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Die Rede des Protagoras im gleickuamigen platonisehen
Dialoge.

(Charakterisirt nacli ihrer Crliederung und Tendenz, nach ihren Bezieliungen zum Haupt- 
gegenstande des ganzeu Dialogs und nach ihren stilistischen Eigenheiten mit besonderer 

Beriicksichtigung der anakolutlien Satzbildungen.)

Schon in dem ersten voreinleitenden Gesprach des Sokrates mit 
Protagoras gelegentlich der Yorstelłung des Hippokrates hat Sokrates 
den Sophisten bewogen, den Zweck seines Lehrberufes genauer zu pra- 
cisiren. Wir wissen, dass dieser nach der Erklarung des Protagoras 
in der Bildung zur 7toXixtjaj bestand. Sokrates stellt sich mit
der Antwort nicht zufrieden; er leugnet frischweg die Lehrbarkeit 
der Tugend und sucht seine Meinung an der Hand empirischer That- 
sachen zu beweisen. Die Griinde nun, welche er gegen die Lehrbar
keit der Tugend geltend macht, lassen sich in folgenden zwei Sśitzen 
zusammenfassen:

a) In allen Kiinsten und Handwerken bort man n u r  auf den Rath 
der Facbmanner, d. h. Derjenigen, welche die Kunst oder das 
Handwerk gelernt haben; liber die Staatsverwaltung gestattet 
man jedem Burger zu sprechen und nimmt auch Jedermanns 
Rath entgegen: man glaubt eben, das konne man nicht lernen.

b) Die gescheidtesten und wackersten Manner vermdgen nicht ihre 
vortreff!ichen Eigenschaften ihren Sohnen mitzutheilen, was sie 
doch gewiss thun wiirden. Daraus miisse er schliessen, dass 
die Tugend nicht lehrbar sei.

Diese zwei Punkte, welche Sokrates gegen die Lehrbarkeit der 
Tugend geltend macht, bilden gleichsam die Pole, um welche sich die 
ganze Erorterung des Dialoges dreht. Bei tieferem Eindringen in die 
von Cap. 11 —16 sich erstreckende Rede des Protagoras wird man 
bald gewahr, dass dieser in dem Aufbau derselben Punkt fur Punkt 
an Sokrates’ Ausfiihrungen 319 A. bis 320 C. sich anschliesst, und 
wie dieser seine Zweifel an der Lehrbarkeit der Tugend durch Hin-

1*



weis auf Thatsachen der Erfahrung zu erharten suchte, in gleicher 
Weise auch der Sophist um Beweise aus dem Bereich der Empirie 
nicht verlegen ist, wenn es gilt, seine Behauptung aufrecht zu erhalten, 
Die Form, in welcher Sokrates seine Zweifel aussprach, war — das 
zeigt sich klar — auf die Gliederung der Rede des Protagoras von 
massgebendem Einfluss, und sie wiirde es ohne Zweifel auch dann 
gewesen sein, wenn Protagoras es nicht vorgezogen hatte, die ilim von 
Plato in den Mund gelegte Beantwortung der Einwiirfe des Sokrates 
zur Halfte durch mythische Einkleidung in Form eines Mahrchens zu 
geben.

So gliedert sich die Rede des Protagoras ganz naturgemass in 
zwei Theile.

In dem ersten Theile, dem jid&oę, versucht Protagoras eine Er- 
klarung der von Sokrates (unter a) geltend gemachten auffalligen Er- 
scheinung, wie so es denn komme, dass man in Sachen, die das Hand- 
werk und sonstige Kiinste betreffen, nur auf die Stimmc der Fach- 
mSnner bort, in Sachen der Staatsverwaltung aber schlechtweg Alle ihr 
Urtheil aussprechen diirfen, zu geben; Prometheus habe jedem Einzelnen 
eine besondere Kunst zugetheilt: — was wol erst aus den Worten des 
Hermes 322 C—D itóxspov Gę c/1 i ś y y a i  vEVEixrivxai, ouxto xat xaóxaę VEtp,to; 
vevśp.Y)Vxat 8s ipSs' etę ê <uv iaxptx7jv 7roXXotę txavoę tSuuxatę, xal oi a/./.ot 
OYjtuoop-for xat 8txrjv o'q xat atodi ooxu) Ud) sv xo~ę dv&pa>7totę, żm 
ixdvxaę ysiptto; eto. itavxaę, stpyj ó Zsóę, xa't ■ixdvx£ę asxEy_óvx<ov mit Klar- 
heit hervorgeht; darum horen Alle in Sachen der technischen Fertig- 
keiten nur auf den Ratli der Sachverstandigen; hingegen haben Scheu 
und Recht und das Band der Freundschaft Alle erhalten; darum haben 
Alle in diesen Dingen das notige Wissen.

Schon hier hatte Protagoras fiir seine Behauptung der Lehrbarkeit 
der Burgertugend aus den im Mytlios dargelegten Anschauungen gun- 
stige Conseąuenzen ziehen konnen; denn indem er die toXixixt)
— bedeutsam — auf die ethischen Elemente atSGę xat SixatocróvYj 
zuriickfiihrt und ihr Allgemeinheit vindicirt, konnte er, ohne mit sich in 
Widerspruch zu gerathen, daraus die Folgerung ziehen, dass die Tu- 
gend, weil Allen verliehen, fiir Alle lehrbar sei, so wie die einzelnen 
Kiinste, an Einzelne vertheilt, nur fiir Einzelne lernbar seien. Oder er 
konnte wol von der Thatsache, dass wie die Kiinste, obwol an Ein
zelne vertheilt, dennoch von den Einzelnen, die sie ausiiben wollen, 
erst gelernt werden miissen, also lehrbar sind, den Schluss ziehen, dass 
auch die biirgerliche Tugend, fur welclie doch Alle die natiirlichen 
Anlagen besitzen — sich in gleicher Weise ais fertige Eigenschaft



nicht vererbt, sondern erst gelernt werden miisse, also lehrbar sei. 
Diesen Schluss macht Protagoras nicht; er verlasst vielmebr den Boden 
des Mythos, um a posteriori, d. h. auf Thatsachen der Erfahrung 
fussend, sowol die Notwendigkeit des Besitzes der Tugend ais auch 
ihre Lehrbarkeit zu erweisen. In den andern Kunsten finde man es 
in der Ordnung, dass Jeder von sich die Wahrheit sagę, und ist einer 
so dreist, sich fur einen guten Kiinstler auszugeben, obne es zu sein, 
so lachę man ihn aus, ja werde dariiber unwirsch; in Sachen der Ge- 
recbtigkeit und jeglicher burgerlichen Tugend mache man es anders; 
da halte man selbst Jene, von denen man wisse, dass sie ungerecht 
sind, fur toll, wenn sie die Wahrheit offen gestehen; und wahrend man 
die mit korperlichen Gebrechen Behafteten nur bemitleide, gehe man 
gegen Diejenigen, welche die burgerlichen Tugenden in Folgę eigenen 
Yerschuldens nicht besitzen, mit Zurechtweisungen, Strafen und Ziich- 
tigungen vor; daraus folgę doch klar, dass man die Tugend fur lehr
bar halte.

In der Tliat, es mogen hie und da vielleicht einige Zweifel auf- 
tauchen an der Richtigkeit der Beweisfiihrung des Protagoras; man darf 
aber nicht vergessen, dass die Einwurfe des Sokrates gegen die Lehr
barkeit der Tugend rein empirischer Natur waren, welche Protagoras 
mit Grunden derselben Art bekampft. Was sonst daran auszusetzen, 
geht mehr auf die Unklarheit in den Auseinandersetzungen des So- 
phisten, so dass die Widerlegung, in knappere und pracisere Form 
gefasst, ais gelungen angenommen werden miisste.

In dem z w e i t e n  Theil, dem Xóyoę, wendet sich Protagoras in 
ausfuhrlicher Erorterung gegen den zweiten Einwurf des Sokrates, dass 
ja doch die vortrefflichsten Manner nicht vermogen, die ausgezeichneten 
Eigenschaften, die sie selbst besitzen, auf ihre Sohne zu tibertragen, 
obwol es ihnen am guten Willen nicht fehle (wie beispielsweise Pe- 
rikles); — und doch miisste es moglich sein, wenn die Tugend 
lehrbar ware.

Protagoras fiihrt nun, wieder auf Thatsachen fussend, des Wei- 
teren aus, dass das, was man kurz „Menschentugend“ dv8poę apenj  
nennen kann, Alle besitzen miissen, und lasst bereits hier Worte fallen, 
wie otxaioaóv7j, om®pooóv7j, tb ootov stvai, die im weitern Yerlaufe des 
Dialogs den Gegenstand eingehender Erorterungen bilden, so dass der- 
selbe nur ais eine ungezwungene Entwicklung der in der Protagorai- 
sclien Rede niedergelegten Gedankenkeime zur vollsten Bliite der dialek- 
tischen Kunst sich darstellt. Er macht auf das Unzulassige der An- 
nalime, ais wollten die Yiiter ihre Kinder in denjenigen Sachen, die



nebensachlicher Natur sind, wol unterrichten, in Dingen aber, auf 
dereń N i c h t w i s s e n  die Todes- und noch hartere Strafen gesetzt 
sind, nicht unterrichten lassen, aufmerksam, um 325 C. bis 326 D. in 
einem herrlichen Gemalde, das er von dem Unterrichtswesen zu Athen 
in der damaligen Zeit entrollt, den Nachweis zu liefern, wie die Vater 
wirklich beim Unterrickte ihrer Kinder von dem Bestreben geleitet 
sind, dass dieselben eine hinreichende Bildung erhaiten, und in ihrer 
Seele die Liebe fur alles Schone und Gute, fur die Tugend entflammt 
werde. Ja das Lernen horę gar nicht auf, indem der Staat die Jugend 
wie die Einzelnen gleichsam aus der Hand der Schulmeister wieder in 
seine Schule nehme, um in ihnen den Sinn fur Gesetzlichkeit und Ord- 
nung heranzubilden. Daraus folgę doch mit zwingender Notwendigkeit, 
dass sowol Einzelne ais auch die Gesammtheit die Tugend fur etwas 
Lehrbares halten, ja dass sie thatsachlich von jedem Einzelnen das 
Wissen derselben verlangen und den, der nicht im Besitze der Tugend 
ist, mit Strafen verfolgen.

Wenn aber denuoch nicht Alle gleich tngendhaft sind und wenn 
gerade die Sohne der wackersten Manner weit hinter der Yortrefflich- 
keit ihrer Yater zuruckstehen, so sei dies weder die Schuld der Vater 
noch die der Sohne. Und hier scheint mir Protagoras einen Meister- 
wurf gethan zu haben, indem er auf die Unvollkommenheit der mensch- 
lichen Natur aufmerksam macht und namentlich den relativen Grad der 
Befóhigung der Einzelnen ais vornehmste Ursache fur jene auffallige 
Erscheinung anfuhrt. Alle sind, sagt er, tugendhaft — aber Jeder in 
einem seiner individuellen Fahigkeit entsprechenden Grade. Noch deut- 
licher erscheint uns die Relativitat des Tugendbegriffs, die scheinbare 
Tugendlosigkeit einzelner Individuen im Lichte des aus Pherekrates’ 
Drama entnommenen Beispiels von den civilisationssatten Athenern, 
die sich unter Wilde verirren, bald aber sich zuruckwunschen. zu ihren 
Mitbtirgern, die ihnen noch kurz vorher schlecht und untugendhaft er- 
schienen. Darum diirfe man nicht sagen, dass die Tugend nicht lehrbar 
sei und dass es fur dieselbe speciell keine Tugendlehrer gebe; im Ge- 
gentheil, da alle daran im grosseren oder geringeren Masse theilnehmen 
und, wie sich oben gezeigt hatte, theilnehmen miissen, sind alle gleich
sam Lehrer der Tugend und wer sich darin besonders hervorthue, dem 
miisse man zu besonderem Danke verpflichtet sein.

So schliesst sich die Rede des Protagoras sehr schćin an So
krates’ Ausfuhrungen uber die Lehrbarkeit der Tugend an und wider- 
legt, wie mich wenigstens diinkt, in ziemlich iiberzeugender Weise die 
dagegen geltend gemachten Einwiirfe desselben. Das Erstaunen, welches



Sokrates fingirt, kann daher unmoglich gegen die von Protagoras aus- 
gefiihrten Wahrkeiten seinen Stachel kehren und Sokrates wollte dies 
auch nicht gemeint haben, denn gegen diese liesse sich vom Stand- 
punkte der Erfahrung auch nicht das Geringste sagen. Wol aber zeigt 
Protagoras trotz seiner meisterhaften rhetorischen Gewandtheit eine 
Unklarheit in seinen Ansichten iiber das Wesen der Tngend und iiber 
das Yerhaltniss der einzelnen Tugenden zum Gesammtbegriff der Tu
gend, welche Sokrates, dem feinen Dialektiker, den erwiinschten Anlass 
bietet, die Tugendlehre des Sophisten einer griindiichen Priifung und 
Kritik zu unterwerfen und die verschiedenen Tugenden ais Theile einer 
hoheren Einheit in dem W i s s e n  oder der W e i s h e i t  nachzuweisen. 
Denn so wenig sich leugnen lasst, dass Protagoras das, was man ge- 
meiniglich fur Tugend hielt, wol kannte — fiihrt er doch selbst ais 
Tugenden an: tw8<bę, 8txaio<JÓv»j, acocppo<JÓVY), to oatov sTvat, — so gibt 
er doch nirgends einen pracisen klaren Begriff von dem Wesen dessen, 
was er Tugend nennt. Er nimmt die Sache nur ausserlich ais jene 
ausgezeichneten Eigenschaften, welche den Burger zieren und ihn fiir 
die Yerwaltung des Staates tauglich und ttiehtig zu machen geeignet 
sind. Und dass die Sophisten trotz ihrer Richtung auf eine einseitige 
Verstandesbildung, „der es nicht um die Wahrheit, sondern nur um per- 
sonliche Gewandtheit zu thun war,“ gerade die rechten Manner waren, 
ehrgeizigen Jiinglingen durch Ausbildung in all den gleissenden Kunsten 
der Rhetorik, welche auf das Yolk immer bestechend wirken werden, 
ein gewisses diplomatisches Geschick, das einmal fiir jeden Staatsmann 
zur Geltendmachung seiner Personlichkeit im Staate eine conditio sine qua 
non ist, anzubilden, das wird wol Niemand, der die Bedeutung der 
Beredsamkeit fiir die Entwicklung freier Staatswesen zu wiirdigen weiss, 
in Abrede stellen wollen. Die Zustimmung, welche Sokrates dem ersten 
Theile der Ausfiihrungen des Protagoras zollt, mochte daher — so weit 
es auf d i e s e  Tugend ankam, auch wahr und aufrichtig gemeint sein. 
Allein nicht darin liegt die wahre Bedeutung der wissenschaftlichen 
Diatribe der beiden ausgezeichneten Manner. Es galt an dem e r s t e n  
Yertreter derjenigen Sophisten, welche sich ais Tugendlehrer ankiin- 
digten, zu zeigen, wie wenig es ihnen um das wahre Wesen, den Be
griff der Sache, zu thun war, wie sie vielmehr mit der Aufstellung sub- 
jectiver Meinungen, oft von der Art, wie sie dem beweglichen Charakter 
des Yolkes schmeichelte, sich begniigten, um sie mit ebenso oberflach- 
lichen subjectiven Griinden zu vertreten. Es sollte der Gegensatz, „der 
zwischen der Ansicht und der Absicht des Sophisten liegt, “ recht klar 
und anschaulieh dargelegt und unter einem der tiefgreifende Unterschied



in der Methode beider Manner dargethan werden. Darum lasst Plato 
den Protagoras, welcher, gleich seinen Concurrenten, der epideiktischen 
Methode huldigte, eine langatmige, mit allem rhetorischen, auf die Be- 
stechung des feingebildeten Atheners berechneten Schmucke ausgestattete 
Prunkrede halten, in welcher die Sophisten Meister zu sein vorgaben, 
und nach den erhaltenen Proben zweifelsohne auch waren, damit So
krates Gelegenheit geboten werde, durch die ilirn eigentliiimliche, auf 
strenge Definition der BegritFe gerichtete kritische Methode den statt- 
lichen Gedankenbau des Protagoras aufzulosen und diesen zu bestim- 
men, seine Ansichten „in kurze ubersichtliche Worte zusammenzufassen.“ 
Hier zeigte sich die Schwache des Protagoras und wir begreifen, warum 
er unwirsch wird und sich straubt, dem Sokrates auf einem Terrain 
zu folgen, auf welchem nach seinem eigenen Gestandniss et touto stoioov 
8 ab xsXeóeię, (hę ó dvTiki~j<ov s/ŚAsos jxe 8taXe*fea&ai, ootoj 8isXsfó[j/r)Vł 
o68svoę av [3sX«u>v sęaivó;j.Y)v 008’ av IfśysTo IIpujTaYÓpoo ovop,a sv toTę 
''EXXłjatv fiir ihn keine Lorbeeren zu pfliicken waren.

Es ist bereits bemerkt worden, dass der zweite Theil des Dialogs 
sich an den ersten nicht willkurlich anschliesst, sondern durch ver- 
schiedene Andeutungen in der imosięię des Protagoras namentlich durch 
die Zuriickfiihrung der 7roXiTixr) T£'/_vr( auf die ethischen Elemente atocóę, 
8txaioaóvYj, aeotppoaóyi] xal to oatov slvat im Embryo vorbereitet wurde, 
somit ais eine organische Fortbildung der in der Rede des Protagoras 
verstreuten Gedankenkeime erscheint. Wirklich nimmt Sokrates Anlass 
davon, um in der ihm eigenthiimlichen dialektischen Methode, auf dem 
Wege der Induction, die Ansichten seines Gegners grundlich zu zer- 
gliedern, ihn durch Yerwicklung in Widerspriiclie zu belehren, wie un- 
zulanglich die von ihm beliebte Form der sruosi-ię sei, die Wahrheit 
zu erforschen und sie in einen verstSndlichen, gemeingiltigen Begriff 
zu fassen. Freilich, sobald der Sophist in den gewohnten Redefluss 
gerath, da hat er wol den Beifall der Horer fiir sich; aber unter der 
kritiscben Sondę des Sokrates zerreisst das feine Gewebe und in der 
dialektischen Erorterung unterliegt er regelmassig. So muss Protagoras 
seine Ansicht, die Theile der Tugend verhalten sich zu einander wie 
die Theile des Gesichtes, und es sei keines dem andern gleich, bald 
aufgeben, obgleich er nocli den keineswegs ungeschickten Yersuch macht 
— ganz dem Wesen des Sophisten entsprechend — durch die Behaup- 
tung der Relativitat des Guten sich aus der Schlinge zu ziehen. Auch 
hier hat Protagoras die Masse der Zuhorer fiir sich. Die Scene, die 
sich darauf in Folgę der Weigerung des Protagoras, in der von Sokrates 
verlangten brachylogischen Form Rede und Antwort zu steken, bildet,



st von Plato raeistcrhaft benutzt, um das Mimisch-Dramatische des 
Dialogs zu steigern und auf das Folgende vorzubereiten. Sie bietet 
ibm eine passende Gelegenheit, dea Leser mit den beiden Sophisten 
Prodikos und Hippias, dem Gegenstande ihres Unterrichts, wenn auch 
nur fluchtig und oberflachlicli, und der Form und Methode, der sie sicb 
bei ihren Yortragen bedienten, etwas n;iher bekannt zu macben. Na- 
mentlich ist das Hervortreten von Prodikos, dem grammatischen Griibler, 
in dem Intermezzo von besonderer Bedeutung, da er bestimmt ist, 
in der folgenden Scene eine, wenn auch untergeordnete, Rolle zu 
spielen.

