Tursky  Fr a n z ,  aus Friedek in Schlesien.
25. We i s s  H i e r o n y mu s ,  aus Andrychau in Galizien.
26. Żaar Kar l ,  aus Friedek in Schlesien.

E x t e r n i s t e n.
27. Gr i chni k  P e t e r ,  aus Roppitz in Schlesien.
28. L a r i s c h - Mc e n ni c h ,  Graf ,  aus Ebelsberg in Ober- 

Oesterreich.



Acht  Examinanden erhielten das Zeugnis der„Koi fe  mit  Aus-- 
z e i c h n u n g 11 zebu das Zeugnis der Reife, fi inf Examinanden wurden 
reprobiert aufein Jahr, ein  Examinand auf ein lialbes Jahr, vier Exa- 
minanden erhielten ein Interims-Maturitats-Zeugnis.

Am S c h l u s s e  des  Sc li u lja lir es 1868—9 findeu die Prii- 
fungen in folgender Ordnung statt:

1. Vom 22 bis 26. Juni 1809 scbriftliche Maturitatspriifung.
2. Vom 9. bis 28. Juli 1869 schriftliche Versetzungsprtifungen in 

den ersten s i e b e n  Classen.
3. Vom 16. bis 18. Juli 1869 mundliche Maturitatspriifung.
4. Yom 19. bis 27. Juli 1869 mundliche Versetzungspriifungen 

fiir die ersten s i eben  Classen.

V. Wichtige Erlasse
ller k. k. schles. Landesregieriing u ml des k. k. Hiiiisteriiiins des €ultiis 

iiud lliterrirhtes in Wicu.

a) N o r m a l i e n .
1. Vom 20. Au g u s t  1868 (U. M. 24. Juli. 1868 Z. 6150) 

womit ein Normale betreffend die Errichtung eines Vorbereitungscurses 
fur Mittelschulen festgestellt wird.

2. Yom 22. Sept.  1868 Z. 8355 (U. M. 21. Sept. 1868 Z. 
8270) womit bestimmt wird, dass evangelische Schiller an kath. Gym- 
nasien und umgekehrt studieren diirfen.

3. Vom 7. De c e mb e r  1868 Z. 10278 (U. M. 27. Nov. 1868 
Z, 10603) womit normiert wird, dass Suppleuten, welche ais wirkliche 
k. k. Gymnasiallehrer beeidet werden, vom 1. Tage des darauf folgen- 
den Monates den Gehalt zu beziehen haben.

4. Vom 29. Dec.  1868 Z. 10911 gibt das Normale in Bezug 
der' Durc hf uhrung  des  W e h r g e s e t z e s  bis 1. Februar 1869 
fiir die Anmeldung Freiwilliger bekannt.

5. Yom 16. J a n n e r  1869 Z. 359 gibt das Normale, betreffend 
die Priifung der Aspiranten fiir Officiers-Stellen bei den Commissionen 
in Briinn und Olmiitz bekannt.

6. Vom 10. Janne r  1869 Z. 206 betreffend die Durcbfiihrung 
des Wehrgesetzes in Bezug auf die Anmeldung der Freiwilligen bis 
zum 1. Marz 1869.

7. Yom 21. Miirz 1869 Z. 2152 (U. M. 13. Februar 1869 Z. 
141 pr.) wonach mitgetheilt wird, dass Se. Excellenz der k. k. Minister



fiir Cultus und Unterricht beschlossen haben ein eigenes Verordnungs- 
blatt herausgebeii zu lassen. Der 1. Jalirgang wurde mit 1 fl. 50 kr.
o. W. bereclmet.

8. Vom 4. Mai 1809 Z. 3295 (U. M. 24. April 1869 Z. 3050) 
womit bekannt gegeben wird, dass die Priifungs-Commissionen der Frei- 
willigen am 25. Mai, 24. Juni, 29. Juli, 20. August und 23. September 
1869 in Briinn und Olmiitz abgehalten werden.

b) L e h r b ii c h e r.

1. Vom 28. Juni  1868 Z. 5624. (U. M. 18. Juni 1868 Z. 
4857) womit a) das deutsche Łesebucli von Al o i s  Neumann und 
Otto Ge hien (Wien 1868 b. Mayer 1 fl. 50 kr.) fiir die 1. und 2. 
Classe der Gymnasien und verwandten Anstalten b) das deutsche Lehr- 
und Łesebucli von Al o i s  E g g e r  T. Theil (Wien 1868, BeclPsche 
Universitats-Buchhandlung 1 fl. 30 kr. 6. W.) fiir Gymnasien und Real- 
gymnasien mit deutscher [Tnterrichts-Sprache approbiert, werden.

2. Vom 24. Jul i  1868 Z. 6159 (U. M. 4. Juli 1808 Z. 5403) 
womit der 3. Band des deutschen Lesebuches von Maurus Pfanne-  
rer zum Lehrgebrauche zugelassen wird.

