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Die Redo des Isolcrates getreii <lic Sopliisten in iliren Be- 
ziehungen zu der Fragc iiber die Abfassungszeit des plato- 

nisclien Pliaedrus.

In  den Abhandlungen der philosophisch-pbilologischen Classe der 
k. baierischen Academie der Wissenschaften vom Jahre 1855 (Bd. VII., 
Abt. 3) gelangt Leonbard Spengel in seiner interessanten Abhandlnng 
„ P l a t o n  und I s o k r a t e s “ zu Resultaten iiber das Verhaltniss dieser 
beiden Manner zu einander, die bei der Frage iiber die Abfassungszeit 
des platonisclien Phaedrus niebt unbeacbtet bleiben konnen. Auf Grund 
sorgfiiltiger Betrachtung der uns noch erhaltenen isokratiseben Reden 
weist er in denselben unverkennbar geringscbiitzige herabsetzende Aeus- 
serungen iiber speculatire Pbilosophie nach. Wenn nun dem gegeniiber 
Plato an jener merkwiirdigen und viel besproebenen Stelle im letzten 
Tbeile seines Pbaedrus (pag. 270 A) den Sokrates die Iloffuung aus- 
sprechen lasst, dass gegeniiber jener getadelten Richtung eines Lysias 
der jungę Isokrates, mit philosophisclier Begabung ausgestattet, Besseres 
und Hóheres erwarten lasse, so muss man offenbar auf den Gedankcn 
gefiibrt werden, dass Plato ein solches Urtheil iiber Isokrates niebt babę 
ausspreeben konnen, sobald er einmal dessen Ansichten iiber Beschaf- 
tigung mit Pbilosophie aus solchen Aeusserungen kennen gelernt hatte. 
Dabei tritt gleichzeitig die Frage heran, bis zu welcher Zeit zuriick 
sich diese geringschatzigen Urtheile in den isokratischen Reden ver- 
folgen lassen. In die friiheste Zeit des offentlichen Auftretens des Iso- 
krates, gleicb ais er seine Rhetorenscliule eróffnet hatte, fallt die Rede, 
■Mira tar <rncfnrroór, etwa um 396, und Spengel kam nun in seinen 
Untersuchungen zu der Ueberzeugung, dass sich schou in dieser Rede 
Urtheile iiber Philosopkie ahnliek jenen aus spaterer Zeit finden.

Es soli nun Gegenstand dieser Abhandlung sein, im Anschlusse 
an Spengels Untersuchungen zu priifen, ob und inwieweit sich dies in 
der erwahnten Rede nachweisen lasst, und inwiefern das Ergebniss mit 
den anderen fiir die Bestimmung der Abfassungszeit des Pbaedrus mass- 
gebenden Momenten in TTebereinstiminung zu britigen ist.
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Zuniichst gilt es also nachzuweisen, ob uud in wie weit man mit 
Grund in dieser Rede Aeusserungen findet, die Isokrates’ Geringschaz- 
zung der Beschaftigung mit Philosophie bezcugen.

Yor Spengel wnrde die Rede wobl zumeist im entgegengesetzten 
Sinne gefasst. So finden wir sie z. B. bei Karl Fr. Hermann „Ge- 
schichte und System der Platoniscben Philosophie“ pag. 567 Anm. 71 
aufgefasst. („Er spricht sieli mit einer Warme aus, die den padagogi- 
schen Ansichten Plato’s ganz entsprechen rnusste.11) Man fasste also 
die Rede im Sinne einer Yerwerfung der sophistisehen Bestrebungen, 
die Plato selbst scharf genug mitnimmt. Allerdings fiihrt die Rede den 
Titel xazd z<5v rroęicrzcór- dieser Ausdruck ist aber bekanntlich nicht 
nothwendig in jenem engeren Sinne zu nehmen, mit dem man gern 
eine etwas verachtliche Bcdeutung nach Plato’s Schilderung solcher 
Leute zu verbinden pflegt. Dass auch Isokrates diesen Namen in wei- 
terem Sinne angewendet habe, geht aus seinen Reden unzweifelhaft 
hervor, denn es finden sich in denselben Aeusserungen, die offenbar 
auf andere Manner gehen ais vielleicht auf Streitkiinstler, wie sie uns 
Plato im Euthydem vorfiihrt. Hieher gehort die Stelle aus Antid. 
§. 268: zovg lóyovg zovg zmr nalataz aocpiazioz, cór ó jiiv (womit 
Anaxagoras gemeint ist) aneinoz zo nlij&og ecprjrrer fhm  zmr ozzmr. 
’Eiimdoxi.ijs Si zizzuou xai velxog xai ątliar iv nizoig y.. z. 1. — Des- 
gleichen die Stelle aus dem (Ol. 108, 3) an Philipp gerichteten Briefe 
§. 12: ozi to fliz zaig navrjyvQiaiv ivoyluv xui nobg unazzag ltyuv 
zoiig awzotyozzug iv abzalg nęog ohdśra ltyf.iv iazfo, u li’ it fi o [mg ni, 
zoioizoi zmv lóycov axvoor zvyyavovmv iirztg, zoTg zó/ioig xal zaig noh- 
ztiuig zaig ino zcSv aoepurzmr ysyoapifiiraię, Sti Si zovg fiovlofievovg 
fiij puri)v ąlvaouv dl/.d nęovęyov zi xoivov ivQrtxirai zovg /dr ullorg 
iav navt]yvQi^eii'} avzovg S cór Hcrjyovvza.i noirirjau-O-ai ziva nooazuzzjr 
tatr xai lśyeiv xcd nęuzztir Svvafitvmv xcd Sólgai/ fityaląz iyóvzmVj urnę 
[tellowi zirtg jiqog££uv avzoig zov vovv. Diese Stelle bezieht sich wohl 
offenbar auf Plato selbst und zeigt zugleich, da sie schon nach dessen 
Tode gesebrieben ist, dass Isokrates selbst dann noch nicht seinen 
Tadel zuruckhalten konnie.

TJeberhaupt wurde aocpiozzi? sowohl vor Plato ais auch zu und 
nach Plato’s Zeit in der allgemeinen Bedeutung „Mann durch Kennt- 
n iss, durch Bi ldung he r vo r r age nd“ angewendet, so z. B. auch bei 
Xenophon und Aeschines.

In der Rede -mi t u  zmv ■uocpiazmz ist nun der Tadel des Isokrates 
gegert d r e i  Kategorien solcher aoąnczzai gerichtet, wie Spengel a. a. O. 
riclitig unterscheidet. §. 1—-8 tadelt er zovg moi zag eoiSag Siaznifiozzag.
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§. 9—18 trifft roi)g tovg noXmxoi>q Xóyovg vmayvovft-erovs.
§ . 19  tovg rag xaXovftevag zeyrag yoaifiai zolfi,rjtjavzag.
Es fragt sieli nun, wer sind die moi rag eęidag Siaz(>i(invzeg ?
Audi dieser Ausdruck wird bci Isokrates nicht etwa nur auf jenc 

sophistischen Klopffechter angewendet, sondern wie einige andere Stcl- 
len aus seinen Reden zeigen, entweder in dieser Form oder einfach 
durch tQit7Tixoi ersetzt von jeder speculativen rhilosophie gebraucht.

Eine bezeichnende Stell linden wir in Helena §. 1 — 7. Dort sagt 
namlich Isokrates, manche seien Graukopfe geworden ov cpaaxorzeg olór 
r eirai Xtyuv ovS’ crzt)Jysiv ov$i dvo lóyw mol t(Sr avtcSr
7ZQayfiatów nrzeimtr; — andere seien es geworden 8iĄwvztg cóg arSęia 
y.al aoepta y.cd Sixatoaivt] taitóv iazi xal (fiast fier oider aizt5v eyofier, 
uia 6' tmuziffiri y.a-O’ anarzoor itrzir. —

Der erste Graukopf ist offenbar Antisthenes, unzweifelhaft durch 
seinen Satz erkennbar, den auch Aristoteles anfuhrt mit den Worten: 
on ovx iaziv arzileyetr, xaO<'aitn ecptj [Apzta&dn/g. Auch schrieb Anti
sthenes nach Diog. Laert. VI., 16 m ni tov urzileytir.  —  Der zweite ist 
wohl ebenso unzweifelhaft bekannt, wie Spengel richtig bemerkt; es ist 
niemand anderer ais Plato selbst.

Denselbcn Ausdruck gebraucht Isokrates unzweifelhaft von Plato 
in Antid. §. 258: xal z i  Set zovzov &av[ia^uv) <>nov y.al zmv m ę l zag 
eniSag anov8a^óvztav śn o i ztreg ó/ioicog ^Xaacpr]fiovat m ol r<5v Xóya>v 
T&M1 xoir(5r xal tcji’ yorjaifKOP (órr^fp o/ (pavX6zazoi ta r  ardędrnoor ovx 
ayroobrzeg zr\r Sivafuv avz(5r ovS’ ozi zayusz lir obzoi zovg yooiftevovg 
(iifs/.TjUuar, ctll t).7ii^ovzeg, rr  tovrovg diafiakhnai zoiig abtiSr irzifir]- 
zeQovg Ttoiraew. Jedermann muss wohl bei diesen Worten alsbald an 
Plato denken, welche Stellung er gegeniiber der Rhetorik im Gorgias 
einnimmt und wie er im zweiten Tlieile des Phaedrus die gesammte 
Rhetorik ais clloyog zęi^r, bezeichnet, wenn ihr nicht hćihere Einsicht 
und Erkenntniss zu Grunde liegt.

So erwahnt Isokrates auch eQiazixol Sióloyoi im Panath. §. 26, 
worunter gewiss auch die platonischen Dialoge gemeint sind. Die Stelle 
lautet: Xeym Se rqv yemue.zijiar xai zrjv aazooloyiar xai rovg Sirdaynrg 
rovg eQiazixovg xaXoviihovg) oig oi fier remzeęoi fidXXov yiiioovm roii 
deorzog, tmr de 7iQSo(jVZtęcor oiSelg eirzir} oarig nvexzovg aizobg ąĄcuer, 
Auch in Antid. §.261 stellt er zusammen zobg iv tolg eoiaztxoig lóyoig 
Swaazeuorzag xai zovg neoi zrtr arjznoloyiar xal yecofieznlar xai za zoi,avra 
tmr f/aOtifiaTon1 diazęlfiorzag. Ja es ist gar nicht zu wundern, dass 
Isokrates den Ausdruck moi eęidag Stazęlfiew und iętatutoi anwendet 
und nicht cpdóaoyoi, da er tiberhaupt den Bestrebungen der er zoTg
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iniatiMug lóyotg dwaatsiortsg mu atol tr/v aattroloyiar y.ru ysat/istoiar 
■mu ta  totaitn tan’ /taiły//tatów dtatęi^ortsg (Antid. 201) gar niclit den 
Namcn Philosophic beilegen kann, weil sio fiir die Ehetorik und das 
Leben gar keinen Nutzen haben. Antid. §. 206 heisst es: cpdoaocptar 
ltb> ovv ovx oluru 8 sir nęoaayoosimr rijr ptr/dsr ir tco naftom (ir/ts 
trodg to i.śystr /i^te ttoog to noattur dęehwaar, yv/traaiav /iśrtot trjg 
ipryiję y.al 7ranaay.svr/r cpdoaocptag xa).<3 tr/r dtocrętflrjp tiry totavtt/r. 
Beachtenswerth ist Antid. §. 270 u. 271: suot di innSi/ y.ru yotro/tot 
7tsQi totoitatr yal tfpr xaXov/iśvr/r vnd tirów cpdoaocpiar ovx strat cpr//ii, 
rtQO(jr\y.si trr dty.aiotg ar ro/u^o/itrr/r ooiaat y.a1 Sr/lataat noitg v/iag.... 
śastdrj yatt ovx srsattr sr tfj (piast tfj tatr uyOoamotr imatr/[trjr \afisiv, 
ijp syortsg ar sidsi/isr ó tt nttaytśor rj Xsxriov satyr, ix tatr httnmr 
aorpoiig /itr v o ulg ta tovg tcdg Só^atg imtryyarstr ot g im  to jioXv tov 
{SsXtiatov 8vra/iśrovg, <pdoaócpovę di tovg ir toitotg dtatniflortag, ig 
cór taytata lipiportat tr/r toiaitr/r (poorr/atr. Uebrigens erkennt Iso- 
krates selbst bei diesen Mannern docli eine sittlic.be Tendenz an §. 20: 
toaoitm di ysiotwg syśrorto tatr moi tcćg sptidag xaXiv8ov/iśvtav, oaor 
oittot /tir totaita loyidta dttlgiórtsę, o tg si ttg im  tatr jtrtuigeatr i/ifisreisr, 
siiłig ar ir naatr sit] xaxoTg, o/iotg anstr/r snr/yysiXarttt y.al atocpęoairr/r
Tisęi aitatr, ty .stroi d i ........7iolv7iQKy/ioavrr/g m u  ttlsorslgiag inśatr/aar
strat di8aaxaXot,

Wenn nun aus diesen Stcllen in den spiitercn Keden unzweifelhaft 
liervorgeht, wen Isokrates mit intatixoi bezeiclmet, so fragt es sieli aber 
noch, ob wir berechtigt sind, auch in der Eede Mira tatr aocptattSr 
dieselbe Deutung des ot atol tag eotdag dtatniportsg anzunehmen. 
Dariiber wird uns die Charakteristik derselben, wie sic im Folgenden 
gegeben ist, Aufschluss bieten mtissen.

SpengePs Worte a. a. O. p. 740 sind folgende: „Wer sind nun
diese Tugendlebrer, die mit dem allgemeinen Namcn o i. ttsqi tag sętdag 
dtarnt[iovtig eingefiihrt werden, dann aber bald ais o i tr/r anstr/r xal 
atttrpnoairr/r irsęyagó/tsrot, bald ais ot tr/r aorpiar 8t8aaxovtsg xat tr/r 
sidat/ioriar aaftadtdórrsę oder ot tr/r imat{/t,r/v systr snayysXXń/isvot 
bezeichnet werden? Leute, die zwar die Widerspriiche in den Worten 
und Keden, aber nickt in den Handlungen und im Leben sehen und 
begreifen {tag srummasig im /itr tatr lóyotr tr/novvtsg, im  di roty toyoty 
ptr/ xaiłoQtavtsg), die ein Wissen der Zukunft ausspreclien, aber iiber 
die Gegenwart nichts ordentliches vorzubringen wissen, die mit all 
ihrem Wissen im gemeinen Leben weniger a!' gewohnliche Leute fort- 
kommen, die aber auch mit Kecht die Verachtung des Publikums auf 
sieli ziehen, das dergleichen nicht ais eine Uebung des Geistes son-
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dern ais leeres Gesckwiitz and unnutzes Zeug betrachte. Wir kennen 
Eristiker aus Platon’s Eutbydem und Aristoteles Topik, aber diese 
sophistischen Klopffechter kiinnen luer niclit gemeiut seiu, dic nur 
darauf ausgiengen ad absurdum zu fiibren; wir baben Manner vor uns, 
denen es mit der Lehre der Tugend, der sittlichen und wissenschaft- 
licben Bildung der Meuscben Ernst war, die allen Werth auf die 
imoTtmr] legten. Wir werden damit auf die sokratiscbe Selmie gcwie- 
sen, und es liegt nahe an dic Megariker, den Euklides zumeist, zu 
denken, die audi eigentlich den Namen ięiatmoi fubren.“

Dagegen suebt Ueberweg „Untersuebungen iiber die Zeitfolgc der 
platonischen Schriften“ pag. 257 geltend zu maclien, dass die Be- 
ziehung auf die Megariker von Spengcl bios angenommen, niebt aber 
erwiesen sei. Spengel bringe fur diesen Cardinalpunkt nur einen hin- 
falligen Beweis bei, welcber darin bestande, dass die Megariker aucb 
eigentlich iraazr/.oi genannt werden. Bies konne niclits „beweisen 
belfen“, weil ja dieser Rlietor alle und jede philosophisebe Speculation 
mil dem Namen der Eristik bezeichne. leli glaube, dass Ueberweg 
daran Unrecbt tliut, wenn er die gelegentliche Bemerkung Spengels, 
dass die Megariker aucb besonders sQiarixoi biessen, ais dessen einzi- 
gen Beweisgrund binstellt. Bas sebeint mir Spengel vielmelir nur ais 
secundiires Moment hinzugefiigt zu baben, wahrend ibn zum Ausspre- 
chen seiner Ansiclit bestimmte Ueberzeugung geleitet bat. Bie Art und 
Weise, wie diese Eristiker von Isokrates cbarakterisirt sind, bracbte 
ibn zu der Ueberzeugung, dass die sokratiscbe Scbule gemeiut sei, 
was ja aucb Ueberweg zugestebt. Stcbt dies fest, so ist nur an die 
Megariker, die autistbenisebe, die cyreneiscbe Scbule oder an Plato 
selbst zu denken. An die Cyreneiker kann wold niemaud gut denken; 
dass die Scbule des Antistbenes damit niclit gemeiut sei, wird spater 
gezeigt werden; und an Plato zu denken sebeut sieli Spengel, weil 
dieser uin jenc Zeit noch niclit seino Scbule erbffuet liatte. Uebrigens 
seben wir zuniichst zu, welche Ansiclit Ueberweg selbst aussprieht. 
„Bie Aeusserungen des Isokrates", sagt Ueberweg, „gclten unverkennbar 
scinen Concurrenten in der Unterweisung der Jugend zu Atlien; die 
Megariker warcu ibm sebou ortlieb ferii genug. Aber zu Atben bestand 
aller Wabrscbeinliclikeit nacli sebon damals die Scbule des Antistbenes, 
und eben bierauf passen alle Wendungeu, dereń sieli Isokrates bedient, 
ganz vortrefflich. In der Einleitung zum Lob der Helena verspottet 
Isokrates unzweifelbaft den Antistbenes, der aucb seinerseits gegen 
Isokrates gesebrieben bat; warum sollcn die Aeusserungen in der Rede 
gegen die Sophisten niclit yielmebr auf diese ais auf die Megariker
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gehcn'?“ —■ Aut' dic Megariker konntc es also, wie Ueberwcg meint, 
fiiglich liicht gedeutet werden, weil er wegen der ortliclien Fenie keine 
Concurrenz zu fiirchten hat.te? Die Aeusserungen des Isokrates sehen 
nicht damach aus, ais hatte er cine Concurrenz gefiirchtet, wenn cr 
sagt, dass das Publikum solche Leutc v e r a c h t c  und ihr Treiben fur 
Adoloschie und Mikrologie halte (§. 8 der Rede). Dazu erklart er 
selbst Antid. §. 259, dass er nicht etwa aus Brotneid jene Leute ta- 
deln wolle, welclie dic rhetorischen Studien schmahen ttioi. av dwryD-eirjP 

av Imag ó'ia).eyj)i;vcu milv mxQÓrcQov i) •xtivm m qI tj/zair, oudtrsqov 
S’ olficu 6'ui’j ov{) ójicnog yiyrw&cu rotę vnb zov qOóvov 51 a ą{hiQ out v o ig.

Ebensowenig lasst sich zu voller Evidenz bringen, dass um jene 
Zeit schon eine Selmie des Antisthcncs iu Athen existirt habe. Und 
dass endlich allc Aeusserungen des Isokrates aut Antisthcnes so ganz 
vortrefflich passen sollten, seheint mir nicht so ganz der Fali zu sein. 
Ueberweg beruft sich auf eine Stelle in der Helena, wo Antisthenes 
verspottet werde. Das ist ganz richtig, aber dort gilt es seinem be- 
kannten Satze: ovx eazir drzdtyeir. Wie soli sich nun dieser Satz 
vereinbaren mit dem, was wir in der lledc gegen dic Sophisten lesen: 
•/al tui; ivavzió>aug im  f/lc zcSr h>ycov zrięovvzeg ■/.. z. wenn An
tisthenes uberhaupt die Moglichkeit des Widerspruches laugnet? Des- 
gleichen seheint mir zu ot imazint-v eyj-.iv incc/yellójurot, nicht beson- 
ders zu stimmen die Nachricht tlbcr Antisthenes, dass cr geradc dem 
Wissen nicht solchen Werth beilegte. Bci Diog. Eaert. VI. 11 heisst 
es, dass nach seiner Ansicht zrjv ze dcieziji' zmv eoyoov tbcu jiizs zwv 
lóycor n).ii<jzcav dEo/zert/r /<?\ze [la&tjizdzoir. Stellt ihn ja auch Plato in 
die Reihe eines Euthydem in dem gleichnamigen Dialog. Auch die 
Sophisten liiugnen dort die Moglichkeit der cigonen Ausbildung des 
Wissens.

Ich kann also SpengeFs Ansicht durch Ueberweg nicht widerlegt 
sehen, vielmehr erscheint mir Ueberweg’s Argumentation ais ein ge- 
waltsamcr Vcrsuch, die Beziehungen aus der Rede zu entfernen, w'elehe 
allerdings fur dic Zeitbestinunung des Phaedrus Schwierigkeiten machen.

Indesscn glaube ich auch bei SpengePs Auftassung noch nicht ganz 
stehen bleiben zu miissen. Wenn wir den Inhalt der §§. 1—8 naher 
ins Auge fassen, so konnen wir wohl mit Grund, wic mir seheint, an- 
liehmen, dass unter den nent zdg snidag (haznlporzig Plato selbst mit 
angegriffen sei. Gleich im §. 1 heisst es: z<3r mnl zdg ioiSag dinzoi- 
jióvzo]v oi 7iQotj7Toiovvzcti fih  zt)v d).rihiciv 'CrjzEii'. Ich kann bei diesen 
Worten den Gedanken an Plato selbst nicht abwehren. Denn die Iler- 
Yorhebung des w a h r e n  Wissens gegeniiber dem Sch o i n  und T r u g



9

sophistischer Weisheit tritt bei Plato iiberall zu entschieden hervor, 
ais dass man bei den oben angefiihrten Worten nicht sofort daran 
erinnert werden sollte. Desgleichen weisen die Worte ira §. 3, wie 
mir scbeint, auf Plato hin: obtoi zo(vvv eg zouzn zókjirjg śhjkb&amr, 
utrze ntiotarzai nei&eir zovg vecaztnovg, big rjr abroig nlrycnd^cacnfj a ze 
noay.ztor torb’ eioorzcu y.ai dta zaizrjg ryg imazr^rig ebdaifioreg yevr- 
aorzat. Im Gorgias tinden wir an zalilreiclien Stellen die Frage discu- 
tirt, ob ein Leben unter Beschaftigung mit Politik und Rhetorik oder 
mit Philosophie vorzuzieben sei. So p. 500 C, 505 E, 508 C, 512 E, 
515 A, 521 A und D, und endlieli die Entscheidung 521 I): oifiai 
litr diuymr A&Tjrnltafj tvn [irj finta fiórog imytiQf.iv zrj big id.rj-Omg 
nokmxfj y.ai nnuzzsiv zd nnhzty.d /lórog ztar vvv. Wenn man nun die 
angefiilirte Stelle der isokratischen Rede liest, muss man unwillkurlich 
an jenen Theil des Gorgias erinnert werden, wo Sokrates und Kallikles 
tiber den Beruf und das Ziel des Strebens sieli unterhalten. bbmtpnoaierj 
muss das Ziel seiu, sagt dort Sokrates, damit naturlich nothwendig 
verbunden diy.ainniir^ und nur wer dies besitzt, ist sv8aifim>. Bamit 
steht dann im Zusammenliange, was Isokrates im §. 7 gleichsam reca- 
pitulirend sagt: zovg zr/v troętar diSdtTxovzag y.ai ti  batuoviav nafia- 
didórzag.