Eine Episode, die sieli indess in den Zusammenhang des Ganzen 
wol einfugt, bildet die Frklarung des Simonideischen Gedichtes ; denn 
einmal handelt es sich darin um die Schwierigkeit, gut, d. h. tugend- 
haft zu w e r d e n ,  und fast um die Unmoglichkeit, es zu b l e i b e n ,  
also hangt es mehr weniger mit der Frage der Lehrbarkeit oder Nicht- 
lehrbarkeit der Tugend zusammen; dann war es bekanntlieb Protagoras, 
der die Exegese der Dichter zum Zwecke seiner Tugendlehre macbte. 
Das Bild von dem Charakter des Protagoras ware in seinen Ziigen un- 
vollkommen ausgefuhrt geblieben, hatte Plato es unterlassen, uns auch 
von dieser Seite mit der Personlichkeit des Sophisten n&her bekannt 
zu macben. Aber er durfte, um den dramatischen Effect nicht zu ver- 
eiteln, nicht so ohne jeden innern Anlass und Grund ein neues Ele
ment der Untersuchung einfiihren. Daher hat er datur gesorgt, dass 
auch diese Episode sich nur ais eine Ausfuhrung der in der Hauptrede 
des Protagoras niedergelegten Gedanken darstellt. Dort sagte der So- 
phist, dass man den Kindern beliufs ihrer Erziehung und Fortbildung 
zur Tugend Dichterwerke vorlege, wo sich viele voo&exścseię in den 
8te$o8ot, euatvot, syxwp.ta 7raXaubv av8pu)v d ju i)u > v  vorfinden, wodurch 
die Kinder zur Tugend angeregt und fur alles Schone und Edle be- 
geistert werden. Nachdem es einmal unmoglich geworden, den Faden 
der Unterredung in der fruheren Art und Weise fortzuspinnen, so war 
diese Episode sehr gliicklich gewahlt, um den Protagoras, der sich auf 
die Exegese der Dichter sehr viel zu Gute tliat, beim Worte zu nehmen 
und ihn zur Fortfuhrung der Untersucliung geneigter zu maclien. Auch 
liier zeigt sich der edle, sittliche Ernst des Sophisten, der das Richtige 
wol erkennt; denn mit der Behauptung, dass sich der Dichter mit 
sich selbst in Widersprueh setze, indem er den Ausspruch des Pittakos 
tadle, der im Grunde dasselbe besage, trifft er ins Schwarze, wahrend 
Sokrates, der das Gedicht, trotz des darin vorkommenden Widerspruchs, 
xaX<oę te xal op&mę TOTOnf)|i,evov nennt, so recht ais Sopliist sich zeigt,



ja, um just Recht za behalten, in gesuchten, haarspalterischen Deu- 
tungen die Sophisten womóglich noch (iberbietet, wobei Prodikos seinen 
synonymiscben Kram mit zweifelhaftem Erfolg an den Mann zu bringen 
sucht, aber von Sokrates, da er ihm zu weit zu gelien scheint, fein 
zureclitgewiesen wird. Wenn nun die Exegese des Simonideiscben Ge- 
dichtes zu keinem nennenswerthen Resultate fiihrt, da die geschraubte 
Erklarung des Sokrates unmćiglieh ernst gemeint sein kann, so war 
doch durch die darin entwickelten Gedanken ein passender Uebergang 
zu dem Folgenden gebahnt und die dramatische Einheit des Dialoges, 
welcbe durch das Strauben des Protagoras, die Unterredung weiter zu 
fithren, gefahrdet schien, wieder hergestellt. So konnte der Faden der 
Untersuchung ohne weitere Storung an derselben Stelle wieder aufge- 
nommen werden, wo er fallen gelassen wurde. Yon den vier Tugenden, 
Weisheit, Besonnenlieit, Frommigkeit und Gerechtigkeit, gibt nun Pro
tagoras zu, dass sie einander ziemlich ahnlich seien, „aber eine sei dar- 
unter, die unterscheide sich sehr stark von den andern: die Tapfer- 
keit.“ Nach langem Hin- und Herreden gelangt endlich Sokrates zu 
dem Ergebniss, dass die Kenntniss des zu Fiirchtenden und nicht zu 
Fiirchtenden Tapferkeit sei und im Gegensatze zu der Unkenntniss da- 
von stehe, somit wie die andern Tugenden auf dem Wissen beruhe, ein 
Ergebniss, das fur die Weisheit des Protagoras nicht eben schmeichel- 
haft ist, und das er nur widerwillig anerkennt. In eine weitere Unter
suchung will er sich nun weiter nicht einlassen, und so scheiden beide 
Manner, nachdem Sokrates noch den sehnliclien Wunsch nach neuer- 
licher Aufnahme der Untersuchung ausgesprochen und Protagoras den 
Eifer des Sokrates, dem er grosse Zukunft verspricht, belobt hatte, 
freundlich von einander.

So war der Zweck Plato’s erreicht, die Methoden beider Manner 
sammt ihren Yorzugen und Mangeln in einem klaren und anschaulichen 
Bilde vor die Seele des Lehrers gefuhrt und zugleich der Beweis ge- 
liefert, wie wenig das wahre Wesen der Tugend von den Sophisten 
gesucht und erfasst war, wie unfahig sie daher waren, die Menschen 
wahrhaft tugendhaft und gut zu maclien; andererseits aber die Ueber- 
legenheit der dialektischeu Methode des Sokrates bei Untersuchungen 
tiber Gegenstande von so subtiler Natur, wie die ethischen Begriffe sind, 
ins klare Licht gestellt und der Nachweis gefuhrt, worauf das wahre 
Wesen der Tugend beruhe: auf der E r k e n n t n i s s  oder dem Wi s s e n ,  
welches das Prinzip seiner Tugendlelire bildet.

Im Anschlusse daran sollen hier noch in Kurze jene Punkte be- 
riihrt werden, welche den Tenor der protagoraischen Redeweise, mit der



sonstigen Fassung des Dialogs zusammengehalten, sofort ais verschieden 
und eigenthtimlich erscheinen lassen. Die Summę derselben bildet eben 
das, was man stilistische Eigenheit oder Manier des Schriftstelłers nennt.

Es gehóren dazu der kiinstlich lassige Satzbau, der auf den ersten 
Blick den Eindruck einer oratio hiulca macht; die zablreichen, theils 
aus dem Yordersatze, theils allgemein aus dem Sinne des Ganzen zu 
erganzenden Pronominal-, Yerbal- und Adjectivbegriffe, die zablreichen 
Constructionen zaxd aóvsatv, die zahlreichen Epanalepsen, eine gewisse 
behagliche Breite in Ausfiihrung und Wiederholung desselben Gedan- 
kens, der Gebrauch von poetischen Ausdrucken, die sich mit dem Mahr- 
chen ais Ausdruck einer glaubigen, naiven Weltanschauung recht gut 
vertragen; vor allem Andern aber die zahlreichen Satzanakoluthien oder 
anakoluthen Redewendungen.

Von den Stellen, welche Erganzungen von Pronominal-, Yerbal- 
oder Adjectivbegriffen aus dem Vordersatze oder dem Sinne des ganzen 
Gedankens erfordern, mogen hier nur die wichtigsten angefiihrt werden. 
Es sind folgende:

320 D. IIpojj,7]&sa Ss TrapaiTSirai ’Ejrip,7j9sbę auro? veTp,at, erganze 
xaę oova'p.stę, obgleich sich nicht leugnen lasst, dass hier vorzugsweise 
der Begriff des Yertheilens betont wird, etwa „die Yertheilung vor- 
nehmen“ oder, wie auch wir kurz sagen, „austheilen,“ wie spater Iiberall.

xod outu) Ttstijaę erg. aoxov.
321 B. y.al Óttoou)v . . dvatp.otę erg. dp/ptswóę.
321 C. o xr yp7]5caxo erg. aorto scil. X(u dv&p(ÓTX(ov ysvet.
322 C. y.al ot dXXoi SyjfJuoopYol erg. sy_ovxs; sy.aaroę xtjv saoxoo 

z i y y r p  txavoę 7roXXotę tottóratę.
322 E. xat sav xts sxxoę td v ............ oux m ś / o Y z a i  erg. aus dem

vorhergelienden entweder aup.|3ouXsuovxoę oder besser aoxoo.
322 A. rj p.Yj stvat ~óXstx, — tj p.7] stvat ist durch den Sprach- 

gebrauch zur typischen Form geworden; bei Gegensatzen ist 7] =  st 
61] ij/in. Vgl. Kr. 69, 29. und weiter unten 323 C rj p.7] etvat dv&ptó- 
Ttouę und -i] |xatvs<J&ai xbv pd] TipoOTOtoup.svov otxatoauv7]v.

a  Sb [j.7] ô q dwraxaa&at, zu airaraallai erganze óir sjaoo Xeyovxoę 
(Stallb.)

•i] d'XX7jv 7jvxtoov xej(V7]v, 7)v p/yj eaxiv erg. dya&óę.
t) xaxaysXtoatv yaXs-aivouat erg. zu ersterem auroo zu letzterem 

aorto; da aber eine solche syntaktische Genauigkeit schleppend ware 
und kakophonisch lauten wiirde, so setzt man das Pronomen nur ein- 
mal, woraus dann zu dem Folgenden der eutsprechende Casus in Ge- 
danken zu erganzen ware; dadurch entsteht durchaus kein Zeugma. Ygl



Kr. 60, 7, 1. Doch konnte wol xaxoq,sXav und / a k s .r M (v s iv  auch absolut 
genommen werden.

323 B. ivxao8a [j.avtav erg. aus dem vorbergehenden rjouyToct und eTvat.
326 C. . . ot|uaiTaxa aTOxXXaxxovxat erg. xtuv 8i8aaxaX<ov, ygl. Kr. 

47, 13, 1 ; im folgenden ist wol im Gegensatz zu się 8t8aaxaXu>v £x 
8t8aaxotX(ov gesetzt, wobei 8ó;j.o? ad o M a  im entsprechenden Casus zu 
erganzen ist.

7] ttoXis ab Touę ts vófiooę dva"(xaCst p.av&avstv — erg. robę uatSaę 
oder aotobę; doch sagen auch wir, sie notigt demgemass zu regieren 
und zu geliorchen. Solche Objecte sind auch im folgenden 326 D 
ootw to Ypa[A|xaTstov StSóaoi (scil. aoxotę) xat dvafxaXoocji (scil. abxobę) 
Ypacpsiv leicht zu erganzen und bilden keinesfalls einc specielle Eigen- 
thiimlichkcit der protagoraischen Diction.

326 E. otXXd tcoX'o p,aXXov erg. sypfjy &aop.dC£tv und zu st p.7) 
8t8axxóv erg. -5jv Kr. 62, 1, 6.

327 A ff. Die Worte ei ydp 8ij o X £ jw  ootuk s^st — s/st 8s 
]xa'Xtaxa irdvx<MV ootuk verrathen ein bedeutendes Selbstgefiihl, um durch 
diese Zurschaustellung personlicher Ueberzeugung jeden Zweifel der 
umstehenden — wie Protagoras wol meinen mochte — Laien sofort 
im Keime zu unterdriioken. Uebrigens verrathen sie jene weitschwei- 
fige Wiederholung, wie wir dereń im Yerlaufe der Rede haufig finden, 
wie strap dX7j&7j syto sv xotę sp.7tpoai8sv sXsyov und st •(dp 81] o Xeytu 
oox(oę i y e i  u. a. m. und die, wie die haufig von Sokrates eingeflochtenen 
directen Reden selbst dritter Personen fiir Sokrates, eine specielle Rede- 
eigenthiimlichkeit des Protagoras bilden.

327 A. t£uv 8txatu>v xat xtbv vop.tp.tov obSsk tp8ovst ou8’ duo- 
KpurasTat, erganze zu letzterem xt; denn dwwpuTiTsa&ai verbindet sich mit 
dem Accusat.; doch kann d-ozpó-Tscrliat auch auf den Genitiv bezogen 
sein, insofern hier ein unbestimmter Theil eines Ganzen zu denken ist. 
Vgl. Kr. 47, 15, 3.

327 B. 8idt xaoxa ira? Trdvxt Xśyst xat 8todaxst, ein Zeugma, da 
zu 8i8a'axst ein Accus. itfv:a zu erganzen ist.

327 C. ooxoę otv eXXóytpoę . . . .  dxXsrję,' ein Zeugma, da
man zu d/Xsr(; das Pradikat syśvsxo erwartet. — YjbęrjDTj łXXóytpoę, 
eine gewobnliclie Form der Prolepsis, am haufigsten hei auęstv und 
afpstv u. a. mit pśyaę ó'br(Xbę paxp<k. Ygl. Kr. 57, 4, 2.

328 A. xa&’ octoy oto? x’ tjv . . . . ópóxs)tvoi erg. abxob? 8t3d<jxetv.
Neben diesen grammatischen Ungenauigkeiten, die sicherlich zu der

von Protagoras vorsatzlich angestrebten oratorischen Stileigenheit gehor- 
ten, findet man zahlreiche, der erzahlenden Rede nicht congruente Aus-



driicke, welche dem Yortrag einen poetisehen Anstrich geben. An sich ist 
freilich kein Ausdruck poetisch, er wird es erst in der lebendigen Rede 
durch seine Zusammenstellung und Yerbindung mit andern Ausdriicken. 
Die auffallendsten sollen liier ihren Platz finden. łeb rechne dazu:

320 E. xo'uę 8’ da&syscrcepooę x d / s . i  ś x 8 a a s t , letzteres etwa 
fur <u~XtCsv.

a  psv ^ap atktby a p t x p ó x 7)xt Yjpit ta^s.
irx7jvov cp u y 7) v und yielleicht aucb xaTa-[stov otxr)<3tv 

svspsv.
a  Ss rj 5 £ s p s y s & s t.
321 A. pr' ti ' ( i w ę  diffrw&eir) ftir pij xt yśvoę cp&apstT) od. dcpayta&siYj.
Ebendaselbst etwas ungewohnlicli dXX7)Xocpik>pt(bv.
Trpoę xaę śx Aioę wpaę  s o p d p e i a y .
axpcopv7j otxsta —- — —
321 D. xXŚ7rxst . . . xr(v svxsy y m  aocptay und weiter unten ibid. 

E. xXś<Jiaę xvjv xe spTropoy T Ź y y r p  . . . Die beiden Ausdriicke evxs)(vov 
aotpiay und epiropoy xś'/v/iv balte ich wenigstens im Bczug auf die Attri- 
bute fur poetiscb. Vergl. Soph. Oed. rex 25: ©&tvouaa psy xaXoęiv 
lyxapTcotę j(f)ovóę und Sopli. Antig. 362: &su)v x’ evopxov 8txav.

322 C. tv sisv uóXs(ov xóapoi xs xal Ssopol <ptXtaę G w j y y r y ń .
323. rjv Set Sta otxaioaóvv]ę ~aaav l e v a i xal a<o©pocióv/)ę.
Ganz vorziiglich zeigt sicb aber die eigenthiimliche, auf Effect 

berechnete Diction des Sophisten, welcher wol nebenbei den Zweck 
verfolgen mochte, den Eindruck der Improvisation zu machen, in dem 
klaffenden Periodenbau und den zahlreichen Anakoluthien. Einzelne 
davon bieten selbst der sorgfaltigsten Analyse, die schonend verfahren 
will, bedeutende Schwierigkeiten, namentlicb solcbe, in welchen der 
Redner nach Einschiebung von Zwischensatzen den fallengelassenen 
Gedankenfaden der Yordersatze durch relative und conditionale Par- 
tikeln wieder aufnimmt und so dem Abschlusse zuzufuhren sucht. Zwei 
Arten von Anakoluthien herrschen yor: einmal, wo der Redner aus 
der oratio obliąua in die oratio recta iibergeht; dann wo er, statt 
eines Nominalbegriffs (Substant. Verbaladj. etc.) wieder einen ahnlichen 
Begriff anzureihen, in einen Infinitiy-, Relativ- oder Finalsatz iibergeht.

Ais Anakoluthien merke ich folgende an:
320 D. IlpopTj&śa Ss Trapatxstxat 'EitipyjSst)? auxoę yetpat. 

Nsipayroę 3’spoo, scpTj littaxst|iat. So interpungirt Stallbaum; trotzdem 
wird der Tenor der Rede nicht eingebalten. Folgerichtig wiirde die 
Stelle lauten: i IpopijSśa Ss — — — — — vsTpar vstpavxoę S’aoxoo 
liti<Jxśtjiaa&ai.



Wegen des Nominativs auxoę vsipat vgl. Kr. 55, 4, 1, u. 55, 2, 1. 
321. BcavoTę p.sv dpovat. — — — — yaópaxa xa't etę sovaę 

toestv o- ojc xxX. Statt in der mit ixavoię angefangenen, mit 8ovaxoię 
fortgesetzten Construction zu verharren, geht er plotzlich in einen Fi- 
nalsatz mit ottok tiber. Richtig construirt Stallbaum: — — •— 8o- 
vaxoTę os xa't xaup.axa, xai się suvdę Lobcjtv txavoTę apa b~dpysiv xd 
auxd xaoxa axp(opv7) oixsta xs xal ocuxo<pu7ję śxdax(p xxX.

322 C. spu>x$ ouv 'Epp.9ję Aia, xtva ouv xpÓ7tov Sońrj 8tx7jv xal 
aiodj dy&pwTrotę* wóxspov (óę ai riyya.t vsvśpvjvxat ooxu> xal xaóxaę vstp.co; 
vsvś[XY)Vxai 84 tnSs- etę i /w t  taxptx7)v iroXXoię txavbę t8w«xatę xal ol 
aXXoi Ŝ p-ioop̂ ot* xal 8lxt]v 8t] xal aiSto ouxto 9ui 4v xotę dyUpeuirotę, rt 
sttI 7roćvxaę vsi[j.(u; hier fallt einmal das directe Fragepronomen xiva, 
dann die Partikel ouv auf, die nie in directer Frage vorkommt; dann 
fSllt er mit wóxspov w? ai xźyyai xxX. aus der indirecten in die directe 
Rede. Regelrecht wiirde die Construction lauten:

spojxa oov 'Eppyję Ata, ovxtva xpóuov Sofy 8ixtjv xal aiSw dv&ptó- 
Ttotr ~óxspov u>ę ai xiyyax vsvspr]pivai etsv, oux<d xat xaóxac vetpat; 
vsvsp/?jciSat 8e (Sos- sva s/ovxa ćaxpix7]v ~oXXot; txavov (slvat) ?8t«óxaię, 
xai xobę dXXooę 8rip.ioop*|,ob? (scil. syovxaę) sxacrxov xtjv aóxoo xiyyry 
ixavobę 7toXXoTę i8«ńxatę- xcóxepov xat 8txyjv 8vj xal at8ai ooxw dsirj sv xoTę 
dv&pd)Trotę t) im 7rdvxaę vstp.au

Wegen des Gebrauches der directen Fragepartikel xfc nach einem 
einleitenden Satze fur 2crxtę, vgl. Kr. 51, 17, 2.

Wenn schon die 323 E enthaltene Periode hinsichtlich des Satz- 
baues nicht ebenmassig erscheint, so gilt dies in um so hoherem Grade 
von der ganzen, von

323 B — 323 C sich erstreckenden Periode, welclie wegen der vielen 
zu erganzenden Yerbalbegriffe und der Anordnung der Satze zerkliiftet 
erscheint und der nur durch Umstellung der Satzglieder abzuhelfen ware. 
So lauten ibid. B 4dv xtva xal st’8ujtJiv oxi ą'8txóę 4<mv, sav obxoę a6xbc xa& 
auxoo xaX7j9^ Xe-p(j ivavxtov toXX<ov misstonig und sollte der erste Satz dem 
zweiten, wenigstens dem Sinne nach, untergeordnet sein; dann ist in svxao&a 
pavtav das correlative Demonstrativ etwa xooxo und das Zeitwort 7j-pouvxai 
aus dem Yorhergehenden zu erganzen, in sdv xs <boiv sdv xs p/rj — 3txatoi
und vor tj p.aivsa&at xbv p.7) itpoęTroioóp,svov 8txatoróv7)V ein ganzer Satz, 
etwa 4<łv 8s pyj Xśyi{j (scil. 8txatoę slvat) p.atveci&at cpast xov p.77 Trpoęrotoó- 
p.svov 8txatocróv7)v. Ebenso ist 323 C in pv- slvat 4v aytlpomotc nach rj — 
avayxatov zu erganzen und andres mehr. Ich construire folgendermassen: 

iv 84 8txatoaóv ĵ xal łv x^ a i ) : r { ixoXtxtx’(j apsx^, sa'v xtę aoxoę xa&’ 
abxou xdXrjłl  ̂ Xś-pg 4vavxtov woXXibv, 8v xal z io w c sw  oxt d'8ixóę icrxtv, 4v-



tao&a p,avtav 7jyoovxat xooxo, 8 lxst au>cppo(TÓv7jv fjyoovxo sTvat, xdX7)&?j 
Xeyeiv, xai cpacu Trawa? 8sTv cpavat elyat oixaiooę, idy ts <o5iv sav rs 
(j.7j (scil. (oatv, rj [i.atv£a&at xbv pd) Trpo?Ttotoujxsvov 6txato<Juvrjv <u? avayxaTov 
oó8eva ovtiv’ ooyi apuję ye mus jisxsysiv aox7)?, rj (scil. dvayxatov) pd) 
siyat (xov xoiootov) sv ayfrpiuTrotę.