3. Yom 24. Jul i  1868 Z. 5581 (1J. M. 10. Juli 1868 Z. 5403) 
womit die 2. Auflage des Dr. St ipf le ,  Schulgrammatik und Łesebucli 
fiir Gymnasien (Heidelberg a 1 fl. 34 und 1 fl. 87 kr. approbiert wird.

4. Yom 0. Sept.  1868 Z. 7567 (U. M. 10. August 1868 Z. 
6981) die Physik von Karl  Koppe fiir untere und obere Klassen 
der Gymnasien wird approbiert.

5. Yom 4. Sept.  1868 Z. 7818 (U. M. 28. August 1868 Z. 
7056) womit die Aufgaben zum Uebersetzen ins Lateinische (zur Ein- 
iibung der Syntax) von Le o p o l d  V i e ł h a b e r  2. Ileft fiir die 4. 
Classe (Wien 1868, 86 kr. 6. W.) zum ITnterrichtsgebrauche zugelas
sen werden.

6. Vom 27. Oct. 1868 Z. <1254 (U. M. 19. Oct. 1868 Z. 8998) 
womit die lateinische Elementar-Grammatik fiir die zwei  unt ers t eu  
Gymnasial-Classen von M. S chi nu agi (Wien 1869, Beck 1 fl. o. W.) 
zum Unterrichtsgebrauclic zugelassen wird.

7. Vom 30. Nov.  1868 Z. 10223 (U. M. 25. Nor. 1868 Z. 
10374) womit das Lehrbuch der empirischen Psychologie von Gus tar  
L i n d n e r ais inductirer Wissenschaft (Wien, Gerold, 2. Auii., 1 fl. 
20 kr. 6. W.) fili lioherc Lehranstaltcn zugelassen wird.

8. Yom 13. Ji inner 1869 Z. 10989 (U. M. 17. Dec. 1808 
Z. 9240) womit das Werk „Materialien zum Uebersetzen aus dem 
Lateinjschen ins Deutsche und umgekchrt von Dr. E. E l e n d t  III. Aufl,



herausgegeben von Dr. Mori t z  Seuffert ,  zum Gebrauche fiir die-3. 
Classe der Untergymnasien zugelassen wird.

9. Vom 7. Mai 1809 Z. 3305 (U. M. 25. April 1809 Z. 3330) 
womit die mathematisclien Lehrhlicker von Karl  Koppe:

1. Arithmetik und Algebra I. Theil, Essen 18G0 7. Auflage.
2. Planimetrie (II. Theil d. Maili.) 1800 9. Aufl.
3. Stereometrie (III. Theil) Essen 1807, 7. Aufl.
4. Trigonometrie. 4. Aufl, 1800, allgemein zugelassen werden.
10. Aus dem k. k. Ye r o rdnung s b l a t t e .  (U. M. E. 21. Mai 

1809 Z. 2173), Rożek,  Joh. Alex. Lateinisches Lesebuch fiir die 
unteren Classen der Gynmasien, II. Theil. Wioń. C. Gerolds Solin 1808.
8. 80 kr. o. W.

11. Aus dem k. k. Y e r o r d n u n g s b l a t t e  (U. M. E. 21. Mai 
1809 Z. 2172) Mad i era,  K. A., Deutsches Lesebuch fiir die mitt-  
l eren Cl as s en  der Gymnasien und Realschulen mit bohmischer Un- 
terrichtssprache. Prag,  J. L. Kober 1868. 8.

12. Aus dem k. k. Ye r o r d n u n g s b l a t t e  (U. M. E. 22. 
Mai 1809 Z. 2099. Re i c h e l  Rudolf .  Kurzer Abriss der steirisclien 
Laudesgeschichtc fiir Steiermark zugelassen.

c) TI i 1 f s b ii o h e r.
Vom 23. Apri l  1809 Z. 3024 (U. M. 13. April 1809 Z. 1180), 

womit 2 Bilderwerke bei Anton Herlinger, k. k. Hof-Ckromolitliograf, 
darstelleiul die Giftpflanzen und Schwamme, zur Anschaffung empfohlen 
werden. Beide Werke kosten 18 fl. 75 kr. pr. 1 Exemplar.

d) B i b l i o t h e k s w e  r k c..
Vom 15. Jul i  1808 Z. 5847 (U. M. 5. Juli 1869 Z. 4G59) 

womit das Werk „Orlando furioso di Ludovico Ariosto, herausgegeben 
von Bolza, edito ad uso della gioventu eon notę ed un indice von 
Dr. J. Bo l za  zur Anschaffung fur Bibliotheken empfohlen wird.