Haben wir doeli aucli in den spateren Rcden des Isokrates gleiche
Vorwriirfe gegen Plato. So Antid. §. 8 4 ........ ai.hi zr)v y.ai zb>v ini ztjv
(mq!Q0Gvvriv xai zrtv dixcuo(rivriv nnnanoioviitrcov noozęeneir źfieig cii' 
uh[{)t(Tzt(iot xcd ■/jiriGtubiTtjioi cfciret/iei irrzeg. oi /itv ydę naQaxulovtuv 
tni ztjv ctQf.rriv y.ai cpQÓrri<HV ri)r vno ztav aij.oir uyvoovfth'j]v, vn abztar 
dt zobztai’ dcziltyofitrrir. Oder gegen den bekannten sokratisch-plato- 
nischen Satz: „Besser Unrecht leiden ais Unreckt thunu in Panath.
§. 117 u. 118: anto anarztg /tiv iiv vovv eyovztg cD.orzo xai poiO.rj- 
Outv, óijyoi dl ćiv ztreg ztav nGotrnotovfitvcai' tlnu trocj/tar tęcoztj bicz tg 
ovx nv (prjGtiar.

Desgleichen fiiliren uns die folgenden Worte unserer Rede daliin, 
an Plato zu denken: xcd zi g emrzicatreig tni fiiv zbir hiytav zrjnoyrzag, 
tni di ztar toycoy /tyj yabootarzag. Man erinnert sieli dabei unwillkiir- 
lich daran, in welche Yerwickelungen der platonische Sokrates im Gor
gias den Gorgias und Polos briugt und wie er die Widerspriiclie, in 
die sie hineingeratken, schonungslos bloslegt: wie er uberhaupt die sieli 
in Widerspriiclie so leicht verwickelnde Scheinweisheit der Sophisten 
aufdeckt.

In offenbarem Gegensatze zu Plato’s Anscliauungen steht auch 
§. 8, wenn es dort heisst: cdld Hti.iJ.nv ó/wvoovvzag xai ni.tm xaz-
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OQ&ovvzag zovg znig Só^aię yncoutvovg i] zovg zfjv imazfpirie eynv inay- 
ye).loutrovg, tixózcog olani, xnzaqioovov(Ti stał rnui*ovGiv ndoleaylar y.ni 
fuxQol.oylav nu. ov zr̂ g ipvyrjg impD.tiae tleni rag zoinizng Siazęifiug.

E i n s i c h t  wird ja im Gorgias ais Grundbedingung der erspriess- 
liclien Betheiligung an Staatsgescliaften hingestellt; der Wissende ist 
auch in praktisclier Beziehung der beste, somit der Pbilosoph der beste 
Staatsmann (Gorg. p. 521 D). E i n s i c h t  wird iiberhaupt bei Plato 
sckarf der 8ó$n gegeniiber und iiber sie gestellt.

Und wenn endlidi die Beschaftigung mit Philosophie von Isokra- 
tes ais ddohnyuc und uixno).nyta bezeichnet wird im offenbaren Ge- 
gensatze zu jenen, denen sie ais tmfitltin z!je xpvyiję gilt, so trifft dies 
eben wieder Plato, dessen lebendigste Ueberzeugung Letzteres war. So 
sprickt er z. B. im Charmides von der &Bońntin zijg U'vyfjg pag. 157 
A : &tou7Ztvtui}cu 81 zip’ %'?> “  [touainie, inooStug zim. rag 8e
iną>8dg eivat zoiig l.óyoug zuvg xa).ovg. tx de zmv zoiovzmv ).óycor ir zaig 
\fjvycug aiaęnoavvijv tyyiyetaOcu. Und was ist denn im Phaedon die 
Philosophie nach Plato anderes ais eine inipiltin ii’vyFg, indem durcli 
s ie  der wahre Philosoph die Seele von den hemmenden Fesseln be- 
freien will? Desgleichen wird im Euthydem die Philosophie ais die 
wahre Bi ldner in hingestellt gegeniiber der blossen trilgerischen Form.

Nocli eine Stelle der fraglichen liede haben wir zu beachten, und 
zwar §. 21, wo es heisst: xal urjdtig oiiaFtm fit Ftytitj mg tern 8i- 
xaioavv7] 8i8axzóv. dhag fiiv'yuo oidtpiar r)yov[tca zot.avrrp> tlvai zty»r;v, 
rjtig zoig xnxc3g ne(f>vxóaiv dntz)]v xal 8ixaio(rviiip’ iąnoi^atm’. Dies ist 
unzweifelhaft gegen Sokrates und Plato gerichtet, nach dereń Ueber
zeugung jegliche Tugend auf E i n s i c h t  beruht, durch W is sen  be- 
dingt ist. Gegen diese Ueberzeugung spricht sich Isokrates auch nocli 
an anderer Stelle aus, und zwar Antid. §. 274: ryoipuu 8t zoiaizije 
tiyvrpt ryng zoig xaxmg necfvxóaiv noezr)v etertynaan uv xal 8txcuoovmjvf 
ovze nnóztoor ovze rri< ov8tu(nv tleni.

Das bisher AngefUhrte mogę gentigen ais Nachweis, dass Isokrates 
in seiner liede gegen die Sophisten Angriffe gegen die speculatice 
Philosophie gerichtet und dabei Plato ais den llauptvertreter dcrselben 
besonders vor Augen geliabt habe. Damach ist es nun allerdings nicht, 
denkbar, dass Plato im Phaedrus in Betreff des Isokrates nocli ein so 
giinstiges Prognosticon stellen konnte, wenn diese Ilede schon bekannt 
war, und man wird zu dem Schlusse gedrlingt, dass die Abfassung des 
Phaedrus v o r dieser liede anzusetzen sei. In welelie Zeit fiillt aber 
diese liede? Dariiber erhalten wir Aufschluss in Antid. §. 195, wo auf 
die Rede xazn zmr ao(finzmv Bezug genonuuen wird. Dort heisst es,
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Isokrates babę sie rimujog und nnfiu^mr gescłirieben. Naeli einem Citat 
aus der Rede sagt er: ov yun, órs fnr iv via>TtQog, aXa^oftvófisrog 
(fahofiai xki /ttyńkug tuę vnoayiaug noioruerog, iatiSy d' unoXtXnvxa 
tov nodyfiatoę xai noKT^iteęag ytyova (nach §. 9, 82 Jahre) trjrr/.ayta 
taneiyyi’ noiuv tyv qiloaoąiav, uXXa toTg aizoig Xóyoię yomuirug uxjiu- 
foor -/.al naró/mog uvtfg x. r. X. — Das „rccótenog“ ist nicht zu sehr 
zu urgiren; „rb/iń^ar11 lasst uns immerhin so ziemlich die Zeit zwi- 
schen 30 und 40 Jaliren annehmen. Da nun Isokrates 436 geboren 
war, so tiele damach die Rede, wenn wir sie auch in das 40. Lebens- 
jabr setzen, in das Jalir 396. Naeli dem Yorausgehenden rousste man 
also die Abfassung des Pbaedrus vo r 396, also in eine sebr friihe 
Zeit ansetzen.

Dagegen erheben sieli jedoch die gewicbtigsten Bedenken in dem 
Dialogc selbst, die nun, obwohl hinlanglich bekannt, hier in Klirze in 
Betracht gezogen und gewiirdigt werden sollen, um dann auf die aus 
der isokratischen Redo sieli aufdrangende Schlussfolgerung zuriickzu- 
kommen und eine Losung der Widersprticbe zu versuchen.

In dem ganzen zweiten Tbeile des Pbaedrus spricht Plato aus- 
fuhrlieli und eingehend iiber das Verhaltniss der s c h r i f t l i c h e n  Dar- 
stellung zur mi i nd l i chen .  Die Vorziigo der miindlichen Darstellung 
werden darin mit solcher Bedeutung hcrvorgehoben, wie es nur ge- 
sebehen konnte, wenn er sclion selbst im miindlichen Unterriclit ais 
Lehrer thatig war. Er spriebt eben vom Standpunkte der S c h u l e  
aus, Beziekungen auf seine Lehrtbutigkeit sind unverkennbar vorbanden. 
Wenn er p. 276 A und 277 A die mundliche Mittheilung in der Weise 
charakterisirt, dass sie mit Einsicht in die Seele des Lernenden ein- 
gescliriebon, im Stande sei, sieli selbst zu vertbeidigen, eben weil sie 
iiberall gegenwiirtig sei, dass sie wisse, gegen wen sie reden und 
schweigen solle, eben weil sie die Sprache des Wisscnden sei in dem 
Yerhaltnisse zu dem Lernenden, so erlialt dies erst seine Bedeutung, 
wenn Plato selbst sclion ais Lehrer thatig war. (pag. 276 A: dg (nt 
tniatri/irjg yęuc/nat b  ty  tnv fiur{>avovtog ipv%fi, drmroę /ib  a/ivvcu 
tavtm} smazy/itay Si Xtyuv zt xai aiydr nndg ovg Su.) Im Gegensatze 
zu diesen Vorziigen der miindlichen Darstellung sagt er pag. 275 D 
und E von der schriftlichen, dass sie einer Frage des Schiilers nicht 
Rechenscliaft geben konne; dass sie, einmal gesebrieben, in die Hiinde 
der Verstandigen und Unverstiindigen gelange: dass sie nicht wisse, 
zu w'em sie spreeben solle und zu wem nicht; dass sie, wenn man sie 
angreife, sieb nicht vertheidigen konne und der Yertheidigung dessec 
bediirfe, der sie gesebrieben.
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In dem pag. 276 B—E durchgefiihrten Vergleiche zwischen einem 
verstandigen Landmanne und einem wissenschaftlichen Lehrer charakte- 
risirt sieli Plato ebenfalls schon ais Lehrer. Der verstiindige Landmann, 
sagt Plato, wird, wenn es ihm ernstlich um die F r u c h t  zu tliun ist, 
nicht in das Adonisgartchen den Saamen streuen, um sieli in wenigen 
Tagen an dem Anblick der iippig aufgescliossenen Saat zu weiden, 
sondern dem Ackerbau entsprechend dabei vorgelien und zufrieden sein, 
wenn die Frucht im 8. Monate zur Reife gelangt. Ebenso wird der- 
jenige, der das Wissen voin Gerechten, Guten und Sclionen hat, nicht 
minder seine Aufmerksamkeit dem Saamen zuwenden. Wie das Bestel- 
len des Adonisgiirtchens gegeniiber dem ernsten Landbau ais naióiag 
■yaoir bezeichnet wird, so auch das S c h r e i b e n  gegeniiber der miind- 
lichen Darstellung. Weit herrlicher sei aber die anorbi], wenn einer rr] 
8i8aaxaXtxfj yodiurog, lafimr ipvyr,r 7iQoirrjxovcmv, q>vtevr] te xcu aneiorj 
fiet imatrjfirjg /.óyovg} o? eavtolg tą  te ąvtevaarti r/.aeoi
y.ai ovyl )(xaQ7zoi akha. eyorteg antofia, o&er d/.km ev alloig tfttai 
cpvófievoi tovt ocel dOa.ra.tov naotyeir ixaroi m l tor eyorta evSnifiovelv 
n<novvteg, etg oaov drOfrcimą 8vvatov fiddiata. Damit stimmt danii ganz 
wohl die Bedeutung und das Gewicht, welches auf die 8irdexttxr gelegt 
wird, die ihm ais die trefflichste Metliode gilt, in der Seele des Ler- 
nenden dauernde Einwirkung zu erzielen und herrliehe Frtichte zu er- 
reichen. Ueber die Dialektik wird p. 26ó ff. eingehend gehandelt, und 
zwar in der Art, dass sie in diesem Sinne von Plato ais ctwas neues  
dargestellt wird: eav te tir aklov rj-yram/iai Swator eig er m l em noD.d 
ntq>vxoę ÓQctv, tovtov 8idy.br mtóttie.r&e u et iynor datę Oeoio. m l fitrtoi 
m l toiig 8vvafiivovg entb bo ar, ei /tev boObóg rj fitj 7iQoaayoętvm, Otbg 
ol8ey xalm 8’ ovv uiyoi tov8e 8iaXextixovg. (p. 266 B).

Richtig bemerkt schon Stallbaum p. 182, Plato habe ais Jiingling 
nicht so gegen das Schreiben und fur den miindlichen Vortrag spre- 
chen konnen, da er damals noch immer nur geschrieben und kein do- 
cendi munus iibernommen hatte. Desgleichen legt Ueberweg in seinen 
Untersuchungen iiber die Zeitfolge der platonischen Schriften das ge- 
biihrende Gewicht darauf, dass sich im Dialoge unverkennbare Bezie- 
hungen auf die platonische Schule finden. Es ist dies fur die Bestim- 
mung der Abfassungszeit des Phaedrus ein Argument, welches in dem 
Dialog selbst geboten ist und sich durch nichts widerlegen und ent- 
kraften lasst. Wir miissen also bei Abfassung des Phaedrus die plato
nische Lehrthatigkeit ais schon begonnen betrachten. Wann nun diese 
begonnen habe, dariiber fehlen bestimmte Angaben, aber durch Cornbi- 
nation lasst sich ziemliche Gewissheit dariiber erlangen. Es wird uns
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niimlich n u r  die A k a d e m i e  ais L e h r p l a t z  des Plato genannt, und 
daher ist kein Grund vorhanden auzunelimen, dass er bereits vor der 
Eróffnung der Schnie in der Akademie durcli miindlichen Unterricht 
thiitig war. Nuu wird aber der Ankauf des Gartens des Akademos in 
Vcrbindung gesetzt mit der Ruckkehr Plato’s aus Sicilien, welche nacli 
dem Zeugnisse des 7. Briefes p. 324 A in sein 40. oder 41. Lebens- 
jalir fiilłt, somit, da das Geburtsjalir desselben aller Wahrscheinlichkeit 
nacli 427 v. Clir. ist, in das Jahr 387. Diog. Laert, III, 18 — 21 er- 
ziihlt uns iiber das Zerwurfniss Plato’s mit dem iilteren Dionysios, iiber 
seiue darauf erfolgte Auslieferung an den lacedaemonischen Gesandten 
Pollis, iiber die Yorgiinge in Aegina, den Yerkauf und die Ausldsung 
Plato’s und den darauf erfolgten Ankauf des Gartens des Akademos fiir 
das Geld, welches znr Riickerstattung des Auslosungspreises bestimint 
war, aber nicht angenommen wurde. Mag aucłi manches Anekdotenbafte 
daran sein, so ist doch ein historischer Kern nicht wegzulaugnen. 387 
aber war der koriuthische Krieg durcli den antalcidischen Frieden be- 
endet,, daher stimmt die obige Angabe ganz gut, dass Plato 387 sehon 
wiedcr in Atheu sein musste, da ja dann das erbitterte Yerhaltniss 
zwischen Aegina und Athen, in Folgę dessen die Aegineten beschlossen 
hatteu, jeden Athener zu todten, der die Insel betreten wiirde, nicht 
melir fortbestehen konnte.

Wenn also der Beginn der Lehrthatigkeit Plato’s in das Jahr 387 
fallt, so diirfen wir den Phaedrus nicht vor 387 ansetzen; die andere 
Grenze ware 385 oder 384, in welche Zeit sicher das Symposion fallt, 
welches nach dem i n n e r e n  Verhaltnisse der Dialoge zu einander dem 
Phaedrus nothwendig yorausgegangen sein muss.

Sonstige fiir diese spatere Abfassungszeit geltend gemachte Mo- 
mente sind sammtlich der Art, dass ihnon an s i ch  keine Beweiskraft 
zugeschrieben werden kann. Hieher gehort, was Hermann, Stallbaum 
und Steinhart bezuglich des aegyptischen Mythos anfiihren. Hermann 
schliesst aus der Erwahnung des vergottertcn Thoyth, der Verfasser 
miisse bereits in Aegypten gewesen sein. Desgleichen sagt Stallbaum 
(p. CXII. 4 Aufh): itineris liaud ita pridem a se in Aegyptum suscepti 
memoriam ąuodammodo restauratam voluit, Steinhart p. 34 bemerkt 
in ahnlicher Weise: „I)ie Weise der Einschliessung agyptischer Mythen 
und Sprichworter lasst ein aus persónlicher Anschauung jenes Landes 
geschbpftes Interesse kaum verkennen.“

Hieher gehort auch, was Hermann p. 374 und 381 und Stallbaum 
p. CXIV., CXV. bezuglich des im Phaedrus kennbaren pythagoreischen 
Eiiiflusses geltend machen. Wenn sich nun auclt die Spuren pythago-
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reischen Einflusses nicht weglaugnen lassen, wie es Schieiermaclier thut, 
sondern an einzelnen Stellen geradezu unverkennbar sind, z. B. in der 
Yorstellung iiber das Weltgebiiude, so ist docli aucli wieder zu beden- 
ken, dass Plato die erste Bekanntschaft mit pythagoreischer Lehre nicht 
erst auf seiner grossen ersten Reise, die sieli auch auf Grossgriechen- 
land erstreckte, gemacht liaben muss.

Ebensowenig konnen aber aucli die fiir die friihe Abfassungszeit 
geltend gemachten Griinde ais beweisend angesehen werden. Ein viel 
liervorgeliobenes Moment ist die sogenannte „Jugendl i chkci t “, durch 
welche sieli der Phaedrus besonders charakterisiren soli. Diese findct 
mail bald in der eigenthiimlichen poetisclien Jngendfrische der Darstel- 
lung, bald (namentlich Sclileiermacher) in einer sieli bckundeiiden ju- 
gendlichen U n r e i f e. Das erstere beweist gar niclits fiir dio Abfas
sungszeit. Steht docli die Abfassungszeit des Symposion’s diircli den in 
demselben sich vorfindenden Anacbronismus iiber den Sionuniińę der 
Mantineer fest, und docli kann auch in diesem Dialog eine rege poe- 
tisclie Kraft nicht verkannt werden. Und was den zweiten Punkt be- 
trifft, so bemerkt Ueberweg in seinen Untersuchungen p. 251 mit Recht, 
dass die dafiir geltend gemachten Griinde theils gar nicht unter diesen 
Gesichtspunkt fallen, theils recht eigentlich auf eine petitio prineipii 
zuriickgehcn, die erst dann Geltung liaben konnen, wenn nacligewiesen 
ist, dass die Abfassungszeit so friili anzusetzen ist. Namentlich fmdet 
Schleiermachcr einen e p i d e i k t i s c h e n  Charakter im Phaedrus. Allein 
dass der platonische Sokrates der lysianischen Rcde z w e i Rcdcn ent- 
gegenstellt, ist, wie Ueberweg treffend bemerkt, in keinem Falle epi- 
deiktisch, sondern durch den P l a n  des Dialogcs nothwendig bedingt. 
In der echt sokratischen Yerachtung des Schreibens und rednerisehen 
Treibens findet Sclileiermacher den Gipfel der Dies ware aber
nur dann epideiktisch, wenn Plato ais jnnger Mann so redete, der selbst 
nur erst ais Schriftsteller auftrat. Ebensowenig diirfcn wir uns den 
Schluss erlauben, den Krische aus der „frischen und lebhaften Cha- 
rakterzeichnung, sowie den rein erhaltenen Formen echter Sokratik;l 
zu ziehen sucht, dass Plato seinem Lehrer der Zeit nach nocli nahe 
gestanden sein miisse, ais -er den Phaedrus abfasste, weil sich die ge- 
nannte Eigenthiimlichkeit dieses Dialoges nur auf solehe Weise erkla- 
ren lasse. Und wenn Volquardsen (Phaedrus, Plato’s erste Schrift, Kieł 
1862) unter anderem behauptet, dass der Mythos im Phaedrus fiir die 
friihe Abfassungszeit sprcche, weil er eben ci a Beweis sei, dass Plato 
nocli nicht dahin gelangt sei, streng dialektisch zu bestimmen, was er 
im Mythos auspricht, so ist das ebenfalls ein Argument sehr proble- 
jnatischer Natur.



Dass sieli manclie Hiirten in den Uebergangen finden, muss man 
Schleicrmaclier allerdings zugestehen; so z. B. ist p. 24 2 B der ge- 
waltsame Anlass zu Sokrates zweiter Rede niclit zu verkennen, sowie 
aucli p. 265 C u. D der Uebergang zu dcm dritten logisclien Erfor- 
dernisse der Yereinigung und Trennung der Begriffe eirizig und allein 
in dcm Gebrauehe des Ausdruckes fi ar la  und uarr/.óg seinen Anlass 
findet. Dies bcrecbtigt aber nocli keineswegs zu dem Schlusse auf die 
friilie Abfassungszeit. Wie wenig endlicli die etwa nocli herangezogenen 
itusseren Zeugnisse zu bedeuten baben, bat Ueberwcg p. 262 ff. iiber- 
zeugend dargetban.

Es bleibt also fiir die friilie Abfassungszeit des Pbaedrus kein an- 
deres Moment iibrig, ais die besproebene Rede des Isokrates gegen die 
Sopbisten. Da sieli aber das durcli den Dialog selbst fiir die erst nacli 
Erbffnung der platoniscben Scbule erfolgte Abfassung gebotene Argu
ment in keiner Weise entkniften und beseitigen liisst, so fragt es sieli 
min, ob es moglieb ist, irgend einen Ausweg zu finden, auf dem sieli 
eine Yertnittelung zwiseben diesen beiden einander sebroff gegeniiber 
stehenden Momenten erzielen liesse. Eine solche Mogliehkeit sebeint 
mir min allerdings vorbanden zu sein. Die Zeit, in welclie die isokra- 
tisclic Rede fiillt, liisst sieli, wie wir oben sahen, bestimmen. Dabei ist 
es aber niclit ausgemacbt, ob uns die Rede aucli in der Gestalt vor- 
liegt, wie sie ursprunglieb verfasst war und gehalten wurde. Es kann 
sebr wobl sein, dass von Isokrates erst spater bei steigender Erbit- 
teruug gegen die speculative Pbilosophic Z u s a t z e  gcmacht wurden, 
respective eine U m a r b e i t u n g  erfolgte, so dass wir dann in der uns 
vorliegenden liede gewissermassen eine z we i t e  R c c e n s i o n  zu er- 
blicken biltten. Einer solcben Annabmc stebt nicbts entgegen, wenn 
sie sieli aucli niclit gerade zu yoller Evidenz bringen liisst. Unter dieser 
Voraussetzung vcrtragt sieli jene Propbezeiung in Betrcff des Isokrates 
ganz gut mit der Rede gegen die Sopbisten, in der sieli in der Tliat 
manclie Aeusserungen iiber die rbetorisebon Bestrebungen jeuer Zeit, 
sowie Anforderungen an die Rbetorik finden, die gewissen Aeusserun
gen Plato’s im Pbaedrus iiber densclben Gegenstand fast gleicbkommen. 
So lieisst es in §. 17 und 18: 8uv 7Itr fitv /ta&iptrr nottg to trjv qvcnv 
ityetr oi(tv ymj, ta /ib  fiUt] ta tatr l.óyatr fiaOur xat męt taę yotjaetg
terreor y r a r a ^ ta ih i t ............ y.al toutatr [itr dnarteor <TVjine(TOVtcov tt/.tiwg
tiiircrir ot q dotToepoirteg. xaO- o 8’ ar e).letqDrj ti tatr eiQrj[itvtx)v} 
drdyyi/ tavtr\ ytloor 8iaxettr(ha. Damit liisst sieli vergleichen die Stelle 
im Pbaedrus j>. 269 D: ii fiir not itndnyu ęitrsi. (tifzttotyąt errat, sau 
ótiTbtn eM.óyi/ttta rzouęlajjdjr tmatrjfirjV te y.al neltztjf. otov 8' ar elllmjg
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roircor, rarrt] azth]g san. Ebenso erinnert eine Stelle in §. 9 an Pla
to^ Pkaedrus p. 235 B. An erster Stelle lieisst es von den rovg no).i- 
rr/.oi-g lóyovg źmay/dtiuioi folgendermassen: vmayvovvrcu rotoizorę 
óijZooaę rnvg avvóvtag noirjdsiv} mars jirjdh r<5r iróvrcov ir roTg noay- 
ąaai nanahnsTr. Aehnliches lesen wir an der bezeickneten platonischen 
Stelle, wo Pkaedrus von der Rede des Lysias riikmt: rwv yc/Q ivórtcov 
ccgtcog ętjOijum ev ro~> nguyftan ovdev naonlihuntv} wart naoi' rc iy.tirw 
eięrj/iha [ajdtra nurt dvvu.a{hu oclla nlsim xai nletorog ogia. Auck §.16 
der isokrat. Rede, wo uber die Beobacktung der xaiQoi gesproehen wird, 
lasst sich vergleicken mit Pkaedrus p. 272 A.