Es soli nicht geleugnet werden, dass diese Auflosung auch nicht 
ganz befriedigen mag; denn nach 8v xal siSćóaty a'8txov stvat erwartet 
man unwillkiirlich statt ivxao&a piaviav xxX. den Nachsatz: xooxov p.at- 
yeoDat r;yoovxat. Aber die Periode lasst sicb schwerlich anders ordnen, 
wenn man nicht schonungslos verfahren und an ihre Stelle eine neue 
setzen will. Die vorstehende Auflosung hat indess wenigstens das Gute 
fur sich, dass die Periode durcli sie eine Conformitat mit der vorher- 
gehenden 323 A. iv ydp xatę a'XXai? dpsxak..........<n? p.atvóp.evov erhalt.

323 C. In aXXa 8i8axxóv ts xal i? i-tp.sXstxę -apaytyyscjilat a> 
av TrapaytyyrjTat fallt Protagoras aus der Construction und zwar mit 
dem Infinitiv irapaytyysa&at. Man erwartete etwa xxt)xov oder irapa- 
axsoacfxbv wie unten 324 A. u>? i;  i-tpsXstaę . . . .  xX7]XY)ę ooffrję und 
ibid. C xat oxi 6t,oaxxbv xai 7tapaaxeoaa;xbv 7)yoovxat dpsrijy.

In 323 D bildet das Schwanken zwischen dem Plural und Singu- 
lar nichts auffallendes, da oóSsk, xk und otmę wegen ihrer collectiven 
Bedeutung mit Pluralen in Beziehung stehen konnen. Yergl. Kr. 58 
4, 5. Unter dieselbe Regel fallt 324 B o68sk ydp xoXaCet xoo? d8t- 
xoovxa? irpbę xoóxip xbv voov sy<ov xai xooxoo svsxa, oxt ^8ixv)t3sv statt 
oxt ôixyj(3av.

Entschieden anakoluthisch schliesst sich aber an 324 B ooosk 
ydp xoXdCst xob? a8ixoovxaę . . . xtptopstxar ■— 6 8s psxa Xóyoo i~iysi- 
pu>v xoXaCstv oo xoo 7rapaXsXu&óxo? fvsxa dStx7jp.axo? xip.(opstxai, — da 
man nach ouxtę pd] «><xitsp &rjptov dXoytaxu>? xtp.u>psixai einen Nachsatz 
mit dXXa erwartet, etwa: dXX’ ocra? p.exa Xóyoo i-tystpsT xoXaCeiv xoo 
piXXovxo? ydpiv xoXaCst xxX., indem oo xoo TtapaXsXo&óxo? Svexa d8ixv]p.axoę 
aus dem Yorhergehenden xoóxoo evsxa oxt ^8óa]<Jev wegen des Gegen- 
satzes zu aXXa xoo piXXovxo? ydpiy pleonastisch gezogen is t ; denn der 
eigentliche Nachsatz zu ooosk ydp xoXaCst . . . oxi ^8ix7jasv bildet aXXd 
xoo piXXovxoę ydpty.

324 E und 325 A und B. enthalten eine, nach meiner Ansicht 
ebenso kunstreiche, ais schiin gebaute Periode, ungeachtet sie auf den 
ersten Blick nachlassig erscheint; denn der Zwischensatz 325 A xa! 
aoWrfiOTjv sv aoxb Ttpoęayopsóio elyat dvopb? dpsx^v ist durchaus nicht 
storend und die einzige anakoluthische Wcndung, wo der Redner aus 
dem Relatiy in ein Demonstratiy fallt: ouost Trawa; p£xsysiv xal p,sxa



toutoo m m  otv8pa, wo folgerichtig fortgesetzt werden sollte: xott pet}’ o5 
xxX>, kaum schwer wiegen durfte.

326 A. o i t  au xt&aptaxat sxepa xotauxa atotppoaów/ję xe e7itp.eXoov- 
xai xat omog av oi veot p.7j3ev xaxoopftbat ist in ahnlicber Weise wie 
321 E dem Nominalbegriffe atocppoauyrję durch das parataktische xa't 
ein Relativsatz angereiht. Man erwartete wieder ein Hauptwort, etwa 
xcdox<rfa[haę. Statt dessen tritt ein Relativsatz ein in negativer Form, 
der natiirlicb in diesem Falle, da sich kein entsprechendes Hauptwort, 
welches dasselbe besagte, findet, notwendig ist.

327 A und B. Auch die mit et yap Syj 8 Xey<o otkuis syet begin- 
nende Periode ist, abgesehen von den von einem gewissen Selbstgefiihl 
dictirten Worten: s/et os p.a'Xtoxa 7ra'vxu>v o5xtoę — durcb den selb- 
standigen Zwischensatz XuaixeXei ydp, olptat, vjp.iv vj aXXvjX(«v Swatoaówj 
xal dpery 8ta xauxa uag icavxl upo&óp,<oę k ś j s i  xa't 8t8a'axet xa 8txata xa't 
vóp.tp.a, welcher zur Begriindung des zum Vergleich herangezogenen 
Satzes w a n s p  xtov dXXtnv xe^v7jp.dxtuv dient, unterbrochen. Die mit der 
Kraft eines Beispiels ausgestattete, mit et p.vj otovx’ vjv 7tóXtv etvat begin- 
nende und dureh XooitxeXet -yotp unterbrochene Protasis wird 327 B mit 
et ouv ouxto xai ev auXriaet ~daav 7rpo&up.tav xa't dcp&ovtav siyou.ev dXXvjXouś 
8t8daxetv wieder aufgenommen und fortgesetzt; mit olei av xt, sepy), p.aXXov, 
d> 2tuxpaxeg xxX. sebliesst sieb die Apodosis an.

327 D. Mit aXX’ e7ev ayptot xtveg fallt Protagoras aus dem Re- 
lativsatze in eine Form der Hypothese. Regelrecbt musste der Satz 
lauten: aXX’ d i oćy ptot xtveg etat; der Indicativ im Anschluss an o tę 
p.7jxe 7tai8eta eaxt xxX., obgleich der fingirte Fali vielleicht dv mit dem 
Optativ erforderte.

328 A. Ebenso schliesst sich anakoluthartig au ou8e yav, otp.at, 
et Cvjxotę, xtę dv vjp.iv otSotEete xobg xuiv /_eipoxe'/_vu)v utetę xxX. weiter unten 
statt des hypothetischen Nacbsatzes 068’ otv etę <pavei7j die directe Frage, 
selbstverstandlich in drangender Bedeutung: xouxoog ext xtę dv 8t8a£etev 
an. In dem unvollstandigen o68e yćłv (scil. pefBtcog dv xoóx<uv 8t8aaxaXoę 
epavetvj) ist iibrigens die Antwort ohnehin sebon anticipirt. Die ganze 
Periode ist locker, aber niebt unschon gebaut.

F r a n z S c h m i e d.



II. Bereclmimg der spliSrisclien AbeiTation bei einem 
sphjiriselien Holilspiegel.

oder wenn man die gegebenen Wertlie benutzt und CM und SM aus 
den Dreicken CMO und MOS bestimmt,

(r — oc)2 -j- r tt — 2r (r — a) coscp (r — a)2
(a — r)2 -f- r ‘ +  2r (a — r) coscp (a — r)2’

Aus diesem ergibt sich durch Multiplication beider Tlieile der Glei- 
chung mit

(a — r)2 +  r 2 +  2r (a — r) cos®,

1 +
or"

(r -  a)2

(r a)2
2r coscp

1 + (a — r)2
+

2r coscp 
a — r

und wegen coscp =  1 — 2 sin2̂ ,
2



1 + (r — a ) '
— 2 — ------\ -  4 ——  sin2-|- =

r — a r — a 2

— 4 ------- sin- £
a — r 2

1 + (a — r)2

oder r  i _  _ i _ y + 4  sm2i = r
v  r — o . J  r — a 2 V. a — a ■— r

folglieh -—- — -j- 4 —-—  sin2—
(r -  a)2

— 4
2 (a — r) 2 a — r

sin-

Nimmt nian nun statt sin2— bios — was dieselbe Bedeutung bat, ais
2 4

man nimriit statt sin ̂  die Reihe, erhebt sie zur zweiten Potenz und ver-

nachlassigt darin alle Glieder von dem Gliede mit cp4 angefangen, so 
erlialt man

ot2 rep2
(r — a)2 r — a , - r )2

rep-
a — r '

Da man aber cp4 ais unendlicli klein vernachlassigte, so ist man wohl 
auch berccbtigt, urn in der letzten Gleichung beiderseits vollstandige

rw
Quadrate zu erhalten, auf der einen Seite -- r„ und auf der andern Seite

4a-
r 2m4

hinzu zu addiren. Thut man dieses und zieht man zugleich beider- 
4a2

seits die Quadratwurzel, so ergibt sick
a  , rep2 , a rep2 

a — r 2ar a  2a
und

a
r — a a

a rep2 f  1
- r 2 Va ' a J’

1 1 2
oder mit Beriicksichtigung der Nalierungsformel — j—  =  —,a cc r

a
oder

r — a a — r 
a a Z" a — r

a a ■ o • > • ■ • ■l
Sind a, r und ep fur einen auf den sphariseken Hohlspiegel auffallenden 
Lichtstrabl gegeben, so kann man aus der Gl. I. a, d. i. die Entfernung 
des von ibm bewirkten Bildes vom Spiegel bestimmen. Da nun von 
jedem Punkte des verwendeten Gegenstandes Lichtstrahlen gegen alle 
Stellen des Spiegels ausgehen werden, diesen wieder im Allgemeinen 
verschiedene Wertlie von ep zukommen, so wird man auch der Gl. I. 
gemass fur die verschiedenen Strahlen, die von einem jedem Punkte



des Gegenstandes gegen den Spiegel ausgehen, entsprechend yerschie- 
dene Werthe ftir « erhalten, d. h. es werden sich von einem jeden 
Punkte des Gegenstandes und somit vom Gegenstande selbst mehrere 
Bilder entwickeln, die im Allgemeinen nicht ganz zusammenfallen und 
dalier storend auf einander einwirken. Dieses Nichtzusammenfallen der 
an einem spliarischen Holilspiegel erzeugten Bilder nennt man splia- 
rische Abweichung oder sphar. Aberration. Bei spliarischen Hohlspie- 
geln, welche zum Durchschnitt einen Bogen von nicht mehr ais 90°

haben, ist 9 stets ldeiner ais 1 und der Ausdruck ----- -92 * in Gleichung I

ein positiver ecliter Bruch, so lange a >  r, also aucli 1
a —  r

a ? 2

ein positiver echter Bruch, den man =  — setzen kann, wobei n 1
n 1

(so lange 9 0 ist) und mit 9 gleichzeitig wachst und abnimmt. Setzt

man i  statt 1 —  ----- ~oQ in die Gl. I. ein, so ist
n a 7

a
r —  a

und
ar

n (a —  r)

Fur 9 =  0 wird n =  1 und a =

n (a — r) -j- a 
ar

. . .  II.

2a
wachst jedocli 9, so wird

a kleiner, weil n wachst (Gl. II.); d. h. so lange der Gegenstand vor 
dem Kriimmungsmittelpunkte ist, werden die Bilder der Centralstralilen 
weiter vom Spiegel entfernt sein ais die der Randstrahlen.

Ist a <  r, so ist ------- negatiy, und man kann 1
tl

a —  r
- r

setzen, wobei n =  1 fur 9 =  0 wird, sonst aber grosser ais 1 ist und 
mit 9 gleichzeitig wachst und abnimmt. Wendet man dieses auf die 
Gl. I an, so ergibt sich 

a
r — a

an , 1
-----  und —
—  r a

a — r 1
arn ' r

III.

Da in Gl. III
arn

wegen a <( r negatiy ist, so muss man zwei Falle

unterscheiden. Entweder ist
1 — y  1
------<* —, dann wird, wie man aus Gl. III
arn ' r ’

ersieht, ct ahnehmen, wenn 9 wachst und umgekelirt, also
a —  r  ̂ 1 ,

gelten wie oben, wo a )> r war; oder ist >  —, da _ _

gativ. In diesem Falle wird, wie aus Gl. III folgt, a 1^.79 gheich- ’r
arn



zeitig wachsen und abnehmen, somit das Entgegengesetzte von den beiden 
Yorher erwahnten Fallen stattfinden.

Ans der Gl. I ist auch ersichtlicb, dass sammtliche Bil der, welche 
sich fur einen Gegenstand am sphar. Hohlspiegel entwickeln, auf der 
einen Seite das Bild, dem der Bogen cp =  0 und auf der andern jenes, 
dem der fur den verwendeten Spiegel grosste mogliche Wertli von tp 
entspricht, zur Grenze haben.

Bezeichnen wir jenen Bogen <p, welcher den aussersten Randstrahlen 
zukommt, mit <I>, die Bildweite flir <p =  O mit a0 und jene fiir 
rp =  (p mit a , setzen wir ferner der Ktirze wegen einen Augenblick

so ist zufolge der Gleiehung I
arc/.n =  - --------und

0 2a — r

a arn
a — r -f- an 

Aus den zwei letzten Gleichungen findet man
ar (a — r) (1 — n)

a  = (2a — r) (a — r -f- an)’ 
oder wenn man aus Gl. 1) den Werth fiir n einsetzt,

r (a — r)2<£2
IV.

Diese Gleiehung liefert uns die Distanz der zwei aussersten Bilder 
von einander. Alle iibrigen Bilder werden zwischen diese beiden Grenz- 
bilder fallen. Daher kann wobl

r (a — r)2<I>2

(2a rr- r i _ ^ = ± 4 )2lJ V 2a — r J
. .  V.

ais Mass fiir die spharische Abweicbung an einem spharischen Hohl
spiegel gelten. Wird der Ausdruck (V.) ein Minimum, so wird es auch 
die gesammte spliar. Abweichung,

Fiir einen gegebenen Hohlspiegel sind und r constant, daher 
kann man das Minimum der sphar. Abweichung in diesem Falle bios 
mehr von a abhiingig machen.

Wie aus V. zu ersehen ist, ware das Minimum der sphar, Ab
weichung am besten erreicht, wenn man a =  r machen wilrde; da aber 
in diesem Falle Bild und Gegenstand zusammenfallen, so ist damit 
nichts gewonnen.



Um wenigstens eine Yorstellung von der Grosse der spharischen 
Abweichung in einem besonderen Falle zu kaben, wollen wir dieselbe 
aus V. rechnen, unter der Yoraussetzung, dass a =  2r und der Bogen. 
welclier den Durcbsclinitt des Hoblspiegels reprasentirt, ein Sextant

ist. Dann ist (1> — ~  und die spharische Abweicbung:
6

r r
9 — 3 29-82812’

36*

also nahezu —.
30

Nehmen wir den Fali, man hatte einen solchen Spiegel zu kaufen 
und konnte uber r und O verfligen, so wiirde man jedenfalls nacli 
Thunlicbkeit r und <I> so wahlen, dass die sphar. Abweichung beim 
anzuschaftenden Spiegel ein Minimum ist. Dartiber gibt nun wieder 
der Ausdruck Y. oben Aufschluss. Aus diesem ersieht man namliclo 
dass die spharische Abweichung um so kleiner wird, je kleiner <I> und 
r sind. Dalier ware es vielleicht angezeigt, (I> und r so klein zu 
wahlen, ais es nur geht?

Wollen wir sehen, wozu das fiihren wiirde. Setzt man den Durck- 
messer des Spiegels =  D, so ist D =  r sin<l>. Je kleiner also $  und 
r werden, desto kleiner wird folglich auch die Spiegelflache. Desto 
weniger Strahlen werden vom Spiegel aufgenommen und zu einem Bilde 
yereinigt, desto schwacher wird das Bild erscheinen. Will man also 
ein Bild von moglichst grosser Helligkeit haben, so darf man r und <I> 
wieder nicht sehr klein wahlen.

Wie der Ausdruck Y. erschliessen lasst, wird es eher gestattet 
sein, den Krummungsradius etwas grosser zu wahlen ais (I>, wenn man 
sowohl der Helligkeit ais der Reinheit des Bildes Rechnung tragen will.

W. P s c h e i d l .



SCHULMCHRICHTEN.

Lehryerfassung.
A. D e r  Ł e h r k d r p e r .

1. Lehrpersonale ani Aufange des Schuljahres 1873— 73.

1 Director, 6 k. k. Professoren, 3 wirkliche k. k. Gymnasiallehrer,
2 kathol. Religionslekrer, 1 Supplent, 1 israelit. Religionslehrer, 5 Xe-
benlehrer, zusammen 19 LeLrindividuen.

II. Yerauderungeu wahrend des Schuljahres.

1. Der wirkliche k. k. Gymnasiallehrer, Herr F r a n z  R a u s c h ,  wurde 
mit Erl. Sr. Excellenz des k. k. Ministers fiir Cultus und Unter- 
richt, ddo. Wien vom 26. Sept. 1872, Z. 11398, an das d e u t s c h e  
G y m n a s i u m  i n B u d w e i s  versetzt und ist dahin am 16. October 
d. J. abgegangen.

2. Der k. k. Professor und Bezirksschul-Inspector, Herr J o s e f W e r -  
b e r ,  wurde mit Decret Sr. Exc, des Ministers fiir Cultus und 
Unterricht, ddo. Wien 18. October 1. J., Z. 13131, zum wi r k -  
l i c h e n  D i r e c t o r  d e r  k. k. L e h r e r b i l d u n g s - A n s t a l t  in 
T e s c h e n  ernannt. Derselbe wurde am 31. October d. J. dienst- 
lich entboben.

3. Der Lehramts-Candidat, Herr F r a n z  S c h m i e d ,  approbirt fiir 
Latein und Griechisch durchs ganze Gymnasium, wird mit Erl. des 
k. k. schles. Landes-Schulrathes in Troppau, ddo. 2. December 
1872, Z. 3708, zum S u p p l e n t e n  fiir  P h i l o l o g i e  berufen und 
am 6. December d. J. beeidet.

4. Der k. k. schles. Landes-Schulrath in Troppau hat mit Erl. vom 4. Nov. 
1872, Z. 3400, den Kreisrabbiner in Teschen, Ilochw. Herrn S i mo n  
F r i e d m a n n ,  zum L e h r e r  d e r  i s r a e l i t i s c h e n  R e l i g i o n



f iir d i e  b e i d e n  S t a a t s g y m n a s i e n  in T e s c h e n  mit 6 St. 
W. und der Remuneration pr. 300 fl. o. W, fUr das Schuljahr 
1872—73 ernannt.

5. Der k. k. schles. Landes-Schulratli in Troppau hat mit Erl. vom 
23. Nov. 1872, Z. 3314-, zu L e h r e r n  f u r  die f r e i e n  Ge-  
g e n s t i i n d e  pro 1872—73 ernannt:

1 . fur das g e o m e t r i s c h e  und F r e i h a n d z e i c h n e n  mit 
6 St. W. den Hauptlehrer Herrn Ca r l  L ó f f l e r  an der 
k. k. Lehrerbildungsanstalt in Teschen mit der Jahres- 
Remuneration von 360 fi. o. W.;

2. fur G e s a n g  durch 5 St. W. den k. k. Gymnasial-Professor, 
Herrn J o s e f  S mi t a ,  mit der Jahres-Remuneration von 
300 fl. 6. W.;

3. fur den Unterricht in der f r  anz os i s  c h e n  S p r a c h e  mit 
4 St. W. in 2 Abtheilungen und der e n g l i s c h e n  S p r a c h e  
mit 2 St. W. in einer Abtheilung den Lehrer der franzos. 
Sprache an der Communal-Unterrealschule in Teschen, Herrn 
F r a n z  Brosch,  mit der Jahres-Remuneration von 360fl.o.W.;

4. fiir den Unterricht in der S t e n o g r a f i e  durch 3 St. W. in 
2 Abtheilungen den Lehrer an der Teschner Communal-Un
terrealschule, Herrn F r a n z  Kr a s z n y .