VI. Das Baron Cselesta’sclie adelige Convict 
i u Teschen.

Das Conyict, dessen fixe Jahresrente aus dem Stiftungs-Kapitale 
des Carl Freiherrn Cselesta von Cselestin 1794 der mai nur Ein 
Tausend sechs Ilundert und achtzig Gulden osterr. Wahrung betragt, 
hatte im abgelaufenen Schuljahre bei den hohen Preisen der Lebens-



mittel, cine schwierige Aufgabe zu lósen. Dasselbe erhielt durch die 
Iloehherzigkeit Sr. kais. Itoheit, des durcblauchtigsten Herrn Erzher-  
zog Al b r e c ht ,  Feldmarschall und Herzog von Teschen, laut Mit- 
theilung des k. k. Obersthofmeisteramtes do. Wien 11. October 1868 
Z. 339 eine Natural-Untcrstutzung von 30 Klafter gemischten Holzes, 
50 Metzen Erdapfel und 20 Metzen Korn.

Se. Excellenz, der IJochgebornc Graf Jo hanu Lari sch-Mcen-  
nich,  Ilerr auf Karwia und Freistadt bat den Bczug des Steinkohlen- 
Bedarfes um den halben Verkaufspreis gestattet.

Der Ilocliwohlgeborne Carl  F r e i h e r r  von Be es auf Konskau 
hat dem Convicte im Winter 1868—9 drei  Klafter weichen Holzes 
geschenkt.

Der Convicts-Vorstand dieser Erzieliungs-Anstalt driickt den ho
li en Spcndern  im Namen des niclit genugend dotierten Conyictes 
biemit den verbindlichstcn Bank aus.

Nach der Bcfórderung des 2. Stifts-Vorstehers und Gymnasial- 
Katecheten, Herrn Jol iann Bi t t a  auf die Pfarre von Domaslovice, 
supplierte diesen Posten mit Genehmigung des s chi es. Landes -  
A u s s c h u s s e s  ais Curatelsbehorde der k. k. Gymnasial-Supplent, 
Herr Carl  Schedy  vom 1. Mai bis 30. Nov. 1868.

Der auf die Stelle des Herrn Johana Bitta ernannte k. k. Gym- 
nasial-Religions-Professor Herr Va l e n t i n  S c h e b e s t a  wurde mit 
Decret des schles. Landes-Ausschusses vom 9. November 1868 Z. 2839 
z u m w i r k l i c h c n  2. S t i f t s - V o r s t e h e r  ernannt un d ubernahm 
das Amt am 1. Dec. 1868.

Der P e r s o n a l s t a n d  der Stifts-Zdglingc hat sieli gegen das 
Yorjahr niclit geiindert.

Die E r z h e r z o g l i c h e n  Frc i p l i i t z e  sind verliehen an: 
1. Emil Hartmann (11. CI.); 2. Franz Jar i s ch  (111); 3. Emil 
Mi l l e r  (IV.); 4. Carl Mo ser (II.); 5. Emil W al u s czy k (II.);
6. Moritz Mi enz i l  (I.).

VII. Hóhere Madchenschule in Teschen.
Mit dcm k. k. kath. Gymnasium in Teschen stoht die kol iere  

z w e i k l a s s i g e  Ma dchens chu l e  ais Privatlehranstalt in Ycrbindung. 
Dieselbe wurde vom G y m n a s i a l - D i r e k t o r ,  Herrn Dr. Phi l i pp  
Gabr i e l  in Verbindung mit mehreren Mitgliedern des Lekrkorpers 
und andoren geeigneten Lehrkraften nach den bestehenden Staatsgesetzen

i*



im Sinne der Verordnung des k. k. Ministeriums fiir Cultus und Un- 
terricht dto. Wicn am 2. October 1858 Z. 1244 errichtct und im An- 
fange des Schuljahres 1867/8 laut Dectrctes der k. k. schles. Landes- 
regierung in Troppau dto. 29. October 1867 Z. 10329 am 11. Novcin- 
ber mit dem 1. Jahrgange  erof fnet .  Im Schuljahre 1868/9 wurde 
der 2. Jahrgang nach Ilerstellung eines geeigneten Lchrzimmers, hin- 
zugefiigt.

L eh m ria^ u iig .

1. Der Lehrk5rper besteht aus liachstehemlea MUglieriern:
1. Herr Dr. Phi l i pp  Gabr i e l ,  k. k, Gymuasial-Director ais 

Vorstand.
2. Hw. Herr Carl  F i n d i u s k i ,  f. b. Gen. Vicariats-Secrctar.
3. Herr J o s e f  Chr i s t ,  \
4. Herr Dr. Johann Mrhal ,  1
5. Herr Dr. J o s e f  F i s c h e r ,  I k. k. Gymnasial-
6. Herr J o s e f  Smi ta ,  / Professoren.
7. Herr J o s e f  Werber ,  I
8. Herr Fr i e dr i c h  Sianie czka,  '
9. Herr Carl  Lof f l er ,  prov. k. k. Haupt-, Unterrcal- und 

Lehrcrbildungsschul-Director.
10. Fraulein Emma El sner .