Boi dieser Voraussetzung sckwindet zugleich SpengePs Bcdenken 
(a. a. O. 748), welcker zugestekt, es kbnnte sich der leise Gedanke 
aufdrangen, sckon in der Rede gegen die Sophisten an Plato selbst zu 
denken, wenn dem nickt entgegensttinde, dass die platonische Sckuie 
damals nocli nieht bestand, wahrend wir bei Isokrates’ Worten tv&vg iv 
aęyf rwr irrayyilftńrar ipEudf Myuv iniysinoiair docb offenbar an eine 
Schule denken nńissten.

Wenn wir also bcdenken, dass der Dialog selbst gebieteriscb ver- 
langt, die Abfassung nickt vor 387 anzusetzen, und dass die Moglich- 
keit des eben dargelcgten Vermittelungsversuckes zwischen dieser For- 
derung und der isokratischen Rede gegen die Sophisten offcn stelit, 
so kann es nicht ais unbegriindet erscheinen, durch eine derartige Auf- 
fassung der genannten Rede dem aus dem Dialoge selbst geschopften 
Argumente gerecbt zu werden. Demnach ware also der isokratischen 
Rede eine Beweiskraft fiir die friike Abfassung des Pkaedrus nickt zu 
zuerkennen.

,1 o s e 1' W  e r  li e r.



Dic Chemie ais formal bildemles Element an Yolks- und 
łlittelseliulen.

E ine leider nur zu walire Thatsache ist es, dass die Sehułe — 
insofern dieselbc ein zusammenhangendes Ganze bildet — der Chemie 
weitaus niebt jenen Wirkungskreis eroffnet bat, welchcr ibr ais Mittel 
zur f o r ma l  en Ausbildung der Verstandestbatigkeit gebiihrt, vielmehr 
dort, wo sie uberhaupt ein Lehrobject bildet, ein bios materielles Ziel 
verfolgt.

Die Volksschulc schliesst den chemischen Unterricht ganzlich aus, 
wahrscheinlich der Anśicht huldigend, dass es entwoder unnóthig oder 
unmóglich (oder gar beides) sei, die jungen Sprosslinge des Volkes auch 
nur mit den wichtigsten Grundlebren der Chemie betraut zu machen, 
ohne zu bedenken, dass spiiter einem guten Teil der Bevolkerung die 
Plinsieht in die wichtigsten Fragen des taglichen Lcbens verschlossen 
bleibt, dass ferner ein machtiger Ilebelsarm fiir die allgemeine Bildung 
lahm gelegt wird.

An hoheren Burger- und Ilealschulen hat die Chemie allerdings 
eine den ubrigen Naturwissenschaften ebenbiirtige Statte gefunden, allein, 
wie wenig Gewicht man dabei derselben ais Vorbereitungsstudium ftir 
die eigentliche Fachbildung an technischen Schulen legt, beweist der 
Umstand, dass die Zeit nicht sehr fern hinter uns liegt, w?o hochst 
aehtungswerthe und gewichtige Stimmeu noch behaupteten, fiir das 
Studium der Chemie sei die humanistische Yorbildung, wie sie Gjmna- 
sieu bieten, weit erspriesslicher, und wenn der absolvirte Gymnasiast auf 
der Universitat beim Beginn der chemischen Fachstudien auf momen- 
tane Schwierigkeiten stosse, mache derselbe cmllich docli raschere Fort- 
schritte und finde sieli leichter in den Geist der Wissenschaft hinein, 
ais jener, welcher auf realistischen Lekranstalten seine Yorbildung ge- 
nossen, und von dorther sogar einige Kenntnisse aus (Jer Chemie mit- 
brachte.

Boi solcher Auffassung kann es nicht Wunder nehmen, wenn die 
G y m n a s i e n  dic Chctuie ais abgesondertes Lehrfacli ganzlieh aus-

2
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schliessen. Sie bleibt nacli wie vor dem Gymnasiasten eine „terra in- 
cognita“, und wenn man nocli langer an der Ansicht festlialt, dass es 
einom in formaler Ilinsicht trefflicli gescbulten Geiste immer gelingen 
werde, den versaumten Elementarnnterricbt nachzuholen, ist es ein Irr- 
tum, dessen nachteilige Folgen sclion seit langerer Zeit Jene empfinden, 
die sich den mediciniscben Studien widmen.

Bei dem Eingreifen der chemischen Processe in alle Lebenser- 
scheinungen des gesunden und kranken Organismus wird es den Me- 
dicinern von Jahr zu Jalir melir und mchr unmoglich, den gesteigerten 
Anforderungen in ilirem Fachstudium gerecbt zu werden, wenn nicbt 
in gccigneter Weise Abliilfe geboten wird dureli eine zweckentspreckende 
Berucksicbtigung der Chemie im Lelirplan der Gymnasien und wo 
moglich aucli der Yolksschuien.

Wenn aber an die Sciiulc die Aufgabe kerantritt, ihren Zoglingen 
in materieller Ilinsicht jcnen Grad der wissenschaftlichen Vorbildung zu 
geben, welclier der vorgeschrittenen Culturentwicklung entspricht, so 
erwachst anderseits der Schnie dureli grdssere Beriicksichtigung der 
Cliomie ein nicbt zu unterscbatzender Gewinn. Fiir die formelle Aus- 
bildung des Geistes, da jene Wissenschaft in ihrer Eigenartigkeit ein 
crgiebiges Feld von Bildungsmitteln crschliosst, sobald es nur gekorig 
bebaut wird.

Der Grulid, warum gorade die Chemie bei der Organisation der 
Sekule auf so heftigen Widerstand gestossen, ist zumeist ein innerer, in 
der Sache selbst liegender. — Jede, und besonders die Naturwissen- 
sekaft hat ais erste Grundbedingung des Wissens „die A n s c b a u u n g  
und die Bc o b a c h  tu ng .“ In dieser Beziebung ist die Chemie unter 
alłen Unterricktszweigen am mangeibaftesten bestclll; denn wabrend 
die Erfalirungen des taglicheu Lebens, die Umscban in der Natur, der 
Umgang mit Menschen in dem Knaben sclion frulizeitig Vorstellungen 
aller Art wecken, die zu dem, was die Selmie spater zu bearbeiten 
hat, ais willkommene Grundlage dienen, gelit die Clicmie in dieser Hin- 
sicht ganz leer aus. Kein einziger Gegenstand, den die Schule in den 
Bereich des Unterriehtcs gezogen bat, findet den Schiller selbst auf der 
ersten Stufe ganz umorbereitet, ja es wird ein mitunter grosser Teil 
des zu verarbeitenden Materials dureli sinnliche und geistige Walir- 
nehmung vor und wabrend der Schnie gesammelt, oime (lass der Scliu- 
ler im ubrigen etwas beizutragen hat; die Chemie aber ist dem gegeu- 
tiber ganz anders gestellt, und es darf uns nicbt Wunder nebnicn, dass 
der Unterricbt nocli nicbt diejenige Balin gefunden bat, auf der aucb 
dieses Gebiet des menseblieben Wissens in der Sekule mit Vortcil 
bearbeitet werden kann.
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Das Lebcn der Organismen ist eiu uacli bestimmten Gcsetzen ge- 
ordueter Wecbsel zablloser chemischer Yorgange, nicht minder ist die 
Beteiligung des Chemismus an der Umgestaltung der Erdrinde, die 
Verrichtungen im Kreise des hauslichen Lebcns sind zum Teil chemi- 
sclier Natur; es sind chemische Yorgange, dnrch welcbe wir uns Liclit 
und Warnie schaffen, endlich spielt in der Industrie die Chemie eine 
wicbtige Rolle, und man sollte biernach meinen, dass der Anschauung 
auf chemischem Gebiote mindestens ein ebenso reiebes Materiał zu Ge- 
bote stelie, ais auf physikalischem; man sollte meinen, das Leben biete 
Materiał genug, um dem kiinftigen chemischen Unterricht in ahnlicher 
Weise vorzuarbeiten, wie in anderen Gebieten der Naturwissenschaft. — 
Und dennocb besteht zwischen diesen und jenen Anschauungen ein tief 
einsclmeidendcr Unterscbied.

Jode pbysikalisebe Anschauung und Beobac.htung fiibrt di rect  zur 
Erkenntniss physikaliscber Gesetze,  dereń Existenz bei dem Kinde sebon 
zu vollwichtigem Eigentum des Bewusstscins geworden ist. I)ie Beobach- 
tung der oben erwabnten chemischen Yorgange, geben von dem Wesen 
der beobachteten Erscheinung nicht d ie  m i n d e s t e  Anschauung, und 
der jugendliche Bcobachlcr gewinnt durck das, was er sieht, gar keine 
Klarheit dariiber, w a s sieli vor seinen Augen eigentlich abwickelt. Die 
Flamme z. B. bat fiir ihn ein Interesse durch das Liclit und die 
Warnie, er sieht ferner, dass sie kleiner wird, der Docht sich schwarzt 
u. s. w., was aber aus dem Materiał der Kerze oder anderen Brenn- 
stoffes wird, wie die Flamme entsteht, wolier die Warnie ruhrt, wo der 
Docht hinkommt, das sagt die Anschauung nicht. Und tausende von 
iihulichen Anschauungen, unzweifelhaft chemischer Natur, was sind sic 
fur den Beobachter anderes ais physikalische Erscheinungen, Yeriin- 
derung des Aggregationszustandes, der Grósse, Form, Farbę u. drgl. ? 
Die chemischen Processe, welche diesen pkysikalischen Veranderungen 
zu Grunde liegen, bleiben dcm Blicke vollig verschlossen. Darf es 
daher Wunder nehmen, wenn der Lelirer, bei Beginn seines chemischen 
Unterrichtes „tabula rasa“ findet. Es ist durchaus nattirlich, dass die 
Schule auf einem Gebiote, welches sie erst zu erschliessen bat, viel 
weniger leisten kann, ais da, wo sie Mitgebrachtes zu ordnen, befesti- 
gen und zu vervollstandigen bat.

Aber audi a u s s e r l i c h e  Ilemmungen sind es, die dem Prospe- 
riren des chemischen Unterrichtes sich entgegenstellen.

Die Schulbiiclier sind fast ohne Ausnahme den grósseren Łehr- 
btichern nachgebildet; eine Verarbeitung des chemischen Lelirstoffes 
nach p a d a g o g i s c h o n  Grundsatzen ist bis jetzt kaum versucht worden.
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In der Regel beginnen die Lehrbiicher, gleichgiltig, welchem Zwecke 
sie dienen sollen, mit einer allgemeinen Einleitung, welehe die wenigen 
Lehren in ganz abstracter Form vorausschickt. Die specielle Seitc bc- 
ginnt mit ęlem Sauerstoff, nimmt die anderen Metalloide und die Metalle 
der Reihe naeli dureh, bespricht die Yerbindungen und Reactionen und 
wenn das letzte Element behandelt ist, schliesst auch das Lehrbucli.

Dureh ein derartiges Vorgehen wird ein Eindringen in den Geist  
der Chemie, d. i. die Fahigkeit, das Walten der chemischen Krafte zu 
iiberschauen, das mogliche Resultat einer einfachen, friiher nicht be- 
obachteten Reaction vorauszusehen, kaum erreieht. Ist es Aufgabe des 
U n t e r r i c h t e s ,  den Geist zum D e n k e n  anzuregen, und mit dem 
Materiał des Gegenstandes nach logischen Gesetzen operiren zu lehren, 
so ist wahrlich die Logik das Erste, was man an ihnen vermisst.

Man wird darauf einwenden, dass ein gereifter Yerstand und das 
ndtige Intercsse fur das Faehstudium im Stande sein wird, dureh eifri- 
ges Studium alle Liicken scines Wissens auszufiillen, und sieh mit der 
Zeit den fehlenden Ueberblick zu verschaffen; wie aber steht es mit 
dem Jiingling, der mit seinem 14. Jahre aus der Schule ins Leben tritt? 
Ihm sind alle weiteren Mittel zur Fortbildung abgeschnitten, seinem 
Geiste fehlt die Richtung und das Geschick vielleicht auch wohl das 
Interesse, sieli mit Dingen fernerhin zu beschaftigen, dereń Bedeutung 
fur die allgemeine Bildung er nicht begreift.

Wenn in dem Yorhergehenden das Interesse, welches die Schule 
ais solche an der Losung der besprochenen Fragon besitzen muss, be- 
tout wurde, so wird sieli aus dem Inhalt des Nachfolgenden ergeben, 
dass in keiuem Falle u niib er  win dl i che Schwierigkeiten bestehen, 
um diesem Interesse zu geniigen. Es gibt gewiss keine Schule, welehe 
ganz ausser Stand ist, dem chemischen Teil der Naturlehre gerade 
die Beriicksichtigung angedeihen zu lassen, welehe ihrem Standpunkte 
angemessen ist.

Bei der Y o l k s s c h u l e  kann sich der c h e m i s c h e  Apparat 
auf sehr wenige, leicht zu besekaffendo Apparate und eine geringe Zahl 
gewohnlicher Chemikalien beschranken; trotzdem wird sich damit eine 
grosse Menge chemischer Yorstellungen gewinnen lassen, und wenn die 
Yolksschule d i es  erreieht, so ist sie ihren Anforderungen gerecht ge- 
worden.

Eine durchgreifende Organisation kann nur jeno sein, welehe die 
Chemie unter Beriicksichtigung aller materiellen, insbesondere aber aller 
formellen Anforderungen, vom ersten Schuljahr an in den Lehrplan 
einreiht, und dann dureh die ganze Schule consecjuent durchfiihrt; die



21

Aufgabe der Yolksschule ware, die cliemische A n s c l i a u u n g  za cul- 
tiyiren, und eine moglichst grosse Zahl chemischer Vorstellungen zu 
gewinnen; die Mittelschule . aber sollte die Erklarung der Erscheinun- 
gen bieten, Einheit und logischen Yerband in die chemischen Anschau- 
ungen bringen und die Pforten der Theorie eroffnen.

Urn nur einige Hauptpunkte anzudeuten, waren fur die Zeit der 
Volksschule behufs Ausfiillung jener Liicken in der Vorstcllungswelt 
des Knaben im Gebiet der Chemie etwa nachstehende Yersuchc an- 
gezeigt:

1. Die Losbarkeit der verscbiedenen Korper in verschicdenen 
Mitteln nebst Yorfuhrung der Umstande, weiche dieselbe befordern 
oder yerliindern. Hiebei werden Ausdrucke, wie „absetzen, abgiessen, 
filtriren, Dodensatz, Losung, gesattigte Losung, nicbt gesattigte Losung, 
Krystallisation, gelaufig und dem jugendlich empfanglichen Geiste dauernd 
eingepragt.

2. Auf einer weitcren Stufe konnte mit der Kenntniss der Metalle 
der Yersuch gemacbt werden; man gewinnt dadurch die Yorstellungen 
der specifischen Gewichte, Delinbarkeit, ibr Verlialten gegen Wasser, 
verschiedene Sauren, versebiedene Grade der Scbmelzbarkeit u. s. w.

Der Schiller, der auf solche Weise sclion reich an Erfahrungen 
geworden ist, lernt allmalich die Bedingungen herausfinden, unter wel- 
chen eine oder die andere der genannten Erscheinungen eintritt, ohne 
dass der Lehrer notig hiitte diesen Grad' der Beobachtung speciell zu 
cultiviren; denn die Zeit wo die Frage nacli dem „Warum“ in den 
Unterricht eintritt, ist noch nicbt gekommen; trotzdem wird der Lehrer 
auch schon auf dieser Stufe leicht diejenigen seiner Schiiler beraus- 
finden, die einst eine riihrige Betiitigung auf den hoheren Stufen 
des Unterrichts in Aussicht stellen, und kann immerhin derartige kleine 
Anfange, so weit es thunlicb, begiinstigen und fordem helfen.

Bei allen Uebungen muss aber vornebmlich darauf gesehen werden, 
dass der Schiiler das, was er gesehen hat, sieli auch dauernd merke;  
denn nur dadurch kann sich die Fahigkeit der Beobachtung entwickeln 
und ohne d i e s e n  Erfolg bliebe der Unterricht bedeutungslos. Die 
beobachteten Gegenstande und Erscheinungen miissen mit allen Ein- 
zelnheiten vollkommen das Eigentum des Bewusstseins werden, dies 
lśisst sich aber nur dann erreichen, wenn dieselben Objecte immer 
wieder Yorgefiihrt und unter einander verglichen werden, bis alles 
Zweifelhafte und Unsichere daraus yerschwunden ist. Auf solche Weise 
begeht der Schiller an der Hand des Lehrers ein Gebiet. welcbes ab- 
seits vom Wege der gewbhnlichen Lebenserfahrung liegt. Er gewinnt
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diirch hiiufiges Anschauen, Anfiihlen u. s. w. eine Vcrtrautkeit mit 
Gegenstiinden, dereń Kenntniss ilim fiir den spateren erklarenden Unter- 
richt unentbehrlicli ist, welelie aber wenn sie erst zu der Zeit, vvo 
dieser Unterricht j e t z t  beginnt, gewonncn werden soli, erfahrungs- 
miissig zu einem unsicheren Eigentum wird. Eine Berechtigung, ja 
Notwendigkeit derartiger Ycrsuclie kann von keinem einsichtsvollen 
Piidagogen bestritten werden, der zugibt, dass j o d e r Unterrichtsge- 
genstand den notigen Podeń und die notige Lebensluft zu seiner 
Entwicklung beanspruchen darf. Dabei wird der Elementarschule keine 
Pleberbiirdung erwachsen, aueli keinem anderen Unterrichtszweige die 
ihm notige Zeit entzogen, wenn statt die Naturbetracbtungen auf 
Tliiere, Pfianzen, Mineralien u. s. w. zu beschranken, dieselbe auf 
Chemikalien und dereń Yerbalten ausgedelint wird. Indem so die Sekule 
ilirem eigenen Interesse dient, legt sie zugleich den Grundstein fiir 
spiitere Organisation des gesammten chemischen Unterrichtes.

An Mittelschulen geht alsdann der Unterricht von thatsachlichcn 
auf gute Beobaehtung gegriindeten Erfalirungen aus, zerlegt dieselben 
in ihre einzelncn Bestandteilo, stellt die gleichartigen Erseheinungen 
zusammen, und sucht die gemeinsamen Ursachen herauszufinden. Bei 
solciiem Yorgang, wie ilin die inductive Logik erheisclit, konnen aber 
nicht die Elemente  die Hauptabscbnitte, nicht dereń Verbindungen die 
weiteren Abteiluiigen des Lelirgangs bezeilinen, sondern die Reac -  
t i o n e n  sind der natiirlicbste Einteilungsgrund, denen sieli erst die 
Elemente und ihre Yerbindungen unterordnen. Mit den einfaebsten 
Reactiouen muss begonnen werden, gleichgiltig, welche Elemente sieli 
daran beteiligen und zu immer mehr complicirten fortgeschritten wer
den ; die Kćirper selbst, sind nur das Materiał zur Formung und Ent
wicklung des chemischen Gedankens. Die Hauptabschnitte wiiren etwa 
folgende:

1. Die Oxydationserscheinungen oder das Verhalten des Sauer- 
stoffes zu den iibrigen Elementen.

2. Sulphide und Chloride.
3. Die doppelt binaren Verbindungen oder Salze.
4. Die iły per- und Suboxydation und die ihr analogen Erschei- 

nungen.
5. Die Wasserstoffverbindungen.
Der sachliche Inlialt des 1. Abschnittes ist sehr beschrankt, die 

Zahl der Korper, die zu merken sind, eine geringe; dem entspricht 
auch in methodischer Ilinsicht eine ganz elementare Behandlung des 
Stoffes. Die Einfiilirung in die Wissenschaft gescliielit absichtlich ganz
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in der Spraclte des gewohnlichen Lebens. Chcmisclie Kunstausdriicke 
taucben nach und nacb und erst dann auf, wenn man sicher sein kann, 
dass der Scliiilcr den Bcgriff, welchen der Ausdruck bezeichnet, sieli 
sebon zu cigen gemackt bat. Der Schiller bekómmt gleicb beim Ein-
tritt in die Wissenschaft eine Abnung von der Aufgabe derselben, er 
erfabrt, dass die Experimente einem ganz bestimmten Zwecke dienen, 
indem sie die Mittel bieten mit dem geistigen Auge zu sebon, wo das 
kórperliche niebt mebr ausreicht, und legt man Gewicht darauf, dass 
der methodisebo Unterriclit in den beobacbtenden Naturwissenschaften 
gleicb von vorn heroin zum selbstthiitigen Denken anregt, so bieten 
diese Kapitol hierzu Stoff genug. Audi der rnaterielle Gewinn an 
Wissen ist kein unbedeutender; die historische Entwicklung der Che
mie ais Wissenschaft, die doch crst seit der Entdeckung des Sauer- 
stoffes datirt, die Kenntniss der chemischen Elemente, das Wesen der 
chemischen Ycrbindung; ferner ein Einblick in die eigentlic.be Aufgabe 
der Chemie ais Zweig der beobachtenden Naturwissenschaft, und die 
charakteristiscben Unterscheidungsmerkmale chemischer und physika- 
lisclier Vorgange ist eróffnet und festgestellt.