6. Der k. k. schles. Landes-Schulrath hat mit Erl. vom 18. Decemb. 
1872 Z. 3904, den prov. Director des zweiten k. k. Staatsgym- 
nasiums in Teschen, Herrn G o t t l i e b  B i e r m a n n ,  zum Lehrer 
der evangelischen Religion mit 2 St. W. fiir das Schuljahr 1872— 73 
ernannt und demselben die Jahres-Remuneration pr. 120 fl. o. W. 
angewiesen.

7. Se. Exc. der k. k. Minister des Cultus und Unterrichts hat mit 
Erl. vom 14. Februar 1873, Z. 1384, den wirklichen Lehrer am
II. k. k. Staatsgymnasium in Teschen, Herrn Amand  K a r e l l ,  
zum wirklichen Lehrer am I. k. k. Staatsgymnasium in Teschen 
ernannt und den Dienstes - Antritt auf den 1. October 1. J. 
festgesetzt.

8. Se. Exc. der k. k. Miniuster des Cultus und Unterrichtes mit Erl. 
vom 24. April 1. J., Z. 2557, den k. k. Professor J o h a n n  Wo n -  
d r a c e k  an das k. k, Gymnasium in K o n i g g r a t z  Iibersetzt und 
den Dienstes-Antritt auf den 1 . October 1. J. festgesetzt.

9. Der Supplent Herr F r a n z  S c h m i e d  wurde zum wirklichen k. k. 
Gymnasiallehrer ernannt.



111. Lehrpersonale ani Sclilusse des Sehuljahres 1872— 73.

1 Director, 5 k. k. Professoren, 4 wirkliclie k. k. Gymnasial- 
lehrer, 2 katholische, 1 evangelischer 1 israelitiscłier Religionslehrer, 
1 Supplent, 5 Nebenlehrer, zusammen 20 Lelirindividuen.

a) Hauptlehrer.

k. k. Professoren.

1. Herr Dr. P l i i l i p p  G a b r i e l ,  k ,k. Schulrath und Gymnasial-Di- 
rector, Yorstand des Carl freikerrlicli Cselesta’schen adeligen Con- 
victes in Teschen, Curator des Leopold Probst Scherschnick’sclien 
Stiftungs-Yermogens, k. k. Conservator der Bau- und Kunstdenk- 
maler im ehemaligen Teschner Kreise, Inhaber des goldenen Ver- 
dienstkreuzes mit der Krone, Weltpriester.

2. Herr Dr. J o s e f  F i s c h e r ,
3. Herr J o s e f  Smi t a ,
4. Herr V i n c e n z  B i e n e r t ,
5. Herr J o h a n n  W o n d r & ć e k ,
6. Herr E d m u n d  K r a t o c h w i l ,
7. Herr C a r l  W i c h e r e k ,  hochw. k. k. Religionslehrer am Unter- 

Gynmasium und 2. Yorsteher im Carl f r e i h e r r l .  C s e le s ta ’schen 
adeligen C o n v i c t e  in Teschen.

8. Herr I g n a z  Ś wi e ż y ,  hochw. Religionslehrer am Ober-Gym- 
nasium.

9. Herr Dr. A n t o n  B a l c a r ,
10. Herr W e n z l  P s c h e i d l ,
11. Herr J o h a n n  W i c h e r e k ,  [
12. Herr F r a ń  z S c h m i e d ,
13. Herr E d w i n  R i c h t e r ,  Supplent.

wirkliclie k. k, Gymnasiallehrer.

b) lsraelitischer Religionslehrer.

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

c) Erangelischcr Religionslehrer.

15. Herr G o t t l i e b  Bi  er  m a n n ,  prov. Director des II. k. k. Staats- 
gymnasiums in Teschen.

d) Nebeulehrer.

16. Herr J o s e f  S mi t a ,  k. k. Gymnasial-Professor, Lehrer des Ge- 
sanges in 3 Abtheilungen mit 5 St. W.



17. Herr C a r l  L o f f l e r ,  Hauptlehrer an der k. k. Lehrerbildungs- 
anstalt in Teschen, L e b r e r  des g e o m e t r i s c h e n  Z e i c b n e n s  
mit 2 St. W. und des F r e i b a n d - Z e i c b n e n s  in 2 Abthei- 
lungen der Schiller mit je 2 St. W., zusammen mit 6 St. W.

18. Herr F r a ń  z B r o s c h ,  Lebrer an der Communal-Unterrealscbule 
in Teschen, Lebrer der f r a n z o s i s c h e n  Sprache in 2 Abthei- 
lungen mit 4 St. W. und der e n g l i s c b e n  Sprache mit 2 St. 
W., zusammen 6 St. W.

19. Herr F r a n z  K r a s z n y ,  Lebrer an der Communal-Unterrealschule 
in Teschen, Lebrer der Stenographie in 2 Abtheilungen mit 3 St. W.

20. Herr G e o r g  Op i t z ,  Turnlehrer mit 6 St. W.

15. Mer Lelirplan.

a) 0 b 1 i g a t e L e h r g e g e n s t ii n il e.

I. Classe.

Ordinarius: Herr V in cen z B ienert.

1. R e l i g i o n ,  2 St. W. Der christliche Glaube. Die zehn Gebote.
Die Gnadenmittel. ' C. W i c h e r e k .

2. L a t e i n ,  8 St. W. Regelmassige Formenlebre. Der Conjunctiy und
Infinitiv in den wichtigsten Fallen nach S c h m i d t  lat. Schul- 
grammatik. Lesebucb von J. H a u l e r  mit Yocabularium. 
Uebungsbeispiele. Memorieren und Aufschreiben' der Yocabeln 
mit wochentlicben Scbularbeiten.

Y. B i e n e r t.

3. D e u t s c b ,  4 St. W. Der einfacbe, erweiterte, zusammengezogene und
zusammengesetzte Satz in Yerbindung mit der Interpunctions- 
lehre. Flexion der Yerba mit der bieyon abhangigen Wort- 
bildung nach der neuhochdeutschen Elementargrammatik von 
F r i e d r i c h  B a u e r . .  Mtindliche und schriftliche Einiibung 
durcb Beispiele. Lesebucb von N e u m a n n  und Ge h l e n  I. Bd. 
fur Unter-Gymnasien. Vortragen memorierter Stticke. Alle 8 
Tage ein schriftlicher Aufsatz und 1 orthographische Uebung.

V. B i e n e r t .  4

4. G e o g r a p h i e ,  3 St. W. Allgemeine Uebersicht der Erdbescbreibung.
Angabe der Hauptpunkte der politiscben Geographie nach B e 1 -



l i n g e r ’s Leitfaden mit Beniitzung grosser Wandkarten. — 
Kartographische Ucbungen.

C. W i c h e r e k .

5. M a t h e m a t i k ,  3 St. W. Die 4 Rechnungsarten mit benannten und
unbenannten Zahlen. Gemeine Briiche und Decimalbriiche. 
Abgekiirzte Multiplication und Division. Primzalilen. Aus der 
Anschauungslehre: Linien, Winkel, Pai’allele, Dreiecke nach 
Dr. Moćnik.

J. Sm i ta.

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

J. Sm i ta.

II. Classe.

Ordinarius: Herr Joh . W icherek .

1. R e l i g i o n ,  2 St. W. Erklarung der Gebrśiuche und Ceremonien
der kath. Kirche nach Dr. F  re n  zł.

C. Wi c h e r e k .

2. L a t e i n , 8 St. W. Wiederholung und Erganzung der regelmassigen
Formenlehre. Unregelmassigkeiten in Declination und Conju- 
gation. Das Wichtigste aus der Casuslekre. Der Coąjunctiy, 
Inlinitiv, Gerundium, Supinum, Participia und ikrę Auflosung, 
Ablativus absolutus nach C a r l  S c h m i d t ’ s lateinischer 
Sprachlehre. Uebungsbeispiele nach dem Lesebuche R o ź e k ’s 
II. Theil. Alle 8 Tage eine Schularbeit mit hauslicher Prii- 
paration der Uebungsbeispiele.

J. W i c h e r e k .  3

3. D e u t s c k ,  4 St. W. Die Formenlehre des Nomen. Der zusammen-
gesetzte Satz. Das Nothwendigste aus der Wortbildung. Wie
derholung und Beendigung der Orthographie. Lesen mit sprach- 
licher und sachlicher Erklarung aus M o z a r f s  Lesebuche 
Nr. II. fiir Unter-Gymnasien. Vortrag memorierter Stiicke. Alle 
8 Tage ein orth. Uebung und i Aufsatz theils ais Haus-, theils 
ais Schularbeit.

J, W i c h e r e k .



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-
tliums nacli G i n d e l y ’s Lehrbuch fur Unter-Gymnasien. Phy- 
sikaliscbe Geograpbie von Asien, Afrika und Europa im All- 
gemeinen, specielle Geographie von Sud- und West-Europa.

Dr. A. B al car .
Dr. J. F i s c h e r .

5. M a t h e m a t i k ,  3 St. W. Aus der Arithmetik: Verhaltnisse und
Proportionen. Anwendung derselben, nacb Dr. F. Moćni k .  
Aus der A n s c h a u u n g s l e h r e :  Messung, Theilung, Ver-
wandlung und Aehnlichkeit gradliniger Figuren.

Dr. Pb. Ga b r i e l .

6. N a t u r g e s c h i c h t e ,  2 St. W. a) Z o o l o g i e  der Vógel, Amphi-
bien und Fische mit erlauternden Demonstrationen. b) B o t a 
n i k :  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 .

III. Classe.

Ordinarius: Herr F ranz Schm ied.

1. R e l i g i o n ,  2 St. W .  Die Geschichte der Offenbarungen Gottes im
alten Bundę (Prag, 1. Aufl. 1863).

C. W i c h e r e k .

2. L a t e i n ,  6 St. W. Casuslehre nach der lateinischen Grammatik von
Schmi ed .  Lecture: C o r n e l i u s  Ne p o s  nach Auswahl.
Tagliche Praparation. Im I. Semester alle Wochen, im II. Se- 
mester alle 14 Tage eine Hausaufgabe.

Fr. Schmi ed .  3

3. G r i e c h i s c h ,  5 St. W. Regelmassige Formenlehre mit Ausschluss
der Verba in / u  nach der Grammatik von Dr. Cu r t i u s .  
Uebersetzung der entsprechenden Uebungsstiicke nach Dr. K. 
S c h e n k F s  Uebungsbuch fur U.-G. Memorieren der Yocabeln. 
Im II. Sem. alle 14 Tage eine Schulaufgabe.

Fr. Schmi ed .



4. D e u t s c h ,  3 St. W. Lesen von Musterstiicken aus N e u m a n  n’s 
Lesebuclie II. Bd., 1. Th. fiir Untergymnasien mit spraclilicber 
und sachlicher Erklarung. Vortrag memorierter Lesestiicke 
nach dem Lesebuclie von N e u m a n n  II. Bd., 1 . Theil. Alle 
14 Tage eine Hausaufgabe.

Fr. Scbmi ed .

5, G e o g r a p h i e  und G e s c b i c b t e ,  3 St. W. Gescbicbte des Mittel-
alters mit besonderer Beriicksichtigung der Ilauptmomente aus 
der osterreichischen Gescbicbte nach Gi n d e l y .  Geographie: 
Oro-, hydro- und politiselie Geographie von Europa (Oester- 
reich ausgenommen). Geographie von Amerika und Australien 
nach K l u n s  Lehrbuche.

J. W i c h e r e k .

6. M a t h e m a t i k ,  3 St. W. Grundoperationen mit Buehstabengrbssen.
Potenziren, Iladiziren, Combinireu nach Dr. F. M o ć n i k. 
A n s c h a u u n g s l e l i r e :  Der Kreis und die regelmassigen
Polygone in Construction und Rechnung.

J. Smi t a .

7. N a t u r g e s c l i i c h t e  2 St. W. (im I. Sem.) 
schauungslehre nach S. F e l  l o c k  er.

Mineralogische An- 

J. Smi ta .

8. P h y s i k  2 St. W. (im II. Sem.) Einleitung. Anfangsgriinde der 
Chemie und Warmelehre nach Dr. A. Kunz ek .

J. Smi t a .

IV. Classe.

Ordinarius: Herr J o s e f  Sm ita.

1. R e l i g i  on,  2 St. W. Die Geschichte der Offenbarungen Gottes im
neuen Bundę (Prag, 1. Auli. 1863).

C. W i c h e r e k. 2

2. L a t e i n ,  6 St. W. Tempus- und Moduslehre, Prosodie, Metrik,
romischer Kalender, nach Dr. Sc l i u l t z ’s lat. Grammatik. 
Lecttire: Ca es a r  is  de bello gallico, lib. I. V. VI. VII. (nach



Auswahl). Carmina O v i d i i nach Auswahl. — Alle 14 Tage 
eine Hausaufgabe nach Vielhabers 2. Heft und eine Composition 
nach der Lectiire.

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

3. G r i e c h i s c h ,  4 St. W. Wiederholung der regelmilssigen und
Vollendung der unregelmassigen Formenlehre nach Dr. Georg 
C u r t i u s .  Uebungen nach dem Lesebuche von Dr. K. 
Sćh en k l .  Memorieren von Vocabeln. Alle 14 Tage ein 
Pensum oder eine Composition.

E. R i c h t e r .

4. D e u t s c h ,  3 St. W. Lectiire nach N e n m a n n  und G e h l e n  IV.
fiir Untergymnasien mit sprachlicher und sachlicher Erklarung. 
— Deutsche Prosodie und Metrik. — Geschaftsaufsatze. Alle 
14 Tage eine Hausaufgabe.

E. R i c h t e r .

5. 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 der neuen
und neuesten Zeit mit besondcrer Berucksichtiguug der Ge
schichte des ósterr. Kaiserstaates nach Dr. Gi n d e l y .  Wieder- 
halung der Geographie (I. Sem.) — Geschichte und Statistik der 
osterreichisch - ungarischen Monarchie, nach Dr. I l a n n a k  
(II. Sem.)

Dr. A. B al car.

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. M o ć n i k. 
A n s c h a u u n g s l e h r e :  stereometrische Grundbegriffe mit der 
Inhalts- und Oberflachenberechnung der Korper.

J. Smi t a .  7

7. P h y s i k ,  3 St. W. Die Lehre vom Gleichgewichte und der Be-
wegung fester, fliissiger und ausdehnsamer Korper. Akustik, 
Magnetismus und Electricitat. Grundbegriffe der Optik und 
Astronomie.

W. P s c h e i d l .



V. Classe.

Ordinarius: Herr Edm und K ratochw il.
1 . R e l i g i o n ,  2 St. W. Allgemeine Glaubenslehre von Dr. K. Ma r t i n .

Ing. Świ eży.

2. L a t e i n ,  6 St. W. L i v i u s  lib. I. et XXI. (1— 44). — O v i d i u s
nach Auswabl aus Trist. und Metamorpb. — P r i v a t l e c t i i r e :  
Livius II. XXII. — Memorieren einzelner Stellen. Grammat.- 
stilist. Uebungen I. St. W. nach Schmidt und Siipfle II. — 
Wiederholung der Syntax: Casuslehre, Tempora und Modi. — 
Alle 14 Tage ein Pensum, alle 4 Wochen eine Comp.

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

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. S c h e n k l .  Anabasis, Kyropaedie und Memorab. (nach 
Auswahl). — H o m e r i  Iliad. I. II. — P r i v a t l e c t i i r e :  
Ilomeri Iliad. III. — Praparation. — Memorieren einzelner 
Stellen der Lecture. — 1 St. W. grammatische Uebungen 
nach Dr. Cu r t i u s .  Alle 4 Wochen eine Comp.

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

4. D e u t s c h ,  2 St. W. Lecture von Musterstiicken der neueren Li
teratur nach dem Lesebuche von E g g e r  fur O.-G. I. Bd. mit 
sprachlich-sachlicher Erklarung und literarisch-historischen Be- 
merkungen. Yortrage von grbsseren Gedichten und prosaischen 
Lesestucken. Alle 14 Tage eine Ilausarbeit.

Fr. Scl imied.

5. G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e ,  4 St. W. Die Volker des alten
Asiens und Afrikas, die Griechen und Makedonier sammt den 
aus Alexanders Weltreiche hervorgegangenen Dynastien, die 
Geschichte Roms bis zur A l l e i n h e r r s c h a f t  des Octavianus 
Augustus mit der darauf bezuglichen Geographie nach Dr. 
G i n d e 1 y.

Dr. A. B al car.  6

6 . M a t h e m a t i k ,  4 St. W. Algebra: Die Zaklensysteme. Algebraische
Grundoperationen. Theilbarkeit der Żabien und ihre Anwen- 
dung. Yollstandige Lelire der Briiche und Yerhiiltnisse nach



Mofinik.  Beispiele aus H e i s ’ Aufgabensammlung. Geometrie: 
Planimetrie nach Moćni k .

W. P s c li e i d 1.

7. N a t u r g e s c h i c h t e ,  2 St. W. Mineralogie in Verbindung mit Geo- 
gnosie nacli F e l l ó c k e r .  — Botanik mit besonderer Berlick- 
siclitigung der Organographie nnd Systematik von Dr. Bi l l .

J. Smi t a .

VI. Classe.

Ordinarius: Herr E dw in  R ichter.
1 . R e l i g i  on ,  2 St. W. Die christliche Lehre. 

nach Dr. K. Ma r t i n .
Besondere Dogmatik 

Ign. Świeży.

2. L a  t e i n ,  6 St. W. Salust beli. Jugurtinum. — C i c e r o  u is orat. 
in Catilinam I. ( 1 . Sem.) — C a e s a r i s  bellum civile lib. I. 
— Verg i l .  ecloga I. und Ae ne i d .  lib. I. II. (2. Sem.) — 
Privatlectiire: S a l u s t .  de conjur. Catil. — Cic.  oratt. Catilin. 
II. III. IV. — 1 St. W. grammat.-stilist. Uebungen nach 
S c h m i d t  und Si ipf l e  II. — 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. H o m e r i  Iliad. lib. V. VI. IX. XXI. — 
H e r o d  o ti  lib. VIII. IX. — Privatlectiire: Homeri Iliad. 1. 
VII. et Herodoti lib. VII. — Schriftliche Praparation. — Alle 
4 Wochen eine Composition.

Dr. F i s c h e r .

4. D e u t s c h ,  3 St. W. Lecture nacli E g g e r ’s Lesebuck (2. Theil
1. Bd.) Literaturgeschichte von den altesten Zeiten, einge- 
liender von Lu tli e r bis Got l ie.  — Vortrage von frei ge- 
wiihlten Stucken. — Alle 14 Tage ein schriftlicker Aufsatz.

E. R i c h t e r .  5

5. G e o g r a p l i i e  und G e s c h i c h t e ,  3 St. W. Rom unter den Kaisern.
Geschichte des Mittelalters nach Dr. G i n d e l y  mit der darauf 
beziiglichen politischen Geographie.

J. W i c h e r e k .
Dr. A. Bal  car .



6. Ma t h e ma t i k ,  3 St. W. A l g e b r a :  Potenz- und Wurzelgrossen.
Logarithmen. Gleichungen des ersten Grades mit einer und 
zwei Unbekanten. G e o me t r i e :  Stereometrie. Trigonometrie. 
Aufgaben aus H e i s ’ 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 Beriicksichtigung des anatomi- 
schen Baues der Haupttypen, nach Dr. C. Gi ebl .

J. Smita.

VII. Classe.

Ordinarius: Herr Dr. A n ton  B alcar.

1. R e l i g i  on,  2 St. W. Christliche Sittenlebre von Dr. K. Ma r t i n .
Ign. Świ eży .

2. L a t e i n , 5 St. W. C i c. Orat. pro Milone. — V i r g i 1. Aeneid.
libb. IV., V., VI., VII. — Privatlecture: Cic. Oratt. pro Ligario 
et pro Marco Marcello. Vi rg.  Aeneid. lib. III. — 1 St. W. 
grammat.-stilist. Uebungen nacb J. He mm e r  l ing.  — Alle 
14 Tage ein Pensum, alle 4 Wochen eine Composition.