11. Der Lchrjtlan.
I. Jahrgang.

1, Religionslehre, 1 St. W. Die Glaubens- und Sittenlehre. Die Gna- 
denmittel.

C. Findi uski .

2. Deutsch, 3 St. W. Spracklchre, Lectiire, Memoriercn, Orthografic, 
Aufsatz, Hauptpuncte der Mctrik. Arten der Poesic.

F. S 1 a m o c z k a.

•7. G coij. Geschichte, 2 St. W.
a) Geograf i e :  Kosmografie (Grundbcgriffc). Oro- und Hydro

grafie von Asien und Africa, nach B el l ing er.
b) Ge s ch i ch t e :  Alte Geschichte nach W e 11 c r.

J. Christ .

4. AritJimetilc und Geometrie, 2 St. W.
a) Ar i t hmet i k:  Die 4 Rechnungsarten in ganzcu, gcbrochenen 

Zahlcn und Decimalicn.



b ) G c o m. - A n s c h a u u n g s l e h r e :  Liuicn, Winkel, Dreiecke, 
Vierecke, Viclcckc, Gonstruction und Flachenbcstimmung ein- 
fachcr Figurcn mit practischen Beispielen.

Dr. J. Mrhal.

5. Natur geschichte, 2 St. W. : Dic Wirbcl-, Glicder- und Bauchthicre 
mit Beniitzung der naturhistoriscben Sammlung im Scherschnick’- 
schen Museum.

Dr. J. F i s cher .

6. Physik, 2 St. W. Allgcmeine Eigeuschaftcn der Korper. Warnie, 
Chemie, Mechanik, Akustik, Meteorologie (Grundbcgriffc) mit 
Experimcnten der Ilaupt-Ersckeinungen.

J. Sm i ta.

7. Kalligrafie, 1 St. W. Currcut, Englisch und 
vorziigliehen Mustcrn.

Gross-Latein uach 

G. L o f f 1 c r.

8. Zeichneiif 1 St. W. Vorzeichncn an der Tafel. Einfache geom. Fi
gurcn, Korper. Anfang des freien Hand-Zcichnens.

C. Loff l er .

0. Franzósisclie Sprache, 6 St. W. Sprachlchre und Lcscstticke nach 
Dr. Alin. Sehriftliehc Ucbungen iiber llaus. Memorieren der 
Yocabcln und Rcdcnsarten.

E. E 1 s n c r.

II. Jahrgang.

/, Religionslehre, 1 St. W. Religionsgeschiehte von Ersehaffung der 
Wolt bis auf dic Gegenwart nacli Deharbe .

G. Fin di nski .

2. Deutsch, 3 St. W. Sckonlcsen, Lcctiirc, Yortrag, Literaturgeschichte,
Aufsatzc. Dic Dichtungsarten begrifflich und an Mustcrn dar- 
gcstellt. Lesebuch von Egger fiir Ober-Gymnasien, I. Band.

J. W e r b e r.

3, Geog. und Geschichte, 2 St. W.
Ge o g r a f i e :  Oro- und Hydrografie mit der politischen Ein- 
thcilung von Europa, America und Australien.
G e s c h i c h t e :  Der osterrcichische Kaiserstaat, historisch, geo- 
grafisch und statistisch behandelt.

J. Christ .



4. Arithmetik und Geometrie, 2 St. W.
Ar i t hme t i k :  Verhaltnisse, Proportionen, Prozentrechnungen, 
walsche Practik. Die Miinzen in Europa. Kopfrechnen.
Geom. A n s c h a u u n g s l e h r e :  Aehnlichkeit der Dreiccke.
Das Wichtigste vom Kreisc, der Elipso, Paralel und Hyperbel. 
Die Kórperlchre mit Beslimmung der Oberflache und des 
Raum-Inhaltes.

Dr. J. Mrhal .

•5. Naturgescliic/ite, 2 St. W. Mineralogie, Botanik mit Beniitzung der 
Museums-Sannnlungen.

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

6. Physik, 2 St. W. Dynamik fester, fliissiger und ausdehnsamer Kor-
per, Akustik, Magnetismus und Electricitat, Optik, Warnie, Me- 
teorologie (Grundbcgriffe und Haupterscheinungcn).

Dr. J. Mrhal .

7. Zeichnen, 2 St. W. freies Handzcichnen nach Musterblattern.
C. Lof f l  er.

8. Franzosische Sprache, 4 St. W. Grammaire de 1’academie de Mr.
Borel. Comcrsation. Lecture dc Telema^ue-Esereises et tra- 
ductiones.

E. El sner .

III. Anfang iiimI Si IiIiiss des Selinljahres. Annieldiiiig.
Der Unterricht wird jedes Jahr am 5. October croffnet und 

Ende Juli des nachsten Jahres mit dcm 6 ff en t l i ch en S c h l u s s -  
U n t e r r i c h t e  in Gegenwart der Sclmlbehordc, der Eltern und des 
Lehrkórpers beendigt.