Der z w e i t c  Abselinitt macht in formcller Ilinsicht sebon hohere 
Anforderungen an die Scbiiler. Der Ton der Sprache geht immer mebr 
und mebr aus dem gewohnlichen in den der Wissenschaft iiber, der 
Schiller lernt die chemischen Yerbindungen durch chcmisclie For- 
meln ausdriicken und den quantitativen Erfolg bereebnen. Der Gewinn 
nach materieller Seite besteht zunachst in der Auffindung der Gesetze 
der constanten und nniltiplen Yerhaltnisse, dann durch Einfiilirung der 
Begriffe: Atom- und Moleculargewicht und der chemischen Aequivalente.

Der 3. Abselinitt stollt zunachst an das Geditchtniss der Scliiilcr 
grćissere Anforderungen ais die friilicren, wahrend eine nur unbedeu- 
tende Ausbeutc fiir Theorie und Verstandesthatigkeit iibrig bleibt. Bei 
diesem Abselinitt aber wird sieli namentlich der Nutzen zeigen, den 
eine chemische Yorschule in der Anschauuug liaben ivurde. Der tlieo- 
retisclie Gewinn ist eigentlich nur ncgativer Art, durch Betracbtung 
der Constitution und durch Analyse verschiedener Salze gclangt man 
zu dem Schluss: „es lassi sieli niclits allgemein Giltigcs iiber die innere 
Natur der Salze aussageu11. Allein gerade dieser negative Erfolg iibt 
unbcdingt den Beiz aus, Mittel aufzusuchen, w elc.be besser ais die bis- 
herigen im Stande sind, uns iiber diese Ungewissheit binaus zu helfeu. 
Zum Erstenmale dilrfte sieb liier in dem Scbiiler der Trieb nach Er- 
forsehung des nocb Unverstandlichen geltend machen, yorausgesetzt, dass 
der Lehrer einen Werth darauf legt, biczu die Iland zu bieten.
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Im 4. Abschnitte sind einerseits die Anforderungen in formeller 
Beziehung grosser, da ein hoherer Grad von Befakigung im chemischen 
Denken vorausgesetzt werden darf, anderseits aber treten die theoreti- 
schen Betrachtungen melir in den Vordergrund. Beides bat zur Folgę, 
dass die tkeoretiscke Oede, welclie der dritte Abschnitt hinterlasst, einer 
lebendigen und uppigen Entwicklung der chemischen Speculation Platz 
macht, die empirischen Formeln werden zu klaren mathematischen Ge- 
setzen und oroffnen einen klaren Blick in den Molecularbau der Kór- 
per, mau sielit, dass sieli am besteu und sichersten die moglichen 
Reactionen (ais specielle Fallc der allgemeinen Symbole) ableiten und 
im Yorkinein ablesen lassen. — So offnet dieser Abschnitt, der gleich- 
zeitig eine Fiille neuer Thatsachen mit sich bringt die Thore einer 
bisher unbekannten Anschauungsweise der chemischen Vorgange und 
bereitet den Schiiler ftir spatere wissenschaftliche Betrachtungen in 
passender Weise vor.

Die letzte Gruppe (WasscrstoflYerbindungen) ist weniger durch die 
Anzahl der Glieder ais durch das Interesse, welches sich an jedes eiu- 
zelne kniipft, charakterisirt. Die Betrachtungen an Chlorwasserstoff, 
Wasser, Schwefelwasserstoff, Amoniak, Sumpfgas, Leuchtgas ergeben 
in materieller Hinsicht eine Bereicherung des Unterrichtsstoffes, und 
geben Yeranlassung zu einigen sehr wicktigen praktischen Exeurseu 
(Gasfabrikation, Beleuchtung, Ileizung u. s. w.) mchr, wie jeder der 
vorigen Abschnitte.

Die Theorie gewinnt in diesern Abschnitte die Einsicht in die fur 
moderne Chemie so bedeutungsvołlen volumetrischen Yerhaltnisse, und 
das Gesetz iiber die gleiche Moleculargrosse der ausdehnsam flilssigen 
Korper.

Soli also die Chemie den Anforderungen eines methodischen Un- 
terrichtes allseitig gerecht werden, mit einem Worte: soli die Chemie
gleich den ubrigen Naturwissenschaften ais formal bildendes Element 
in den Bereich der Yolks- und Mittelschule gezogen werden, so waren 
daran, dem Vorangehenden entsprechend, folgende Bedingungen ge- 
kniipft:

1. Der chemische Unterricht bildet ein zusammenhangendes ein- 
hei t l i ches  Ganze,  und die Reactionen, nicht die Elemente, bilden 
den leitenden Faden; man wird finden, dass damit ein wahrer metho- 
discher Gewinn yerknupft ist; denn man erkalt auf diese Weise Gele- 
genheit, jedesmal, wenn ein bereits bekannter Korper wieder vom neuen 
auftritt, die schon erkannten Eigenschaften wieder ins Gedachtniss zu- 
riickzurufen.



25

2. In Spraclie, Darstellungsart, uncl mit Rticksicht auf den Stoff 
selbst, und in der Auswahl der Yersuche, schreite man stets vom Ein- 
faclien und Fasslichen zum Complicirten und scliwer Yerstandliclien 
yorwiirts, um das cbemisclie Vorstellungsvermogen zu cultiviren, ins- 
besondere muss man bemiilit sein, die chemischen Yersuche so anzu- 
ordnen, dass eine Erklarung derselben, und eine umittelbare Erkenntniss 
des Vorganges aus der Beobachtung des Versuclies selbst moglich ist.

3. Die theoretischen Entwicklungen miissen sieli ungezwungen ais 
Resultate einer Reilie vorangegangener Bcobachtungen ergeben. So ge- 
wonnene Lehren werden den Scbiiler nicht ermiiden, wie es unbedingt 
gesekieht, wenn man die lange ermiidendc Reihe von Tlieoremen, welche 
an und fiir sieli fur den Schiller gar kein Interesse baben konnen, 
yoransckickt.

Die yorstehenden Entwicklungen gelten aucli fur den Fali, dass 
der cbemisclie Unterriclit, wie es gegenwartig wirklich der Fali ist, 
erst in den spateren Schuljabren seinen Anfang nimmt, also mit der 
zweiten Stufe, d. h. mit Uebergehung des AnscbauungsunteiTiclites be- 
ginnt. Wenn es, wie man koffen muss, dereinst zu einer yollstandigen 
Organisation aucli des Elementarunterriclites in der Chemie gekommen 
sein wird, so brauckon die Metliode und der Gang des erklarenden 
Unterrichtes im Ganzen und Grossen keinc weiteren Aendcrungen zu 
erleiden, ais die, welche durch das Vorliandensein eines reichen Schatzes 
cbemischer Yorstellungen bedingt ist, d. h. die Arbeit des Lehrers wird 
eine viel leichterc, der Fortschritt des Schiilers ein mehr gesickerter 
sein, deun der grossere Teil der cigentliclien Gedachtnissarbeit ist 
sclion abgetlian und der Lelirer wird sieli eingelicndcr gerade demje- 
nigen Teile seiner Aufgabe hingeben konnen, welcher auf die Bildung 
des Yerstandes abzielt.

Jos.  Smita.
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>SC [IU L\ACIIRICHTEN.

Lehryerfassung.
I) e r  t j  c li r lt o r  p o r .

1. Yerandernngrn vom 1. Juli bis 1. October 1871.

i. Der bisherige Supplent filr Mathematik und Physik, Ilerr W e n z l  
P s ch c i cl 1, wird mit Decret Sr. Exc. des k. k. Ministers fur Cultus u. 

.Unterricht vom 23. Juli 187J Z. 606G zum wi r k l i c l i e n  k. k. 
G y m n a s i a l l e h r e r  ernannt und am 10. August d. J. beeidet. 

. 2. Se. k. k. Apost. Majestat bat mit A. II. Entschliessung vom 28. 
Juli 1871 den k. k. Gymnasial Professor, Ilerrn J o s e f  C h r i s t ,  
zum wi r k l i c l i e n  D i r e c t o r  des k. k. Staats-Untcrrealgymna- 
siums in W e i d e n a u  ernannt.

3. Se. Ilochwiirden, der f.-b.-Consistorialratli und Synodal-Assessor, 
Ilerr J o s e f  B i t t a ,  Religionsprofessor am Ober-Gymnasium, wurde 
mit Decret des k. k. Minist. fiir Cultus und Unterricht ddo. Wien 
1. August 1871 Z. 8338 in den w o h l v e r d i e u t e n  Ruhcstand 
mit dem Bezuge des Gehaltes von 945 fl. o. W. versetzt.

4. Der Lehramts - Candidat, ilerr C a r l  Rad  da,  wurde mit Decret 
des k. k. schles. Landes-Schulrathes in Troppau ddo. 9. Sept. 1871 
Z. 2IGO zum S u p p l e n t e n  fiir G e o g r a p h i e  und Geschichte 
ernannt und am 13. Sept. d. J. beeidet.

5. Das Hochw. f.-b. General - Yicariat zeigt mit Zuschrift vom 29. 
Sept. 1. J. Z. 1189 an, dass der Hochw. p. t. Herr Religions
professor J o s e f  B i t t a  den durch seine Pensionirung erledigten 
Posten bis zur Ernennung seines Nachfolgers s u p p l i r e n  wird.

U. Lehrpersonale am Anfange des Sehuljahres 1871 — 72.
1 Director, 5 k. k. Professoren, 3 wirkliche k. k. Gymnasiallehrer, 

2 kathol. Religionslehrer, 3 Supplenten, 1 israelit. Religionslehrer, 
2 Nebenlehrer; zusammen 17 Lehrindmduen.
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111. Verauderungeu wahrend des Schuljahres.

1. Der k. k. scbles. Landes-Schulrath hat mit Erlass vom 1. De- 
cember 1871 Z. 2603 den Supplenten an der Teschner Commu- 
nal-Unterrealscbulo F r a ń  z Br os  cli zum Lehrer der f r anzos i -  
s c b o n  und eng 1 i s c b e n  Sprache nach Dr. G e o r g  P r u t e k  
ernannt. Dem L e t z t e r e n  wurde vom k. k. scbles. Landes- 
scbulrathe ia Troppau fiir die 20jahrige, unentgeldlicbe Unterrichts- 
ertheilung am I. k. k. Staatsgymnasium in Tescben im Englischen, 
Franzósischen und Italieniscben die b e s o n d e r e  A n e r k e n n u n g  
mittelst Decretes vom 1. Dec. 1871 Z. 2603/L.-Sch.-R. ausgedriickt.

2. Der k. k. Gymnasial-Professor, H e r r J o s e f  Smi t a ,  wurde fiir das 
Scbuljabr 1871/2 zum Lehrer des Gesanges vom k. k. scbles-. Lan- 
desscbulratbe ddo. Troppau 1. Dec. 1871 Z. 2995 ernannt.

3. Der llauptlehrer an der k. k. Lehrerbildungsanstalt in Tescben, 
Herr Ca r l  L ó f f l e r ,  wurde mit Erlass vom 1. Dec. 1871 Z. 2683 
zum provisor. Zeichenłebrer bcstimmt und demselben die syste-  
mi s i r t e  R e m u n e r a t i o n  bewilligt. Zugleicb wurde angeordnet, 
dass der Unterricht im F r e i b a n d - Z e i c b n e n  in 2 A b t h e i -  
1 u n g e n  zerlegt werde, da die Scbiilerzabl iiber 70 betrug.

4. Se. Exc. der k. k. Minister fiir Cultus und Unterricht bat mit
Erlass vom 4. Jiinner 1872 Z. 14675 den Caplan von Bielitz, 
Hochw. Herrn I g n a z  Ś wi e ż y  zum R e l i g i o n s l e h r e r  fiir die 
o b e r e n  Classen an dieser Lehranstalt ernannt. Derselbe wurde 
am 31. Janner 1872 b ee i d e t .

5. Se. Esc. der k. k. Minister fiir Cultus und Unterricht hat den
Supplenten an der Communal-Ober-Realschule in Leitmeritz, Herrn 
J o b a n n  W i c h e r e k ,  mit Decret vom 20. Dec. 1871 Z. 14772 
zum wirklichen k. k. Gymnasiallehrer ernannt. Derselbe wurde am
15. Februar 1872 be e i d e t .  In Folgę des Dienstantrittes am
16. Februar d. J. wurde der Supplent C a r l  Ra d  da enthoben,
welcher mittlerweile von der Teschner Stadtgemeinde zum Rea l -  
l e b r e r  fiir G e o g r a p  bi e und Ge s c h i c h t e  an der stadtiscben 
Unter-Realschulo daselbst ernannt worden ist.

6. Herr Dr. A n t o n  B a l z a r ,  wirklicber k. k. Gymnasiallcbrer am 
griechisch-orientalischen Gymnasium zu S’iżava wird mit Decret 
Sr. Exc. des k. k. Ministers des Cultus und Unterriclits vom 4. 
Marz 1872 Z. 263 in derselben Eigenschaft fi ir das  I. k. k. 
S t a a t s g y m n a s i u m  in T e s c b e n  ernannt und erbiilt die Wei-
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sung diesen Dionstposten mit dem B e g i n n e  des  S c h u l j a b -
res  1872/3 anzutreten.

7. Der Supplent Herr G u s t a v  J i l l y  resignirt am 25. Marz auf 
seine bisherige Anstellung und verlasst Tescben am 1. April 1. J. 
Deswegcn wurde der Tescbner Communal-Reallehrer, Herr C a r l  
Ra d  da urn t b e i l w e i s e  und i n t e r i m  i s t i s c h e  Supplirung er- 
sucht, welchem Ansucben des Lehrkorpers d e r s e l b e  auch bereit- 
willige Folgę leistete.

8. Herr Ge o r g  Op i t z  wurde neuerdings ais T u r n l e h r e r  aus  
H a n n o v e r  mit Erlass des k. k. schles. Landesschulratbes ddo. 
Troppau 24. Marz 1872 Z. 770/Scb. berufen, meldete sich am
12. April 1. J. zum Dienstesantritte. Derselbe ertbeilte durcb 18 
St. W. den Turnunterricht fiir die beiden Staats-Gymnasien und die 
k. k. Lehrerbildungsanstalt in Teschen. Das h. k. k. Unt.-Minist. 
bewilligte mit Erl. vom 19. Miirz 1872 Z. 14819 fiir den Tu r n 
l e h r e r  e i ne  R e m u n e r a t i o n  von 300 fl. o. W. fiir j ede der 
d r e i  Staatslehranstalten in Teschen, zusammen 900 fl. 6. W.

9. Herr F r a ń  z Kr a s zuy ,  Supplent an der Tescbner stadt. Unter- 
realscbule wurde auf Grund der Staats-Lebramtspriifung aus Ste- 
nographie in Wieu ddo. 28. Marz 1. J. mit Decret des k. k. schles. 
Landesschulratbes vom 11. April 1872 Z. 939/Sch. a is  w i r k l i -  
c h e r  L e h r e r  de r  S t e n o g r a p h i e  an dieser Lehranstalt an- 
gestellt.

IV. Lehrpersonale ani Schlusse des Schuljahres IS71—-72.
1 Director, 6 k. k. Professoren, 3 k. k. Gymnasiallehrer, 2 kath. 

Religonslehrer, 2 Supplenten, 1 israelit. Religionslehrer, 5 Nebenlehrer, 
zusammen 20 Lehrindividuen.

1.

2.
3.
4.
5.

a) llauptlehrer.
Herr Dr. P h i l i p p  G a b r i e l ,  k. k. Schulrath und Gymnasial-Di- 
rector, Yorstand des Carl freiherrlich Cselesta’schen adeligen Con- 
victes in Teschen, Curator des Leopold Probst Sckerschnick'schen 
Stiftungs-Yermogens, k. k. Conservator der Bau- und Kunstdenk- 
maler im ehemaligen Tescbner Kreise, Tnbaber des goldenen Ver- 
dienstkreuzes mit der Krone, Weltpriester.
Herr Dr. J o s e f  F i s c h e r ,
Herr J o s e f  Smi t a ,
Herr Vi n c e n z  B i e n e r t ,  
Herr J  o h a n n W o n d r a ć e k ,

k. k. Gymnasiai rrofessoren.
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6. Herr J o s e f  W e r b e r ,  k. k. G-.-Professoru.Bezirks-Schulinspector.
7. Herr E dra and  K r a t o  c h wi l ,  k. k. G.-Professor.
8. Herr Car l  W i c h e r e k ,  Hochw. k. k. Religionslehrer ara Unter- 

Gymnasium und 2. Yorsteher im Carl freiherrl. Cselesta’schen 
adeligem Convicte in Teschen.

9. Herr F r a ń  z R a u s c h ,
10. Herr W e n z l P s c h e i d l ,  |  k. k. wirklicho Gymnasiallehrer.
11. Herr J o h a n a  Wi c h e r e k ,  j
12. Herr I g n a z  Świ eży ,  Hochw. k. k. Religionslehrer ara Ober- 

Gymnasium.
13. Herr Ca r l  R a d d a ,  Lehrer an der Communal-Untcr-Realschule 

in Teschen; Supplent.
14. Herr E d wi n  R i c h t e r ,  Supplent.

b) Israelitlscher Religionslehrer.
15. Herr S imon F r i e d m a n a ,  Teschner Kreisrabbiner.

c) Nebenlehrer.
16. Herr J o s e f  Sra i t a ,  k. k. Gymnasial-Professor, Lehrer des Ge- 

sanges in 3 Abtheilungen mit 5 St. W.
17. Herr Ca r l  L o f f l e r ,  Hauptehrer an der k. k. Lehrerbildungs- 

anstalt in Teschen, L e h r e r  des  g e o m e t r i s c h e n  Z e i c h n e n s  
mit 2 St. W. und des F r e i h a n d - Z e i c h n e n s  in 2 Abtheilun
gen der Schiller mit je 2 St. W., zusammen mit 6 St. W.

18. Herr F r a n z  Br  os eh,  Lehrer an der Communal-Unterrealschule 
in Teschen, Lehrer der f ranzosi schen und engl ischen Sprache 
mit je 2 St. W., zusammen mit 4 St. W.

19. Herr F r a n z  K r a s z n y ,  Lehrer an der Communal-Unterrealschule 
in Teschen, Lehrer der Stenographie mit 2 St. W.

20. Herr Ge o r g  Opi t z ,  Turnlehrer mit 6 St. W.

B. Der Lehrplaii.

a) 0 b I i gate Lehrgegenstande .

I. Classe.
Ordinarius: Herr Johann Wicherek.

1. Re l i gi  on,  2 St. W. Der christliche Glaube. Die zehn Gebote. 
Die Gnadenmittel. C. Wi c h e r e k .
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2. Ł a t e i n ,  8 St. W. Regelmiissige Forraenlehre. Der Conjunctiv und
Infinitiv in den wichtigsten Fiillen nach S c h m i d t  lat. Schul- 
grammatik. Lesebucli von J. A. R o ż e k  mit Yocabularium. 
Uebungsbeispiele. Memoriren und Aufsckreiben der Vocabeln 
mit wbchentlichen Schularbeiten.

J. Wi c h e r e k .

3. D e u t s c k ,  4 St. W. Der einfache, erweiterte, zusammengezogene und
zusammengesetzte Satz in Yerbindung mit der Interpunctions- 
lelire. Flexion der Yerba mit der hievon abhiingigen Wort- 
bildung nach der neuhochdeutschen Elementargrammatik von 
Ft  i e d r i c h B a u e r .  Miindliche und schriftliche Einiibung 
durch Beispiele. Lesebuch von Neumann und Gelilen I. Bd. 
fiir Unter-Gymnasien. Yortragen memorirter Stiicke. Alle 8 
Tage ein sckriftlicher Aufsatz und 1 orthograpliische Uebung.

C. R a d d a  I. Sem. 
C. W i c h e r e k  II. „

4. Geographie,  3 St. W. Allgemeine Uebersicht der Erdbeschreibung.
Angabe der Hauptpunkte der politischen Geographie nach Bel- 
1 i n g e r ’s Leitfadcn mit Benutzung grosser Wandkarten. — 
Kartographische Uebungen.

Ign.  Świeży.

5. Ma tli em a t i k ,  3 St. W. Die 4 Rechnungsarten mit benannten und
unbenannten Zahlen. Gemeine Briiche und Decimalbriicke. Abge- 
ktirzte Multiplication und Division. Primzahlen, Aus der An- 
schauungslehre: Linien, Winkel, Parallele, Dreiecke nach Dr. 
M o c n i k.

Dr. Pli. Gabr i e l .

6. N a t u r g e s c h i c h t e ,  2 St. W. Zoologie der Sauge-, Glieder-,
Weich- und Strahlthiere mit erlauternden Demonstrationen.

J. Smi t a .

II. Clas.se.
Ordinarius: Herr F ra n z  R au se łl

1. R e l i g i o n ,  2 St. W. Erklarung der Gebrauche und Ceremonien 
der katli. Kirche nach Dr. F r e n z l .

C. Wi ch e r ek .
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2. La  t e i n ,  8 St. W. Wiederholung und Erganzung der regelmassigeu 
Formenlehre. Unregelmiissigkeiten in Declination und Conjuga- 
tion. Das Wicbtigste aus der Casuslehre. Der Conjunctir, Infi- 
nitiv, Gerundium, Supinum, Participia und ilire Auflosung, Ab- 
lativus absolutus nach Dr. Ca r l  Schmi dt ' s  lateinischer 
Sprachlehre. Uebungsbeispiele naeb dem Lesebuche l lo ź e k ’s
II. Tlieil. Alle 8 Tage eine Schularbeit mit hauslicber Priipa- 
ration der Uebungsbeispiele.

Fr. Ra u s cli.

3. D c u t s c b ,  4 St. W, Die Formenlehre des Nomen. Der zusammen- 
gesetzto Satz. Das Nothwendigste aus der Wortbildung. Wie
derholung und Beendigung der Orthographie. Lesen mit sprach- 
liclier und saehlicher Erkliirung aus Mo ż a r t ’s Lesebuche 
Nr. II. fur Unter-Gymnasien. Yortrag memorirter Stiicke. Alle 
8 Tage 1 orth. Uebung und 1 Aufsatz theils ais Ilaus-, theils 
ais Schularbeit.

F r. Ra u sc h.

4. G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e ,  4 St. W. Geschichte des Alter-
thums nach G i n d e l y ’s Lehrbuch fiirUnter-Gymnasien. Physi- 
kalische Geographie von Asien, Afrika und Europa im Allge- 
meinen, spccielle Geographie von Siid- und West-Europa.

C. R ad da I. Sem.
Dr. J. F i s c h e r  II. „

5. M a t h e m a t i k ,  3 St. W. Aus der Arithmetik: Verhaltnisse • und
Proportionen. Anwendung derselben, nach Dr. F. Mocnik.  
Aus der A n s c h a u u n g s l e h r e :  Messung, Theilung, Yer- 
wandlung und Aehnlichkcit gradlinieger Figuren.

J. Smi ta .

6. N a t u r g e s c h i c h t o ,  2 St. W. a) Z o o l o g i e  der Vógel, Amphi- 
bien und Fische mit erlautcrnden Demonstrationen. b) B o t a 
nik:  Beschreibung der Pflanzen nach ausseren Merkmalen
mittelst Demonstration an lebenden Gewachsen. — Beides nach 
Dr. A. P o k o r n y .