V. B i e n e r t .

3. G r i e c h i s c h ,  4 St. W. D e m o s t h e n i s  Oratt. Olyntli. I. II. III.
sammt Einleitung. — So p l i o k l e s  Antigone mit Einleitung in 
die griecbische Tragodie. — Privatlectiire: D e m o s t h .  Orat. 
Philippica II. — II o m er i Odyssea nach Auswahl. — Alle 
14 Tage e i ne  grammatische Stunde, alle 4 W. eine Comp.

Dr. F i s c h e r .

4. D e u t s c h ,  3 St. W. I. Sem. Mittelhochdeutsch nach Dr. R e i c h e l ;
im II. Sem. Neuhochdeutsch nach E g g e r s  Lesebuch II. Li- 
teraturgeschichte: XIX. Jahrhundert, Weltliteratur. — Alle 14 
Tage eine Hausaufgabe. — Vortrage von Lesestticken.

Dr. A. Ba l c a r .  5

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 Mittel-
alters von den Kreuzzflgen an (1096) bis auf die Entdeckung



von Amerika (1492). Geschichte der Neuzeit bis zum Aus- 
bruch der franzosischen Revolution (1492 — 1789) nach G i n - 
d e ly ’s grosserem Werke mit der darauf beziiglichen politisclien 
Geographie.

Dr. A. B a 1 c a r.

6. M a t h e m a t i k ,  3 St. W. A l g e b r a :  Unbestimmte Gleichungen,
Quadratische Gleichung mit einer und mehreren Unbekannten. 
Progressionen. Combinationslehre. Binom. Lehrsatz. Beispiele 
aus I le i s ’ Aufgabensammlung. G e o m e t r i e :  Anwendung der 
Algebra auf die Geometrie. Analyt. Geometrie in der Ebene.

W. P s c h e i d l .

7. P h y s i k ,  3 St. W. Algemeine Eigenschaften der Korper. Chemie.
Mechanik fester, tropfbar .fliissiger und gasformiger Korper 
Warme nach P i s k o  filr Obergymnasien.

W. P s c h e i d l .

8. P h i l o s o p h i s c h e  P r o p a d e u t i k ,  2 St. W. Einleitung in die
Philosophie durch Erklarung der Grundbegriffe. Logik nach 
Dr. D r bal .

Dr. Ph. Ga b r i e l .

VIII. Classe.

Ordinarius: Herr Dr. Josef Fischer.
1. R e l i g i  on,  2 St. W. 

Dr. F e s s l e r .
Die Geschichte der Kircke Cbristi nach 

Ign. Świ eży.

2. L a  t o i n ,  5 St. W .  T a  ci t i liist. lib. I., II. et Agricola. — II o- 
r a t i i  Carm. I., II., III., IY. nach Auswahl. Epod. E p i s t .  und 
Safirarum nach Auswahl. — P r i v a t l e c t t i r e :  Tacitus, Ger
mania im I. Sem. Im II. Sem. Cursorische Lectiire der Schul- 
autorcn. Stilistische Uebungen nach S e u f f e r t s  Uebungsbuch 
„pro Secunda" nebst Wiederholung der wichtigsten Partien 
aus der Grammatik von S c h mi e d .  Praparation. — Alle 14 
Tage ein Pensum, alle 4 Wochen eine Composition.

Dr. J. F is  cli er.



3. G r i e c h i s c h ,  5 St. W. P l a t o n i s  Apologia und Protagoras
(I. Sem.) — Sophoklis Oedipus rex (II. Sem.) — Priyat- 
lecture: P l a t o n i s  Kriton. — Wiederholung der Formen-und 
Satzlehre nach Dr. C u r t i u s  1 St. W. — Alle 4 Wochen 
eine Composition.

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

4. D e u t s c h ,  3 St. W. Lecture aus Mozarts Lesebucli f. O.-G. III. B.
nack astketischen Grundbegriffen geordnet und in Yerbindung 
mit analytischer Aesthetik. Zusammenfassung der gesammten 
Literaturgeschichte. -— Alle 2—3 Wochen eine grossere Haus- 
aufgabe. Y o r t r a g e  selbststandiger Aufsatze in der Sekule.

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

5. G e o g r a p h i e  und G e s c k i c h t e ,  3 St. W. Sckluss der neueren
Gescliickte nack G i n d e l y ’s grosserem Werke.- Specielle Ge- 
schichte und Statistik des osterreickiscken Kaiserstaates nack 
Dr. I l anna k .

Dr. A. Bal  car.

6. M a t k e m a t i k ,  2 St. W. Wiederholung des Lehrstoffes und
Uebungen in Losungen algebr.-, geom.- und pkysikalischer 
Próbie me.

W. P s c h e i d l .

7. P k y s i k ,  3 St. W. Magnetismus. Elektricitat. Warnie. Akustik.
Optik. Anfangsgriinde der Astronomie und Meteorologie nack 
S c k a b u s .

W. Ps c l i e i d l .

8. P h i l o s o p k i s c h e  P r o p a d e u t i k ,  2 St. W. Grundbegriffe der
empirischen Psychologie nack Dr. D r bal .

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

Israelitischer Eeligions-Unterriclit.
1. O b e r e  A b t k e i l u n g ,  2 St. W. Gesckichte der Juden von der 

Erlangung der Unabhangigkeit und Grosse der Nation durck 
die drei ersten Hasmonaerfursten bis zum Tode Ilyrkans. Dio 
innerlicke Ausbildung des Yolkes in dieser Periode, die Par-



teien, das Synedrion, der Cultus, die neuhebraische Literatur 
(nacli Griitz).

2. M i t t l e r e  A b t h e i l u n g ,  2 St. W. 1 St. Die mosaisehen Gesetze,
Eintheilung (Glaubens- und Sittenlehre), Werth und Zweck der- 
selben (nach Wessely) 1 St. 15 Psairaen in der Ursprache, 
sachlich und sprachlich erklart (naeb Mendelsohn und Furst).

3. U n t c r e  A b t h e i l u n g ,  2 St. W. 1 St. Die miindliche Lelire und
die Offenbarungen Gottes durcli die Proplieten; biblisciie Ge- 
scbiclite; die Zeit der Richter (nach Wessely). 1 St. Passende 
Stticke aus dem Pentateuch, sachlich und sprachlich erklart.

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

Erangelisclier Rcligions-IInterriclit.
IV. V. und VI. Classe. 2 St. W. Geschichte der christlichen Kirche. 

Von der Stiftung der Kirche bis zur Reformation. (Nach 
P a l m e r ’s Lehrbuch der Religion und der Geschichte der 
christlichen Kirche).

G. Bi e r mann.

li) Landessprachen.
I. Bohmi s ch .

1. A b t h e i l u n g ,  2 St. W. Das fur den erston Unterricht Notli-
wendige aus der Lautlelire. Regclmassige Formenlehre der 
Hauptworter, Beiworter, Furworter, Zalilworter und Zeitworter 
nach mluvnice jazyka ćeskeho od V. Zikmunda, eingeiibt bei 
der Lecture ausgewahlter Lesestiicke aus „ćitanka pro I . tfldu 
od Jos. Jirecka. Memoriren kurzer Gedichte. Im II. Semester 
alle 14 Tage eine Schulaufgabe.

J. W o n d r a 6 e k. 2

2. A b t h e i l u n g ,  2 St. W. Erganzung der regelmassigen Formen
lehre, Adverbien, Praepositionen und Conjunctionen, Satzlehre. 
Casuslehre nach mluvnice jazyka ćeskeho od V. Zikmunda, 
eingeiibt bei der Lecture aus Jos. Jirećek. ćitanka pro IV. 
tfldu. Memorieren ausgewahlter Gedichte. Alle 4 Wochen eine 
Schulaufgabe.

J. W o n d r a ć e k .
3*



3. A b t h e i l u n g ,  2 St. W. Nach J. Jirecek’s Anthologie ze stare
literatury ceske: Lectiire der darin vorkommenden Lesestiicke 
nach Auswahl mit Erklarung der altbohmischen Formen auf 
Grundlage der altbohmischen Grammatik von Jirecek; dann 
mit stilistischer und sachlicher Erklarung und literatur- 
historischen Notizen. Uebersetzungen gewahlter Lesestiicke aus 
Mozarfs Lehrbuche fur Unter-Gymnasien IV. Theil. Alle 
4 Woclien eine Aufgabe.

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

4. A b t h e i l u n g ,  2 St. W. Nach J. Jirecek’s Anthologie z literatury
óeske, doby novoveke: Lectiire der darin rorkommenden Lese
stiicke nach Auswahl mit grammatisch-stilistischer und sach
licher Erklarung und literatur-historischen Notizen. Vortragen 
gewahlter Gedichte. Alle 4 Wochen eine Aufgabe.

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

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 Wesentliche
aus der Lautlehre. Kegelmdssige Formenlchre des Haupt- 
wortes, Beiwortes, Fiirwortes, Zahlwortes und Zeitwortes nach 
Dr. Ant. Małecki’s: „Gramatyka języka polskiego mniejsza” 
eingetibt bei der Lectiire gewahlter Lesestiicke aus „Wypisy 
polskie dlu użytku klas niższych c. k. szkół gimnazyalnych 
tom I.” Memorieren kurzer Gedichte aus demselben Lesebuche. 
Im II. Semester alle 4 Wochen eine Schulaufgabe.

J. Wondr&óek.

2. A b t h e i l u n g ,  2 St. W. Erganzung der regelmiissigen Formen -
lehre. Lehre vom Satze; Casuslehre nach Dr. Ant. Małecki’s 
Gramatyka języka polskiego mniejsza eingeiibt bei der Lectiire 
aus Wypisy polskie tom II. Memorieren kurzer Gedichte aus 
demselben Lesebuche. Alle 4 Wochen eine schriftliehe Schul- 
aufgabe.

J. W o n d r a c e k. 3

3. A b t h e i l u n g ,  2 St. W. Ausgewahlte Lesestiicke aus „Wypisy
polskie III. Theil fiir Untergymnasien nebst Angabe kurzer 
Biographien der bedeutendsten Schriftsteller nach Rys dziejów 
piśmiennictwa polskiego von Lesław Łukaszewicz, yerbunden mit



spraclilicher, sachlicher und iisthetischer Erkliirung. Yortragen 
gewalilter Gedichte. Alle 4 Wochen eine scliriftliche Scliul- 
aufgabe.

J. W o n d r a ć e k .

4. A b t li e i 1 u n g, Kurze Uebersicht der gramm. Formenlehre mit Beriick- 
sichtigung der vergl. Sprachforsehung. Ausgewflblte Lesestiicke 
aus „Wypisy polskie“ mit entsprechender Erkliirung. Biogra- 
pliien und liter. Bedeutung der vorziiglichsten Schriftsteller. 
Jeden Monat ein sclniftlicber Aufsatz.

I g n a z  Swióży.

c) Freie Lehrgegcnstande.
1. E n g l i s c h e  S p r a c h e ,  4 St. W. 1. A b t h e i l u n g ,  2 St. W.

Elemente der Grammatik nacli H. Plate’s Lehrgang. Dresden 1870.
2. A b t h e i l u n g ,  1 St. W. Lectiire: Shakespeare’s Macbeth, 
verbunden mit spraclilicher, sachlicher uud asthetischer Er- 
klarung.

F r a ń  z Br os ch .

2. F r a n z o s i s c h e  Sp r ac h e ,  4 St. W. 1. A b t h e i l u n g ,  2 St. W.
Elemente der Grammatik nach der Elementargrammatik der 
franzosielien Sprache von Dr. Carl Elotz. Berlin 1871. 2. Ab
t h e i l u n g ,  2 St. W. Schulgrammatik der franzosischen 
Sprache von Dr. Carl Plotz. Berlin 1871. Lectiire: Aus- 
gewahlte Lesestiicke aus der franzosischen Chrestomathie von 
Dr. Carl Plotz. Berlin 1871. Hiezu stilistische und sachliche 
Erklarungen nebst literaturhistorischen Notizen.

F r a ń  z Brosch.

3. Gesang,  5 St. W. 1. A b t h e i l u n g ,  2 St. W. (Schtilerzahl 38).
Musikalisehe Yorbegriffe. Die Rhytmik, Melodik und Dynamik 
des Tones. E i n -  und zweistimmige Uebungen. 2

2. A b t h e i l u n g ,  3 St. W. (Schtilerzahl 80). Practischer Curs.
a) fiir Knabenstimmen, 1 St. W.
b) fur Mannerstimmen, 1 St. W.
c) Uebungen im vierstimmigen Gesang.

J. Smi t a .



4. Z e i c h n e n ,  6 St. W. I. F r e i l i a n d z e i c h n e n ,  4 St. W. in
2 Abtheilungen. Das Freihandzeichnen beschrankte sich nacli 
den Fahigkeiten und der Yorbildung der Sclmler auf das 
Zeicbnen nach Yorlagen von Ornamenten, Kopf, Blnmen, Land- 
scnaft und Thierzeicbncn im vergrosserten Massstabe, entweder 
bios in Contur oder mit Scliattiren.

II. G e o m e t r i s c h e s  Z e i c h n e n  in 2 Abth. S, 1 St. \Y. 
a) C o n s t r u c t i v e s  Ze i cbnen .  Darstellung von geradlinigen 
Figuren. Yerwandlung und Theilung derselben. Die wicbtigen 
Aufgaben aus den Lehren vom Kreis, Ellipse, Parabel, Ilyperbel 
und Schneckenlinien. Das Wichtigste aus dem arehitektonisclien 
Zeicbnen. b) C o n s t r u c t i o  nen in o r t b o g o n a l e n  Dar-  
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 
Ebenen. Darstellung von Pyramiden, Prismen, Cilinder und 
Kegel, ibrer Durcbscbnitte mit geraden Ebenen und unter- 
einander, sowie ibrer Netze. Das Y^icbtigste aus der Scblag- 
schattenbestimmung.

K a r l  L o f f 1 e r.

5. S t e n o g r a f i e ,  3 St. W. in 2 Abtbeilungen. I. A b t h e i l u n g :
Biografie X. GabelsbergeFs; Die Debro von der W o r t b i l d u n g  
und Wo r t k f i r z u n g .

II. A b t h e i l u n g .  Zuerst wurde die im verflossenen Schul- 
jahre begonnene Lebre von der S a t z k i i r z u n g  zu Ende 
gefuhrt, dann folgten U e b u n g e n  im N a c l i s c l i r e i b e n  
vorgelesener Reden, Predigten u. dgl. mit allmahlich steigender 
Gescbwindigkeit. An das Wiederlesen des Gescbriebenen 
kniipften sich . Besprecbungen der Kiirzungsregeln. Lehrgang 
in beiden Abtheilungen nacli C o n n und F a u 1 m a n n.

Fr. K r a s z n y .  6

6. T u r n - U n t e r r i c h t ,  6 St. W. Wahrend des yerflossenen Scbul-
jahres liatto der T u r n u n t e r r i c b t ,  wie in den beiden Vor- 
jahren, bei den bis jetzt nur noch provisorisch zu nennenden 
Schulturneinrichtungen in Tescben, mebrfacb u n l i e b s a m e  
U n t e r b r e c h u n g e n  zu erleiden, ein Uebelstand, der nur



durch die s c h l e u n i g e  V e r w i r k l i c h u n g  des seit langerer 
Zeitprojectirten Planes, „ d e r E r b a u u n g  e i n e r  g e r a u m i g e n  
und z w e c k e n t s p r e c h e n d  e i n g e r i c l i t e t e n  T u r n -  
li u 11 o“, abzustellen ist.

Yon Anfang  O c t o b e r  1872 bis fast gegen Ende No- 
veinber v. J. m u s s t e  auf dem S o m m e r t u r n p l a t z e  ge- 
turnt werden. Die kurz bemessene Tageszeit gestattete jedem 
Turnschuler wochentlicb nur 1 Turnstunde. Ge g e n  E n d e  
N o y e m b e r  musste der Unterricht ganz e i n g e s t e l l t  werden, 
und begann erst wieder mit M i t t e  D e c e m b e r ,  nachdem 
am II. k. k. Staats-Gymnasium e in  g r o s s e s  C l a s s e n -  
z i mm er  mit den nothwendigen Turnyorrichtungen ausgestattet 
worden war. In diesern provisorischen Winterturnlocale konnten, 
des beschrankten Raumes wegen, aus d e n u n t e r e n  Cl as sen  
nur etwa 30 Schiller gleiclizeitig turnen, wahrend aus den 
o b e r e n  C l a s s e n  die Zahl der gleichzeitig Uebenden eine 
n o c h  g e r i n g e r e  sein musste.

Aus den Schillera des Obergymnasiums wurden 3 Abthei- 
lungen gebildet mit wochentlich je 2 Turnstunden, wahrend 
auf jede der beiden Abtkeilungen des Untergymnasiums, nur 
1 Turnstunde entfallen konnte.

Des ungiinstigen Friihjahrswetters wegen, konnte erst m it 
A n f a n g  J u n i  1. J. der Sommerturnplatz wieder benutzt 
werden, so dass yon dieser Zeit an auf jeden Turnschuler 
wochentlicb 2 Turnstunden kommen.

Die Zahl der gegenwartigen Turnschuler nach Classen und 
Abtkeilungen geordnet ist:

I. Abtheilung, 1. und 2. Classe 48 Schiller.
II . V 3. 4» V) 31 55

I I I . 11 5. 33 W

IY . } l 6. 7. u. 8. „ 43 rt

Zusammen 155 Schiller.
Die Turnzeit entfallt auf die Nachmittagsstunden von 

4 bis 7 Uhr.
In der I. und II . Abtheilung ist das sogenannte C l a s s e n -  

t u r n e n  (Gemeinturncn) eingerichtet und erstreckt sieli ausser 
F r e i -  und O r d n u n g s i i b u n g e n  auf das Turnen an folgenden 
Gerathen: Schwungseil, Kletterstangen, Leitern (wagrecht,
schrag und senkrecht), Reck, Springel, Sturmspringel, Spring- 
kasten, Barron.



3. Das Alte stiirzt, es andert sich die Zeit,
Und neues Leben bliiht auf den Ruinen. Schiller.

4. In den Ocean scliifft mit tausend Masten der Jiingling,
Still im geretteten Kaim treibt in den Hafen der Greis. Schiller.

5. Einfluss der Natur auf die Entwicklung des Charakters und der 
Cultur der Yolker.

6. Lass der Sonne Glanz verschwinden,
Wenn es in der Seele tagt,
Wir im regen Herzen finden,
Was die ganze Welt versagt. Goethe.

7. Ueber die Macht des Gesanges.
8. Rtidigers Charakter.
9. Ueber die Warte des Wahns nach Schiller.

10. Heilig ist das Gesetz, so dem Kiinstler Schonheit gebietet,
Heiliger ist, das oft auf Edles gegrundet das Sehone;
Ganz ist das erste dem nicht bekannt, der das zweite verkennet.

Klopstock.
11. Ueber die Bescliaftigung mit den Wissenschaften.
12. Bedeutung Walther’s von der Yogelweide ais des Reprasentanten 

der lyrischen Poesie. Nach der Lectiire.
13. Ueber die Idee der Schicksalstragodien der romantischen Schule, 

erlauterf nach freier Wahl an einer Tragodie.
14. Gliick und Grosse des Dichters. Nach Goethe.
15. Wie erhalten die Nibelungenlieder durch den Gedanken:

ais ie diu liebe leide ze aller jungiste git 
einen ideellen Mittelpunkt? Nach der Lectiire.

16. Charakteristik der handelnden Personen in Goethe’s Iphigenie auf 
Tauris nach freier Wahl.

17. Ein sittlich hoher Geist verleiht dem Menschen den vollen Adel.
18. Oesterreichs Reichthum an Naturproducten fordert die steigende 

Entwicklung seiner Industrie.
19. Wer etwas Grosses leisten will, muss tief eindringen, scharf unter- 

scheiden, vielseitig yerbinden und standhaft beharren. Schiller.
20. In wie weit wirkten die staatlichen und gesellschaftlichen Zustande 

vor und nach den Befreiungskriegen hemmend und fordernd auf 
die deutsche Literatur ?

Dr. A. B al car.



