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Kritische TJntersuchung iibor die Einsetzung des 
Consulates und der Dictatur.

Wenn die Urgeschichte Roins in ein undurchdringliches Dunkel 
gehiillt ist, vor dem selbst der ltiihne Forscliergeist der Neuzeit zu- 
riickschreckt. wenn die Berichte der Allen ais blosse Mythen, ais er- 
dichtete und zugedichtete Erzahlungen sich nns darstellen, nnd sogar 
die in ilir auftretenden Personen ais nicht historisch verworfen wcr- 
den, wenn ans dem Gewirrc von Sagen sitih keine positive Geschichte 
bilden liissl. wic die verschiedenen, sehr oft entgegengesetzlen Aus- 
legungen derselben Saclie nacliweisen: so befinden wir nns in der 
Periode des Sturzes der Konigsherrschaft niclit mehr in eincr solchen 
Ungewissheit, dass der historische Faden reissen wiirde, ein schwacher 
Lichtstrahl leuchtet dennoch in der sagenhaften Hiille durch,
lasst aber die Dinge in eincm Zwieliclit erscheinen, das bis jetzt 
einen klaren Einblick, eine richtigo Beurtheilung der allgemeinen 
Gesichtspunkte, sowie des historischen Details, sehr schwierig, wenn 
nielit unmdglich gemacht bat. Audi nach dem Sturze des Konigtums 
haben wir es noch mit einer sagenhaften Geschichte zu thun, die 
mehrere Jahrhunderte fortlauft, voll von Irrtiimern und Widerspriichen, 
welche die alten Schriftsteller theils aus absichtlicher und nicht ah-
sichllicher Entstellung, theils aus Mangel an kritischer Forschung
uns iiberliefert haben, und die zu Ibsen wir oft nicht anders im Slande 
sind, ais dass wir zu H y p o t h e s e n  unsere Zuflucht nehmen.

Daraus geht hervor, dass auch die Lbsung der gegebenen 
Frage keinen Anspruch auf Yollstandigkeit in dem Sinne machen 
kann, dass das Resultat ais ein vollkomrnen sichergestelltes, auf 
heglaubigte Zeugnisse gestiitztes hingestellt werden konnie. Ver-
suchten ja selbst die grbssten Forscher auf diesem Gebiete die ver- 
worrcncn und unklaren Berichte zu einem einheitlichen und zusammen-
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hangenden Ganzen umzugestalten und gelangten nicht weiter ais 
zur Aufstellung von H y p o t h e s e n ,  filr die sie keineswegs einepositive 
Glaubwiirdigkeit beanspruchen. Ja Schwegler sagt ausdriicklich, dass 
es Sache dci’ s u b j e c t i v c n  Anschauung und der Pb a n l a s i e  ist, 
aus dem Gewirre von Sagen Geschiehte zu machen. — Und dennoch 
ist es Aufgabe der historischen K r i t i k ,  Sagę und Cescbichte zu 
sondern, in der Sagę den historischen Kern nachzuwcisen, die gc- 
schicbtlicbe Wahrheit aus ihrer Entstellung klar und unverhiillt dar- 
zustellcn; —- dass inan zu jener auf dem Wege der s u b j e c t i v e n  
Anschauung und der Ph an t a  s i e  nicht gelangt, bedarf keines Bc- 
weises.

Wenn man bedenkt, was fur cin hochwicbtiges Ereignis die 
Abschaffung des Konigtums, wie folgenreich die Errichtung der R e 
p u b l i k  fur die gesammte Entwicklung des Rbmertums gewesen ist, 
so muss es uns auffallend vorkommen, dass wir iiber jene Thatsachen 
nach dem Stande der gegenwiirtigen Forschung bis auf den heutigen 
Tag noch immer auf blosse Vermuthungen angewiesen sind. Haben 
ja die alten Schriftsteller uns iiber das rein Faktische entstellte, un- 
wahre und widersprechende Berichte iiberliefert, um so erklarlicher 
ist es, dass sie iiber Zustiinde und Einrichtungen, dereń Ursprung 
vielc Jahrhunderte vor ihnen fiel, noch weniger unterrichtet waren, 
und es liegt auf der Hand, dass sie Vieles so auffassten, wie es in 
ibrer Zeit bestand, ohne zu bedenken, dass die sozialen Verhiiltnisse 
und politiscben Einrichtungen erst eine gewaltige Kelte von Entwick- 
lungsstadien durchmachen mussten, bis sie zur endlichen Gestaltung 
gelangten. In diesein Sinne sind auch die Ansichten der Alten iiber 
das G o n s u l a t  und die Di c t a  t u r  aufzufassen, und man kann be- 
haupten, dass der Ursprung dieser Magistrate unmbglich so gewesen 
sein mag, wie ihn Ui v i us  oder D i o n y s i u s  uns berichtet. Hier 
wie in der Abschaffung des Konigtums findet sich eine bedeutende 
Liicke, welche die Ueberlieferung durch Sagen ausgeschmiickt und 
unkenntlich gemacht hal.

Um dieses nachzuweisen, ist es vor allem nothwendig, die 
Berichte der Alten iiber die Abschaffung des Konigtums und die Er- 
richtung des C o n s u l a t e s  in den Hauptziigen kennen zu lernen.