J. Smi ta.
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III. Classe.
Ordinarius: Ilerr Josef Smita.

1. R e l i g i o n ,  2 St. W. Die Gescliiclite der Offenbarungen Gottes im
alton Rundo (Prag, 1. Aufl. 1863.)

C. Wi ch e r e k .

2. La  t e i n ,  6  St. W. Casuslehre nacli der lateinischen Grammatik von
F. Schu l t z .  Lccttire: Cornelius Nepos nach Auswakl. Tagliche 
Praparation. Im I. Scmester alle Wochen, im II. Semester alle 
14 'lagę cinc llausaufgabe, alle 14 Tage eine Sckulaufgabc.

J. W o n d r a ć e k .

3. G r i e c l i i s c h ,  5 St. W. liegelmiissige Formenlehre mit Ausscliluss
der Vcrba in tu nacb der Grammatik von Dr. C u r t i u s. 
Uebersctzung der entsprechenden Uebungsstiicke nacli Dr. K. 
Scl i enkPs  Uebungsbucli fur U.-G. Memoriren der Vocabelu 
und gecigncter Siitze. Im 11. Sem. alle 14 Tage eine Scliul- 
aufgabe.

E. R i c li t e r.

4. D e u t s c h ,  3 St. W. Lescn von Musterstticken ans NeumaniTs
Lesebuche II. Bd., 1. Th. fur Untergymnasien mit sprachlicher 
und sachlicher Erklarung. Yortrag memorirter Lcsestiicke nach 
dem Lesebuche von N e n m a n n  II. Bd., 1. Theil. Alle 14 
Tage eine llausaufgabe.

I)r. J. F i s c h e r.

5. G e o g r a p k i e  und Gesc l i i c l i t e ,  3 St. W. Gescliiclite des Mittel-
alters mit besonderer Beriicksichtigung der Hauptmomente aus 
der osterreichischen Gescliiclite nach Gi nde l y .  Geographie: 
Oro-, hydro- und politisclie Geographie von Europa (Oester- 
reich ausgenommen). Geographie von Amerika und Australieu 
nach K 1 u n s Lehrbuche.

G. J i l l y  1. Sem.
C. R ad da II. „

G. M a t k e m a t i k ,  3 St. W. Grundoperationen mit Buclistabongrossen. 
Potenziren, Radiziren, Combiniren nach Dr. F. M o c n i k. 
A n s c h a u u n g s l e h r e :  Der Kreis und die regelmassigen 
Polygone in Construction und Reclmung. J. Smi ta .

3
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7. Na

8 . Phy

1 . Rei

2. La t

3. Gri

4. I)e

5. Ge

u r g e s c l i i c l i t e  (im I. Sem.), 2 St. W. Mineralogische An- 
schauungslehre nach S. F e l l o c k e r .

J. Smi ta .

s i k (im II. Sem.), 2 St. W. Einleitung. Anfangsgriinde der 
Ciiemie und Warmelehre nach Dr. A. Kunzek .

J. S m i t a.

IV. Classe.
Ordinarius: Herr Edmund Kratochwil.

i g i on, 2  St. W. Die Gesckichte der Offenbarungen Gottes im 
neuen Bundę. (Prag, 1. Aufl. 1863.)

C. Wi c h e r e k .

ein,  6  St. W. Tempus-und Moduslehre, Prosodie, Metrik, romi- 
scher Kalender, nach Dr. S c h u l t z ’ lat. Grammatik. Lecture: 
Caesaris de bello gallico 1. I., II., III. Carmina Oridii nach Aus- 
wahl. Alle 14 Tage eine Hausaufgabe nach Y i e l h a b e r s  
2. Heft und alle 14 Tage eine Composition nach der Lecture.

E. Kr a t o c h wi l .

e c h i s c h ,  4 St. W. Wiederholung der regelmassigen und 
Yollendung der unregelmassigeu Formenlehre nach Dr. Georg 
Cu r t i u s .  Ucbungen nach dem Lesebuche von Dr. K. Schenkl .  
Memorircn wertvoller Stellen. Alle 14 Tage ein Pensum 
oder eine Composition.

E. Kr a t o c h wi l .

i t scl i ,  3 St. W. Lecture ans Ne u ma n n  und G eh l en Nr. IV. 
fur IJntergymnasien mit sprachlicher und sachlicher Erkliirung. 
Geschaftsaufsatze im 1. Sem. — Deutsche Prosodie und Me
trik im 2. Sem. Alle 14 Tage eine Hausaufgabe.

E. Kr a t o c h wi l .

i g r a p h i e  und Ge s c h i c l i t e ,  4 St. W. Die neuere Geschichte 
mit dem W i e n e r  C o n g r e s s  heendigt. G e s c h i c h t e  und 
S t a t i s t i k  der ósterreichisch-ungarischen Monarchie.

G. J i l l y  (I. Sem.)
F. Ii a u s ch (II. Sem.)
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6 . M a t h e m a t i k ,  3 St. W. Zusammengesetzte Verhaltnisse und dereń
Anwendung. Gleichungen des I. Grades nach Dr. F. Mocni k .  
A n s c h a u u n g s l e h r e :  stereometrische Grundbegriife mit der 
Inhalts- und Oberflachenberechnung der Kórper.

J. S m i t a.

7. P li y s i k , 3 St. W. Die Lehre vom Gleichgewichte und der Bewe-
gung fester, iliissiger und ausdehnsamer Kórper. Akustik, Ma- 
gnetismus und Electricitat. Grundbegriffe der Optik und 
Astronomie.

W. Ps ch e i d l .

V. Classe.
Ordinarius: Herr Edwin Richter.

1 . R e l i g i o n ,  2 St. W. Allgemeine Glaubenslobre von Dr. K. Mart in.
Ign. Świeży.

2. La t e i n ,  6  St. W. L i v i u s  lib. I. und XXI. t —50. — Ovi-
d i u s ,  Auswahl. aus Trist., Fast. und Metamorph. — Privat- 
lectiire aus Livius II. und Auswahl aus Ovid.  Memoriren ein- 
zelner Stellen. 1 St. W. gramm.-stilist. Uebungen nacli Sch m id t 
und Si ipf le II. — Wiederholung der Syntax: Casuslehre, 
Tempora und Modi. Alle 14 Tage ein Pensum, alle 4 W. 
eine Composition.

E. R i c h t e r .

3. G r i e c h i s c h ,  5 St. W. X e n o p h o n  nach der Chrestomathie von
Dr. K. Schenkl .  Anabasis I., II., III. Memorabil. I., II., III.

- Ho m e r i  Iliad. lib. I., II., III. — Privatlecttire: Xenophon 
Cyropaedie I., II., III. — Ilomeri Iliad lib. IV. —■ Prapara- 
tion. — Memoriren einzelner Stellen aus der Lectiire. — 
l St. W. gramraatische Uebungen nach Dr. Cu r t i u s .  Alle 
4 Wochen eine Composition.

Dr. F i s c h e r .

i. D e u t s c h ,  2 St. W. Lectiire von Musterstiicken der neueren Li
teratur nach dem Lesebuche eon E g g e r  fur O. G. I. Bd. 
mit sprachlich-sachlicher Erkliirung und literarisch-historiscken
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Bemerkimgen. Vortrh'ge von grosseren Gedichten und pro- 
saischen Lesestticken. Alle 14 Tagc eine Ilausarbeit.

E, R i c h t e r.

5. Ge og r a  pi l ic und Ge s c l i i c h t e ,  4 St. W. Die Yolker des alten
Asiens und Afrikas, die Grieehen und Makedonier sammt den 
aus Alexanders Weltreiche hervorgegangenen Dynastien, die 
Geschielite Roms bis zur A l l e i n h e r r s c h a f t  des Octavianus 
Augustus.

C. R a d d a  (I. Sera.),
J. W i c h e r e k  (II. Sem.).

6 . Matli  e m a t i k ,  4 St. W. Algebra: Die Zahlensysteme. Algebraischc
Grundoperationen. Theilbarkeit der Żabien und ilirc Anwen- 
dung. Yollstandige Lelire der Briiche und Yerhaltnisse nach 
Moenik.  Beispiele aus I le is ’ Aufgabensammlung. Geometrie. 
Planimetrie nacli Moenik ,

W. P s c h e i d 1.

7. N a t u r  g e s c l i i c h t e ,  2 St. W. Mineralogie in Yerbindung mit Geo-
gnosie nach F e l l o c k e r .  — Botanik mit besonderer Beruck- 
sichtigung der Organographie und Systematik von Dr. Bill .

.1 . Sini ta.

VI. Classe.
Ordinańus: Ilerr Vincenz Bienert.

1 . R e l i g i o n ,  2 St. W. Die christliche Lelire. Besondere Dogmatik 
nach Dr. K. Mar t i n .

I g n. Świeży.

2. La t e i n ,  6  St. W. S a l u s t ’s bellum Jugarth. — Ci ce r  o’s orat. in 
Catil. III. & IV. im 1. Sem. — C a e s a r ’s beli. civ. III. — 
Yerg i Ps  ecloga V. und Aen. lib. II. und III. im 2. Sem. — 
P r i v a t l e c t u r e :  Salust's de conj. Catil.; Cicer, oratt. iii Cat. 
I., II.; Caos. beli. civ. II. — 1 St. W. grammatisch-stilistische 
Uebungen nach S c h m i d t  und Si ipf le II. — Praparation. — 
Alle 11 Tage ein Pensum, nile 4 Wochen eine Composition.

V. Bi ene r t .
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3. Gr  i ecli is cl i , 5 St. W. l l o m e r i  Iliad. lib. VIII., IX., XVI.,
XVIII. — I l e r o d o t i  lib. VII. — P r i v a t l e c t u r c :  Iłom. 
Iliad. lib. III., IV. XXIV. und Odyss. lib. I. — Schriftliche 
Priiparation. — Alle 4 Wochen eine Composition.

J. W e r b c r.

4. D e u t s c l i ,  3 St. W. Lectiirc nacli E g g e r ’s Lesebuch (2. Th.
1. Ud.). Literaturgeschichte von den altesten Zeiten, einge- 
hender von Luther bis Giithe. — Vortr:ige von frei gewahltcn 
Stiicken oder eigenen Aufsatzen. — Alle 14 Tage cin schrift- 
liehcr Aufsatz.

V. B i e n e r t.

5. G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e ,  3 St. W. Rom unter den Kaisern.
Geschichte des Mittelalters bis auf den Anfang der Kreuzziige 
nacli G i n d e l y ’s grbsserem Werke mit der darauf bezuglichen 
politischen Geographie. — Pliysikalisclie Geographie von Asien 
und Europa.

G. J i 11 y (I. Sem.)
J. W i c h e r e k  (II. Sem.)

fi. M a t h e m a t i k ,  3 St. W. A l g e b r a :  Potenz-und Wurzelgrćissen.
Logaritlimen. Gleichungen des ersten Grades mit einer und 
zwei Unbekannten. G e o m e t r i e :  Stereomotrie. Trigonometrie. 
Aufgaben aus I le is ’ Aufgabensammlung.

W. P s c h e i d l .

7. N a t u r g e s c h i c h t e ,  2 St. W. Z o o l o g i e  mit erlauternden De- 
monstrationen und besonderer Beriicksichtiguiig des anatomi- 
schen Baues der Haupttypen, nacli Dr. C. Giebl .

J. Smi ta .

VII. Classe.
Ordinarius: Ilerr Dr. Josef Fischer.

1 . R e l i g i o  n, 2 St. W. Christliche Sittenlelire von Dr. Kon.  Mar t i n .
Ign. Świeży.

2. L a t e i n ,  5 St. W. Ciceronis Oratt. pro L. Murena; pro lege
Manilia. Y i r g i l i i  Aeneid. lib. VII., VIII., IX., XI. & XII,
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P r i v a 11 e c t iir e : Cic. Oratt. pro Z. Ligario et pro Marco 
Marcello. Virgil. Aeneid. lib. III. — 1 St. W. grammat.- 
stilist. Uebungen nach J. II c m ra e r 1 i n g. — Alle 1! Tage 
ein Pensum, alle 4 Wocheu eine Composition.

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

3. G r i e c h i s c h ,  4 St. W. Demosthenis Oratt. Phil. I., III. sammt
Einleitung, Sop l i o c l e s  Aias sammt Einleitung in die grie- 
chische Tragodie. — I‘ r i v a t l e c t i i r e :  Demosthenis Oratt. 
Olinthicae I., II., III. — IIo m er i Odyssea nach Auswahl. — 
Alle 14 Tage eine grammatische Stnnde, alle 4 Wochen eine 
Composition. Fr. Rausch .

4. D e u t s c h ,  3 St. W. I. Sem. Neuhochdeutsch naęh E g g e r s
Lesebuch II. Literaturgeschichte: Neunzehntes Jahrhundert, 
Weltliteratur. II. Sem.: Mittelhochdeutsch nach Dr. Re i ch e l .  
Alle 14 Tage eine Ilausaufgabe. Vortrage von Lesestiicken.

E. K ra  to chwil .

5. G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e ,  3 St. W. Geschichte des Mit-
telalters von den Kreuzziigen an (1096) bis auf die Entdeckung 
von Amerika (1492). Geschichte der Neuzeit bis zum Aus- 
bruch der ersten franzosischen Revolution (1492 —1789) nach 
G i n d e l y ’s grosserem Werkc. Physikalische Geographie von 
Afrika, Amerika und Australien.

G. J i l l y  I. Sem.
C. Wi c h e r e k  II. „

6 . M a t h e m a t i k ,  3 St. W. A l g e b r a :  Unbestimmte Gleichungen,
ąuadratische Gleichung mit einer und mehreren Unbekanntca. 
Progressionen. Combinationslehre. Binom. I.ehrsatz. Wahr- 
scheinlichkeitsrechnung. Beispiele aus He i s ’ Aufgabensamm- 
lung. G e o m e t r i e :  Anwendung der Algebra auf die Geo
metrie. Analyt. Geometrie in der Ebene.

W. P s c h e i d l .

7. P h y s i k ,  3 St. W. Allgemeine Eigenschaften der Kórper. Chemie.
Mechanik fester, tropfbar fliissiger und gasfórmiger Kdrper. 
Warne nach P i s k o  fur Obergymnasieu.

W. P s c h e i d l .
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8 , Ph i 1 os o p h i sc h e P r o p S d c n t i k ,  2 St. W. Einleitung in die 
Pliilosophie durch Erklarung der Grundbegriffe. Logik nacli 
Dr. D r bal .

Dr. Gabr i e l .

VIII. Classe.
Ordinarius: Ilerr Wenzl Pscheidl.

1. R e 1 i g i o n , 2 St. W. Die Gesckickte der Kirclie Ghristi nacb 
Dr. F e s s 1 e r.

I g n. Świ eż  y.

2. La  t e i n ,  5 St. W. T a c i t i  Annal. lib. I. & Germania. I l o r a t i i  
carm. I., II. Epod. ,  Ep i s t .  und S a t i r e n  nacli Auswabl. 
P r i  v a t 1 e ctii r e : Tacilus, Agricola. Im II. Sem. Cursorische 
Lecttire der Seluilautoren. Stilistiscbe Uebungen nacli Seyffer ts 
Uebungsbuch „pro Secunda" nebst Wiederholung der wiclitigsten 
Partien aus der Grammatik von S c h m i d t. Praparation. — 
Alle 14 Tage ein Pensum, alle 4 Wochen eine Composition.

E. R i c h t e r .

3. G r i e c h i s c h ,  5 St. W. P l a t o n ’s Apologie und Kriton im I. Sem. 
S op li o cl e s’ Oedipus Colon, im II. Sem. — P r i v a t l e c t t i r e :
I. Sem. Platon’s Protagoras; II. Sem. nacli Wahl. — Wieder- 
liolung der Formcn- und Satzlehre nacb Dr. C u r t i u s 1  St. W. 
Alle 4 Wochen eine Composition.

V. B i e n e r t .

4. D e u t s c h ,  3 St. W. Lcctiire aus Mozarts Lesebuch f. O.-G. III. B.
nacli asthetischen Grundbegriffen geordnet und in Verbindung 
mit analytisclfer Aesthetik. Zusammenfassung der gesammten 
Literaturgeschichte. — Alle 2 — 3 Wochen eine grossere Ilaus- 
aufgabe. Vortrage selbststandiger. Aufsatze in der Selmie.

J. W e r b e r.

5. G e o g r a p h i e  und G esc  hi cli t e ,  3 St. W. Schluss der neueren 
Geschichte nach G i n d e l y ’s grosserem Werke. Specielle Ge- 
schichte und Statistik des osterreichischen Kaiserstaates nach 
Dr. H an na k.

G. J i l l y  (I Sem.)
J. W i c h e r e k  (II. Sem.)
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G. M a t h c rn a t i k , 2 St. W. Wiederholung des Uehrstoffes und Uebungen 
in Losungen algebr.-, geom.- und physikalischcr Problcme.

W. P s c h e i d l .

7. P h y s i k ,  3 St. W. Magnetis nus. Elektricitiit. Warme. Akustik, 
Optik. Anfangsgriinde der Astronomie und Meteorologio nach 
S c h a b u s.

W. P s c h e i d l .

8 . P h i l o s o p h i s c h c  P r o p i i d c u t i k ,  2 St. W. Grundbegriffe der 
empirischen Psychologie nach Dr. Drbal .

Dr. Ga br i e l .

Israelitischev Religions-Untcrrielit.
1. Obe r e  A b t h e i l u n g ,  2 St. W. Geschichte der Juden von der

Zeit des Patriarchats R. Juda 11. unter Alexander Sererus bis 
zum allmaligcn Sinken der judischen und dem Aufbliihcn der 
babylonischen Lehrhauser. (Nach Gr a z  und Post) .

2. Mit  t l e  re A b t h e i l u n g ,  2 St. W. 1 St. 15 David’sche Psalmen
in der Ursprache, sachlich und sprachlich erkliirt (nach Men
delssohn). 1  St. hebraische Grammatik, das verbum regulare 
nebst praktischen Uebungen aus dem Pentateuch.

3. U n t e r e  A b t h e i l u n g ,  2 St. W. 1 St. biblische Geschichte, die
Zeit der Richter und der ersten drei Kbnige in Israel (nach 
Wessely). 1 St. hebraische Grammatik, nomina und adjcctiva 
nebst praktischen Uebungen aus dcm Pentateuch.

S. F r i e d m a n n ,
Kreis-Rabbiner.

b) Łaiidessprachen.

I. Bohmisch.
1 . A b t h e i l u n g ,  2 St. W. Das fur den ersten Unterricht Nothwen- 

dige aus der Lautlehre. Regelmiissige Formenlehre des llaupt- 
und Beiwortes, Fiirwortes, Zahlwortes und Zeitwortes nach 
W. Zikmund „Grammatika jazyka ćeskćho“ eingeiibt bei der
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Lecture ausgewahlter Lesestiicke aus J. Jirecek Citanka I. Me- 
moriren kurzer Gedichtc. Alle 14 Tage eine schriftliehe Auf- 
gabe.

•J. Wo n d r a c e k .

2. Ab tli e i l  ung ,  2 St. W. Erganzung und Wiederholung der regel-
massigen Forraenlelire auf Grund des einfachen Satzes nach 
W. Zikmund: „Grainmatika jazyka ceskeho“, eingeiibt bei der 
Lecture nach J. Jirecek Citanka I. Memoriren ausgewahlter 
Gedichte. Alle 14 Tage eine schriftliehe Arbeit.

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

3. A b t h e i l u n g ,  2 St. W. Nach J. Jirecek’s Anthologie ze stare
literatury ceske: Lecture der darin vorkommenden Lesestiicke 
nach Auswabl mit Erklarung der altbohmischen Formen auf 
Grundlage der altbohmischen Grammatik; darni mit stilistischer 
und sachlicher Erklarung und literaturhistorischen Notizen. 
Uebersetzungen gewahlter Lesestiicke aus M o z a r t ’s Lese- 
buche fiir Unter-Gymnasien IV. Theil. Alle 4 Wochen eine 
Aufgabe.

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

4. A b t h e i l u n g ,  2 St. W. Nach J. Jirecek’s Anthologie z literatury
doby stfedni a z novoćeske literatury: Lecture der darin vor- 
kommenden Lesestiicke nach Auswahl mit grammatisch-stili- 
stischer und sachlicher Erklarung und literaturhistorischen No
tizen. Vortragen gewahlter Gedichte. Alle 4 Wochen eine Com- 
position oder eine Hausaufgabe.

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

II. P o l n i s c h .

1 . A b t h e i l u n g ,  2 St. W. Das fiir den ersten Unterricht Nothwen- 
dige aus der Lautlehre. Regelmiissige Formenlehre des Haupt- 
und Beiwortes, Fiirwortes, Zalilwortes und Zeitwortes nach 
Dr. A. Małecki: „Gramatyka języka polskiego mniejsza", ein- 
geiibt bei der Lectiire aus „Wypisy polskie I." Memoriren 
kurzer Gedichte. Alle 14 Tage eine schriftliehe Aufgabe.

J. W o n d r a c e k.
3*
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2 . A b t l i e i l u n g  2 St. W. Erganzung und Wiederliolung der regcl-
massigen Formenlehre. Einfacher Satz. Casuslehre nach Dr. A. 
Małecki: „Gramatyka mniejsza", eingeiibt bei der Lectiire aus 
„Wypisy polskie II.“ Mcmoriren kurzer Gediclite. Alle 14 Tage 
eine schriftliche Aufgabe.

J. W o n d r a ć e k.

3. A b t l i e i l u n g ,  2 St. W. Kurze Biograpliien polniscker Autoren,
aus dencn Musterstucke in den „Wypisy polskie tom 111.“ fur 
U.-G. vorkommen mit grammatiseber, saclilieher und iistheti- 
scher Erklarung. Yortrag mustergiltiger Gediclite. Alle 3 Wo- 
clien cine schriftliche Aufgabe.

J. W o n d r a ć e k.

4. A b t l i e i l u n g ,  2 St, W. Lectiire ausgewśihlteę Musterstucke der
bedeutendsten der Neuzeit angchbrigen Schriftsteller aus „Wy
pisy polskie' 1 II. Th. 2. Abtlieilung nebst „Król Zamczyska1 1  

v. S. Goszczyński mit sachlich-asthetischer Erklarung; ausser- 
dem der betreffenden Lectiire entsprechende literar-historische 
Notizen. Yortragen mustergiltiger Gediclite. Alle 3 Wochen 
ein schriftlicher Aufsatz.

V. B i e n e r t .

ej Freie Lehrgegenstiimle.

1. E n g l i s c h e  S p r a c h e .  1 . Abt l iei lung,  2 St. W. Elemente der
Grammatik nach II. Plate’s Lehrgang zur Erlernung der Eng- 
lischen Sprache. Dresden 1870. 2. Abt l iei lung,  1 St, W.
Lectiire: Ausgewahlte Lesestiicke aus „Englisli Reading Book“ 
von Dr. F. 11. Alm. Koln 18G7, yerbunden mit entspreclienden 
literatur-historischen Notizen.

F r. Broscl i .