VIII. Classe.
D e u t s c h e  A u f g a b e n .

1. Selbstgewahlte Aufgabe,
2. Eine Sagę der Heimat.
3. Tellheim in Lessing’s Minna von Barnbelm.
4. Das Schweigen ist dem Glilcke zum Hiiter gesetzt. (Schiller).
5. Proprium liumani ingenii est odisse, quem laeseris, (Tacitus).
6. Octavio und Max Piccolomini.
7. Es ist ein grosser Fehler, sicb mehr zu diinken ais man ist, und 

ebenso sicb geringer zu schatzen, ais man wert ist.
8. Magna vis est conscicnfiae, et magna in utramąuo partem, ut

neque timeant, qui nihil commiserint, et poenam semper antę oculos 
versari putent, qui peccarint. (Cicero).

9. Gotz und Weislingen.
10. Ein niederer Sinn ist stolz im Gliick, im Leid bescheiden; 

Bescheiden ist im Gliick ein edler, stolz im Leiden. (Riickert).
11. Wodurch gibt sicb in Gotz von Berlichingen das Eintreten einer 

neuen Zeit knnd.
12. Prudens futuri temporis exitum

Caliginosa nocte premit deus. (Horaz).
13. Das Leben ist der Giiter liochstes nicht,

Der Uebel grosstes aber ist die Schuld. (Schiller).
(Maturitats-Aufsatz).

E d m u n d  K r a t o c h w i l .

II. Lelirmittel.
A. Probst Leopold ScherscbuilPsche Sauimlungcii.

I. St il’( iiiigs-S'<Tsoiinle.

1. St i f t u n gs - Cur a t or e n :
Herr Dr. J o h a n n  Demel ,  Rittter von Elswehr, schlesischer 

Landes-Advocat, derzeit Landtagsabgeordneter fiir Schlesien, 
MitglieddesReichsrathes im Abgeordnetenhause fiir Schlesien, 
Ritter des kais. osterr. Ordens der eisernen Krone — a is  
B u r g e r m e i s t e r  von Te s c b e n .



Herr Dr. P h i l i p p  G a b r i e l ,  k. k. Schulrath und Gymnasial- 
Director, 1. Yorsteher des Carl freiherrlicli Cselesta’scken 
adeligen Conyictes in Teschen, Inhaber des goldenen Yerdienst- 
kreuzes mit der Krone, laut Ernennung durcb die k. k. 
scliles. Landesregierung ddo. 26. Marz 1856, Z. 4588.

2. Bi b l i o t he l ea r ,  und M u s e u m s - C u s t o s :  Herr Y i 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-Schulrathes ddo. Troppau, 
20. April 1872, Z. 2874, provisorisch.

3. S t i f t u n g s - C a s s i e r  u n d  E e c h n u n g s l e g e r :  Herr
Y i n c e n z  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 h e k s d i e n e r  und  H a u s m e i s t e r :  Herr 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 1872, Z. 113.

11. Ilihliothch.

a) Im Schuljahr 1872/3 sind angekauft worden:
1. Fr. Chr. Sehlosser’s Weltgescliiclite fiir das deutsche Yolk. 

Revidirt von Dr. Osc. Jager und Prof. Dr. Th. Creizenach. 8. Bd. Lfg. 4. 
und ff. 9., 10., 11., 12. Bd. Lfg. 4.

2. Ersch und Gruber, allgemeine Encyclopadie der Kiinste und 
Wissenschaften. 1. Sect. 92. Bd.

3. Buch der Erfindungen, Gewerbe und Iudustrien von Otto 
Spamer. 2. Bd. Lfg. 24. u. ff. 3., 4. u. 5. Bd.

4. Jahresbericht iiber die Fortschritte der Chemie und yerwandter 
Theile anderer Wissenschaften, von A. Strecker. Jahrg. 1869, 3. Heft. 
1871 1., 2., 3. Heft.

5. Allgemeine illustrirte Weltausstellungs-Zeitung, 1. Bd. Lfg. 12. 
u. ff. 2., 3. Bd. Lfg. 1—8.

6. Erdbeben und Yulcanausbriiche von Falb.
7. Heinrich Pestalozzi. Ein Lebensbild, von Alberti.
8. Entstehung des Menschengeschlechtes, von HSckel.
9. Joli. Huss und die Synode von Constanz, von Henke. (7., 8., 

9. aus der Sammlung wissenschaftlicher Yortrage, von Yirchow und 
Holzendorff).

10. PiereFs Jahrbiicher. Supplementband 3. Ileft 1— 3.



11. Sakuntala, Fabuła scenica Calidasi, ed Car. Burkhard.
12. Synopsis der drei Naturreiche, von Leunis. 2. Theil, 2. Halfte,

6. Heft.
13. Das Wesen des Christentums, von Feuerbach.
14. Das Wesen der Religion, von Feuerbach.
15. Tafel der griechischen Literaturgeschichte, von Freund.
16. Statistische Uebersichtstabelle Oestcrreichs, vom Trampler.
17. Situationsplan der Wiener Weltausstcllung vom Jahre 1873.
18. Haben wir den achten Schrifttext der Evangelisten und 

Apostoł? von Dr. Tischendorf.
b) Durch S c h e n k u n g  hinzugekommen:

Biblia sacra, verteutscht von Kaspar Ułenberg. Folio. (Anfang 
und Ende fehlt), geschenkt von Herrn Adalb. Pollach.

g e s t i f t e t  vom k. k. S c h u l r a t  und G y m n a s i a l - D i r e c t o r ,  
Dr. P li i 1 i p p Ga b r i e l .

Wurde vermehrt durch folgende vom Ilcrrn k. k. Schulrath und 
Director Dr. Phil. Gabriel geschenkten Werke:

1. ITogarth, Kupferstichsammlung, London 1768, erklart von 
Lichtenberg. 5 Bandę.

2. Vorschule znm Studium der kirchlichen Kunst, von Liibke.
3. Die christliche Kunst in ihren frtihesten Anfangen, von Kraus.
4. Mittheilungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung 

und Erhaltnng der Baudenkmale. 17. Jahrg., Juli — December 1872; 
18. Jahrg., Janner- und Februar-Heft.

III . Miiseiim.

Eine Ente mit 4 Fiissen (Weingeistpraparat), v:urde vom Herrn 
Dr. Hanke geschenkt.

Gesammtzahl der Inventarstiicke: a) fiir Zoologie 3677, b) fur 
Mineralogie 5116, c) fiir Botanik 881, d) fiir Geographie 435, e) fiir 
Numismatik 3642, f) an Kunstobjecten 531 Stiick.



Die im Gymnasialgcbaude befindlichcn Saminhingeii.

a) Itibliotliclc.
Dieselbe zerfallt nach §. 55, 4, des Organisations-Entwurfes in 

die Bibliolliek der Lehrer und Schiller. Die Angelegenheiten derselben 
besorgt der k. k. Gymnasial-Professor: Johann Wondraćek.
a) Die Lehrerbibliotkek erhielt:

durch Ankauf 45 Werke in 100 Heften,
„ Schenkung 12 „ in 27 „
„ Austausch 106 osterr. Programme.

b) Die Schiilerbibliothek erhielt:
durch Ankauf 10 Werke in 79 Heften.

„ Schenkung 24 „ in 41 „
TO7  ~ in 247 ~
106 Programme.

A. D ie  L e h r e r b i b l i o t h e k  e r h i e l t  d u r c h  A n k a u f :

1) Kluge (II. O.) Turngeratho und Turneinriehtungcn. Berlin.
2) Scherr (Dr. Joh.) Allgemeine Geschichte der Literatur. Stuttgart 1872.
3) Lewitz (Dr. Fr.) Dreitausend Themen zu deutschen Aufsatzen. 
Breslau 1872. 4) Grtinkagen (Col.) Die Hussitenkampfe der Schlesier
1420—1435. Breslau 1872. 5) v. Hartmann (Ed.) Philosophie des
Unbewussten. 4. Aufl. Berlin 1872. 6) Mittheilungen aus Justus Perthcs 
geographischer Anstalt. 8 Hefte. 7) SIovnik naucny vyd. L. Kieger. 
Y Praze 1872. 8) Historische Zeitschrift von Heinrich v. Sybel.
Bonn 1873, 2 Bandę. 9) Zeitschrift fur die osterr. Gymnasien. Wien 
1873. 12 Hefte. 10) Auslandische Classikcr. Hildburghausen 1873,
1 Heft. 11) Mittheilungen der geographischen Gesellschaft in Wien 1873.
12) Zeitschrift fiir die gesammten Naturwissenschaften. Berlin 1873.
13) Neue Jahrbiicher fiir die Turnkunst, von M. Kloss. Dresden 1872.
14) Yerhandlung-en des naturforschenden Vereines in Briinn, 1872.
15) Credner (Dr. Herm.) Elemente der Geologie. Lcipzig 1872. 16) Liiben
(Aug.) Auswahl charakteristischerDiclitungen u. Prosastiicke. Leipzig 1867. 
17) Bock (Dr. E. K.) Das Buch vom gesunden und kranken Menschen. 
Leipzig 1872. 18) Hartung (J.) Themata zu deutschen Ausarbeitungen.
2. Aufl. Leipzig 1872. 19) Palacky (Franz) Radhost. V Praze 1872,
2 Bandę. 20) Buchner (Dr. L.) Sechs Vorlesungen iiber die Darwin’scke 
Theorie. Leipzig 1872. 21) Kiihner (Dr. Rud.) Ausfiihrliche Grammatik 
der griechischen Sprache. 2. Aufl. Hannover 1871, 1. Heft. 22) Syro-



komla (Władysław) pisma epiczne i dramatyczne. Poznań 1866, 9 Bandę. 
23) Nicolas (Aug.) Der Staat oline Gott. Mainz 1872. 24) Grieb 
(Ch. F.) Englisch-deutsclies und Deutsch-englisches Worterbuch. Leipzig 
1872, 2 Bandę. 25) Grillparzer (F.) Sammtliche Werke. Stuttgart 1872, 
10 Bandę. 26) Weiss (Dr. J. B.) Lelirbuch der Weltgescbichte. Wien 1872, 
3 Bandę. 27) Sammlung gemeinverstandlicher wissenschaftlicber Yortrage. 
Berlin 1870 und 1871. 21 Ilefte. 28) Matanscbek (Tim. Ant.)
Normaliennacbsclilagebuch. 3. Aufl. Prag 1869. 29) Deutsche Dich-
tungen des Mittelalters von C. Bartsch. Leipzig 1872. 30) Bibliothek
der deutschen Nationalliteratur. Leipzig 1872. 31) Jahn (Otto) Aus
der Alterthumswissenschaft populare Aufsatze. Bonn 1864. 32) Casopis 
musea kralovstvl ceskeho 1872, 4 Hefte. 33) Mały (J.) Shakespeare 
a jeho dila. V Praze 1872. 34) Nestor&y letopis musky pfel. K. J.
Erben. V. Praze 1867. 35) Żiva Sbornik vedecky. V Praze 1871.
36) Kollikcr (A.) Morpbologie und Entwicklungsgescliicbte des Penna- 
tulidensystems. 37) Weber (Dr. Georg) Allgemeine Weltgescbichte. 
Leipzig 1873, 1. Band. 38) Menger (Dr. Max) Die Wahlreform in 
Oestcrrcich. Wien 1873. 39) Sopbokles, Konig Oedipus, erkliirt von
Franz Kitter. Leipzig 1870. 40) Matthiessen (Dr. Lud.) Schliissel zur 
Sammlung von Beispielen und Aufgaben von Dr. E. Heiss. Koln 1873. 
41) Hankiewicz (Dr. A.) Grundziige der slavischen Pbilosopbie. 
Rzeszów 1873. 42) Des Knaben Wunderhorn. Altdentscbe Lieder,
gesammelt von A. und Ar. Brentano. 43) Apuleii (L.) Psyche et 
Cupido rcc. Otto Jahn ed. 2. Lipsiae 1873. 44) Fischer (Kuno)
Schiller. Drei Yortrage. Leipzig 1868. 45) Allgemeine Erdkunde.
Ein Leitfaden fiir astronom. Geografie, Meteorologie, Geologie und 
Biologie. Prag 1872.

B. D u r c h  S c h e n k u n g  e r h i e l t  d i e  L e h r e r b i b l i o t h e k :

Yom holien k. k. Ministerium fur Cultus und Unterricht:
1) Czoernig (Carl y.) Ethnographie der osterr, Monarchie. Wien 

1857 — 65, 3 Hefte. 2) Czoernig (Carl v.) Budget, das osterreichische 
fur das Jahr 1862. Wien 1862. 5 Ilefte. 3) Czoernig (Carl v.) 
Statistisches Ilandbtichlein Wien 1861 — 70, 5 Ilefte. 4) Statistisches 
Jahrbuch Jer osterr. Monarchie, fiir das Jahr 1863. 5) Industrie-Statistik 
der ósterreiehischen Monarchie fiir das Jahr 1856, 57 und 58. Wien. 
6) Germania, Yierteljahrschrift fiir die Alterthumswissenschaft. Wien 
1872, 4 Ilefte.



Yon der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien:
1) Siizungsberichte der kais. Academie der Wissenschaften, phil.- 

histor. Classe, 4 Hefte. 2) Sitzungsberichte der matli.-naturhist. Classe, 
6 Hefte. 3) Fontes rerum Austriacarnm, 35. Band. 4) Archiy fiir die 
osterr. Geschichte, 27. Band, 2. Halfte.

Yon der k. k. Centralanstalt fiir Meteorologie und Erdmagnetismus: 
Jahrbucher der k. k. Centralanstalt fur Meteorologie und Erd

magnetismus. Wien 1873.
Yon der k. k. zoologisch-botanischen Gesellsckaft in Wien:
1) Yerhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft 

in Wien 1872.
2) 106 Stiick osterreichische Programme durch Austausch fiir 

das Jalir 1872.

B) D ie  S c l i i i l e r b i b l i o t h e k  e r h i e l t  d u r c h  An k a u f :

1) Ortsrepertorium des Herzogthums Ober- und Nieder-Schlesien, 
Wien 1872. 2) Denkmaler der Kunst vou Jos. Langl. Wien 1872.
3) Giinter (M.) Das metrische Maass. 2, Aufl. Wien 1873. 2 Exemplare.
4) Freund (W.) Wie studirt man Philologie? Leipzig 1872. 5) Nioritz 
(Gustav) Jugendbibliothek. Wesel. 20 Ilefte. 6) Jahn (Otto) Ans der 
Alterthumswissenschaft, populare Aufsiitze. Bonn 1864. 7) Herchenbach 
(Willi.) Erzahlungen fiir Volk und Jugend. Regensburg 1872. 10 Ilefte.
8) Shakespeare (W.) DramaticM dlla. V Praze 1872, 3 so. 9) Hoff
mann (Franz) Jugendbibliothek. Stuttgart, lift. 141— 145. 5 Hefte.
10) Otto Spamer’s Illustrirtes Conversationś-Lcxicon. Leipzig 1873, 
41 Hefte.

Die Schiilerbibliothek erhielt durch Schenkung:
Vom Hochwiirdigen Herrn Josef Bitta, fiirstbischoflicłien Con- 

sistorialrath und pens. k. k. Gymnasialprofessor und Kateclieten des 
Obergymnasiums in Teschen:

1) Jugendblatter fiir christliche Unterhaltung, yon Isabclla Braun 
Jahrg. 1867, 1868, 1869, 3 Bandę. 2) Flamisches Stillleben in drei 
Erzahlungen, tibersetzt von Melchior v. Dipenbrock. 3) Die kleinen 
Dnyollkommenheiten der Christen im Weltleben. 4) Yorhalle zur 
Philosophie, von Glassmann. 5) Die Logik gemass der Schnie, von 
Glassmann. 6) Die Phychologie gemass der Scliule, von tłlassmann. 
7) Eutropii breviarium historiae Romanae, mit dentschen Anmerkungen, 
von J. Hohler. 8) F. Jakobs Elementarbuch der grieehischen Sprache.
9) M. T. Ciceronis de officiis libri tres, mit einem dentschen Commentar,



von F. Degen. 10) Mureti orationes academicae ed. ab Hohler.
11) M. T. Ciceronis orationes quinque. 12) Der Hausfreund-Kalender 
fur das Jahr 1873. 13) Severinus Kalender, 2. Jabrg. 1862 und 1864. 
14) Severinus Kalender, 2. Jalirg. 1872 und 1873.

Yon der Buchhandlung des Waisenhauses in Halle:
Daniel (Herm. Adal.) Ein Lebensbild. Halle 1872.
Yom Herm Emanuel Arnstein, Abiturienten des Schuljahres 1872 : 
1) Lepa? (J.) Vśeobecny dejepis I. Stary vek. V Praze 1867.

2) Ourtius (Dr. J.) Grammatika recka, vzdelal Vanićek. V Praze 1863.
3) Jungmann (J.) Pfehled literatury eeske. V Opave 1866.

Vom Herrn Engelbert Brutzki, Tbeologen in Olmiitz:
1) Ciceronis (M. T.) Orationes selectae XXI. rec. R. Klotz. 

Lipsiae 1869. 2) Livii (T.) Ab nrbe condita librorum partes selectae 
ed. C. J. Grysar. I. v. 3) Ciceronis (M. T.) Laelius de amicitia, er- 
klkrt von Dr. C. W. Nauck. Berlin. 4) Sophoclis Philoctetes ed. Th. 
Bergk. Lipsiae. 5) Schubert (C.) Grundriss der Weltgeschichte. Wien 
1871. 6) Mythologie der Griechen und Romer.

Yom Herrn Bruhn, Buchhandler in Braunschweig:
Dettmer (Dr. A.) Vocabularium und Uebungsbuch fur den griechi 

schen Elementarunterricht. Braunschweig 1872. 4 Aufl.
Vom Herrn Grafen Adam Romer, Abiturienten d. J. 1873 : 
Schultz (Dr. Ferd.) Lateinische Sprachlehre fur Gymnasien. 6. Aufl. 

Paderborn 1865.
Vom Herrn Enslin, Buchhandler in Berlin:
Bonell (Dr. E.) Lateinisches Vocabularium fur Anfanger. Berlin 

1873. 15. Aufl.
Vom Herrn Fr. Beck, Buchhandler in Wien:
1) Schinnagl (Maur.) Łateinisches Lese- und Uebungsbuch fiir 

die II. Gymnasialclasse. 7. Aufl., Wien 1873. 2) Ptascknik (J.) Leit- 
faden beim Lesen der geographischen Karten. Wien 1873.

Vom Herrn Grosse, Buchhandler in Klausthal:
Regeln und Worterverzeichniss fur die deutsche Rechtschreibung. 

Klausthal 1872.
Vom Herrn Fr. Tempsky, Buchhandler in Prag:
1) Curtius (G.) Griechische Schulgrammatik, 10. Aufl. Prag 1873.

2) Gindely (Dr. A.) Lehrbuch der allgemeinen Geschichte fiir O. G.
3. Aufl. Prag 1873.

Yom Herrn Holder, Buchhandler in Wien:
Hintner (Val.) Griechisches Elementarbuch fur die 3. u. 4. Classe. 

Wien 1873.



Yom Herrn Her big, Buchhandler in Berliu:
Manuel de literaturę franęaise, par Charl. Ploetz. Trois. ćdit. 

Berlin 1871.

Fur die Dr. Phil. G abrie l’sche Lehrmittelstiftung wurden 1872/3
1. a n g e k a u f t :
Ha u  1 er, Lat. Uebungsbuch, 8 Ex. — P i s k o ,  Pliysik f. U. G., 

8 Ex. -t— P i s k o ,  Pliysik f. O. G., 3 Ex. — M o ć n i k , Algebra f.
O. G., 4 Ex. — Mocni k ,  Ueometrie f. O. G., 1 Ex. — Schmi d t ,  
Lat. Grammatik, 9 Ex. — Ci c e r o  p. Mileno ed. Klotz, 4 Ex. — 
S o p k o k l e s ,  Antigone ed. Dindorf, 6 Ex. — S o p li o k 1 e s, Oedipus Tyr. 
ed. Dindorf, 6 Ex. — L i c h t e n f e l s ,  Philosophie, 4 Ex. ■*— P l a t o n ,  
Apologie des Sokrates 6 Ex. — K o z e n n, Schulatlas, 4 Ex. — W e n n, 
Deutsche Aufsatze, 1 Ex. — V e r g il epit. ed. Hoffmann, 4 Ex. — 
Be i ch l ,  mittelhochd. Lesebuch, 2 Ex. — M a ł e c k i ,  gramatyka 
mniejsza, 6 Ex. — J o r d a n ,  polnisch-deutsch und deutsch-polnisches 
Worterbuch, 1 Ex. — Bauer ,  neuhochd. Grammatik, 1 Ex. — Cur t i u s ,  
griechische Grammatik, 8 Ex. — Gi ude l y ,  Weltgeschichte 1. 2. 3. Bd., 
1 Ex. — J i r e c e k ,  Anthologie I., 3 Ex. — J i r e c e k ,  Anthologie H., 
1 Ex., — J i r e ć e k ,  Anthologie III., 2 Ex. — Bi l l ,  Botanik, 3 Ex.