Die Sagę stellt den T a r ą u i n i u s  S u p e r b u s  ais einen Kron- 
riiuber und Tyrannen dar, der das Yolk und den Senat keiner Achtung 
wiirdigte, der die Yerfassung des S e r v i u s  T u l l i u s  aulhob und den 
Hass aller Stande auf sich lud. Kein Mittel war ihm zu schlecht, um 
seine Macht zu heben, und er strafte die Unzufriedenen so grausam,
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dass sieli Yiele (las Leben nalnnen, urn nur der Willkur des Tyrannen 
zu entgehen. Das Yolk erbitterte er durcli harte Frohndienste, die 
Patrizier durch seine unumschrankte Herrschaft. r) Nachdem er Rom 
zum Haupte des l a t i n i s c h e n  Stadtebundes gemacht hatte, wurde 
er durch iible Yorzeichen, die gleichsam das kominende Schicksal 
andeuteten, geschreckl. ") Das bestirninte ihn, sich an das d c l 
ii his che  Orakel zu wenden. Zu diesem Zwecke sandte er seine Solinę 
T i t u s  und A r u n s  dahin und gab ihnen den Luc.  Jun.  B r u t u s ,  
einen Schwestersohn, zum Begleiter. T a r q u i n i u s  hatte aus ge- 
meiner Habgier dessen ganze Yerwandtschaft umbringen lassen, und 
Br u t u s  entgieng diesein Schicksale nur dadurch, dass er die Rollc 
eines Blódsinnigen spielte. Die bekannten Orakelspriiche haben das 
Schicksal der T a r ą u i n i e r  niclit abgewendet, und B r u t u s  hat 
schon dainals seine Klugheit gezeigt, indem er den Sinn des Orakels 
erfasste, — er war somit gleichsam von der Gottheit zum Nachfolger 
p r ae  des  t i ni r t .  Es ist bekannt, in welcher Weise S e x t u s  
Ta r ( | u i n i u s  den Impuls zum Ausbruche der Revolution gab. Am 
Morgcn nach jener verhangnisvollen Nacht in Co 11 a t i a ,  in welcher 
die Frevelthat des S e x t u s  T. an der edlen Gemahlin des Co l l a -  
t i nus  Ro ms  Schicksal entschied, liess L u c r e t i a  ihren Yater 
S p u r i u s  L u c r e t i u s  und ihren Gemahl zu sich rufen. Bcide er- 
schienen, begleitet vom P u b l i u s  Ya l e r i u s  G o l l a t i n u s  und Luc.  
Jun.  Br u t u s .  Weinend erzahlt sie die Schandthat, fordert die Man- 
ner zur Rache auf und tddtet sich mit einem unter ihrem Gewandc 
Ycrborgenen Dolclie. Da wirft B r u t u s  pldtzlich die Maskę des 
Blddsinns ab, hebt den nocłi blutigen Doleli empor und schworl 
den T a r q u i n i u s  mit seiner ganzen Familie mit dem Schwerte zu 
verfolgen und keinen Kdnig in Rom herrschen zu lassen; die An- 
wesenden sprechen den Eid nach.3) Hieraul' trug man die Leiclie 
auf das Fo r u m.  Das durch die Schandthat des T a r q u i n i e r s  
eniporte Yolk gerieth in Aufruhr; die jungę Mannschaft schloss sich

J) Das Niiliere daruber bei Dionys. IV. 43.
2) Dionys. IV. 63. Ein Adlerpaar baute in der Niihe des Palastes ein Nest. 

Da kamen Geier, die dasselbe zersldrlen, die Jungen todteten und die Alten ver- 
trieben. — Ats der Konig opferte, raubte ihm eine Schlange das Opferfleisch' 
— Einmal traumte er, dass die Sonne ihren Lauf yeriinderte etc.

3) Livius I. 59. — me Ł. T. Superbum cum scelerata conjuge et Omni 
liberorum slirpe ferro igni quacumque deliinc vi possim exsecuturum, nec illos 
nec alium quemquam regnare Romae passurum.
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freiwillig dem Br u t u s  an, der nach Rom gieng, wo er ais „ t r i bu-  
mi s  C e l e r u m “ das Volk yersammelte. 4)

Nachdem er das ohnehin erbitterte Volk wider den Kdnig auf- 
gestachelt und die Yerlreibung der T a r  q u i n i e r  beantragt hatte, 
begab er sich ins Lager nach A r d e a , wo sieli der Kdnig aufhielt, 
T a r ą u i n i u s  hatte jedoch schon friiher Nachrichten tiber die Em- 
pbrung in Rom erhalten; er eilte dahin, fand aber die Thore ge- 
schlossen und sah sich genothigt, nach C a e r e  zu den E t r u ś  k e m  
ins Exil zu gehen. Auch seine Sohne wurden aus Rom vertrieben, 
nachdem schon friiher seine Gemahlin Tu I l i a entflohen war. L i- 
y i u s  schliesst hierauf das erste Buch seines Geschichtswerkes und 
fttgt noch hinzu, dass min zwei C o n s u l n  in den C e n t u r i a t -  
c o m i t i e n  von dem Stadtprafecten L u c r e t i u s  rtach den Commen- 
taren des S e r v i u s  T u l l i u s  gewahlt wurden. Diese waren: Luc.  
Jun.  B r u t u s  und T a r ą u i n i u s  C o l l a t i n u s . 5)

Das rdmischc Yolk war somit ani Wendepunkte seiner Ent- 
wicklung angelangt. Nach der 244jahrigen Dauer des Konigtums 
wurde die volle Gewalt mit allen Rechten und Insignien des Kdnigs 
dem jahrlich wechselnden Magistrale der C o n s u l n  ubertragen,6) 
die noch einmal das Yolk schwdren liessen, keinen Kiinig mehr in 
Rom zu dulden. T a r ą u i n i u s  C o l l a t i n u s ,  der ein naher Ver- 
wandte des kdniglichen Hauses war, fand aber bald lebhaften Wider- 
sprncli beim Yolke; sein Name und seine Yerwandtschaft soli den 
meisten Anstoss erregt haben.7) Sein Schwiegervater und B r u 
t us  beschworen ihn sein Anit niederzulegen, und ais er sich wei- 
gerte, zwang ihn B r u t u s  durch eine Yolksversammlung dazu. C o l 
l a t i n u s  wanderte hierauf nach L a v i n i u m  aus. s) An seine 
Stelle wurde in den C e n t u r i a t c o m i t i e n  P u b l i u s  Y a l e r i u s  
gewahlt. In Folgę der Rehabilitirungsversuche kam es schliesslich 
zur Schlacht am See R e g i 11 u s , in welcher Y a l e r i u s  die Reiterei

■') Liyius 1. 59. praeco ad tribunum Celerum, iii <pio tum magistratu forte 
Brutus erat, populum advocavit.

5) Liyius I. (iO. duo consules iude comitiis centuriatis a praefecto orbis 
ex coinmentariis Seryii Tulili creati sunt L. .1. Brutus et I.. Tarq. Collatinus. Dio- 
nys. IV. 84; V. 1.