2. F r a n z o s i s c h e  S p r a c h e .  1 . Abt l iei lung,  2 St. W. Elemente
der Grammatik nach der Elementargrammatik der Franzósi- 
sclien Sprache von Dr. Carl Flótz. Berlin 1870. 2. Abtliei-
lung,  1 St. W. Lectiire: Ausgewahlte Lesestiicke aus der
Franzosischen Chrestomathie von Dr. Carl Plótz. Berlin 1871. 
lliezu stilistische und sachliche Erklarungen nebsi literatur- 
historischen Notizen.

F r. Br os cli.
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3. G e s a n g ,  5 St. W. 1 . A b t h e i l u n g .  ^Anfanger 2 St.) Musika- 
lische Vorbegriffe — der Ton nach rhytmischer, melodischer und 
dynamisckcr Seitc. Kin- und zweistimmige Uebungen. —
2. A b t h e i l u n g  (2 St.) Uebungen im 4stimmigen Gesauge 
fiir gemischten Chor. — 3. A b t h e i l u n g  (1 St.) Uebungen 
im 4stimmigen Gesange fiir Manncrchor.

J. Smi ta .

4. Ze i c h n e n .  I. F r e i h a n d z e i c h n e n ,  2  St. W. in 2 Abtheilungen. 
Nach den einzelncn Fahigkeiten und der Yorbildung der Scliii- 
lcr beschrankte sich das Freihandzeichnen auf das Zeichnen 
von Flachornamenten, Kopf, Blumen, Landschaft, Thier- und 
Fruchtzeiclmen, zumeist im vergrósserten Massstabe, mit und 
ohne Schattiren.

C. Lof f l e r .

II. G e o m e t r i s c h e s  Z e i c h n e n ,  2 St. W. in 2 Abtheilun
gen : a) C o n s t r u c t i o n  in d e r  Eb en e .  Darstellungen von 
geradlinigen Figuren. Yerwandlung derselben. Die richtigen 
Aufgaben aus den Lehren vom Kreis, Elipsę, Parabel, Hyperbel, 
nameutlich jene, welche sich auf die Darstellung dieser Curven 
beziehen. b) C o n s t r u c t i o n e u  in o r t k o g o u a l e n  D a r 
s t e l l u n g e n .  Grundprincipien der darstellenden Geometrie. 
Darstellung von Punkten, Geraden und Ebenen, ferner von 
Polygonen und Kreisen in gegen die Bildflache geneigten Ebe
nen. Darstellung von Pyramiden und Prismen, ihrer Durch- 
schnitte mit geraden Ebenen unter einander, sowie ihrer Netze. 
Schlagschattenbestimmung.

C. Lof f l e r .

S t e n o g r a p h i e .  Wortbildung und Wortkiirzung. Die Satzkiirzung. 
(Nach Conn und Fau l n t ann . )

F r. K r a s z n y.

6 . T u r n - U n t e r r i c h t ,  6  St. W. Gleichwic im Y o r j a h r e  konnte 
auch in diesem Schuljahre, wegen Mangels an einem geeigne- 
ten Winterturnlocale, das Turnen nur auf dem nehen dem 
k. k. I. Staats-Gymnasium befindlichen Sommerturnplatze ge- 
pflegt werden und nahm der Unterricht in der zweiten Halfte 
des April seinen Anfang.
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Es wurden ebenfalls wie im Sommer v. J. 4 Turnabthei- 
lungen gebildet und war der Bestand derselben am Scldusse 
des Schuljahres folgender:

I. Abtheilung (1. und 2. Classe) 46 Tlieilnehmer.
II. „ 3. „ 4. „ 53 ,,

III. „ 5. „ 6 . „ 49
IV* ,, 4, 55 3. ,, 24 > ,

Zusammen 172 Tlieilnehmer.
NB. Die IV. Abtheilung war zusammengesetzt aus der VII. 

und VIII. Classe des I. und aus der VI., VII. und VIII. Classe 
des II. Staats-Gynmasiums.

Bei der vermehrten Anzahl der Turngerathe konnte, nach- 
dem die jedem geregelten Turnbetriebe zu Grunde liegenden 
Frei- und Ordnungsiibungen des Vorjahres repetirt wraren, sehr 
bald das Turnen an den Gerathen beginnen und war die Be- 
triebsweise folgendermassen:

In der I. A b t h e i l u n g :  a) Einfache Takt-, Frei- und Ord- 
nungstibungen. b) Gemeinturnen an folgenden Gerathen: Sprin- 
gel, Reck, wagrechte Leiter- und Kletterstangen, Schwungseil.
c) Turnspiele.

In der II. A b t h e i l u n g :  a) Zusammengesetzte Frei- und
Ordnungsiibungen und Gangarten. b) Gemeinturnen an oben- 
genannten Gerathen. c) Turnspiele.

In der III. A b t h e i l u n g :  a) Frei- und Stabiibungen, Ord- 
nungsiibungen in Reigenform. b) Gemeinturnen an den Ge
rathen wie oben, ausserdem am Sturinspringel. c) Turnspiele.

In der IV. A b t h e i l u n g :  a) Frei- und Ordnungsiibungen.
b) Riegenturnen unter Vorturnern am: Springel, Barren,
Leitern, Sturmspringel, Kletterstangen, Reck, Stemmbalken.
c) Turnspiele.

Die Turnstunden waren in der Zeit von Nachmittags vier 
bis Abends acht Uhr.

Jede Abtheilung turnte wochentlich 2 mai je 1 Stunde.
Zur Ausbildung von Vorturnern war wochentlich eine be- 

sondere Stunde.
Nachdem n u n m e h r  d e r  T u r n u n t e r r i c h t  regelmas-  

s ig fur die beiden k. k. Staats-Gymnasien, die k. k. Lehrerbil- 
dungsanstalt und die Communal-Unter-Realschule eriheilt werden 
soli, so ist vor Allem die IiersteHung einer zweckmassigen

ł • -i, *£' IrA
■!  \  ł !
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W i n t e r - T u r n h a l l e  unerlasslich. Sollte diese liis zum
I. October 1. J. noch nicht erbaut sein, dann erscheint es 
d r i ug e n d n o t h w e n d i g , e i n e n t s p r e c b e n d e s L  o c a 1 e 
fur  das  W i n t e r - T u r n e n  auszurnitteln und zeitlich genug 
mit den entsprechenden Turngerathen auszustatteu.

G e o r g  Op i t z ,
Turnlehrer.

I>4Mi(s4-lic A i i r g i i l t c n  i m  O h<‘i ' -< i i ,> i i i i ia s i i i i i i .

V Classe.
1. Die Jidilichkeit (Begriffsentwicklung).
2. Morgenroth ist den Musen hołd (Clirie).
3. Schlechte Gesellschaften verderben gute Sitten (Chrie).
4. Welclie Nahrungsmittel bietet uns das Pflanzenreicli?
5. Nutzen des Wassers.
6. Welclien Nutzen gewahren uns die Wiilder?
7. Eintracht macht stark.
8. Wcm nicht zu rathen ist, dem ist auch nicht zu helfen.
9. Wodurch hat sieli Numa Pompilius um Rom verdient gemacht? 

(nach der Lectiire îcs Livius).
10. Friede nahrt, Unfriede zehrt.
11. Welclien Nutzen gewahren uns die Tliiere?
) ?. Ileutc roth, morgen todt.
13. Der Tag und die Nacht (Yergleichung).
14. Hannibals Zug tiber die Alpen (nacli der Lectiire des Livius).
15. Was gewahrt uns der Schooss der Erde?
IG. Folgen des peloponnesischen Krieges fur Grieckenland.
17. Yorziige des Landlebens vor dem Stadtleben.
18. Was yerdanken wir dem Schnee?
19. Frisch gewagt, ist halb gewonnen.
20. Wald und Meer.

E. Ri ch t e r .

VI. Classe.
T h e  men z u s c h r i f t l i e h e n  Au f s a t z e n .

1. Welche Bedeutung haben die Sommerferien fiir den studirenden 
Jiingling?
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2. Hatte Bias reclit, zu sagen, ais er nackt dem Sohiffbruche ent- 
rann: Onmia mea mecum porto?

3. Ueber die Bedeutung des Pericles fur Athen.
4. Welches waren die TJrsachen der ersten Auswanderung der róm. 

Plebs auf den h. Berg?
5. Wclcke Umstande wirkten fordernd auf die Entwicklung der deut- 

schen Literatur im 16. Jahriiundert?
6. Hochmutli kommt vor dcm Falle (Sclmlarbeit).
7. Dum vires anniąue sinunt, tolerate labores: Jam venict tacito curra 

senecta pede (Ovid).
8. Tliat Hannibal recht, dass er nach der Scldacht bei Caunae Rom 

nicbt angrif?
9. Ckarakteristik des Philo und Nikodemus, in Klopstocks Messias 

Ges. 4.
10. Der Menscli unter dem Bilde eines Stromes.
11. Welcłie Folgen hatte fiir Rom die Zerstórung Karthagos?
12. Parallele zwischen Caesar und Pompejus.
13. Ueber den Nutzen des Turnens.
14. Welchen Nutzen gewahrt das Studium der Geschichte des Alter- 

tliums?
15. Yerba movent, exempla trahunt (Schularbeit)i
16. Vor allem zahme die Zunge, glaub’ es! auf Erden gibt es keinen 

verderblicheren Feind (Herder),
17. Des Lebens Miihe — Lehrt uns allein des Lebens Giiter schiitzen 

(Goethe).
18. Wodureh ist Lessing fiir die geistige Entwicklung der deutschen 

Nation von der hochsten Bedeutung gewesen und warum ungleich 
wichtiger ais Klopstock und Wieland?

19. Ueber den Einfluss des Dampfes auf die Cultur der Neuzeit.
20. Wer Gut verliert, verliert viel;

Wer Ehre verliert, verliert mehr;
Wer Muth verliert, verliert Alles. (Semestral-Arbeit).

Y. B i e n e r t .

VII. Classe.
1. Freie Arbeit.
2. Lob des Pfluges nach Schiller.
3. Zu iiberzeugen fallt keinem Ueberzeugten schwer.
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4. Maria Stuart nacli Schiller.
5. Tn uns, nicht ausser uns liegt das walire Gliick. 
li. Riickert und Platon, cino Purallele.
7. Noth entwickelt Kraft (Schularbeit).
8. Inhalt und Gliederung der ersten Ilede des Demosthenes gegen 

Philippos.
9. Ans Vaterland, ans tlieure, scliliess Pieli an (Schularbeit).

10. Scipio und Hannibal (nacli Grillparzer).
11. Vergniigungsreisen zu Fuss und zu Wagen.
12. Wodurch ward es Philipp vou Macedonien muglich, sich die Grie- 

clien zu unterwerfen ?
13. Die Zunge, das wohlthatigste und verderblichste Glied des Men- 

scben.
14. Welcbe Bedcutung liaben die Kreuzziige in der Geschichte des 

Mittealters'?
1 ń. Des Menscben Engel ist die Zeit.
1 (i. Uudenz in Scbillers Wilhelm Tell.
17. Ueber den Werth der Gesumlheit.
18. Die Idee der Treuc im Mbclungenlicde.
19. gelucke daz ist sinewel dicke alsam ein bal.

E. K ra  to chwil .

VIII. Classe.
1. Die walire Weislieit ladelt wenig und veracbtet nicbts.
2. Die leitenden Grundsatze der Politik des Demosthenes in der 

olynthiscben Frage.
3. Welcbe Umstande begiinstigten das Aufbluhen der bofiscbeu Poesie?
4. liaben wir der óffentlichen Meinung eincn Werth fur unsere Hand- 

lungsweise beizulegeu?
5. Worin bestand der Untcrscbied zwischen dem G e i s t c  der solo- 

niscben und dem der lykurgischen Yerfassung?
C. Die Fabel der Goetbe’sehen Iphigenie auf Tauris.
7. Es ist wolil angenebm, sich mit sieli selbst 

Beschaftigen, wcnn os nur so ntitzlicb wiirc.
Inwendig lcrnt kein Menscli sein Innerstes 
Erkennen; denn er misst nacli eig’nem Mass 
Sich hałd zu klein und leider oft zu gross.
Der Menscli crkennt sich nur im Menscben, nur
Das Leben lebrct jeden, was er sei. (Goethe, 'Passo, Aet. II. Sc. 3.)
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8. Was ist von der Redensart zu lialten: „Man muss alles mitmachen?"
9. Das Mass unserer Begierden ist das Mass unseres Gliickes.

10. Einfluss der Bodengestaltung Griechenlands auf die geistige Ent- 
wickelung seiner Bewohner und den Gang seiner Gescbichte.

11. Charakteristik des Sokrates nacli der platonischen Apologie.
12. Die Macht der Beredtsamkeit.
13. Dio griechische Jugendbildung mit Riicksiclit auf die Mahmiynd-la.
14. (Maturitats-Aufsatz). Welclie Verdienste kat sieli Carl der Grosse 

um die deutseke Yolksbildung erworben?
,1. Wer!) er.

II. Lelmnittel.
A. Probst Leopold SrliersflinikKclie 8amniliingrii.

I. M i i i i i i i y s - P i  r so iu i le .

1. S t i f t u n g s - C u r a t o r e n :
Herr Dr. J o h a n n  D e m e l ,  Ritter von Elswelir, schlesischer 

Landes-Advocat, derzeit Landtags-Abgeordneter fiir Sclilesion, 
Mitglied des Reichsrathes im Abgeordnetenhause fiir Schle- 
sien, Ritter des kais. iisterr. Ordens der eisernen Krone — 
a is  B u r g e r  m ci s t o r  von Te s c h e n .

Herr Dr. Phi l i p] )  G a b r i e l ,  k. k. Selmlrath und Gyinnasial- 
Director, 1. Vorsteher des Carl freiherrlich Cselesta’schen 
adeligen Comictes in Teschen, Inhaber des goldenen Ver- 
dienstkreuzes mit der Krone, lani Ernennung durch die 
k. k. schles. Landesregierung ddo. 26. Marz 1856, Z. 4588.

2. B i b l i o t h e k a r  u nd  M u s e u m s - C u s t o s :  Herr Vi n c e n z
B i e n e r t ,  Professor am I. k. k. Staatsgymnasium in Teschen, 
laut Decretes des k. k. schles. Landes-Sekulrathes ddo. Trop- 
pau, 20. April 1872, Z. 2874, provisorisch.

3. S t i f t u n g s - C a s s i e r  und R e c h n u n g s l e g e r :  Herr V i n -
cenz B i e n e r t ,  Professor am I. k. k. Staatsgymnasium in 
Teschen, laut obigen Decretes.

4. B i b l i o t l i e k s d i e n e r  und  I l a u s m e i s t e r :  iIerr P h i l i p p
S t a e g l ,  laut Decretes des Curatoriums ddo. 12. Nov. 1868, 
Z. 88 und 16. Marz 187 2, Z. 113.
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I I .  IS i lt l io l l iek .

a) Im Schuljahre 1871/2 siad a n g e k a u f t  worden:
1. Erscli und Gruber, allgemeine Encyclopadie der Kiinste und 

Wissenschaften. 1. Sec., 91. Bd.
2. Fr. Chr. Schlossers Weltgescbichte fiir das deutsebe Volk. 

Revidirt von Dr. Osc. Jagcr und Professor Dr. Tb. Creizenacb. 4. Bd.
4. Lfg. u. ff. 5., 6., 7., 8. Bd., 1., 2., 3. Lfg.

3. Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien von Otto 
Spamer. 1., 2. Bd., 13.—23. Lfg.

4. Jahresbericht uber die Fortschritte der Chemie und verwandter 
Tlieile anderer Wissenschaften, von Ad. Strecker. Jahrgang 1869 
1., 2. Ileft.

5. Neues System zur Erlernung der deutschen Aussprache von 
Friedr. Sciimitt.

6. Griechiscke Gescbichte von Ernst Curtius. 3 Bde.
7. Romisclie Gescbichte von Theod. Mommsen. 2 Bde.
8. Mittelhochdeutsches Worterbuch von Zarncke und Muller. 

4 Bandę.
9. Grundriss der griech. Literaturgescbichte von G. Bernhardy. 

3 Bandę.
10. Shakespcare. Sein Leben und seine Werke, von Rud. Genee.
11. Biographie der berilhmtesten und verdienstvollsten Piidagogen 

und Schulmanner aus der Yergangenheit, von Dr. Heindl.
12. Die Abstammung des Menschen und die geschiechtliche Zucht- 

walil, von Cli. Darwin. Aus dem Englischen iibersetzt von V. Carus. 
2 Biinde.

13. Schlesiens Bodenproduction und Industrie, von F. Mielił.
14. Die Frauen, von Jul. Poderzani.
15. Die deutschen Sprichworter, gesammelt von K. Simrock.
16. Kritische Blickc in die Gescbichte der Karpathen-Volker im 

Alterthume und im Mittelaltcr, von Dr. Szaraniavicz.
17. Allgemeine illustrirte Weltausstellungs-Zeitung. l.Bd., 1. —11. 

Lieferung.
18. Wegweiser zur Schnellrechenkunst, von W. Kohn.

b) Durcli S cli en ku u g ist hinzugekommen :
1. Gescbichte des 19. Jahrhunderts seit den Wiener Vertragen 

von G. Gervinus. 8 Bde.
2. Titi Petronii Arbitri „Satiricon“ (1. 2. geschenkt vom Herrn 

Regimentsarzt Dr. Bern. Fizia).
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3. 0. J. Caesaris Commentarii rec. Em. Hoffmann.
4. Deutsche Grammatik fiir Mittelscliulen von K. Schiller.
5. Jahrbuch der k. k. geol. Keichsanstalt. Jahrg. 1871. 21. Bd. 

und Verhatidlungen der geol. Reichsanstalt von 1871 (geschenkt vom 
Herrn Dr. Ph. Gabriel, k. k. Schulrath und Gymnasial-Director).

G. General-Steuerbuch von Schlesien ans dcm Jalire 18G4. (Die- 
ses Manuscript wurde von Ilerrn Szymański, Liąuidator der Teschener 
Sparkassa, der Bibliotkek ubergebcn.)

l i i i i i s l h i h l i o l l i e k .

Hinzugekommen durcb S c k e n k u n g  vom Ilerrn Dr. Pb. Gabriel, 
k. k. Schulrath und Gjmnasial-Director:

1. Illustrirtes Worterbuch der mittelalterlicben Kircbenbaukunst 
von Dr. L. Gerlach.

2. Quellenschriften filr Kunstgescbicbte und Kunsttecbnik des 
Mittelalters von R. Eitelberger v. Edelbcrg. 2 llefte.

3. Geschicbte der Malerei von Dr. Adolf Gorling. 2 Theile.
4. Fortsetzung von: Mittbeilungen der k. k. Centralcommission 

zur Erforscbung und Erhaltung der Baudenkmale. 16. Jahrg. bis zuin 
17. Jahrg. (1872), Mai, Juni, siehe Prograinm 1870, pag. 184G.

I I I .  M i is c u m .

Durcli S c h e n k u u g hinzugekommen :
Mlinzen: 20 Stttck; Mineralicn: 30 Stiick moistens in Bohmen 

vorkommender Steinarten.
Gesammtzahl der Inventarstiicke: a) fiir Zoologie 3G7G, b) fiir 

Mineralogie 5116, c) fiir Botanik 881, d) fiir Geographie 435, e) fiir 
Numismatik 3642, f) an Kunstobjecten 531 Stiick.

Mie im tiyiniiasialgebauilc liefiiidliclien Sammlungen.

a) I t i h l io l h e k ,

Die Lehrerbibliothek erhielt: 
durch Ankauf 31 Werke in 77 Lieferungen,

„ Fortsetzungen 14 „ „ 68 „
„ Schenkung 11 „ „ 4 0  „
„ Austausch . . . . . .  101 Programme
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Die Sckiilerbibliothek:
durcli Ankauf 42 Werke in — Lieferungen,

„ Fortsetzung 2 „ „ 96 * „
„ Schenkung 19 „ „ 32 „

Summa 119 Werke in 313 Lieferungen, 101 Programme.

A. D ie L e h r e r b i b l i o t h e k  e r b i e l t
a) (1 u r c b An k a u f :

1) Lewes (G. IF.) Gesckickte der alten Pliilosophio. 1 B. Berlin
1871. 2) Klencke (Dr. II.) Schuldiatetik. Praktische Gesundheits-
pflege. Leipzig 1871. 3) Bopp (C.) Die internationale Mass-, Ge-
wiclits- und Miinzeinigung. 4) Poiitae lyrici Graeci rec. T. Bergk; 
toin. II. 5) C. Tacitus. Die Annalen. Schnlausgabe von Dr. A.
Draeger. G) Tacitus, bistoriarum libri; Scbulausgabe von Dr. C.
lleraeus. 7) Amcis’ Anliang zu IIomeFs Odyssee. Leipzig 1871.
8) Deutsche Klassiker des Mittelalters mit Wort- und Sacherklarungen 
von Fr. Pfeifer. Leipzig. 9 B. 9) Woldfich (Dr. J.) Ueberblick der 
Urgescbichte des Menscben. Wien 1871. 10) v. Rankę (L.) Deutsclie
Gescliictitc im Zeitalter der Reformation. 11) Helmholtz (H.) Iland- 
bucb der pbysiologisclien Optik. Leipzig 1867. 12) Lamont (Dr. J.)
llandbucb des Magnetismus. Leipzig 1867. 13) Oesterreicbische Wo-
cbenscbrift fur Kunst und Gescbiclite. Wien 1872. 14) Gholovius
(Dr. L.) Dispositionen und Materialien zu deutschen Aufsatzen. Leipzig
1872. 15) Piitz (W.) Lehrbucb der vergleichenden Erdbescbreibung.
7. A. Freiburg 1871. 16) Zimmermann (D. W.) Gescbiclite der Jabre
1860-—1871. Stuttgart 1872. 17) Wackernagel (W.) Geschichte der
deutschen Literatur. Basel 1858. 18) Fischer (J. C.) ilartmanns
Pliilosophio des Unbewussten. Leipzig 1872. 19) ilartmann von der
Aue, E r e c ,  eine Erzahlung. 2. Ausg. von M. Haupt. Leipzig 1871. 
20) Scherr (J.) Allgemeine Gescbiclite der Literatur 4. Aufi. Stutt
gart. 2 1) Bibliotbek der deutschen Nationallitoratur des 18. und 19. 
Jalirh. 32. — 35. Bd. 22) Suidas Lewici n graece et latine ed. G. Bern- 
bardy. llalis 1853. 23) Klein (II. J., Ilandbuch der allgemeinen Ilim-
melsbeschreibung. 2 Tlile. Braunscliweig. 24) Brunhs (Dr. G.) Atlas 
der Astronomie. Leipzig 1872. 25) Apulejus Psyche und Cupido. Eiu
Marchen. Deutscb von Dr. .1. Biutz. 26) Bock (Dr. C. E.) Das Buch 
vom gesunden und kranken .Menscben. 9. Auli. Leipzig 1872.

b) durc l i  F o r t s e t z u n g e n :
1) Dudik (Dr. B.) Mabrens allgemeine Geschichte. 5. Bd. Bninu

1870. 2) Rieger (Dr. L.) Slovnik naućny. Prag 1870. 3) Bi-
bliothek ausliindiscber Klassiker. Ilildburghausen 1872. 4) Oester-



reichische Gymnasialzeitschrift. Wien 1872. 5) Deutsehes Worter-
bucli von Jac. und Willi. Grimm. 6) Das ókumenische Concil von 
Vatican. 7) Kurz (11.) Geschichte der deutsclieu Literatur. 8) Mit- 
theilungen der geograpkischen Gesellschaft in Wieu. 1872. 9) Mit- 
theilungen aus Justus Pertlies geographischer Anstalt. 10) Verhand- 
lungen des naturforschenden Yereines in Briinn. 11) Yerhandlungen 
der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. 12) Historische 
Zeitscbrift von Heinrich v. Sybel. 13) Ćasopis musea kr;i!ovstvi 
eeskeho 1871. 1-1) Dejepis mesta Prahy di 1 u Ii., 2 od V. V. Tomka. 
15) Kalender fiir alle Staude f. d. J. 1872 von Carl v. Littrow. Wien 
1872. 16) Jahrbiicker der k. k. Centralanstalt fiir Meteorologie und
Erdmagnetismus. 1869. 17) Weber (Dr. G.) Allgemeino Weltgeschichte. 
9 Bde. Leipzig 1872.