2. g e s c h e n k t :
1. K a t h o l i s c h e r  K a t e c h i s m u s ,  Regensburg. 25 Ex., vom 

Herrn Joh. Pospischill, k. k. Professor an der Lehrerbildungsanstalt in 
Teschen.

2. Hor az ,  ed. G r y s a r ;  F ess le r , Kirchengeschichte; .Seyfert, 
lat. Uebungsbuch; Gi nde l y ,  Geschichte f. O. G. II.; Decker ,  Algebra 
f. O. G.; Mo c n i k ,  Geometrie f. O. G.; C u r t i u s, griech. Grammatik; 
M a r t i n  f. O. G. II. III., vom Abiturienten des I. Staatsgymnasiums in 
Teschen Herrn B a i g e r .

3. Klun,  Leitfaden der Geographie; Cur t i us ,  griech. Grammatik; 
G i e b e  1, Zoologie; Katholischer .Katechismus; C a e s a r  de b. g. ed. 
Hoffmann; Geschichte der Offenbarung des N. B.; W y p i s y  p o l s k i e  
f. U. G. I. II., vom Abiturienten des I. Staatsgymnasiums in Teschen 
Herrn G o l l i n g e r .

b) Ilistoriscli-geogralische liolirm ittel.

Im Schuljahre 1872/3 wurden angeschafft: 1) R a a b ,  Kartę
von Mittel-Europa; 2) M ay e r’s Alpenkarten in 8 Blattern; 3) Libe- 
now’s Kartę von Central-Europa; 4) L a n g l’s Bilder zur Geschichte;



5) Ot t o I I i i b n e r 1s statist. Tabellen 1873 in 2 Exemplaren; 6) Sybe l s ,  
Professor in Munchen, historische Zeitschrift; 7) P e t e r m a n n ,  Dr. A.; 
Mittkeilungen iiber das Gcsammtgebiet der Geografie; 8) W e i s s ,
Weltgeschichte, V. Bd.

<*) ISaturwissenscliaftlielio Łclinnittcl.

I. Fiu- P h y s i k  wurden angeschafft: 1) 1 Flasche zum Sprengen;
2) Eine S m e e - B a t t e r i e  (neu); 3) A n e r o i d - B a r o m e t e r  mit
doppelter Eintheilung; 4) 1 T h e r m o m e t e r  mit 3 Scaleń; 5) Grbs -

• s e r e  A p p a r a t e  wurden reparirt, z, B. Die Luftpumpe, die Electrisir- 
Maschine, eine Sltere Smee-Batterie. 6) L a t e r n a  m a g i c a  yon 
Grliss in Hamburg fur undurchsichtige Gegenstande; 7) KI e i ne  
p n e u m a t i s c h e  Wannę; 8) Diverse Werkzeuge, Schalen yon Porzellan 
undGlas; 9 ) He l mb o l z ,  Theorie der Tonempfindungen; 10) Tei l i t sch,  
Fernwirkungen des galranischen Stromes.

II. C h e m i s c b e s  L a b o r a t o r i u m .  Dasselbe wurde im Winter 
1872 (November), so weit es fur die Zwecke des Gymnasiums not- 
wendig erscheint, proyisorisch in einem eigenen Locale eingerichtet. Das
selbe entlialt: a) einen grossen App a r  a t e n - K a s  t en  und b) einen dto. 
P r a p a r a t e n -  K a s t ę n ; c) einen E x p e r i m e n t i r - T i s c h ;  d) einen 
S c h r e i b t i s c h ;  e) ein Wa s s  e r b e c k e n ; f) Der c h e m i s c h e  
I l e r d ,  obgleicli bebordlich bewilligt, konnte bisber noch niclit auf- 
gestellt werden.

Aus dem pbysicaliscben Cabinete wurden 14 Apparate ilber- 
tragen und 54 neu bei Lenoir in Wien angescbafft.

Die P r a p a r a t e n - S a m n i l u n g  enthalt 115 Objecte, sammtlicb 
in Flascben mit eingeriebenen Glasstopseln und Etiąuetten yersehen, 
neu angeschalft bei Lenoir in Wien.

III. Fiir N a t u r g e s c h i c h t e  wurde heuer, nacbdem im Yorjahre 
iiber 400 fl. o. W. fur die Zwecke des Gymnasiums eine Sammlung 
bei F r i t s c h  in P r a g  ausgegeben wurde, niclits angescbafft.

Zum Gescbenke erliielt die Sammlung jedoch:
1. Yom Herrn E. R i c h t e r ,  k. k. Gymnasiallehrer, eine seltene 

Monstrositat eines Hiihner-Embryo (Dicephalus).
2. Von der Frau M a r i e  Ho l e c z e k ,  erzherzoglichen Hiitten- 

meisters-Witwe, in Teschen, 30 St. sehr instructiver und mit- 
unter werthyoller Mineralien.



3. Ais Illustration wurde fortgesetzt: G u s t  a v K a r aans .
S c h m e t t e r l i n g e  Deutschlands und der angranzenden Lander 
4— 10. Heft in nacli der Natur gezeichneten Abbildungen nebst 
erliiuterndem Text.

llatłiem atlschc Lchrm ittcl.
Neu angeschafft wurden: 1) M i c h a e l  Gilu ter,  das metriscbe

Mass und Gewicht, in Wandkarten, 2 Ex.; 2) M i c h a e l  Gu n t e r ,
Modelle des metrischen Systems in Holz und Blech fiir das Korper- 
und Hohlmass, prismatisch und cylindrisch, mit den metrischen Ge- 
wicłiten vom Kilogramm abwarts. 3) M at hi es s en ,  Losung der 
H e i s s ’s c h e n  Aufgaben.

Lełirmittel
fiir das g e o m e t r i s c h e  und F r e i h a n d - Z e i c h n e n .

Am ersten k. k. Staatsgymnasiuin in Teschen wurden im Schul- 
jalire 1872/3 folgende Zeichnungen und Requisiten angeschafft:

Bauer, O r n a m e n t e ,  40 St. T a u b i n g e r ,  Ornamente, 48 St. 
T a u b i n g e r ,  Figuren und Studienkopfe, 41 St. Re i n h o l d ,  Gegen- 
stande, 24 St. Re i nho l d ,  Landschaften, 90 St. Stassgschwandtner ,  
Thiferzeichnungen, 40 St. 1 St. Anschlaglineal. 2 St. Dreiecke mit Handgriff,

Gymnastische Łelirmittel.

An Turngerathen besitzt die Lehranstalt nachstehende gymnastische 
Lehrmittel, welehe in den Jahren 1872/3 aus dem k. k. Studienfonde 
angeschafft wurden:

1) Ein 17 Fuss hohes und 36 Fuss langes Turngeriiste; 2) ein 
Leitergeruste; 3) 4 St. Leitern; 4) 2 Recke mit eisernen Stangen; 
5) ein transportabler und stellbarer B a r r e n ;  6) 5 St. gezahnte 
Springstander mit 4 Springschniiren; 6) 4 ' Sturmlaufbretter; 8) 4 ge- 
polsterte kleine Springkasten; 9) Neun St. Springstangen; 10) 60 St. 
Holzstabe; 11) 8 St. Kletterstangen; 12) 2 St. Klettertaue; 13) 1 langes 
Schwingseil; 14) 3 Lederballe; 15) 1 Stemmbalken mit 3 Paar flolz- 
pauschen und Polster zum Aufschnallen; 16) 4 St. grosse Materassen 
fiir das Winterturnen; 17) ein Schuppen fiir die Apparate des Sommer- 
turnplatzes; 18) 1 Trittleiter; 19) 1 St. Giesskanne; 20) 1 Rechen 
und 21) 6 St. Wandlampen mit Kugel und Cylinder zur Beleuchtung 
des Winterturnplatzes am II. k. k. Staatsgymnasium in Teschen.



©cp Lclirmittclfoml 1872- 73.
1. An A u f n a h m s t a x e n  der Schiller . 298 fl. 75 kr. ó. W.
2. An L e h r m i t t e l b e i t r a g e n  derselben 235 „ 55 „
3. An U e b e r t r a g  aus 1872 . . . 26 „ 71 „
4. Yom k. k. scliles. Landesschulratlie ddo. Troppau

24. Oct, 1872 Z. 3196 fiir das pl iysical i sche 
C a b i n e t  pro 1872/3. . . . 60 „ — ,,

5. Yom k. k. scliles. Landesschulratlie ddo. Troppau
31. Oct, 1872 Z. 3288 fiir die G y m n a s i a l -  
B i b l i o t k e k  . . . . . 52 „ — „

Summa 672 fl. 96 kr. o. W.



IV. Priifungen.
Am Schlusse des Schuljahres 1871/2 wurde die m t i n d l i c h e  

M a t u r i t S t s p r u f u n g  unter dem Yorsitze des k. k. Schulrathes, 
Herrn W i l h e l m  S c h u b e r t h  am 29. u. 30. Juli abgehalten.

Es yerliessen das Gymnasium naeh abgelegter schriftlicher und 
miindlicher Maturitatsprufung:

1. A r n s t e i n  E m a n u e l ,  aus Protivin in Bohmen. E.
2. B a i g e r  V a l e n t i n ,  aus Radwanitz in Schlesien.
3. B a r t a  V a l e n t i n ,  aus Friedek in Schlesien.
4. B r u m o T s k y  Albin,  aus Dombrau in Schlesien.
5. B r u t s k y  E n g e l b e r t ,  aus Odrau in Schlesien.
6. B f e s k y  Carl ,  aus Eriedland in Mahren.
7. E a r n i k  A r t h u r ,  aus Teschen in Schlesien. E.
8. F i e d l e r  F r a ń  z, aus Idria in Krain. Rpb. ł/2.
9. F r i d e t z k y  Karl, aus Friedek in Schlesien. .

10. G o l l i n g e r  Josef ,  aus Teschen in Schlesien.
11. Kun z J o h a n n ,  aus Friedek in Schlesien. E.
12. L a t o c h a  Ludwi g ,  aus Ustroń in Schlesien. E.
13. L i p k a  A l b r e c h t ,  aus Teschen in Schlesien. E.
14. L o s e r  Kar l ,  aus Kremsier in Mahren. E.
15. M u s s i l e k  F e r d i n a n d ,  aus Bielitz in Schlesien.
16. No wa k  J o h a n n ,  aus Peterswald in Schlesien. Rpb. V2-
17. No w a k  S t a n i s l a u s ,  aus Willamovice in Galizien.
18. P e k n i k  J o h a n n ,  aus Neuhof in Schlesien. E.
19. P i s c h k e  E r n s t ,  aus Neutitschein in Mahren.
20. P c z ó ł k a  L e o p o l d ,  aus Bielitz in Schlesien.
21. S i k o r a  J o h a n n ,  aus Wendrin in Schlesien. E.
22. S o j k a  F r a ń  z, aus Domaslowitz in Schlesien.
23. S t i s k a l a  Franz, aus Grodziszcz in Schlesien.
A c h i Examinanden erhielten das Zeugniss der Reife mit „Aus- 

zeichnung“, d r e i z e h n  der einfachen Reife, z w e i Examinanden wurden 
auf e in  h a l b e s  J a h r  reprobirt.

Am S c h l u s s e  des  S c h u l j a h r e s  1872—3 finden die Priifungen 
in folgender Ordnung statt:

1. Yom 26. bis 31. Mai 1873: s c h r i f t l i c h e  M a t u r i t a t s 
prufung.



2. Vom 8. bis 18. Juli 1873: s c h r i f t l i c h e  Y e r s e t z u n g s -  
p r i i f u n g  fur die 1. bis 7. Classe.

3. Yom 16. bis 19. Juli 1873: mt ind l i c l i e  M a t u r i t a t s -
p r ii 1 u n g.

4. Yom 20. bis 26. Juli 1873: m i l n d l i c h e  V e r s e t z u n g s - 
p r u f u n g.

Ende Juli 1873: f e i e r l  i c h e r  S c h l u s  s des Schuljahres 1872—3.

Y. Wichtige Erliisse
des hohcn k. k. ITliiiistoriiiiiis fur Cultus und Unterrickt iii Mień 

(Verordnungsblatt).
a) N o r m a 1 i e n.

(Aus dem Verordnungsblatte 1872-—3).
1. Yom k. k. U. M. 13. J u l i  1872, Z. 7470, womit die Priifungs-

yorschrift fur Lehrer des Turnens an Mittelschulen auf das 
Schuljahr 1872 — 3 ausgedelmt wird. (V. 13. XV. pag. 324).

2. Vom k. k. U. M. 14. A u g u s t  1872, Z. 8919, betreffend die
Sprache, in welcher die Lehrbefahigungs-Zeugnisse auszufertigen 
sind. (V. B. XVII. pag. 373).

3. Yom k, k. Mi ni s t .  d. I n n e r n ,  14. Aug.  1872, Z. 12213, nacli
welclien die Sicherheitsbehorden angewieseu werden, von jeder 
Verhaftung oder Untersuchung eines Schiilers der Mittelschulen 
die Direction iu Kenntniss zu setzen. (V. B. XIX. pag, 435).

4. Vom k. k. U. M. 18. Oct.  1872, Z. 4648, in betreff der Bemessung
der bei Uebersiedlung eines Lehrers oder Directors einer 
Staats-Mittelschule anzuweisenden Mobelentschadigung. (Y. B. 
XXII. pag. 511).

5. Vom k. k. U. M. 24. Dec.  1872, Z. 16026, betreffend die Erfolgung
von Substitutionsgebtihren an den yom Staate erhaltenen Mittel- 
scliulen und Lehrerbildungsanstalten. (V. B. YI. pag. 123).

6. Yom k. k. U. M. 10. J a n n e r  1873, Z. 10517, betreffend die
Y e r r e c h n u n g  der den Dircctionen der Staats-Mittelscbulen 
und staatlichen Lehrerbildungsanstalten zugewiesenen Geld- 
yerlilge.

7. Yom k. k. U. M. 17. F e b r .  1873, Z. 11425, in betreff der Taxe
filr die Ausfertigung von D u p p l i c a t - Z e u g n i s s e n  der 
Staats-Mittelschulen. (Y. B. VI. pag. 125).



8. Yom k. k. U. M. 24. F e b r u a r  1873, Z. 9453, betreffend die
W i e d e r h o l u n g s p r t i f u n g e n  an Gymnasien und Real- 
gymnasien. ( v !  B. YI. pag. 123).

9. Gese t z  vom 15. A p r i l  1873, betreffend die Regelung der
Actiyitatsbezuge des Staatslehrpersonals und der Bibliotheks- 
beamten. (Y. B. IX. pag. 197).

b) L e h r b u c h e r.
(Aus dem Verordnungsblatte).

1. Yom k. k. U. M. 25. J u n i  1872, Z. 7361, womit V i e l b a b e r ’s
lateinische Uebungsbiicher fur das Unter-Gymnasium approbirt 
werden. (V. B. XIV. pag. 305).

2. Vom k. k. U. M. 9. Sept .  1872, Z. 10594. Die S o m a t o l o g i e
vou Dr. J. W o 1 d f i c h, wird zum Lehrgebrauche fur M, S. 
zugelassen.

3. Yom k. k. U. M. 20. Sept. 1872, Z. 10681, womit die Anfangs-
griinde der Geometrie oder geometrischen Formenlelire fur 
Unterclassen der Mittclschulen zugelassen werden. (V. B. XIX. 
pag. 437—8).

4. Vom k. k. U. M. 30. Sept .  1872, Z. 11523, womit das Lehr-
buch der vergleicbenden Erdbescbreibung, I. Cursus fur den 
Unterricbt in der 1. Classe zugelassen wird. — Dr. Emanue l  
H a n n a k ,  Lehrbuch der Geschichte des Mittelalters, wird fur 
die unteren Classen der M. S. zugelassen. — Das m e t r i s c b e  
Mass ,  seine Tbeile und dereń gegenseitige Werthe in ibren 
Beziebungen zum Wiener Masse von Michael  Gu n t e r ,  a 1 11. 
80 kr. und mit Modellen a 10 fl. und 36 fl. wird empfolen.

5. Yom k. k. U. M. 21. J a n n e r  1873, Z. 524. Die Anfangsgrtinde
der Naturlehre von Dr. J o s e f  C h r i s t  fitr die unteren Classen 
der M. S. (5. Aufl. bei Braumuller in Wien, a 2 fl. 20 kr.) 
werden zugelassen.

6. Yom k. k. U. M. 9. Febr .  1873, Z. 16648. S t e i n h a u s  er
Anton,  Geografio von Oesterreich-Ungarn, wird fiir die unteren 
Classen der Gymnasien zugelassen.

7. Vom k. k. U. M. 10. Mar z  1873, Z. 16399. Die Statistik des
des osterr.-ung. Kaiserstaates von F. Schmi t t ,  (bei Gerold 
in Wien h  1 fl. 60 kr.) wird fiir zulassig erklart. — Ebenso 
wird. das Lehrbuch der deutschen Sprache von Edw.  He r m a n n



(Wien bei Holder a 1 fi. 20 kr.) fur die unteren Classen der 
Gymnasien und verwandten Anstaiten zugelassen.

8. Tom  k. k. U. M. 12. M a r z  1873, Z. 2823. Die neuen Masse
und Gewichte in der osterr. Monarchie, (bei Seidl in Wien 
a 1 fi.) von F r a n z  Y i l l i c u s  werden fiir die M. S. zu
gelassen.

9. Yom k. k. U. M. 29. A p r i l  1873, Z. 2369. Die Grammatik der
deutschen Sprache yon A. Heinrich (bei Kleinmayer in Laibach) 
wird fiir M. S. mit s l o v e n i s c h e r  Sprache zugelassen.

c) I l t i l f s b i i c h e r  u n d  B i b l i o t h e k s  we rke .
Yom k. k. U. M. 2 7. Sept .  1 8 72 Z. 83 3 2 (V. B. XX pag. 460) 

wurden nachstehende Werke zur Anschaffung empfolen:
1. M a d l e r ,  der Himmel. Gemeinfassliche Darstellung des Wichtig-

sten aus der Sternkunde (b. Berendsohn in Hamburg a 3 fi.).
2. B e n t h i n ,  Dr. J . , Lehrbuch der Sternkunde in entwickelnder

Stufenfolge fiir Gymnasien, Real- und hohere Tochterschulen 
(b. Fleiscker in Leipzig a 4 fl. 80 kr.)

3. E g g e r  Al o i s ,  Vorschule der Aesthetik (b. Holder in Wien a 3 fi.)
4. L a n g l  J o s e f ,  Denkmaler der Kunstbilder zur Geschichte, vor-

zugsweise fiir M. S. und verwandte Leliranstalten.
5. H a u s e n  Aloi s .  Drei populare Vortrage iiber Saulen Ordnungen

(b. Holder in Wien a 60 kr.)
6. H a n n ,  Dr. J. v. H o c h s t e t t e r  und Dr. P o k o r n y  A. Allge-

meine Erdkunde. Ein Leitfaden der astronomischen Geografie, 
Meteorologie, Geologie und Biologie (Prag b. Tempsky a 3 fi.).

7. S e y f f e r t  L. W. P e s t a l o z z i ’s Werke (Brandenburg b. A. Miiller
a 10 Thaler) — (Y. B. XX pag. 466 — 1).

Vom k. k. D.-M. 27. Sept .  1 8 7 2 Z. 1 1 3 9 7. Empfohlen wurden:
8. Die 5 Masseinlieiten des metrischen Systems, zusammengestellt

von K. S w o b o d a ,  herausgegeben von A. H a r t i n g e r  
a 1 fi. 40 kr.

9. Das  n e u e  m e t r i s c h e  Mas s  u nd  Ge wic lit,  bearbeitet und
und gezeichnet von Ernst Mathey-Guenet  in Graz a 80 kr. 