Die An mcl dung  findet Anf a ng s  October  eines jeden Jahres 
bcim Yor s t a nd e  d e r s c l b e n  in der G y m n a s i a l k a n z l e i  statt. 
Jedes eintretende Fraulein erhalt eine Au f na hms - Ka r t ę  mit Angabe 
der Unterrichts-Classe, Schulordnung und den Verhaltungsmassregeln.

Die Aufnahme ist b e s c h r a n k t  und bedingt .  Die Zalil der 
Schiilerinnen darf in keiner Classc die Zahl 30 uberschreiteu. Diescl- 
ben mtissen ais Vorbildung die Kenntnisse der 4. Ilauptschulklasse offent- 
lich oder im Privatunterrichte erlangt haben. Desswegcn werden wahrend 
der Monatc Augus t  und Se p t e mbe r  Voranmeldungen angenommen.

Dr. Gabriel .



YIJ. Unterstuzung der Studierenden im 
Schnij alire 1868—9.

Am k. k, katkol. Gymnasium in Tesclien wurden folgende Schiller 
unterstUzt.

A) Durcli k. k. Foiuls-Slijicmlieu.
I. Das Graf  T e n c z i n ’s c h e  S t i pe nd i u m a 70 fl. 6. W. be

zogen: 1) Gustav Mayer (VIII. Cl.); 2) Emil I ladina (IV. Cl.);
3) Anton Was clii t,za (III. CL); 4. lingo Schni irch (VIII. Cl.);
5. Albrecht Schwarz  (VIII. Cl.); G) Alois I)orda (III. Cl.); 7) Karl
Fibicl i  (VI. Cl.); 8) Albin Brumovs ky  (V. Cl.) 9) Jokann Gai- 
daczek (V. CL); 10) Josef Wrubl  (VII, CL) 11) Josef Guretzki  
(VII. CL); 12) Johann P e k n i k  (V. CL); 13) Franz Al s cber  (VIII. 
CL); 14) Arthur W i s k o c z i 1 (III. CL); 15) Johann Bednar ek
(VII. CL); 16) Unbesezt.

II. Das Sarkander ’s che  St i pendi um furgeborne Skotschauer
a 70 tl. 6. W. bezogen: 1) Conrad W a l e c z e k  (IV. CL); 2) Carl
Mal i sch (II. CL).

III. Das A l b e l ’s che  S t i pe nd i u m a 70 fl. 6. W. bezog 
Alexander Li t e r a  (III. CL).

15) Durch l’rivat-Stipenili(‘ii.
I) Das Ma tli. Oppol sky’sche  S t i p e n d i u m a 52 11. 50 kr.

6. W. bezogen: 1) Edmund J u r a s z e k  (VIII. CL); 2) Johann Land-  
ski  (VIII. CL); 3) Georg Pi es  na (VII. CL).

II) Das Ma tli. Oppols.ky’s che  S t i pe nd i um a 42 fl. 6. W. 
bezogen: 1) Josef Matzura (VI. CL); 2) Eduard Wrana (VI. CL);
3) Ferdinand Mus s i l e k  (V. CL); 4) Carl S cli on (III. CL); 5) Moritz 
Bot ta  (111. Cl.).

III) Das Dr. Georg Prutek’scl ie St i pendi um a 30 fl. 6. W. 
bezogen: 1) Heinrich Ri c h t e r  (V. CL); 2) Josef S t re i t  (VIII. CL); 
3) Johann Adamek (IV. CL).

IV) Das J o s e f  B i t t a ’sche St i pe nd i um a 25 fl. o. W. be
zogen: 1) Josef Ga i de c z ka  (VIII. CL); 2) Engelbert Brutzky(V.  CL).

V) Das T l a m e t i u s - K a n a b i u s ’sche S t i pe ndi um h GO fl. 
o. W. bezogen: 1) Stefan Pawlitzky (VIII. CL); 2) Johann Kunz (V. Cl.).

VI) Das /. u r’s c h c S t i pe nd i um fur Gymnasiasten aus Schwarz -
wasser a 31 fl. 50 kr. ii. W. bezogen: 1) August B o g us ł a ws k i
(IV'. CL) nnd 2) Aurel Kubi t za  (III. CL).

VII) Das Ko t s c h y ’scl ie S t i pendi um fur Gymnasiasten aus 
Schwarzwasser A 52 fl. 50 kr. 6. W. (nicht besetzt).



VIII) Das Thaddmus  Kara f i at ’s che S t i pe nd i um h 30 fl. 
o. W. bezogen: 1) Jobami Pot yka  (VIII. Cl.); 2) Unbesetzt.

IX) Das S c h i p p e k ’sche S t i pe nd i um h IG fi. 80 kr. ii. W. 
fur geborne Friedecker wurde ni elit verlieben.