Durch Austausch erhielt die Lebrerbibliotbek 101 bsterreicliische 
Programme.

c) d u r c h  G e s c h e n k e :
a) Vom li. k. k. Ministerium fiir Cultus und Unterricht:
1) Jahresbericht des k. k. Ministeriums fiir Cultus und Unterricht 

f. d. J. 1870 und 1871. 2) Germania, Yierteljahrschrift, herausg. von
G. Bartsch. Wien 1871. 4 Hefte. 3) v. Tschabuschnigg (Adolf
Ritter) Gedichte. 3. Aufl. Leipzig 1864.

b) Von der k. Akademie der Wissensckaften in Wien:
1) Almanach der k. Akademie der Wissenschaften, 21. Jnhrgang.

1871. 2) Sitzungsbcriehte der k. Akademie der Wissenschaften, philo-
sophisch-historische Classe. 5 Hefte. 3) Sitzungsberichte der math.- 
naturwiss. Classe. 11. Ileft. 4) Archiv fiir die osterr. Geschichte.
6. Heft. 5) Fontes rerum Austriacarum. 3 Hefte.

c) Yom k. k. Schulrathe und Director Dr. Ph. Gabriel: Ver-
handlungen des naturforschenden Yereines in Briinn. 1864.

d) Vom Herrn Buchhandler und Verleger F. C. W. Vogel in 
Leipzig: Gesenius (W.) Hebraische Grammatik. 21. Aufl. Leipzig 1872.

B. Die S c h i i l e r b i b l i o t h e k  e r h i e l t  
a) d u r c h  An k a  uf:

1) Wagner (Dr. C.) Kurzgefasste lateinische Orthographie fiir 
Schulen. Berlin 1871. 2) Sirker (Dr. C.) Tacitaische Formenlehre.
Berlin 1871. 3) Ilomeri Ilias tom. I. & II. ed. Hochegger. Wien.
2 Exempl. 4) Sophoclis Antigone ed. Bergk. Lipsiae. 2 Exempl. 
5) Platonis Charmides, Laches, Lysis rec. Hermann. 3 Ex. 6) Livii 
ab urbe condita libb. parte? selectae tom. I. & II. 2 Ex. 7) (Widii
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Nasonis canniiia selecta ed. Grysar. 8) YTrgilii Aeneidos epitome ed. 
Hoffmann. 9) C. Taciti libri qui supersunt iterum recognovit C. Halm. 
tom. I. & II. Lipsiae 1869. 3 Ex. 10) Cieeronis orationos pro Sulla 
& Archia poeta. 11) Oiceronis orationos pro Sestio, in Vatinium, pro 
Caecilio. 3 Ex. 12) Demosthenes. Zehn Reden, herausg. von Dr. Fr. 
Pauly. 3 Bdchn. 2 Ex. 13) Horatii carmina selecta, 14) Regcln und 
Wortervcrzeiclmiss fur die deutsche Orthograpbic. 15) Naveau (Thekla), 
Das Wissenswertheste aus der nordiscben Mythologie. IG) Michl (F.) 
Schlesiens Rodenproduction und Industrie. Troppau 1872. 17) Sanders 
(Dr. Dan.) Kurzgefasstes Worterbuch der Ilauptsckwierigkeiten der 
deutschen Sprache. 18) Mehl (Her.) Die schonsten Sagen des classi- 
schen Alterthums. Wien. 19) Kobn (J. W.) Wegweiser zur Schnell- 
Rechenkunst. Ilotzenplotz. 2 Ex. 20) Netoliczka (Eug.) Repetitorium 
der mathematischen Physik flir Candidaten der Maturitatsprilfung. Graz
1872.

b) d u r c h  F o r t s e t z u n g e n :
1) Matice lidu v Praze 1872. 3 Bde. 2) Hoffmann (Franz) Ju- 

gendschriften. Stuttgart 1869. 90 llefte.

c) d u r c h S c h e n k u n g :
Vom h. k. k. Ministerium fiir Cultus und Unterrickt:
1) Oesterreichische Geschichte fiir das Volk. 12 llefte. 2) von 

Tschabuschnigg (Ritter Adolf) Gedichte. 3. Aufl. Leipzig 1864.
Von der h. k. k. schles. Landesregierung:
1) Goethes sammtliche Werke in 6 Bdn. Teschen, K. Prochaska 

1870. 2) Mich (Dr. J.) Grundriss der Psychologie. Troppau 1871.
Vom k. k. Schulrath und Gymnasialdirector Dr. Pb. Gabriel: 

1) Alois Neumann. Mittelhochdeutsches Lesebuch. Wien 1870.
Von Sr. Hochwiirden Jos. Bitta, cmeritirten k. k. Religionsprofessor 

ara 1. Staatsgymnasium in Teschen: ,1) Braun (Isab.) Jugendblatter fiir 
christliche Unterhaltung und Belehrung. G Jahrg. 6 Bde. 2) Kersch- 
baumer (Dr.) Katholische Erziehungslehre. 3) Becker (Dr. Dietrich) 
Die Kirche und die Naturforschung. 4) Clemens (K.) Ueber die Lec- 
tiire schlechter Bticher. 5) Schmidt (Joh. Nep.) Rathschlage fiir die 
Jugend. 6) Collet. Ueber die Pflichten eines studirenden Jiinglings. 
7) Emmerich (W. J.) Abschiedsworte des Yaters au seinen auf offent- 
liche Schulen abgehenden Solin. 8) Gobinet (Dr.) Theotimus. Anleitung 
zur Frómmigkeit f. d. Jugend. 9) Brunner (Dr. Seb.) Sternkalender. 
2 Bde. 10) Neuer Kalender fiir Zeit und Ewigkeit. 11) Muller. Bo- 
nifacius-Kalender. 12) Der Pilger, illustrirter Kalender.



Yom Herrn Buchhandler Cotta in Stuttgart: 1) Schiller (Fried. v.) 
sammtliche Wcrke in 12 Bdn. Stuttgart 1867.

Yom Herrn Buchhandler Hiilder in Wien: 1) Yielhaber (L.) Auf- 
gaben zum Uebersetzen ins Lateinische 1. und 2. Thl. 2) Ilannak 
(Dr. E.) Lehrbuch der Geschichte des Mittelalters f. U.-G. Wien 1872.
3) Hermann (Edw.) Lehrbuch der deutschen Spraclie. 4. Aufl. Wien 
1872. 4) Egger (Alois) Deutscbes Lclir- und Lesebuch fur holiere
Lehranstalten. 3 Thle. 5) Yorschule der Aesthetik. Wien 1872.

Yom Herrn Buchhandler Sallmayer in Wien: 1) Herr (G.) I.ehr- 
buch der vergleichcnden Erdbeschreibung. 1. C. Wien 1872.

Yon Friedrich Baitek, Schiiler der VII. Gymnasialclasse: 1) ITlubek 
(A.) Verhaltungsregelń boim Dampftrieb. Wien 1860. 2) Martin (Dr.
Konrad) Lehrbuch der kath. Religion. Wien 1854. 3) Obrazy z ra-
kouskych zemi, narodtiv a dejin, sestay. J. Jireeek. V Frazę 1863.

Vom Herrn E. Feitzinger, Buchhandler in Teschen: 1) Mollhausen 
(Bald.) Reisen in die Felscngcbirge Nordamerikas. Leipzig 1861. 
2 Bde. 2) Yan Mokern (Pliil.) Ostindien, seine Geschichte, Cultur und 
seine Bewohner. Leipzig 1857. 2 Bde. 3) Heine (Willi.) Die Expe- 
dition in die Scen von China, Japan und Ochotsk. Leipzig 1852. 2 Bde.

d) fiir die I)r. P h i l i p p  G a b r i e T s c h e  L e h r m i t t e l s t i f t u n g
wurden 1871— 72 angekauft:
Klotz, lat.-deutsches Worterbuch, 4 Bde. — Mozart, deutsch. Le

sebuch f. O. G. III. 4 Ex. — Fellocker, Mineralogie f. U. G. 5 Ex. — 
Drbal, Psychologie 3 Ex. — Sophoclis, Ajax 6 Ex. — Sophoclis, Oe- 
dipus Colon. 6 Ex. — Pisko, Physik 3 Ex. — Neumann, deutscbes 
Lesebuch 8 Ex. — Ovidii carmina v. Grysar 8 Ex. — Homer’s Odyssea 
v. Dindorf 4 Ex. — Siipfle, Stiliibungen II. 1 Ex. — Curtius, griech. 
Schulgranimatik 1 Ex. — Mocnik, Geometrio f. O. G. 7 Ex. — Kurz, 
Leitfaden d. deutsch. Literaturgeschiclite 1 Ex. — Klun, Geographie 
1 Ex. — Wypisy polskie II. 2., 2 Ex. —• Giebel, Zoologie 5 Ex. -  
ileis, Beispielsammlungen 10 Ex. — Matthieosen, Kommentar zu Heis 
1 Ex. — Summa 112 II. 59 kr. o. W.

1>) l i i  s la r i s td i -g e o g r a p l i i s c l ic  L c l i r n i i l l c l .

Im Schuljahre 1871—72 wurden angeschafft: 1) Wandkarte von 
Deutschland von Sttilpnagel; 2) Stielers neuester geographischer Atlas 
mit 83 Karton; 3) Wandkarte von Oesterreich-Ungarn von Kozcnn ;
4) ilie geographiscli - historische Zeitschrift von Sy b e l ,  Professor in



Miinchen; 5) P e t e r m a n n s ,  Dr. A., Mittkeilungen iiber das Gesammt- 
gebict iler Geograpkie.

(“) Itaturw is.sciiN cliiifllicIie L e h r iu ittc l.

I. Fiir P li y s i k wurden angeschafft:
1) Tliermometer fiir Psyckrometer mit Decimal-Eintkeilung; 2) No- 

nius von IIolz; 3) 1 Satz Gramm-Gewickte; 4) Difliisions-Apparat;
5) Apparat fiir das Mariotte’scke Gesetz; 6) Syrenen-Sckeibe; 7) Anor- 
toscop; 8) Laterna magica; 9) Franklinsclie Tafel; 10) 1 Maximum 
und Minimum Tliermometer; 11) 1 Metallsage; 12) 4 Sttick Feilen; 
13) 1 Winkel-Spiegcl; 14) 1 Smee-Batterie.

IT. Fiir N a t u r g e s c k i c h t e  kamen kinzu:
A. Zoo l og i e .  I. I) Fuss-Skelett von Sus scropha; 2) Skelett 

von Canis familiaris; 3) von Crieetus frumentarius; 4) von Gallus domesti- 
cus; 5) von Talpa europaea; 0) von Lacerta viridis; 7) von Yipera bexus; 
8) vonTestudo graeca; 9) von Ycspertilis murinus. — II. 2 ausgestopfte Viigel 
(Oriolus brasiliensis m u. f) durck Kauf; 2 ausgestopfte Vbgel (Upupa 
epopo, Bombicilla garulla) Gesckenk des Sckiilers II. Cl. Felis Sckmidt. 
— III. Fine Sammlung*-von 500 Insckteu allcr Familien in 8 Tapp- 
kastcken mit verglastem Deckcl, v. W. Fric in Prag durck Ankauf; 
7 Stiick Conckylicn; 7 Stiiek Korallen und Eckinodcrmen. — IV. 4 In- 
jectionen fur das Gefiisssystem (Fisck, Sckildkrote, Sclilange, Frosck).

B. B o t a n i k .  Sammlung der in Scklesien vorkommcndcn IIolz- 
artcn, im Liings- und (Juerscknitt. Gesckenk des Sckiilers II. Cl. Otto 
Zinsmeister, 34 St.

C. M i n e r a l o g i e .  5 St. Mincralien; eine systematiscke Samm- 
lung von 300 Mineralieu von W. Frić in Prag durck Ankauf.

Ge gen wi i r t i ge r  St and.
*

Z o o l o g i e :  Skclette, Weingeistpraparate und Gypsmodclle 46,
Wirbeltkierc 8, Insekten 855, Spinnen 12, Krustentkiere 20, Wiirmer 
12, Weicktkierc und Conckilien 420, Straltkiere und Protozoen 32.

B o t a n i k :  Ilerbarium 500 Species, Holzartensammluug 34.
M i n e r a l o g i e :  Krystallmodelle von IIolz 120, Krystallmodelle 

von Gyps 250, Tcrminologiscke Sammlung 150 St., Systematiscke Samm
lung 300 St.

Ge o g n o s i e :  Eine geognost. Sammlung, naek Gemengtkeilen
geordnet 180 St,, eine geognost, Sammlung, naek Formationen ge- 
ordnet *?00 St
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IV. Prufungen.
Am Schlusse des Schuljahres 1870—71 wurde die miindlirlie 

Maturitatspriifung nnter dom Vorsitze des k. k. Schulrathes und dele- 
girten Landesschul-Inspectors, Wilhelm Fried. Schuberth am 24. und 
25. Juli 1871 abgehalten.

Es verliessen das Gymnasium uacli abgelegter schriftlicher und 
milndlicher Maturitatspriifung:

1. A d l e r  J u l i u s  aus Biała in Galizien.
2. B ł a ż e k  F r a ń  z ans Schonhof in Schlesien.
3. F a r n i k  J o b a m i  aus Mistek in Mahren.
4. F i b i c b  Ca r l  aus Tescben in Schlesien.
5. F i g a r  F r a ń  z aus Freiberg in Miihren.
6. G r o s s  J o n a s  aus Gyonk in Ungarn.
7. K a ń s k y  Wi l h e l m  aus Braunsberg in Mahren.
8. K l o t z e k  J o s e f  aus Cierlieko in Schlesien.
9. M a t z u r a  J o s e f  aus Bielitz in Schlesien.

10. O rs cliii lek  J o s e f  aus Biała in Galizien.
11. S a l a b a  M i l o s l a v  aus Drohobycz in Galizien.
12. S k o t n i c a  F r a n z  aus Unter-Elgoth in Schlesien.
13. S t a n e c z e k  D o m i n i k  aus Mistek in Miihren.
14. W ra n  a E d u a r d  aus Freistadt in Schlesien.
Sechs  Examinanden erbielten das Zeugniss der „Kei fe  mi t  

A u s z e i c h n u n g “, die a n d e r n  das Zeugniss der „Rei fe . “
Am S e h l u s s e  des  S c h u l j a h r e s  1871 — 72 finden die Prii- 

fungen in folgender Ordnung stalt:
1. Vom 6. bis 11. Juni 1872: die s c h r i f t l i c h e  M a t u r i t a t s -  

p r ii f u n g.
2. Am 29. und 30. Juli 1872: die m u n d l i c h e  M a t u r i t a t s -  

p r ii f u n g.
3. Vom 11. bis 19. Juli 1872: die schr i f t l i che Versetzungs-  

pri i fung fur die 1. bis 7. Classe.
4. Yom 20. bis 27. Juli 1872: die mundl iche Versetzungs- 

pri i fung in der 1. bis 7. Classe.
Ende Juli 1872: F e i e r l i c h e r  Sc l i l u s s  des  S c h u l j a h r e s  

1871 — 72.
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V. Wichtige Erlasse
ilos boben k. k. llinistciiuins des Cultus mid Unterrichles iii Wiru 

(Yorordnungsblatt.)

a) Normalien.
(Aus dem Ycrordnungsblatte 1871 — 72.)

1. Vom k. k. U.-M. 20. Marz  1871, Z. 2429, betreffcnd die 
Entrichtung einer Aufnalimstaxe an Staats-Mittelsehulen pr. 2 fl. 10 kr.
o. W. fur jede Aufnabme. (V. B. 1871, pag. 52.)

2. Yom k. k. U.-M. 20. Mar z  1871, Z. 2062, betreffend dieBezuge 
der prov. Directoren an Staats-Mittelsehulen. (V. B. 1871, pag. 52.)

3. Vom k. k. U.-M. 3. Mai 1871, Z. 4837, womit die Erthei- 
lung der sogenannten Nachstunden an den offentlichcn Mittelschulen un- 
tersagt wird. (V. B. 1871, pag. 87.)

4. Yom k. k. U.-M. 10. Mai 1871, Z. 4061, beziiglich der vom 
Lelirkorper einer Mittelschulc bescblossenen Bocalausschliessung eines 
SehUlers. (V. B. 1871, pag. 105.)

5. Yom k. k. U.-M. 1. J u n i  1871, Z. 6031, betreffend die 
Dclinitiy-Erklarung im Lekramte. (V. B. 1871, pag. 110.)

6. Vom k. k. U.-M. 3. J u n i  1871, Z. 13429, ex 1870 in Be- 
treff der Scliulgeldbefreiungen mit Riicksiclit auf die Noten im sittlichcn 
Betragen und im Fleisse. (V. B. 1871, pag. 119.)

7. Yom k. k. U.-M. 8. J u n i  1871, Z. 4275, betreffend den 
Unterricht in den freien Lcbrgegenstanden an den Mittelschulen des 
Staates und die Entlohnung der Lehrer dersclben aus dem Studien- 
fondc. (V. B. 1871, pag. 120.)

8. Yom k. k. U.-M. 10. J u n i  1871, Z. 5332, betreffend die 
Ausstellung von Zougnissen eines mit einem Oeffentlichkeitsrechte nicht 
versehenen Privat-Gymnasiums oder einer solclion Privatscbule. (V. B. 
1871, pag. 122.)

9. Yom k. k. U.-M. 12. A u g u s t  1871, Z. 8568, betreffend die 
Bekandlung der Geograpliie und Geschichte an den Gymnasien. (V. B. 
1871, pag. 160.)

10. Vom k. k. U.-M. 21. A u g u s t  1871, Z. 5062, mit welcher 
eine Vorscbrift der Candidaten fiir das Lebramt des Gesanges an Mit- 
telschulen und Lehrerbildungsanstalten, ferner des Violin-, Orgel- und 
Clavicrspieles an Lehrerbildungsanstalten kundgemacht wird. (V. B. 
1871, pag. 210.)
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11. Vom k. k. U.-M. Ib. D e c e m b e r  1871, Z. 10425 (A. II. 
Entschliessuug vora 28. Nov. 1871), wonaeb die Benennung der Pro- 
fessoren und Lelirer ,,extra statum“ in Zukunft zu entfallen liat.

12. Vora k. k. U.-M. 19. J a n n e r  1872, Z. 15173 ex 1871, 
durch welclien Bestimmungeu iiber die probeweise Zulassung der Be- 
freiung von der Entriclitung des halben Schulgeldes an den Staats- 
Mittelschulen Ober-Oesterreiclis erlassen werden. (V. B. 1872, pag. G3.)

13. Vom k. k. U.-M. 25. F e b r u a r  1872, Z. 2234, betreffend 
die Auflassung der Aufuahmsprufungen znm Behufe des Eintrittes an 
den polytechnischen Institnten in Wien und Briinn. (V. B. 1872, pag. 91.)

14. Vom k. k. U.-M. 16. Marz  1872, Z. 3220, wonaeb absol- 
virte Gymnasialscbiiler durch Maturitatspriifung bebufs der Aufnabme 
ins polytechnisciic Institut sieli einer Prufung aus dem geometriseber 
und Freihandzeicbnen zu unterzichen haben.

15. Voni k. k. U-M. 15. A p r i l  1872, Z. 3183, woniit die Er- 
offnung einer k. k. Bau- und Maschinen-Gewerbsckule in Wien mitge- 
tbeilt wird.

16. Vom k. k. U.-M. 17. A p r i l  1872, Z. 10G3, betreffend die 
Sehiiler des Unter-Gymnasiums, welche in eine Ober-Realscbule aufge- 
nommen werden sollen.

b) L e l i r b u c b  er.
(Aus dem Yerordnungsblatte.)

1. U.-M. voin 16. J a n i  1871, Z. 6327, womit das deutsche 
Lesebueh von Ne u ma n  n und Ge h l e n ,  3 Auli. fiir dio 1. und 2. 
Classe des Gymnasiums zugelassen wird.

2. U.-M. vom 19. J a n i  1871, Z. 13585/1870, womit das geo- 
grnphisclie Lelirbucb von K o z e n n :  „Grundzuge der Geographie fur 
die I. Classe der Mittelscbulen11 approbirt wird.

3. U.-M. vom 19. J u n i  1871, Z. 6227, womit die oro-bydro- 
graphische und Eisenbahnkarte von Deutscbland, verfasst von Dr. H. 
Mol l ,  zugelassen wird.

4. U.-M. vom 27. J u n i  1871, Z. 6037, womit das Uebungs- 
bnch der lateinischen Formcrilehre und Elementar-Syntax von Leop.  
Y i e l h a b e r ,  1. 2. lleft approbirt wird.

5. U.-M. vom 28. .Juni 1871, Z. 6864, womit das deutsche 
Lesebueh von T h e  od. V e r n a l e c k e n ,  fiir die osterr. Mittelscbulen 
zugelassen wird.
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6. U.-Al. vom 14. J u l i  1871, Z. 7426. womit die 11. Aufl. des 
Lehrbuehes der Chemie von F r i e d r i c h  Hi  n t e r b  e rg  e r ,  fiir Uuter- 
Realgymnasien approbirt wird.

7. U.-M. vom 14. J u l i  1871, Z. 7543, womit Andr.  Li e l eggs  
„erster Unterricht in der Chemie an Alittelschulen" approbirt wird.

8. U.-M. Tom 27. J u l i  1871, Z. 7954, womit J. II a u 1 e r s 
latein. Uebuugsbuch, 3 Auli. zugelassen wird.

9. U.-M. vom 7. August 1871, Z. 8707, womit B a u e r s  und 
L. E n g e l m a n u s  Aufgaben zu iateinisclien Stiltibungen I. Theil (fiir 
Secunda) zugelassen werden.

10. U.-Al. vom 16. D e c e m b e r  1871, Z. 11353, womit Dr. 
M a u r u s  P fan ne r  er  s deutsches Lesebuch 1. 2. Bd., 2. Aufl. zu
gelassen wird.

11. U.-M. Yom 16. D e c e m b e r  1871, Z. 14400, womit F r a n z  
T i p p m a n n s  Liederbuch fur Mittelschulen zugelassen wird.

12. U.-M. vom 11. J a n n e r  1872, Z. 2645/1871, womit Dr. 
G u s t a  v L o r i n s e r s  botanisebes Excursionsbuch, 3 Aufl. zugelassen 
wird.