Vom k. k. U. M. 16. Sept .  1 8 7 2 Z. 1 00 2 7 werden empfohlen:
10. Die essbaren und giftigen Schwamme in ihren wichtigsten Formen

von A. H a r t i n g e r ,  12 Tafeln a 12 fl.
11. O e s t e r r e i c h s  u nd  D e u t s c h l a n d ’s wild wachsende oder

in Garten gezogene Giftpflanzen, 14 Tafeln S, 17 fl., von
A. H artinger.



12. L a n d w i r t h s c h a f t l i c h e  T a f e l n ,  16 Tafeln k  16 fl. von
A. H a r t i n g e r .

13. B i l d e r  aus  der  Ges chi  cli te f ii r S c h u l e  und  I l aus
k  2 fl. 50 kr. pr. Tafel von A. H a r t i n g e r .

14. Anatomische Wandtafeln mit Text von Dr. H a n n s  K u n d r a t ,
5 Tafeln a 11 fl. 70 kr. (Y. B. pag. 461).

Vom k. k. Unt .  Mi n i s t .  30. Dec.  1872 Z. 15970 wurde em- 
pfohlen: der aus 14 Blattern bestehende Atlas der Hohen- 
schichtenkarte der einzelnen Konigreiche und Bander der 
osterr.-ungarischen Monarchie a 9 1  o. W.

VI. Das Baron Cselesta’sche adelige Conyict
in Tesclien.

Das Convict, dessen fixe Jahresrente aus dem Stiftungs-Capitale 
des Carl Freiherrn Cselesta von Cselestin 1794 d e r m a  1 nur Ein 
Tausend sechs Hundert und aęhtzig Gulden osterr. Wahrung betriigt, 
hatte im abgelaufenen Schuljahre bei den hohen Preisen der Lebens- 
mittel eine schwierige Aufgabe zu losen. Dasselbe erhielt durch die 
Hochherzigkeit Sr. kais. Hoheit, des durchlauchtigsten Herrn Erzher -  
zog A l b r e c h t ,  Peldmarscball und Herzog von Teschen, laut Mit- 
theilung des k. k. Obersthofmeisteramtes ddto. Wien, 11. October 1868, 
Z. 339 eine Naturalunterstulzung yon 30 Klafter gemischten Holzes, 
50 Metzen Erdapfel und 20 Metzen Koni.

Se. Excellenz, der Hochgeborne Graf J o b a n n  L a r i s c h - Mo n -  
n i c h ,  Herr auf Karwin und Freistadt, hat den Bezug des Steinkohlen- 
Bedarfes um den balben Yerkaufspreis gestattet.

Der Hochwohlgeborne Ca r l  F r e i he r r  von Bees auf Konskau 
hat dem Conyicte im Winter 1868—69 drei Klafter weichen Holzes 
geschenkt.

Der Convicts-Yorstand 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.

Personalstaiul des Coimctes.
1. Herr Dr. P h i l i p p  G a b r i e l ,  k. k. Schulrath und Gymnasial- 

Director, Curator des Leopold Probst Scherschnik’sehen Stiftungs-Yer-



mćtgens, k. k. Conservator der Bau- und Kunstdenkmaler im ehemaligen 
Teschener Kreise, Inhaber des goldenen Verdienstkreuzes mit der Krone, 
Weltpriester, ais 1. Stifts-Yorsteher.

2. Herr Car 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 ,  Stadtphysicus in Teschen, 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 Couvictes.

4. B a r o n  C s e l e s t a ’s c h e  S t i f t l i n g e  waren: 1) G r o s s
Alfred (VII.); 2) H o l e c z e k  Carl (VII.); 3 ) P e l t s a r s k i  Emil (VII.);
4) Edler von G r u b e r n  Franz (V.); 5) N e p l e c h  Josef (VI.); 6) 
Mi no l  Richard (III.); 7) von R e c h t e n b e r g  Conrad (II.).

5. E r z h e r z o g l i c h e  A l b r e c h t ’s c h e  S t i f t s p l a t z e  hatten:
1) J a r i s c h  Franz (VII.); 2) M i l l e r  Emil (VII.); 3) M o s e r  Carl 
(VI.); 4) W al u s z y k  Emil (VI.); 5) Mi eń  z i l  Moritz (V.); 6) Obrat -  
s c h a i Carl (III.).

6. Ii. k. Mi l i  t a r  - S t i p  en di s te n waren: 1) J u n e k  Johann ;
2 )  F i a l k a  Stanislaus; 3) S c h l o g e l  Eduard (III.); 4) von Ros s l e r  
Emmanuel (III); 5) J a n e c z e k  Franz (II.); 6) Edler von Scbus t er  
Franz (II.); 7) W i e d e ń  Eduard (II.); 8) Semp Stanislaus ( I I) ;  9) 
L e t o s c h e k  Robert (I).

7) E x t e r n e  I i o s t z ó g l i n g e  waren: 1) G r a f  R o m e r  Adam 
(VIII.); 2) von K o z u b o v s k y  Stefan (VIII.); 3) L a n g e r  Carl (V.);
4 )  S k o p a ł  Hugo (IV.); 5) Z a w i s z a  Arthur (II).

8. H a u s l e u t e :  2 Stiftsbediente (arme Studenten), 2 Ilausknechte, 
i  Kochin, 1 Stuben- und Kiichenmagd, zusammeu 6 Personen.

9. G e s a m m t s t a n d  des Cselesta’schen Convicts-Personale: 35 
Personen im Schuljahre 1872— 3.

VII. Unterstiltzung der Gyimiasial-Schiller 
im Scliuljalire 1 8 7 2  —7 3 .

A. Kurch k. k. Fonds-Stipendieii.
1. Das Graf T e n c z i n ’sche Stipeńdium a 70 fl. o. W. bezogen: 

1) O s t r u s z k a  Anton (VI.); 2 ) Ha d i n a E m i l  (VIII.); 3) Waschi t za  
Anton (VII.); 4) O r s c h u l i k  Carl (VI.); 5) K o t u l a  Carl (IV.); 6) 
D o r d a Alois (VII.); 7) W i el u ch Josef (VIII.); 8) S cli o n Carl (VII.);



9) G a i d a c z e k  Josef(IlL); 10) N o w a k  Johann (VI.); 11) M.eixner 
Gabriel (V.); 12) S c l i e f c z i k  Heinrich(V.); 13) A d a me k  Johann(VII.); 
14) W i s k o c z i l  Arthur (VII.); 15) J u r o s z e k  Jacob (VIII); IG) 
K o ń c z y n a  Anton (VIII.).

2. Das S a r k a n d e r ’sche Stipendium a 70 f l .  6 .  W. bezogen: 
1) von R e c h t e n b e r g  Conrad (II.); 2) Mai i s c l i  Carl (VI.).

3. Das A lb e l ’scke Stipendium a 70 fl. o, W. bezog K o t z u -  
r e k  Carl (VIII.).

B. Bur cli Prirat-Stipemlien.
1. Das Math.  O p p o l s k y ’sche Stipendium a 52 fl. 50 kr. 0. 

W. bezogen: 1) G a i d a c z e k  Paul (VII.); 2) H e r a t  Martin (VII.); 3) 
ein Stipendium ist unbesetzt.

2. Das Math.  O p p o ls k y ’sclie Stipendium a 42 fl. 0. W. be
zogen: 1) S c h i m a ł a  Victor (V.); 2) J a n k o w s k y  Rudolf ( I I I .) ; 3) 
R o n n e r  Raimund (VI.); 4) H o f f m a n n  Julius (V.); 5) K o t r e m b a  
Franz (V.).

3. Das Dr. G e o r g  P r u t e k ’sclie Stipendium a 30 fl. o. W. 
bezogen: 1) R i c h t e r  Heinrich (V III.); 2) H i l d e m a n n  Emil (VI.);
3) Sz y mi k  Carl (V.).

4. Das J o s e f  B i t t a ’sche Stipendium a 25 fl. 6. W. bezogen: 
1) R d u c h  Simon (VIII.) und 2) B u r z i k  Johann (V).

5. Das T l a r a e t i u s - C a n a b i n ’sche Stipendium a 60 fl. o. W. 
bezogen: 1) K e r n  er  Johann (VII.); 2) ein Stipendium war vacant.

6. Das T h a d d a u s  Ź u r ’sche Stipendium fur Studirende aus 
Schwarzwasser bezogen: 1) K u b i t z a  Aurel; 2) und 3) waren nicht 
besetzt.

7. Das K o ts c l iy ’sche Stipendium a 52 fl. 50 kr. bezog Czaja 
Carl (V.).

8. Das T h a d d a u s  K a r a f i a t ’sclie Stipendium ń 30 fl. o. W. 
bezogen: 1) I u r o s z e k  Anton (VIII.); 2) B y c z a n s k i  Franz (VII.);
3) G a i d a c z e k  Paul (VII.).

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

10. Das vom Erzpriester aus Polnisch-Ostrau, Ilerrn E d u a r d  
J a c o b  gestiftete Stipendium ń 52 fl. 50 kr. konnte nicht besetzt wbrdeu, 
da das k. k. Bezirksgericht in Oderberg die Verlassenschafts-Abhand!ung 
nicht realisirt bat.

11. Das G e o r g  S z o t t e k ’sclie Stipendium pr. 38 fl. 80 kr.
C. W. und das P u n z o w s k y ’sche Stipendium a 37 fl. 80 kr. o. W.



bezog C o l e t t i  Carl, Student d. Medicin in Wien, ais geborner Skot- 
schauer; das E n d s m a n n ’sche Stipendium 37 fl. 93 kr. 6. W. be
zog W a l t e r  Julius (IV.).

12) Ein K a is  e r F e r d i n a n d ’sches Stipendium a 105 fl. fur 
evangeliscbe Gymnasialschuler bezog T i l l i a n  Johann (V.).

13. Stipendien fiir S o h n e  von k. k. F i n a n z b e a m t e n  bezogen: 
1) R o t t e r  Engen (VII.) k  100 fl. und S t e nz l  Alois (VII.) a 50 fl.

14. Das Fraul. C o n s t a n t i a  von L i n k s w e i l l e r ’sche Stipen
dium a 5 fl. 25 kr. bezog S c h e b e s t a  Andreas (III.)

15) Ca r l  f r e i k e r r l i c h  O s e l e s t a ’sche Stiltlinge k  250 fl.
o. W. waren 7 (siehe Cselest. Convict).

16. E r z h e r z o g  Al b r e c h t ’sche Stiftlinge a 175 fl. 6. W. 
waren 6. (siehe Cselest. Convict).

17. K. k. M i l i t a r - S t i p e n d i e n ,  verliehen von Sr. k. k. 
Apostoł. Majestat durch das h. k. k. Reichs-Kriegs-Ministerium fiir das 
Carl freiherrl. Cselesta’sche Convict in Teschen a 300 fl. o. W. =  
2700 fl. 6. W. (siehe Cselesta’sches Conviet).

Summa  d e r  S t i p e n d i e n ,  S t i f t u n g e n  u nd  S t i f t s p l a t z e :  
8149 fl. 85 kr. o. W.

C. Interstiitzuiigeii.

1. Aus dem J o s e f  B i t t a ’scken Unter-
stiitzungsfonde . . . . . . 25 fl. — kr. 8. W.

2. Aus der Hedwi g  K o t z y s  c b ’schen 
Stiftung pr. 42 fl. 6. W. aus Elgotb nachst
B ie l i tz .....................................................................2 fl. 10 kr. 6. W.

3. Aus der Dr. P h i l i p p  Gabr ieTschen 
Lehrmittelstiftung fur arme und fleissige Schliler 
des Teschener I. k. k. Staatsgymnasiums:

a) fiir Quartier, Kleider, Scbulgeld u. sonstige
Unterstiitzungen . 155 fl. - -  kr. o. W.

b) fiir angekaufte Biicher . 98 fl. 11 kr. o. W.
c) fiir Einbande 10 fl. 74 kr. o. \V.

Zusammen 290 fl. 95 kr. 6. W.



VIII. Chrońik des Scłiuljalires.
Am 1. O c t o b e r  1872: feierlicke Eroffnung des Schuljahres 

1873 —72 mit einer Anrede des Ober - Gymnasial - Catecheten Hochw. 
Herrn I g n a z  Ś wi e ż y  von der Kanzel und dem h. Geistamte in der 
Gymnasial - Kirche. Nackher Yerlesung der Scbulgesetze durcli den 
Director im Gymnasial-Saale.

Am 4. O c t o b e r  1872: feierliclier Gottesdienst in der Stadt- 
Pfarrkirche aus Anlass des A. H. Namensfestes Sr.' k. k. Apostolischen 
Majestat F r a n z  J o s e f  I.

Am 19. N o v e m b e r  1872: feierlicher Gottesdienst in der Gym- 
nasialkirche aus Veranlassung des A. II. Namensfestes Ihrer Majestat 
der Kaiserin E l i s a b e t h  von Oesterreich, wobei eine vom Sextaner 
C a r l  Schon  componirte Festmesse aufgefuhrt und von demselben 
dirigirt wurde.

Am 31. D e c e m b e r  1872: „Te Deum Laudamus“ am Jabres- 
sehlusse mit vorbergehender Exborte von der Kanzel um 4 Uhr Nach- 
mittags in der Gymnasialkirche.

Am 22. F e b r u a r  1873 wurde der I. Semester 1872— 73 mit 
einem Schulgottesdienste geseblossen und nacblier die Semestral-Zeugnisse 
vertkeilt. Ilierauf begannen die Semestral-Ferien bis zum 27. Februar 
inclusive. Am 28. Februar 1. J. wurde der II . Semester eroffnet.

Am 2. Ma r z  1873 betheiligten sich Lebrer und Scbtiler an dem 
T r a u e r g o t t e s d i e n s t e  f u r  W e i l  a nd  K a i s e r  F r a n z  II., 
Grossvater Sr. Majestat des regierenden K a i s e r s  F r a n z  J o s e f  I., 
in der Pfarrkirche.

Am 19. Marz  1873 (Sonntags) wurde ais F e s t t a g  des vom 
Gymnasial - Lehrkorper erwablten S c h u t z - P a t r o n e s  ein solenner 
Gottesdienst abgehalten.

Am 3., 4., 5. A p r i l  1873 wurden die r e l i g i o s e n  E x e r -  
c i t i e n der Cbarwoche fur die kath. Gymnasialscliuler abgehalten. Die- 
selben wurden mit der osterlichen Beicht und Communion geschlossen. 
Nachher O s t e r f e r i e n  bis zum 16. April 1. J.

Am 20. A p r i l  1873 erkrankte der k. k. Gymnasiallehrer, Herr 
J o h a r i n  W i c h e r e k  und wurde tlber das arztliche Parere des k. k. 
Bezirks-Arztes, Herrn Dr. A n d r e a s  Za j onc ,  in Folgę h. k. k. Unt. 
Minist. Erl. vom 28. Mai 1. J,, Z. 6355 auf 3 Monate, behufs Gebraucbes 
der Heiląuellen in Gleichenberg, beurlaubt. Der Lehrkorper iibernalim 
die Supplierung des schwerleidenden Collegen mit Bereitwilligkeit.



Am 25. M ai 1873 bat Se. Exc. der k. k. Minister des Cultus 
und Unterricht mit Erl. vom 15. Mai d. J. Z. 5425 den k. k. Schuł- 
r a t h  und D i r e c t o r  des I. k. k. Staatsgymnasiums in Tescben er- 
machtigt die miindliche Maturitatspriifung am k. k. Staatsgymnasium 
und an der k. k. Ober-Realschule in Troppau zu leiten. Durch den- 
selben b. Erl. wurde auch der k. k. Schulratb und Gymuasial-Director 
in Bielitz, Herr W i l h e l m  S c h u b e r t h  zum Vorsitzendeu der Priifungs- 
Commission fiir die beiden Staatsgymnasien in Tescben ernannt.

Am 21. J u n i 1873 wurde das Fest des h. Ą l o y s i u s  (Stu- 
denten-Patrones) durch ein solennesHochamt, bei welchem C a r l  S c h o n  
(VI.) eine zweite neu componirte Vocal-Messe dirigirte, und durcb einen 
Ferialtag gefeiert.

Am 25. J u n i  1873 wurde die Rechnung iiber die Dr. Phi l i pp 
G a b r i e l ’s ehe  L e b r m i t t e l s t i f t u n g  fur arme und fieissige Schiller 
des I. k. k. Staatsgymnasiums in Tescben vom Curator derselben dem 
Lehrkorper am 1. Marz 1. J. vorgelegt und von den Professoren 
Herren J o s e f  S m i t a  und W e n z e l  P s c h e i d l  revidirt und fiir 
r i c b t i g  befunden.

S t a n d  der  S t i f t u n g  
am Scblusse des Schuljahres 1872—73.

1. Stamm-Capital . . . .  600 fl. — kr. ii. W.
2. Zuwachs von 1866 bis 1873 . 2650 fl. — kr. b. W.

,.3. Stand des Stiftungsfondes am Schlusse
des Schuljahres 1872—73 . . . 3250 fl. — kr. b. W.

4. Verausgabt wurden auf Lehrmittel, Druck- 
sorten, Quartier, Kleider und Schulgeldbeitrage
von 1866—1873 .......................................  2234 fl. 31 kr. o. W.

5. Fiir die S t i f t u n g  s p e n d e t e n  1873:
a) Das Bal l -Comi t e  des am 22, Janner 1873 *

abgelialtenen academ. Kranzcbens zu
Ilanden der k. k. Gymn.-Direction . 182 fl. — kr. o. W.

b) Frl. E. E l s n e r  ais Ertrag eines franżo-
sischen Dilettanten-Tbeaters . . 10 fl. — kr. o. W.

wofiir vom C u r a t o r i u m  der S t i f t u n g  hiemit der verbindlichste 
Dank ausgesprocben wird.

Am 26. bis 30. Mai 1. J. wurde 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 abgehalten.

Am 8. bis 18. J u l i  1. J.: s c h r i f t l i c h e  V e r s e t z u n g s -  
p r i i f u n g  fur die 7 unteren Classen.



Yom 19. bis 26. Juli: mt indl  i che  Ve r s  e tz u ng sp r i i fun g 
fur die 7 untern Classen.

Am 28. J u l i  1873: C l a s s i f i c a t i o n s -  und S c h l u s s - C o n -  
f e r e n z  des Lehrkorpers.

Am 29. J u l i  1873: Beic ł i t e  und  C o m m u n i o n  der kath.
Gymnasialschiiler.

H i e r a u f  Schluss des Schuljahres, n a c h  A u s f e r t i g u n g  d e r  
S e m e s t r a l - Z e u g n i s s e ,  mit dem „Te Deum Laudamus“ und vor- 
angehenden feierlichen Hochamte in der Gymnasialkirche. Nachher 
Y e r t h e i l u n g  d e r  S e m e s t r a l - Z e u g n i s s e  und Yerktindigung der 
L o c a t i o n ,  worauf die Schiller vom D i r e c t o r  a u f  di e  F e r i e n  
entlassen werden.

Am 1. O c t o b e r  1873 (Mitwoch) beginnt die Eroffnung des 
Schuljahres mit einem f e i e r l i c h e n  Go t t e s d i e n  s t e  um 8 Uh r  
fri ih in der Gymnasialkirche. Nachher Verlesung der Schulgesetze. 
N a c h m i t t a g s  heginnen die A u f n a h ms - ,  W i e d e r h o i u n g s -  und 
N a c h t r a g s - P r i i f u n g e n  fur alle Classen. Die Au f n a h ms p r i i -  
f u n g  fiir die I. Classe, im Sinne des h. k. k. Unt.-Minist.-Erlasses 
vom 14. Marz 1870, Z. 2370 b e g i n n t  am 2. O c t o b e r  Vormittags 
mit der s c h r i f t l i c h e n  P r u f u n g  und wird am 2. Nachmittags mit 
der miindlichen Prufung angefangen, am 3., 4., 5. fortgesetzt und am
7. d. M. beendigt werden.

Zur Aufnahme der Schiller, welche m it i h r e n  E l t e r n  zu 
erschśinen oder eine s c h r i f t l i c h e  E r k l a r u n g  derselben mit dem 
A n 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 c h e n  mitzubringen haben, 
ist der unterzeichnete Director am 29. September 1. J. fiir die T e s c h n e r  
und am 30. Sept. 1. J. 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 Mittags und von 2 bis 6 Uhr Abends bereit.

Te s c h e n ,  am 15. Juli 1873.

Dr. Gabriel.