') Liyius II. 1. omnia jura, oinnia insignia primi consules tenuere.
') Liyius II. 2. consulis enim alterius nomen inyisum ciyitati fuit.
8I Nach Liyius. Dionys. V. 12. motiyirt die Abdankung und Auswan- 

derung des C o l l a t .  anders. E r meint, dass Co l l a t .  die Hinrichtung der vor- 
nehmen Jiinglinge, die auch seiner Familie angehbrten, nicht zulassen wolltej 
er wurde deshalb des Hochyerrathes beschuldigt und wanderte aus.
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anfuhrte und B r u t u s  liel. fl) V a l e r i u s  zog im Triumphe in 
R o m ein, und die Matronen betrauerten den B r u t u s  ein ganzes 
Jahr. Da nun der C o n s u l  Y a l e r i u s  ohne Collegen regierte, so 
kam er in den Verdacht, naeli der Konigsherrschaft zu slreben. Er 
beruhigte aber das VoIk besonders durch das Gesetz, dass jeder, der 
den Yersuch der Restitution des Konigtums machen wiirde, geiicktet 
werden sollte; ferner dadurch, dass er sein Haus aut' der Ve l i a  
niederreissen liess. 10)  Hierauf schritt er zur Nachwahl eines Colle
g e n ,  die aut' den S p u r i u s  L u c r e t i u s  f i e l ,  und da dieser bald 
darauf starb, wurde M. H o r a t i u s  P u l v i I l u ś  Consul.

So lauten die Berichte iiber die Abschaffung des Koniglums und 
die Einfuhrung des Consulates.

Es wird sieli nun zunachst darum handeln, nachzuweisen, in- 
wiefern das eben Erzahlte ais mangelhaft, widersprechend und un- 
haltbar angesehen werden kann. Schon boi einer oberllachlichen 
Betraclitung der ersten Zeil der Republik ist es ersichtlich, dass hicr 
nieht in demselben Masse, wie in der Periode des Konigtums, Sagę 
und Mythe die Geschichte einhiillt, dass sie den Uebergang zur ei- 
gentlieh historischen Zeil bildet, weil in ihr noch viele Momente in 
das Gebiet der Sagę hintibergreifen. Im Allgemeinen kann man nach 
der neuesten Forschung ais bestiinmt gelten lassen, dass die Per- 
sonen historisch sind, aber die Art und Weise, wie sie ais handelnd 
aufgefiihrt werden, der historischen Wahrheit nicht enlspricht.

Dies lasst sich vor allem an der Person des T a r ą u i n i u s  
S u p e r b u s  nachweisen, der mit llilfe der P a t r i c i e r  sich des 
Thrones bcmachtigt hatte und ebenso durch eine Revolution der Pa- 
Iricier gestiirzt wurde. Man kann nur zu bestiinmt behaupten, dass 
die alten Sohriftsteller uns ein zu getriibtes Bild von der Persiinlich- 
keit des T a r ą u i n i u s  hinterliessen; ihre Darstellung seiner Regie- 
rung erinnert unwillkurlich an die Tyrannen der a l t g r i e c h i s c h e n  
Zeit. Insbesonders hatten die P a t r i c i e r  schon friihzeitig sein An- 
denken beim Volke zu verdunkeln gesucht, da es ja in ihrem Interesse 
lag, die absolute Konigsherrschaft fur immer unmdglich zu machen. 
Die willkiirliche Regierung wurde daher von den Nachkommen 
durch allzu grelle Schilderung seiner Grauelthalen tibertrieben, ja 
man haufte alles auf ihn, was je ein Tyrann Schreckensvolles be-

") Den Sieg soli die Stimme des W aldgottes entschieden haben.
Livius II. T>. <[uia nec collegam surrogaverat et aedificabat in summa Yelia.
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gicng. Sein Streben, einc unumschrankte Monarchie zu scliaffen, 
war der Grund, dass er in Widerspruch mit den Pa t r i  c i e m  ge- 
rietli, die ilir Recht, an der Regierung Tlieil zu nehmen, nie will- 
fahrig aufgaben, sondern, wie die ganze rdmische Gescliiclitc nach- 
weist, dazu stets durch hartnackige Kampfe gezwungen werden muss- 
ten. Auch scheint es, dass sein Yerhaltnis zu den Plebejern ein 
ganz anderes war, ais es uns die Ouellen bericliten. Das Interesse 
des Konigs und das des Volkes gieng nicht, anseinander; denn es 
verlangte nicht wie die P a t r i  ci e r  Antheil an der Regierung, die 
letzteren waren aber stets bestrebt, die Herrschafl an sieli zu reissen, 
wie ja auch in den g r i e c h i s c h e n  Staaten adelige Geschlechter 
die Konige vertrieben und die konigliche Gewalt unler sieli theilten. 
Die Vertreibung der T a r ą u i n i e r  war lediglich ein Werk der P a- 
t r i c i e r ,  keineswegs aber eine Befreiungsthat des romischen Yol- 
kes; denn dieses befand sieli nach der Abschaflung des Kdnigtums 
in einer nicht minder druckenden Gewaltherrschafl, wie zuvor. Dass 
die Yertreibung der T a r ą u i n i e r  nur ein Werk der Verschwdrung 
der P a t r i c i e r ,  eine Reaction gegen den Druck des absoluten 
Konigtums war, dariiber geben uns schon die Ouellen eine Andeu- 
tung, indem sie nur P a t r i c i e r  ais Haupter der Verschwdrung an- 
fiihren.