X) Das Georg  S z o t t e k ’sche S t i pe ndi um a 38 fl. 80 kr. 
o. W. und das Punc eowsky’sche  S t i pe nd i um a 35 fl. 91 kr. 
fur geborne Skotschauer bezog Carl Co l e t t i  (VII. CL).

XI) Das Us troń er Wa i s e n -  S t i pe nd i um h 50 fl. o. W. 
bezog Albrecht Lipka (V. Cl.).

XII) Das S c h r 6 t t e r ’s che St i pendi um a 10 fl. 50 kr, o. W. 
bezogen: 1) Edmund Ne mi nar z (IV. Cl.) und 2) Arthur W i sko
cz il (III. CL).

XIII) Das Friiulein Anna von Li nxwe i  11 er’scl ie Stipen-  
dium a 5 fl. 25 kr. o. W. bezog Jobami Wi e l u  cli (IV. CL).

XIV) Das Ch r i s t i a n i s c h e  Co n v e r t i s  ten-  S t i pe ndi um  
i  210 fl. ii. W. bezog Jobami Li l t kemul l er  (VIII. CL).

XV) Das Graf l i ch  Straka’s c b e  St i pendi um a 300 fl. 
o. W. bezog Carl Freihrrr von I l re t f e l d  (III. CL).

XVI) Das Korr i ge Fs che  F a mi l i e n s t i p e n d i u m a 100 fl. 
b. W. bezog Piudolf M ti 11 e r (IV. CL).

XVII) Das S t i p e n d i u m f ii r F i n a n z b e a m t e n s - S ii h u e 
a 100 fl. ii. W. bezog Eugen Rot t er  (III CL).

XVIII) Carl  Fr e i b e r r 1 i ch - C se 1 e s t a’s cli e S t i f t p l a t z e  
i\ 250 fl. bezogen: 1) Joliann l l o l o b e k  (VII. CL); 2) .Tosef Kohut  
(VII. CL); 3) Albrecht L i pka  (V. CL); 4) Max Edler von Gru beru 
(IV. CL); 5) Carl I lole.czek (III. CL); G) Emil P e l t s a r s k i  (III. CL); 
7) Josef Ne p l c c h  (II. CL).

XIX) E r z h c r z o g  Al brochPsche  lialbe Stiftsplatze a 125 fl. 
ii. W. liatten die sub Artikel VI (Cselesta^cbes Convict) genannten 
sechs  er z l i e rz og l i eben  Be a mt e ns - So l i ne n  aller Kronliinder.

Summa der Stipendien und Stiftungsplatze . . 5442'26 fl. o. W.

(i. Interstutziingen.
1) Aus dem Josef B itta’sclien Unterstutzungsfonde 24 fl. ii. W.
2) Aus der I l edwi g  Kotzych’scben Stiftung . 2 „ ,, „
3) Aus der Dr. GabrieTscben L e l i r m i t t e l s t i f t u n g  fur 

arme und floissige Scbiiler des Teschner katli. Staats - Gymnasiums 
wurden im 1. und 2. Semester verwendet:

fiir den Ankauf von Bucbern . . 123 fl. IG kr. ii. W.
und andern Lebrmitteln . . . 27 „ — „ ,, .,

fiir das Binden derselben . . . 39 45 ‘ „ „ „
Zusammen 189 fl. G1 kr. ii. W.



IX, Chronik des Schnij akres.
Am 18. Au g u s t  1868. Se k. k. Apostolische Majestat, der 

Kaiser F r a ń  z J o s e f  von O e s t e r r e i c h  hat dem Director des 
k. k. katli. Gymnasiums in Teschen, Herrn Dr. Ph i l i p  Gabr i e l  we- 
gen vieljahriger Yerdienste urn das Schul- und Erzieliungswesen d a s 
g o 1 dene Ve r d i e n s t k r e u z  mi t  der Krone verliehen, welches 
demselben von dem lfochwohlgebornen k. k. Landesregieruugs-Praesi- 
denten von Scblesien, Hermann F r e i h e r r  von P i l l e r s t o r f f ,  am 
6. September d. J. in Troppau b o c h s t e i g e n h a n d i g  tiberreicbt 
wurde,

Am 1. October 1868: feierliche Eroffnung des Scbuljahres 
1868—69 mit einer Anrede des Ober-Gymnasial-Katecheten an die 
Schiller von der Kanzel und dem b. Geistamte in der Gymnasialkircbe. 
Nacbbcr Yerlesung der Scbulgesetze durch den Director im Sclmlsaalc 
in Gegenwart des Lehrkorpers.

Am 4, October  1868: feierlicher Gottesdienst in der Stadt- 
Pfarrkirche aus Anlass des A. II. Namensfestes Sr. k. k. Apostolischen 
Majestat Frań z J o s e f  I. Der Director Dr. P h i l i p  Gabri e l  
scbenkte aus Veranlassung der A. H. Auszeichnung den Stadt -Ar-  
meu in Teschen 100 fl. 6. W. zur Vertheilung.