13. U.-M. vom 6. Mii rz 1872, Z. 496, womit die „Praktische 
Singlebre11 von F r a n z  Ma i r  fiir Burger-und Mittelschulen zugelassen 
wird.

14. U.-M. vom 13. Marz  1872, Z. 2808, womit C a r l  Kop-  
pes  Lehrbuch der Planimetrie (11. Aufl.), der Stereometrie (8. Aufl.), 
der ebenen Trigonometrie (5. Aufl.) zugelassen wird.

15. U.-M. vorn 13. Mar z  1872, Z. 2808, womit das Lehrbuch
der Physik fiir O. G, von Ca r l  Ko p p e  (11. Aufl.) approbirt wird.

16. U.-M. vom 28. Marz 1872, Z. 3216, womit die 3. Aufl.
der empirischen Psychologie von Dr. G. A. L i n d n e r  approbirt wird.

c) I l i l f s b i i c h e r  und B i b 1 i o t h e k s w e r k e.
Vom h. k. k. Ministerium des Cultus und Unterrichtes wurden 

zur Anschaffung empfohlen:
1. A n t o n  H a r t i n g e r  & Sol in,  Giftschwiimme 12 Tafeln, 

Giftpflanzen 14 Tafeln mit Text im Werthe von 20 fl. 92 kr. 6. W.
2. A n t o n  H a r t i n g e r  & Sol in,  k. k. Hof- Chromolitho- 

grapken: Wandtafeln fiir Anatomie von Dr. H a n s  K u n d r a t ,  Preis 
5 fl. 60 kr. 6. W.

3. „ A n l e i t u n g  zum G e b r a u c h e  de r  S a t z k i i r z u n g  in 
d e r  P r a x i s“ herausgegeben vom Miinchner Gabelsberger-Stenographen- 
Central-Yerein. Preis 2 fl. 50 o. W. (U.-M. 10. Febr. 1872, Z. 980.)
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4. 1 Expl. der Gedichte des F r e i h e r r n  von Tschabuscf a 
ni gg 3. Auli., wnrde der Gymnasial-Bibliotfaek vora fa. k. k. U.-M. 
mit Erlass vom 26. Jiinner 1872, Z. 1019, geschenkt.

5. 1 Expl. des J a f a r e s b e r i ę f a t e s  des  fa. k. k. Minist .  
des  C u l t u s  u nd  U n t e r r i c f a t e s  wurde mit mit Erlass vom 13. 
Marz 1872, Z. 213, der Gymnasial-Bibliothek geschenkt.

G. 1 Expl. d e r  b o t a n i s c h e n  Z e i t s c h r i f t  in Wien wurde 
der Gymnasial-Bibliotfaek mit Erlass des fa. k. k. U.-M. ddo. Wien
21. April 1872, Z. 4782, geschenkt.

VI. Das Baron Cselesta’sclie adelige Conyict 
in Teschen.

Das Conrict, dessen iixc Jaliresrente aus dem Stiftungs-Capitale 
des Carl Freiherrn Cselesta von Csclestin 1794 d o r ma l  nur Ein 
Tausend scclis Hundert und achtzig Gulden osterr. Wahrung bctriigt, 
faatto im abgelaufenen Seliuljalire bei den faolien Preisen der Lebens- 
mittel eine sclrwierige Aufgabe zu Ibsen. Dasselbe erfaielt durcfa die 
Hochfaerzigkeit Sr. kais. Hofaeit, des durcfalauchtigsten Herrn Erzfaer-  
zog A l b r e c h t ,  Feldmarscfaall und Herzog von Teschen, laut Mit- 
tfaeilung des k. k. Oberstfaofmeisteramtes ddto. Wien 11. October 1868, 
Z. 339 eine Naturalunterstutzuug von 30 Klafter gemiscfaten Holzes, 
50 Metzen Erdiipfel und 20 Metzen Korn.

Se. Excellenz, der Hocfageborne Graf J o b a n n  Lar i s c f a - Mon-  
uicl i ,  Herr anf Karwin und Freistadt, bat den Bezug des Steinkohlen- 
Bodarfes urn den faalben Verkaufspreis gestattet.

Der Hocfawofalgeborno Ca r l  F r e i h o r r  von Be es auf Konskau 
bat dem Convicte im Winter 1868—69 drei Klafter weicfaen Uolzcs 
geschenkt.

Dor Conviets - Vorstand dieser Erziehungs - Anstalt driickt den 
h o h e n  S p e n d e r n  im Namen des nicht geniigend dotirten Convictes 
hiemit den verbindlichsten Dank aus.

Personalstanil des Courictes.

1. Herr Dr. P h i l i p p  G a b r i e l ,  k. k. Schulrath und Gymna- 
sial-Dircctor, Curator des Leopold Probst Scherschnik’schcn Stiftungs- 
Yermogens, k. k. Conservator der Bau- und Kunstdenkmaler im ehe-
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maligen Tesclieuer Kreise, Inhaber des goldenen Yerdienstkreuzes mit 
der Krone, Weltpriester, ais 1. Stifts-Vorstelier.

2. Herr Ca r l  W i c h e r e k ,  k. k. Religionsprofessor am U. G. 
ais 2. Stiftsvorsteher.

3. Herr Dr. J o s e f  F i s c h e r ,  Stadtphysikus iii Tesehen, besorgte 
ais Ordinarius die S a n i t a t s a n g e l e g e n h e i t e n  des Convictes.

4. Baron C s e l e s t a ’s c h e  S t i f t l i n g e  waren: 1) L i p k a
Albrecht (VIII.); 2) G r o s s  Alfred (VI.); 3) II o l o c z e k  Carl (VI.); 
4) P e l t s a r s k i  Emil (VI.); 5) Edler von G r u b e r n  Fraaz (IV.); 
C) M i n o 1 Richard (II.).

5. E r z h e r z o g  A l b r e c h f s c h e  S t i f t s p l a t z e  hatten:
I) J a r i s c h  Franz (VI.); 2) M i l l e r  Emil (VI.) ; 3) Mo se r Carl (V.); 
4) W a 1 u s z y k Emil (V.) ; 5) M i e n z i 1 Moritz (IV.); G) O b r a t s c h a i 
Carl (III.).

6. k. k. M i i i  t a r - S t i p  en dis te n waren: 1) M i t t e n d o r f e r
Ottokar (III.); 2) J u n e k  Johann (II.) 3) F i a l k a  Stanislaus (II);
4) S c h l o g e l  Eduard (II.); 5) vou Ross  lor  Emanuel (II.); 6) J a 
n e c z e k  Franz (I.).

7. E x t e r n e  K o s t z o g l i u g e  waren: 1) G r a f  R o m e r  Adam
VII.); 2) von K o z u b o w s k i  Stefan (VII.); 3) Gol d  Emil (V.);
4) L a n g e r  Carl (IV.); 5) F e d o r o w i c z  Johann (II.); G) W i ocz
ko wski  Stanislaus (II.).

8. H a u s l e u t e :  2 Stiftsbediente, 2 llauskuechte, 1 Kochin, 
1 Stuben- und Kuckenmagd, zusammen G Personen.

9. G e s a m m t s t a n d  des  C s el e s t a’s c h e n S t i f t s p c r s o -  
n a l e :  31 Personen.

VII. Unterstutzung der Gymnasial-Scliuler 
im Schnljahre 1 8 7 1 - 7 2 .

Am I. k. k. Staatsgymnasium in Tesehen wurden im Schnljahre 
1871/2 nachstehende Schiller unterstiitzt:

A. Ihirch k. k. Fomls-Stipemlien.
1. Das Graf T e n c z i n ’sche  Stipendium A 70 fl. o. W. bczogen: 

1) O s t r u s z k a  Anton (V.); 2) H a d i n a  Emil (VII.); 3 ) W a s c h i t z a  
Anton (VI.); 4) O r s c h u l i k  Carl (V.); 5) K o t u l a  Carl (III.);
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6) D o r d a  Alois (VI.); 7) W i e l u c h  Josef (VII.); 8) Br u mo ws k y  
Albin (VIII); 9) Ga i d a c o k  Josef (II.); 10) Nowa k  Jobami (V);
11) M e i x n e r  Gabriel (IV.); 12) P e k n i k  Jobann (VIII.); 13) A d a 
mek Jobami (VII.); 14) W i s k o c z i l  Arthur (VI.); 15) J u r o s z e k  
Jacob (VII.); 16) K o ń c z y n a  Anton (VII.).

2. Das S a r k a n d e r’s c li e Stipendium a 70 fl. ii. W. fur ge- 
borne Skotscbauer: 1) v. R e c h t e n b e r g  Conrad (I.); 2) Mal i s ch  
Carl (V.)

3. Das Al b e P s c b e  Stipendium a 70 fl. ii. W. bezog: K o 
c u r e k  Anton (VII.).

B. Burcli Privat-Stipcndien.

1. Das Math.  O p p o l s k y ’s cbe  Stipendium a 52 fl. 50 kr, 
ii. W. bezogen: 1) S i k o r a  Jobami (VIII.); 2) M u s s i o l e k  Ferdinand 
(VIII.); 3) B r u t z k i  Engelbert (VIII.)

2. Das Ma tli. Opi )o l sky’sche  Stipendium a 42 il. o. W. be
zogen geborene Freistadter und Bielitzer: S c b i m a l a  Victor (IV.);
2) Schi in Carl (VI.); 3) B o t t a  Moritz (VI.); 4) Ho f f m a n n  Julius 
(IV.); 5) Ko t r e m ba Franz (IV).

3. Das Dr. Ge o r g  P r u t e  k’sch e  Stipendium a 30 fl. o. W. 
bezogen: 1) R i c h t e r  Heinrich (VII.); 2) H i l d c m a n n  Emil (V.) ;
3) W i ś n i o w s k i  Josef (V.)

4. Das J o s e f  B i t t a ’s che  Stipendium a 25 fl. ii. W. bezogen: 
1) l i du  eh Simon (VII.); 2) B u r z i k  Jobann (IV.)

5. Das T l a m c t i u s  C a n ab i n’s c li e Stipendium a 60 11. 6. W. 
bezogen: 1) Kunz  Jobann (VII.); 2) K er n e r Jobann (VI.) (fiir ge
borene Friedeker).

6. Das T h a d d a u s  Ż u r ’sche  Stipendium fiir Studierende ans 
Scbwarzwasser bezogen: 1) Ku b i t z a  Aurel (VI.); 2) S p a n d e l  Jo
bann (IV.)

7. Das K o t s c h y ’s che  Stipendium ii 52 fl. 50 kr. ii. W. bezog 
C z aj a Carl (IV.) aus Scbwarzwasser.

8. Das T h a d d a u s  K a r a f i a t’s cb e Stipendium bezog: St i s -  
k a l a  Franz (VIII.) ■

9. Das S c h i p p ’sche  Stipendium a 16 fl. 80 kr. war niclit 
besetzt.

10. Das Ge o r g  S z o t t e k ’s che  Stipendium pr. 38 fl. 80 kr. 
o. W. und das P un z o w s k y’s cb e Stipendium ii 37 fl. 50 kr. ii, W. 
bezog C o l e t t i  Carl, Mediciner aus Skotschan; das E n d s m a n n ’sche
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Julius (III.)

11. Das U s t r o ń  er  W a i s e n - S t i p e n d i u m  pr. 50 fi. o. W. 
bezog: L i p k a  Albrecht (VIII.); ein Stipendium nach R u p r e c h t  
Ludwig (VI.) ist crledigt.

12. Das Fraulcin An n a  C o n s t a n t i a  v. L i n k s w ei 1 e r’s ch e 
Stipendium pr. 5 fl. 25 kr. ó. W. bezog: S c k e b e s t a  Andreas (II.)

13. Das Stipendium fiir Solino k. k. Finanzbeamten bezogen: 
1) R o t t e r  Eugen pr. 100 11.; 2) S t e n z l  Alois (VI.) pr. 50 fl.

14. Ca r l  f r e i h e r r l i c h  C s e l e s t a ’s che  Stiftlinge waren 7 
(siehe Cselesta’sches Convict in Teschen) ii 250 fl. o. W.

15. E r z h e r z o g  A l b r e c h t ’sche  Stiftlinge waren 6 (siehe 
Cselesta’sches Convict in Teschen) a 175 fl. o. W.

I (!. K. k. Mi 1 i t a r  - S t i p e n dis t o n waren 6 (siehe Cselesta’sches 
Conyict in Teschen).

Su mma  der  S t i p e n d i e n  und S t i f t p l i i t z e :  7516 fl. 18 kr.
o. W.

€. Unterstiitzungen.

I. Aus dem J o s o f  B i 11 a’s c h e n Unter-
stutzungsfonde . . . . . . 25 fl. — kr. 6. w.

2. Aus der He d wi g  Ko t z y s c ł d s c h e n
Stiftung pr. 42 fl. o. W. aus Elgoth niichst 
ISiclitz . . . . . . . . 2 fl. 10 kr. ó. w.

3. Aus der Dr. P h i l i p p  Ga b r i e T s c h e n
Lehrmittelstiftung fiir arme und fleissige Schiiler 
des Teschener I. k. k. Staatsgymnasiums:

a) fiir Quartier, Kleidcr, Schnlgeld 44 fl. — kr. 6. w.
b) fiir angekaufte Biicher . . . . 112 fl. 59 kr. 6. w.
c) Einbando . . . . . . 7 fl. 93 kr. 6. w.

Zusammen 19 F ii. 62 kr. 0. w.

YIII. Chronik des Schnijalires.
Am 2. O c t o b e r  1871: feierliche Eriiffnung des Schuljahres

1871 — 72 mit einer Anrede des Ober-Gymnasial-Katecheten Hochw. 
Ilerrn J o s e f  Bi t  ta von der Kanzel und dem h. Geistamte in der
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Gymnasial-Kirehe. Naehher Yerlesung der Schulgesetze durch den 
Director im Gymnasial-Saale.

Am 4. O c t o b e r  1871: feierlicher Gottesdienst in der Stadt-
Pfarrkirche aus Anlass des A. II. Namensfestes Sr. k. k. Apostolischen 
Majestat F r a ń  z J o s e f  I.

Am 19. N o r e m b e r  1871: feierlicher Gottesdienst in der Gym- 
nasialkirche aus Veran!assung des A. II. Namensfestes Ihrer Majestat 
der Kaiserin E 1 i s a b e t h von Oesterreich, wobei eine vom Sextaner 
Ca r l  Schon  componirte Festmesse aufgefiihrt und von demselben 
dirigirt wurde.

Am 31. Decem b e r  187 1: ,,Te Deum Landamus“ ani Jahres-
schlusse mit vorhergehender Exhorte von der Kanzel um 4 Uhr Nacli- 
mittags in der Gymnasialkircbe.

Am 10. F e b r u a r  1872 wurde der I. Semester 1871 --72 mit 
einem Schulgottesdienste geschlossen, woniach die Semestral-Zeugnisse 
vertheilt wurden. Hierauf begannen die Semestralferien bis Donnerstag 
den 15. Februar inclusive. Am 16. Februar wurde der II. Semester 
1871—72 eroffnet.

Am 2. Marz 1872 betheiligten sieli Lehrer und Schiller an 
dem T r a u e r g o t t e s d i e n s t e  fur  We i l  and  Kai  ser F r a ń  z II., 
Grossvater Sr. Majestat des regierenden Kaisers F r a n z  J o s e f  l., 
in der Pfarrkirche.

Am 19. Miirz 1872 (Sonntags) wurde ais F c s t t a g  des vorn 
Gymnasial - Lehrkorper erwaklten S c h u t z - P a t r o n e s  ein solenner 
Gottesdienst abgehalten.

Am 21., 22., 23. Marz  1872 wurden die religiósen Exercitien 
der Charwoche fur die katholischen Gymnasialschtiler abgehalten. Die- 
selben wurden mit der osterlichen Beicht und Communion geschlossen. 
Naehher Osterferien bis zum 3. April d. J.

Vom 18. bis 22. M ai Pfingstferien.
Vom 4. bis 6. J u n i  i n c l u s i v e :  Visitation des Gymnasiums 

durch die k, k. Herren Landesschul-Inspectoren: J o s e f  D w o r a k  flir 
die realistischen und T h e o d o r  Wo l f  fiir die humanistischen Lehr- 
facher. Die Conferenz wurde am 8. Juni d. J. abgehalten.

Vom 6. bis 11. J u n i  1872: Schriftliche Maturitats-Prufung.
Se. E sc . d e r k. k. M i n i s t e r  des  Cul  tu s und U n t e r -  

r i c h t e s  hat mit Erlass vom 29. Mai 1872, Z. 5862, den k. k. 
Schulrath und Gymnasial-Director Herrn Dr. P h i l i p p  G a b r i e l  er- 
machtigt, die mlindliche Maturitatsprufung am k. k. Staatsgymnasium 
in Troppau, sowie an der k. k. Oberrealsehule daselbst abzuhalten.
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I)urch denselben hohen Erlass wurde der k. k. Schulrath und.Gymna- 
sial-Director in Bielitz, Herr Wi l h e l m  S c h u b e r t h ,  ais Yorsitzender 
der Prufungs-Commission fur d ie  b e i d e n  S t a a t s - Gym n as i en in 
T e s eh en ernannt.

Am 20. J u n i  1872 wurde der Hochw. Prałat, fb. General- 
Vicar, Kammerer Sr. Ileiligkeit, Breslaucr Ehrendomherr, Teschener 
Ehrenbiirger, zugleicli Religions-Commissar am 1. k. k. Staatsgymna- 
sium zu Teschen durch 20 Jalire, Ilerr An t o n  He i m,  unter Kund- 
gebung der gróssten Theilnabme von Seite des hochwtirdigen Diocesan- 
Clerus und der Teschener • Stadtbevolkerung zu Gr a b o  g e t r a g e n .  
Aclit Studierende der 8. Classe begleiteten die Leiche mit Fackeln.

Am 21. J u n i  1872 wurde das Fest des h. Al o y s i u s  (Stu- 
denten-Patrones) durch ein solennes Ilochamt, bei welchem Car l  S c h o n 
(VI.) eine zweite neu componirto Yocal-Messc dirigirte, und durch 
einen Ferialtag gefeiert.

Am 25. J u n i  1872 wurde die Rechnung iiber die Dr. P h i l i p p  
G a b r i e l ’s che  L e h r m i t t e l s t i f t u n g  fiir arme und fleissige Schiiler 
des I. k. k. Staatsgymnasiums in Teschen vom Curator derselben dem 
Lehrkorper vorgelegt und von den Professoren Herren J o s e f  S mi t a  
und We n z e l  Ps  che i dl  rcvidirt und richtig befunden.

S t a n d  de r  S t i f t u n g  
am Schlusse des Schuljahres 187 

f. Stamm-Capital . . . . .
2. Zuwachs von 1866 bis 1872
3. Stand des Stiftungsfondes am Schlusse 

des Schuljahres 1871 — 72
4. Verausgabt wurden aufLehrmittel, Druck-

sorten, Quartier, Kleidcr- und Schulgeldbeitragen 
von 1866 bis 1872 . . . . .

5. fiir die S t i f t u n g  s p e n d e t e n l 8 7 2 :
a) Der Hochgeborne Freihcrr J o h a n n B a p t. 

M a t i n c l o i t  aus Seibersdorf
b) Se. Hochwilrden der f. b. Commissar und 

General - Vicariats - Administrator, Herr 
F r a n z  Śniegom Erzpriester und Pfarrer 
von J a b l u n k a u

c) Der Herr Gemeinderath der Stadt Teschen 
und Kaufmann Ca r l  B e r n a t z i c k

d) Der Hochwtirdigste, Hochwohlgeborne Bi- 
scliof von Tarnów J o s e f F  r e i  h e r r  v o n

1 — 72. 
600 fh 

2350 tl.

2950 fl.

Kr.
kr.

W.
W.

kr. o. W.

1970 fl. 16 kr. 6. W.

10 fl. — kr. o. W.

5 11.

5 fl.

kr. 6. W.

kr. 6. W.
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P u k a l s k i  aus Yeranlassung des 50jah-
rigen Priestertkums fiir arme Gymnasiasten
s e i n e r  G e b u r t s s t a d t T e s c h e n  eine
Staats-Obligation pro . . . . 1 0 0  fl. — kr. 6. W.

wofilr vom C u r a t o r i u m  de r  S t i f t u n g  hiemit der yerbindlichste 
Dank ausgssprochen wird.

Tom 11. bis 19. J u l i  1872: s c h r i f t l i c h e  Versetzungs- 
priifung in den 7 untern Classen des Gymnasiums.

Vom 20. bis 27. J u l i  1872: m u n d l i c h e  Yersetzungsprilfung 
in denselben Classen.

Am 28. Juli 1872: C1 a s s i fi c a t i o n s - und S c h l u s s - C o n -  
f e r enz  des Lehrkorpers.

Am 29., 30. J u l i  1872: m u n d l i c h e  Ma t u r i t i i t s p r i i f ung .
Am 30. J u l i  1872: Be ich  te  und  Communi on .  Ilierauf 

Schluss des Schuljahres naeli Ausfertigung der Scmcstral-Zeugnisse mit 
„Te De u m l a u d a m u  und vorangehendem solennen Tlochamte in 
der Gymnasialkirche. Na clili e r Vertkeilung der Semestral-Zeugnisse 
und Yerkundigung der L o c a t i o n ,  worauf die Schiller vom Director 
auf die F e r i e n  e n t l a s s e n  werden.

Am 1, Oc t o b e .  872 (Dienstag) beginnt die Eroffmmg des 
Schuljahres mit eir f e i e r l i c h e n  G o t t e s d i e n s t e  um 8 Uh r  
fr i ih in der Gym .asialk.rehe. Nachher Verlesung der Schulgesetze. 
N a c h m i t t a g s  Deginnen die Au f n a h ms - ,  Wi e d e r h o l u n g s -  und 
N a c h t r a g s ’- P r i i f u n g e n  fiir alle Classen. D ie Au f n a h ms p r i i -  
f ung fiir die 1. Classe, im Simie des h. k. k. Unt. - Minist. - Erlasses 
vom 14. Marz 1870, Z. 2370 b e g i n n t  am 2. Oc t o b e r  Vormittags 
mit der s c h r i f 1 1 ic hen  P r i i f u n g  und wird am 2. Nachmittags mit 
der miindliehen Priifung angefangen, am 3., 4., 5. fortgesetzt und am
7. d. M. beendigt werden.

Zur Aufnahme der Schiller, welclie m it i h r e n  El  t e r n  zu er- 
scheinen oder eine s c h r i f t l i c h e  E r k l a r u n g  dersclben mit dem 
An s u c h e n  um A u f n a h m e  ins Gymnasium und Z u l a s s u n g  zum 
Unterrichte im B o h m i s c h e n  oder P o l n i s  ch e n mitzubringen haben, 
ist der unterzeichnete Director am 29. September 1. J. fiir die Te s c h -  
n e r  und am 30. Sept. 1. ,1. fiir die a u s w a r t i g e n  S c h i l l e r  von 
8 Uhr friih bis 12 Uhr Miitags und von 2 bis 6 Uhr Abends bereit.

T e s c h e n ,  am 15. Juli 1872.

Dr. Gabriel.