Wcnn man dies im Allgemeinen ais feststehend annehmen darf, 
so ist auch auf der andern Seite das Detail iiber den Sturz der T a r-  
ą u i n i c r  vdllig sagenhafl ausgeschmuckt, wenn man auch den Im
puls der Yerschworung, die Frevelthat an der L u c r e t i a ,  ais histo— 
risch gelten lassen wollte. Pis liegt auf der lland, dass ein so ge- 
waltiger und nachhaltiger Umsturz der Dinge nicht oline schwere 
Kampfe vor sich gehen konnte. Oline Zweifel besassen die Ta r 
ą u i n i e r  in Rom eine mitchtige Partei, die gezwungen wurde, eben- 
falls Rom zu verlassen. Reste von diesen Verbiindeten linden wir 
in der Schlacht am See R e g i l l u s  und in Cumae .  Zu dieser An- 
nahme berechtigt uns auch Li v i u s ,  n ) indem er sagt, dass man vor 
dem Ausbruche des L a t i n e r k r i e g e s  zur Wahl eines Di c t a  t o r s  
schritt, weil die C o n s u l n  beschuldigt wurden, der t a r ą  u i -  
n i s c h e n  Parlei anzugehdren. Dass der Uebergang vom Kdnigtum 
zur Republik kein so einfacher war und nicht auf friedlichem Wege

1!) Livius II. 18. sed nec quo anno nec quibus consulibus, quia ex factione 
Tarijuinia essent — id quoque enim traditur — parum creditum sit, nec ijuis 
primum dictator creatus sit, satis constat.
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orfo Igle, erwahnt auch C i c e r o ,  '") dass beim Sturze der T a r ą  u i -  
n i e r  Yiele ihr Eigcntum yerloren und in Rom mehrfache Pltin- 
dcrungen \orkamen. Dies berechtigt zu dem Schlusse, dass die Re- 
volutidn nicht so sehr der Person des T a r q u i n i u s , ais dem voll- 
stiindigen Bruche mit dem Kdnigtum galt.

Ausserdem befinden sieli nocb in den Ouellen yerschiedene 
andere Unwahrscheinlichkeiten, die hier angefuhrt werden sollen, um 
dereń Glaubwiirdigkeit in Bezug auf diesen Zeitraum zu entkraften.

So stellt sich uns die Einnahme Gabi i ’s ais eine Fabel dar; 
donn sie ist einer blosse Nachahmung der h e r o d o t i s c h e n  Erziili- 
lung von der Einnahme B a b y l o n s  durch Z o p y r u s .  Auch war 
der Yertrag zwischen Rom und Gabi i ,  der eine gewaltsame Ein
nahme der letzteren Stadt ausschliesst, noch im Zeitalter des D i u 
ny s i u s yorhanden.

Besonders hat sich aber die Sago des ersten Co n s u l s  be- 
machtigt. Im Beginn der Regierung des T a r ą u i n i u s  isl B r u t u s  
noch ein Kind, am Ausgange ist er Yater von erwachsenen Junglin- 
gen, die sich mit der Partei des T a r ą u i n i u s  in eine Yerschworung 
cinlassen. Wie ist es ferner zu erklaren, dass T a r q u i n i u s sci- 
nen Sohnen den blodsinnigen B r u t u s zum Reisegelahrten mitgab ? — 
und wie war letzterer im Stande sich einen goldenen Stab anzu- 
schalfen, da er doch ganz mittellos war, weil ihm T a r ą u i n i u s  sein 
ganzes Yermdgen genommen liatte und ihm nicht einmal das Noth- , 
wendigste zum Lebensunterkalte gab? 13) Danii war Br u t u s  „ t r i  — 
b u n u s  G e l e r u m-  und besass somit ein Amt yon der grdssten 
Wichtigkeit — wie konnte T a r ą u i n i u s  ihn, der nicht einmal Herr 
seiner Vernunl't war, zu seinem Stellycrtreter ernennen? Wie kam 
es endlich, dass T a r ą u i n i u s  sich von dem Blddsinn des B r u t u s  
tiiuschen liess, da das Yolk die Tauschung durchblickte und sich 
in dem wichtigsten Momente von ihm so willig leiten liess? Nach 
diesen wenigen Angaben ist es ersichtlich, dass die Berichtc der 
Ouellen liber den Blodsinn des B r u t u s  unhaltbar sind. 14)

Es wurde friiher die Ansicht ausgesprochen, dass die Haupter 
der Yerschworung P a t r i c i e r waren. N i e b u h r hat iiber diesen Punkt 
eine ganz andere Anschauung, die jedoch bei einer genauern Priifung 
sich nicht ais stichhaltig erweisen diirfte. Er meint, dass der Schwur

n ) Cicero de republ. I. 40.
t3) Dionysius I \ . 69.
[ |) Niebuhr I. p. 547, p. 572.
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der vier Romer boi der Leiche der L u c r e t i a  eine bildliche Dar- 
stellung der Eintracht der drei p a t r i c i s c h e n  Stamine und der 
P l e b e j e r  sei; B r u t u s  ware also ein Ycrtrcter der letzteren ge- 
wesen. Er begrundet seine Ansicht dadurch, dass S e r v i u s  die bei- 
den freien Stande neben einander stellen wollte; da aber die Ge- 
selze des S e r v i u s  nach der Yertreibung des T a r t j n i n i u s  wieder- 
hergesteill wurden, so hatte man ans den P le  b e j e r  n einen Go n -  
sul  gewiiblt. Wenn man bedenkt, dass B r u t u s  ein Schwestersohn 
des T a r ą u i n i u s  war, und seine Gattin aus cinem p a t r i c i s c h e n  
Geschlechte stammte, dass er ferner die Wurde eines „ t r i b u n u s  
G e l c r u m “ bekleidete, welche die nachste nacli der des Konigs war, 
so kann man unmoglich dieser Ansicht beipflichten; eben so wenig 
liisst sieli die Pl ebi t i i t  des L. J. B r u t u s  aus der P l c b i t a t  der 
spiiteren „ge ns  J u n i a 14 nachweisen. Es wiire gewiss sehr son- 
derbar gewesen, dass die P l e b e j e r  bei den spiiteren Parteikiimpfen 
sich nie aut' diesen Yorgang berufen hatlen; im Gegentheil beriefen 
sich die P a t r i c i e r  stets darauf, dass nach der Yertreibung der 
Kiinige kein P l e b e j e r  Go n s u l  gewesen war, und dass man keine 
Neuerungen einfiihren diirfe. 15)