Am 6. b is 11. No v e mbe r  1868 beebrte der k. k. Schulratb 
und Gymnasial-Inspector, Iierr Andre  as Wi l he l m,  das katli. Gym- 
nasium mit seinem Besuche und erledigte das Ergebniss in dem De- 
crete der k. k. schles. Landesregierung vom 28. Nov. 1868. Z. 10177.

Am 19. November  1868: feierlicher Gottesdienst in der Gym- 
uasialkirche aus Veranlassung des A. II. Namensfestes Ihrer Majestat 
der Kaiserin E l i s a b e t h  von Oesterreich. Schulfreier Tag.

Am 31. Dezember 1868: „Te Deum laudamus1' am Jalires- 
schlusse mit Yorhergchender Exhorte von der Kanzel urn 4 Uhr Nach- 
mittags in der Gymnasialkirche.

Am 6. F ebr  u ar 1868 wurde der I. Semester 1868 — 69 mit 
einem Schulgottesdienste geschlossen und es land nachher die Ver- 
theilung der Semestral-Zeugnisse statt. Hierauf beganncu die Semestral- 
ferien vom 7. bis 11. Februar inclusive. Am 12. Februar: Anfang des 
II. Semesters 1868— 69.

Am 2. Mitr z 1868: Feiorliches Reąuiem fur Weiland Se. k. k. 
Apost. Majestat Franz  I. Kaiser von Oesterreich.

Am 13. Marz 1869 wurde das v i e r t e  akademische Fest- 
eoncert des Dr. Phi l i p  Gabri eTschen Stiftungsfondes fur arme 
und fleissige Schuler des k. k. kath. Gymnasiums in Teschen unter



a r t i s t i s c l i e r  Leitung des k. k. Gymnasial-Professors,. Herrn Josef  
Smita abgehalten. Bas Co m it e bestand ans dem Director, Professor 
J. Christ, Prof. J. Smita, Prof. J. Werber, Prof. F. Slameczka and 
Prof. Dr. C. Schober. Beim D o c o r a t i o n s - C o m i t e betheiligten sieli 
die Studierenden: F. 15 o hm, J. Lutkemiiller (VIII); A. Gol l i nger ,  
R. S c h u s t e r  (VII), E. Merle und E. Sc lir o der (VI) in sehr ver- 
dienstlicher Weise. — Ais Ordner fungirten beim Concerte die Stu- 
dierenden: F. Alscher, J. Esche, J. Gaideczka, J. Landski, G. Mayer, 
A. Pawlitzky, E. Potyka, A. Schwarz, F. Wania (VIII), O. Gelbfuhs, 
J. Herman, J. Ilolobek, J. Kohut, O. Lauzer, A. Mikscli, E. Stańko 
(VII) mit allgemeinem Beifalle.

Der Reinertrag des Concertes betrug 147 fl. 22 kr. o. W.
Ais hohe Spender bezeichnet das Curatorium: die p. t. hochwohl- 

gebornen Herrn Georg F r e i he r r n  von B e e s s - C h r o s t i n  auf Boy, 
Landtags- und Reiehsraths-Abgeordneten fiir Schlesien, •— Johana  
Bapt.  F r e i h e r r n  von Ma t i n c l o i t  auf Seibersdorf, — Ri chard  
F r e i h e r r n  vou Matincloit auf Suchau. —

Der hochwiirdige Ilerr Fr. Sn i eg o n  E r z p r i e s t e r  und Schulen- 
Ober-Aufseher liat anlasslicli des Ausscheidens aus dem Wirkungs- 
kreise der Aufsicht und Leitung der Yolksschulen der Dr. Gabr i e l ’- 
s cli en Lehrmittelstiftung eine Nat,ional-Schuldverschreibung im Belrage
von 20 ti. C. M., und Herr Karl Bernatzick 
6. W. geschenkt.

; eineu Betrag von 5 U

Stand der S t i f t ung:
1. Stamm-Capital................................. 600 11. — kr. 6, W
2. Zuwachs 1866, 1867, 1868, 1869
3. Stand des Stiftungsfondes amSchlnsse

1652 „ U V >>

des Schuljahres 1868—69 ...........................
4. Aerausgabt, wurden auf Lehrmittel, 

Einband, Porti, Frachten, Drucksorten und

o 9 r. 9 ?» yi

Unterstiitzungen in G e l d ........................... 688 „ 4 3
5. Baarschaft am 15. Jani 1869 . . 14 „ 37'/„
Am 19. Marz 1869 wurde ais Festtag des vom Gymnasial- 

Lehrkiirper erwahlten S c l i u t z - P a t r o n e s ,  St. J o s e f ,  nacli Ab- 
haltung eines s o lenn en G o t t e s d i e n s t e s  frei gegeben.