Aus dieser Betrachtung folgt, wie wenig Yerlasslichkeit die 
Ouellen besitzen; es liegt dies vielfach in der Natur der Sache. Die 
Geschichte dieser so friihen Zeit beruht schwerlich auf gleichzeitigcn 
Aufzeichnungen; bis es zur schriftlichen Bearbeitung kam, hatte sich 
die Sagę der Begebenheiten bemachtigt und dieselben nach dem 
Geiste der jeweiligen Zeitverhiiltnisse gefiirbt. So hatten sich schon 
friihzeitig iiber die meisten Ereignisse verschiedene Sagen gebildet, 
und die A n n a l i s t e n ,  die diese Sagen ais Ouellen beniitzten, nah- 
men die Widerspriiche auf, oder entschieden sich ftir dasjenige, was 
ihnen ais das Glaubwurdigste crschien. So sagt L i v i u s  selbst, 
dass in einigen sehr alten Schriftstellern L u c r e t i u s  gar nicht ais 
G o n s u l  erwiihnt wird, dass nacli ilinen an die Stelle des B r u t u s  
H o r a t i u s  trat.. 1G) Ferner fiihrt L i v i u s  ais Gon su In des Jah- 
res 247 den L u c r e t i u s  und V a 1 e r  i u s P u b 1 i c o 1 a an, wiihrend 
Di onysi us  ,7) statt des L u c r e t i u s  den M. Ho r a  ti u s P u l v i l l u s

,5) Liyius IV. 4. at etenim vero nemu |mst reges exactos de ptebe consul 
fuit, uid postea? nullane res nova iustitiii debet.

,7) Łivius II. 8. apud ąuosdam yeteres aiictores non inyenio Lucretium 
consulem, Bruto statim Horatium suggerunt.

,8J Dionys. V. 21.
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angibt. Ausserdem nennt D i o n y s i u s  IS * * 18) ais Gonsuln des Jahres 
248 den L a r t i u s  und H e r m i n i u s ,  von denen er gar nichts 
m  berichten weiss; L i v i u s  iibergeht sie giinzlich. Und P o l y b i u s  
gibt sogar an, dass B r u t u s  und H o r a t i u s  die ersten G o n s u l n  
waren. 19)

Naeh diesen Angaben liisst sich fur keinen Fali eine bestimmte 
Reihenfolge der ersten Gonsuln aufstellen. Schon N i e b u h r  20) 
hat den Yerdacht ausgesprochen, dass die Zusainmenstellung der er
sten G o n s u l n  ein Machwerk der spiiteren Zeit ist, Hdchst wahr- 
scheinlich wurden die G o n s u l n  aus der Sagę herausgenommen und 
in den Rahmen eines gegebenen Zeitraums hinein gefiigt, um densel- 
ben auszułullen. Es erklart sich daraus die c h r o n o l o g i s c h e  Yer- 
wirrung, die in Rom entstand, ais man anfieng die Geschicbte in 
ihrem Detail zu priifen. Da stiess man iiberall auf Widerspruehe, 
und das Schwanken der Ghronologie war so gross, dass selbst der 
nicht besonders kritische L i v i u s  sieli tiber die verschiedenen An
gaben der A n n a l i s t e n  beklagt, indem er sagt, dass es nicht mijg- 
lich ist, weder die Reihenfolge der Gons u l n ,  noch die der Er- 
eignisse chronologisch zu bestimmen.21)

li i v i us hat uns den Uebergang vom Kdnigtum zur Republik 
arn einfachsten geschildert, ebenso rasch, wie jenes verschwindet, 
koinmt diese zum Vorschein. Ueber den Yorgang berichtet er nur, 
dass nacli der Yertreibung des T a r i j u i n i u s  zwet Gonsuln von dem 
Stadtprafecten in den G e n t u r i a t c o m i t i e n  nacli den G o m m e n -  
t a r e n  des S e r v i u s  T u l l i u s  gewiihlt wurden. 22) Der Bericht 
des D i o n y s i u s  ist schon ausfUhrlicher. 23) Nach ihm liiilt 
B r u t u s  cinc lange Anrede an das Volk, in der er die neue Yer- 
fassung in ihren Einzelnheiten darlegt und auf die g r i e c h i s c h e n  
Staaten hinweist, in denen die Konigsgewalt ebenfalls abgeschafft 
wurde, hierauf beruft er eine YolksversammIung, die auf seinen Antrag

IS) Dionis V. 30.
r'J) Polybius III. 22. v.7.77. BpoOw/ xod .Mapzov OpaTtov touc Ttpdtou? 7.777.;-  

ftev7aę ImaTou; 0777. 7 /7  7017 ^asiXśu)V 7.7 7 7 / 7770

2“) Niebuhr I. 563.
•') Livius II. 21. tanti errores teinporum implicant aliter apud alios o r-

dinatis magislralibus. ul nec i[ui consules secundum quosnain. nec quid quoque
anno actum sit in lania vclustate non rerum modo sed etiam auctorum digerere
jiossis.

-5) Livius I. 60.
■3)  Dionys. IV. 73.



dic Ycrtreibung der T a r q u i n i e r und die Einfiihrung des C o n- 
s u l a t e s  genehmigt. Dieser plotzliche Uebergang von einer Yer- 
fassung zur andern ist hochst unwahrscheinlich. Dies geht schon 
daraus hervor, dass in allen Staaten, in welchen machtige Adels- 
geschlechter an der Regierung theilnahmen, bei Yerfassungsanderungen 
viele Parteien und grosse Yerschiedenheiten in den Ansichten 
entsłanden, und dass eine langere Zeil verstrich, bis man aus der 
Gahrung in geordnete Zustiinde iibergieng. In Rom bestand der 
Sagę nach kein Uebergangsstadium, fast alles wird ais ein Werk des 
R r u t u s  dargestellt, wie man auch dem L y k u r g o s  alles zuschrieb, 
was friiher bei den S p a r  t a n e m  ais Silte oder Gesetz gegolten. 
Ein so radicaler Bruch mit dem Yorangegangenen ist unnatiirlich, bc- 
sonders aber in Rom,  wo jede Entwicklung Schritt fiir Schritt und 
naturgemasser vor sich gieng ais in jedem andern Staate. Daher 
ist die Behauptung keineswegs eine allzu ktihne, dass die Entsteliung 
der Republik und dic Einsetzung des C o n s u l a t e s  ganz anders vor 
sich gieng, ais die Sagę sie nns uberliefert bat, — dass ein Mittel— 
zustand zwischen dem Kdnigtum und dem C o n s u 1 a t e ais noth- 
wendig angesehen werden muss. Diesen innern Widerspruch in der 
alten Aulfassung bat man schon lange gefiihlt. Becker R. II. Abtli. 
findet in der plótzlichen Einsetzung des Consulates etwas ganz Auf- 
fallendes, und sucht dies aus den Massregeln des S e r v i u s  T u l l i u s ,  
der diese Neuerung gleichsam vorbcreitct bat, zu erklaren. Auch 
N ie  buli  r bat eine ahnliche Ansicbt.24) Er sag!, dass nach Yertrei- 
bung der T a r ą u i n i e r  die Gesetze des S e r v i u s  T u l l i u s  wieder- 
hergestellt wurden, in denen das Recht der P l e b e j e r ,  in den Cen- 
turiatcomitien zusammenzukommen, anerkannt war, und, wie es jenc 
Gesetze vorschrieben, die konigliche Gewalt zwei Mannern fiir die 
Bauer eines Jahres eingeraumt wurde. Die Bcgriindung dieser An- 
sicht sucht er in einer Stelle des L i v i u s , 25) in welcher dieser 
sagt, dass nach einigen Annalcn S e r v i u s  die Regierung babę 
niederlegen wollen, weil sie eine monarcbische war, und dass er 
daran nur durch seinen gewaltsamen Tod gebindert worden war. 
Aus dieser Stelle folgt jedoch keineswegs, dass S e r v i u s  das Con-  
s u l a t  einzuftihren gedachte, noch weniger, dass er diesen Plan in 
einem schriftlichen Entwurfe niedergelegt bat, nach welchem dann

24) Niebuhr I. 55, (450),
2“) Livius I. 48. Id ipsum tani antę ac tam moderatum imperium tanieli, 

quia unius esset, deponere cum in animo liabuisse, quidam auctores sunt.



die Wahl der Consuln vorgenommen wurde. Das Letztere hat man 
aus den Worten des L i v i u s  „e x c o m m e n t a r i i s  S e r v i i  T.“ 
herauszulesen gesucht. Es wurde sehon friiher dargelegt, dass Ni c -  
b u h r s  Ansicht von der P ł e b i t a t  des erslen C o n s u l s  B r u t u s  
nicht stichhaltig ist. Audi liier beruft er sieli auf S e r v i u s ,  der 
eine Gleichberechtigung der P l e b e j e r  und P a t r i c i e r  angestrebt 
hatte. Die Wahl der C o n s u l n  naeh den Gesetzen des S e r v i u s  T. 
erscheint somit ais blosse Gonseąuenz der friihern Ansicht, aber 
auch zugleich ais Irrtum. S e r v i u s  bat wohl durch seine Verfas- 
sung den Grund zur spiiteren Entwicklung gelegt; aber es wiire ein 
An a c h r o n i s m u s ,  anzunehmen, dass er den P l e b e j e r n  einc 
solche Stellung aus blosser kbniglicher Gnade eingeraumt wissen 
wollte, welche sic erst nach vielen vergeblichen Versuchen und blu- 
tigen Kiimpfen, welche Past die halbe Geschichte der Republik aus- 
fiillen, orrangen.

Betrachten wir aber die Stelle des L i v i u s  „ex co mm e n - 
t a r i i s  S e r v i i  T. naher. Es karne alles darauf an, zu wissen, in 
welcher Weise S e r v i u s  T. die Kbnigswahl yfirschrieb. Einc Ent- 
scheidung der Frage ist jedoch untnoglich, weil nach S e r v i u s  kein 
Kenig rnehr gewahlt wurde. Wenn er auch die Recbte der C u r i e n  
schmiilerte, so konnte er doch nicht den Pa t r i  c i e m  die „ p a -  
t r u m a u c t o r i t a s , “ die im Familienrechte begriindet war, nehmen ; 
wahrscheinlich hat er die minder wichtige c r e a t i o  des Kdnigs von den 
Gu r i e n  auf die C e n t u r i o n  ubertragen. Die Walii der ersten 
Co n s u  1 n in den C e n t u r i a t c o m i t i e n  berechtigt zu dem Schlusse, 
dass die Wahl der obersten Magistrate sehon in der Zeit des S e r -  
v i u s  den C e n t u r i a t c o m i t i e n  zukam und nicht erst durch die 
lex  t r i b u n i c i a  des Br u t u s  denselben verliehen wurde. Wiire 
es nach den Gesetzen des S e r v i u s  nothwendig gewesen, dass die 
C e n t u r i a t c o m i t i e n  nur durch einen Inhaber des I m p e r i u m s  
zusammenberufen werden konnten, so wurde es ein vollstiindiger 
Widerspruch gewesen sein, wenn man die C o n s u l n ,  ohne das 
I mp e r i u m von den C u r i e n  erlangt zu haben, gewahlt hiitte. Es 
scheint daher ais eine blosse Conseąuenz der von S e r v i u s  be- 
griindeten Yerfassung, dass der I n t e r r e x  nicht die C u r i a t c o m i -  
t i en,  sondern „ e x  c o m m e n t a r i i s  S e r v i i  T. “ der s e r v i a n i -  
s c h e n  Yerfassung gemiiss die C e n t u r i a l c o m i t i e n  zur Wahl der

13

Dionys. IV. 84.
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Gonsuln berief. Das Wahrscbeinlichste ist, dass diese Stelle bloss 
auf den Wablmodus Bezug bat, und dass L i v i u s  nur so viel sagen 
wollte, dass die Errichtung des G o n s u l a t e s  in der Art vorgenom- 
men wurde, wie S e r v i u s  den Wahlvorgang fur die obersten Ma- 
gistrate vorgeschrieben, dass weiter die C e n t u r i a t c o m i t i e n  in 
der Weise abgehalten wurden, wie es S e r v i u s  T. angeordnet 
liatte.27) Livius spricht noch an einer anderen Stelle von Go in
ni e n t a r e n  und zwar von denen des Konigs Ku ma  P o mp i l i u s ,  die 
bier ais scbriftlicbe Anordnungen religiosen und politischen Inhaltes 
aufzufassen sind. An beiden Stellen findet sieb eine merkwiirdige 
Analogie; auf den Gesetzgeber Nu ma folgt T u l l u s ,  unter dem der 
Gottesdienst ganz vernacblassgt wurde; A n c u s  M. stellt ibu wicder 
ber, wie L i v i u s  sagi, 2S) om ni a ea ex co m m en ta r  i is r e g i s  
p o n t i fi c u m i n a 1 b u m r e 1 a t a p r o p o n e r e  i n p u b 1 i c o i u -  
bet .  Auf den Gesetzgeber S e r v i u s  folgt die Willkurberrscbaft des 
T a r ą u i n i u s ,  der die Gesetze und Recbte abscbafft; nach seinem 
Sturze werden dieselben wiederhergestellt, der s e r v i a n i s c b  en 
Yerlassung gemass, „ex co mm en t a r  i is  S e r v i i  T.“