Am 20. 21. 22. Marz 1869 wnrdeu die religiosen Exercitien 
abgehalten. Dieselben schlossen mit der Beiclitandacht und li. Commu- 
nion, an welcher sich Schiller und Lehrer betheiligten. Das h.’Abend- 
mahl s p e n d e t e  fur die Mitglieder des Lehrkorpers der k. k. 
G y m n a s i a 1 - 1) i r e c t o r.



Am 16. b is 23. Mai 1869 waren Pfingstfericn, verlangert durcli 
die Storung des Erweiterungsbaues am Gymnasium und gesetzlicli bewilligt.

Am 10. Juni  1869. Gr unds t e i n l eg ung .  Am 10. Juni 1. J. 
mn 5 Uhr Nachmittags' land die Grundsteinlegung des vom h. k. k. 
Unt. Minist. dto 23. Mai 1868 Z. 3394 bewilligten Erweiterungsbaues 
des Teschner k. k. kalli. Gymnasiums in Gegenwart des Lehrkorpers, 
der Schiiler und Herren Ingenieurs des k. k. Bezirksbauamtes ais 
llauleiter, so wie des Stadt-Baumeisters Herrn Lauręnz Kment,  des 
Polier J o s c f  Ko hl e r  und sammtlicher Arbeitsleute statt. Nach Ab- 
singung eines Chorale wurde die Urkunde yerlesen, in welcher alle auf 
den Erweiterungsbau beziiglichen Daten seit 1848 aufgenommen waren. 
Dieselbe wurde von 1 allen Anwesenden eigenhandig unterzeichnet und 
mit dem Schul-Programme 1868 in einer Bleehbuchse verwahrt in den 
Grundstein eingelegt und darni zugemauert. Der Director, Dr. Phi l i p  
Gabr i e l  gab zuerst die drei Hammerschlage auf den Stein mit den 
Wiinschen, dass in dem neuen Gebaude gedeihen mogę: die fortschrei- 
tende W i s s e n s c h a f t ,  die S i t t l i c h k e i t  mit f e i n e r  S i t t e  und 
die V a t e rl a, n d s 1 i eb e ! Kin Gleiches thaten sammtliche Herren Pro- 
fessoren dieser Lehranstalt und 3 Schiiler aus jeder Classe. Zulezt 
brachte der Director ein d r e i ma l i g e s  Ho cli dem obersten Bauherrn, 
Sr. Majestat dem Ka i s er  von Oes terre i ch,  Franz  J o s e f  I.

Hierauf wurden sammtliche Arbeitsleute in Folgę eingeleiteter 
allgeraeiner Subscription der Lehrer und Schiiler bewirthet.

Am 21. Juni  1869 wurde das F e s t  des h. A l o y s i u s ,  des 
Studentenpatrones durcli ein solennes Hochamt, einen Ferialtag und eine 
Excursion ins Freie gefeiert.

Am 22. b is 26. Juni  1869 fand die schriftliclie Maturitats- 
priifung fiir das laufende Schuljahr statt.

Am 4. Jul i  1869. Der k. k, Gymnasial• Director Herr Dr. 
P h i l i p p  Gabr i e l ,  Capitularpriester des AugustinerjStiftes St. Thomas 
in Briinn, wurde mittelst piipstliclien Breve Sr. Heiligkeit Pius IX. 
dto. Bom am 18. Juni 1869 ssecularisiert.

Am 16. b is 19. Ju l i  1869, mundliche Maturitatsprufung.
Am 31. Jul i  1369. Schluss des Scliuljahres 1868—69. An 

diesem oder dem darauf folgenden Tage wird ein fe i er li cli es Hoch-  
a m t. mit der Intonation des Hymnus „Te D e u nr 1 a u d a m u s“ am 
Schlusse des Gottesdienstes, abgehalten werden. Na clili er Yertheilung 
der S e m es tr a 1 - Z e u g ni s s e mit Verkiindigung der Rangordnung  
in jeder Klasse.

Am 1. Oc t ober  1869 (Freitag) beginnt das Schuljahr 1869 — 70 
mit einem fe i er lich en G o t t e s d i e n s t e  um 8 Uhr friih in der



Gymnasial-Kirche. Zur Aufnahme der Schiller, welche mit i hren El- 
tern zu erscheinen oder eine schriftliche Erklarung derselbcn mit dem 
Ansuchen um Aufnahme vorzuzeigen und das l e t z t e  Semestral -  
Ze ug ni s s  mi t z u b r i n g e n  haben, ist der gefertigtc k. k. Gymnasial- 
Director am 29. und 30. September 1. J. bereit.

Die Aufnahms- ,  Wi e d e r h o l u n g s - ,  Na c h t r a g s -  und Pri- 
v a t i s t e npr i i f ung e n  werden am 1. 2. und 3. Octobcr fiir alle 
Glassen zugleich abgehalteu werden.

Teschen, am 15. Juli 1869.

Dr. Gabriel.