Auf diese Stelle des L i v i u s  muss ein besonderes Gewicbt ge- 
legt werden; denn ist es moglicb, dass S e r v i u s  T. die Walii 
zweier Gon su ln  angeordnet bat, von denen der eine ein P a t r i -  
c i e r ,  der andere ein PI eb  ej  er  sein sollte, wurde diese Wahl nur 
durch die Gewaltherrschaft des T a r ą u i n i u s  bintertrieben, und war 
nacb dessen Sturze die Einfuhrung des G o n s u l a t e s  nicbts Neues, 
sondern nur eine Restitution der fruberen Gesetze, so miissten wir 
unsere Aufgabe bier ais beendet belrachten und die Errichtung des 
G o n s u l a t e s  so auffassen, wie sie die Quellen uns darslellen. — 
Allein es wurde gezeigt, dass die Auffassung der Stelle, welcbe 
moglicher Weise einen Anbaltspunkt bieten diirfte, die neue Ein- 
richtung auf ein Gesetz des S e r v i u s  T. zuriickzufubren, eine vdllig 
unhaltbare ist. Wenn nun der Uebergang vom Koniglume zur Re
publik oder zur Einsetzung des G o n s u 1 a t e s nacb den Quellen ais 
unvermittelt erscheint, und die Scbwierigkeit, den Knotenpunkt aul 
die friiker angegebene Art zu losen, nicbt behoben wurde, so kón- 
nen wir erstens den uns iiberlieferten llergang der Dinge ais un-

'” ) Gó t t l i n g ,  Gesch. der ri>m Staatsyerf., p. 265; G e r l a c h ,  Histor. Stud, I. 
366; aus Dionysius IV. 40 geht nur so vicl hervor, dass S e n i u s  die Ver- 
fassung auf d e m o k  r a  t i s c h  e r  Grundlage umandern wollte.

28| Liyius I, 32.



historiach verwerfen, und zweitens ist es Sacbe der Krilik nachzu- 
weisen, dass ein directer Anschluss des Consulates an das Kónigtum 
nich! vorhanden war, sondern dass zwischen heiden ein Mittelzu- 
stand eintrat, dessen Yerstiindnis hei den Romera in der Folgę ganz- 
lich rerloren gieng.

Von der unumschrankten Macht eines Einzelnen his zur be- 
schriinkten Rewali zweier Personen liegt gewiss die ahsolute aber 
zeitlich heschriinkte Macht eines Mannes in der Mitte; welchen Na- 
men diese fiihrte, ist gleichgiltig, da die Sache doch immer dieselbe 
bleibt. Es soli liier zuniichst diese Behauptung an jenen Mannern 
nacbgewiesen werden, welche der Sagę nach die ersten C o n s u l n  
in Rom waren. Welche Widerspruche die Geschichte des B r u t u s  
enthiilt, wurde schon frtiher hervorgehoben, ebenso befremdend ist 
die scines Collegen Co l l a t i n u s .  Am auffallendsten ist der Um- 
stand, dass nach Vertreibung des T a r ą u i n i u s  sein Yerwandte an 
die Spitze des Staales gestellt wird. Hatten die Romer anfangs kein 
Mistrauen gegen C o l l a t i n u s  gehegt, dass er seinen Yerwandten 
zur Riickkehr behilflich sein wiirde, wie es doch spaler der Fali 
war, ais man sich pldtzlich gegen ihn auflehnte und dafiir keinen 
anderen Grund hatte, ais dass er ein naher Yerwandte des T a r ą u i -  
n i u s  war? L i v i u s  und C i c e r o  erwahnen es ja ausdrucklieh 29), 
dass ihm keine Schuld beigelegt werden konnie; wozu also diese 
Uebereilung, urn ihn nur aus Rom zu entfernen, oder wussten die 
Romer vielleieht anfangs nicht, dass er ein Verwandter des T a r 
ą u i n i u s  war? demnach kann uninoglick seine Verwandtschaft 
Ursache seines pldtzlichen Sturzes gewesen sein. Urn diesen Wider- 
sprueli aufzukliiren, bat S c h w e g l e r  zu einer H y p o t h e s e  Zu- 
flucbt genommen, die in mehreren Punkten vielen Anspruch auf 
Wahrheit besitzt. Er sagt, dass die konigliche Gewalt nach dem 
Sturze des T a r ą u i n i u s  aul dessen Yerwandten C o l l a t i n u s  iiber- 
gieng und zwar nicht trotz, sondern wegen seiner Verwandtscbaft. 
Den Beweis dafiir sucht S c h w e g l e r  darin, dass man in Rom 
nicht auf einmnl mit dem ganzen Recbtszustand brechen wollte, dass 
ferner die Anhanger des T a r ą u i n i u s  und des Kdnigtums, das ais 
erblich angesehen wurde, so inachtig waren, dass die l’ a t r i  c i e r  
ihnen Zugestiindnisse machen mussten; C o l l a t i n u s  wurde somit

’29) Livius II. 2. consulis cnim alterius, cum nihil aliud offenderit, nomen 
invisum ciyitati fuit, und Cicero de rep. II. 31. 35. majores noslri Coltatinum 
innoccntem suspicionc cognationis expulerunt.
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Nachfolger des Ilbnigs jedoch ohne Kónigstitel und mit Aufhebung 
der absoluten Machtvollkommenheit. Auch Niebuhr 30) nennt den ver- 
sdhnenden Ausgleich mit den T a r  i\ u i n i e r  n,  in Folgę dessen die— 
selben durch Volkswahl die grosste Gewalt besitzen solltcn, einen 
sehr gliicklichen und in seinen Vortragen3,j  erscheint es ihm ais 
mdglich, dass der Einfluss der koniglichen Partei ein so grosser war, 
dass man den T a r ą u i n i c r n  statt der Erblichkeit die Wahlbarkeit 
zugestehen musste. Zunachst konnte man auf die Ansicht S c h w e g -  
l e r s  erwidern, warum er doch den B r u t u s ,  welcher der Sagę 
nach die Hauptrolle boi der Verschworung spielte, iibergieng, da ja 
bei ihm auch der Verwandtschaftsgrund geltend gemacht werden 
kann, und er nach Dionysius die ganze Ins cen  i e r  u ng der neucn 
Verfassung ubernahm. Ueberdies ist es sehr autłallend, warum das 
Geschlecht der Ya l e r i e r ,  auf das der Yerwandtschaftsgrund nicht 
angewendet werden kann, eine ahnliche Bevorzugung genoss ais 
das der T a r q u i n  i er.

Keine Revolution kann auf Erfolg rechnen, wenn die grosse 
Masse des Yolkes nicht von einem liberlegenen Geiste geleitet wird. 
Bei dem Mangel an jeder gesetzlichen A u t o r i l a t  macht sich der 
persdnliche Einfluss geltend, der im Verhaltnisse zu der mehr oder 
minder gefiihrlichen Lagę ein mehr oder weniger unbeschrankter ist. 
Besonders erkannten die Romer sehr oft die Nothwendigkeit, sieli 
einem absoluten Oberhaupte zu unterwerfen. Ais ein solches Ober- 
haupt erscheint in der Sagę B r u t u s ,  der die gesammten Angelc- 
genheiten in die Hande nimmt, ordnet, und so mag auch Go l l a t i  — 
nus  eine Zeit lang an der Spitze des Staates gewesen sein, yielleiclil 
mit andern Absichten ais sie B r u t u s  hatte, in Folgę dereń er der 
Bewegung unterlag, die er zum Theile selbst hervorgerufen hatte. 
Diese Ansicht schliesst nicht aus, dass auch Anverwandte des Kd- 
nigs zu den hochsten Stellen im Anfange der Republik gelangen 
konnten. Erst ais man mit Allem, was an die Kdnige erinnerte, 
brechen wollte, gieng man daron ab ; nur so erklart sich der Sturz 
des Co l l a t i nus .  Es liegt dies in der Natur der Sache, dass die 
p a t r i c i s c h e n  Geschlechter, nachdem die kdnigliche Partei nicht 
mehr zu furchten war, sich der Friichte der Revolution ganzlich zu 
bemachtigen gesucht haben, und es lag in ihrem Interesse, Alles 
Yollstandig zu beseitigen, was an das Konigtum erinnerte, ais ausser-

3") Niebuhr I. 543.
! ') Niebuhrs Yortrage i. 206,



dem vielfaehe Yersuche geschahen, dieses wieder herzustellen. Des- 
halb wurde das ganze t a r q u i n i s c b e  Geschlecht verbannt, und an 
die Stelle des Go l i a t  i nus  ein V a l e r i e r  gewahlt. 3a)

Wenn nun dic Erben der koniglichen Gewalt G o n s u l n  ge- 
nannt werden, so entspricht dies nicht der wahren Sachlage. P l u -  
tarch gibl uns viellcieht einen Anhaltspunkt fiir den wahren Zu- 
sammenhang,3S) indem er erziihlt, dass man nach der Yertreibnng 
des T a r ą u i n i u s  erwartete, dass das Volk einen . . “ wiih- 
len wiirde. Wie hatte man aber zur Zeit des P in  t a r  cb  von einem 
Piane etwas wissen kijnnen, der gar nicht zur Ausfuhrung gekommen 
ware. Nicbts ist auch unwahrscheinlicher, ais dass B r u t u s  und 
Go l l a t i n u s  im ersten Jabre der Republik G o n s u l n  gewesen sind, 
yielmehr ist die Annabme zu rechtfertigen, dass sie ais Nacbfolger 
der Ktinige mit d i c t a  to r i s c h e r  Gewalt gcwahlt wurden.

Wenn sieli aucli diesc Behauptung nicht ans der Betrachtung 
der Geschicbte des Br u t u s  und Go l l a t i n u s  ergibt, so wird man 
umsomehr dureb dasjenige, was yon dem Nachfolger des letzteren 
iiberliclert ist, zu dersclben gefiihrt.

Die Sagę berichtet, dass Y a l e r i u s  P u b l i c o l a  dnrch einen 
Hausbau aul’ der Vel i a  und dureb die versaumte NacbwabI eines 
Go l l egen  den Argwobn erregt bat, dass er nach der Konigsherr- 
schaft strebte. Das erbilterte Yolk zwang ihn, das Hans abzubreeben 
und zum Beweise, dass er sieli der „ ma j e s t a s *  des „ p o p u l u s “ 
unterwerle, liess er die la s  c e s  vor demselben senken.;!4)

Es ist ein Irrtum der Oucllen, dass das Gefabrliche des Unter- 
nehmens-in dem Hausbau aut der Vel i a  lag; denn diese war nur 
ein Hiigel von ganz unbedeutender Hohe. Wer nach der Herrschaft 
strebte, musste das Gapitol besetzen. Die Opposilion hatte einen 
ganz anderen Grund, auf den Gi c e r o  bindeutet, 35) indem er sagt, 
dass Ya l e r i u s  an dem Ortc, wo die Konigspaliiste standen, sieli

” ) Brutus ex senatus consulto ad populuiu tulit, ut oinnes Tarąuiniae gen- 
tes exules'essent. Collegam sibi comitiis centuriatis I’. Valerium crcayit. — Die 
lYiihere Verbannung liezog sich bloss auf die Familie des T a r q u .  Liv. I. 50 
exulcs(|ue esse juberet L. fariju. cum conjuge ac liberis.

:’3) Plutarch Popi. 1.
34) Livius ii. 7. regnum cum adfectare fama ferebat, ipiia nec collegam 

subrogaverat iu locum Bruti, et aedificabat in summa Velia: ibi alto atrpie m u- 
nito loco arcem iuexpugnabilem fore.

:l:’) Cicero de republ. II. 31. 53. Suspicionem populi moveri, qnod in ex- 
celsiore loco Yeliae coepisset aedilicari eo ipso, ubi rex Tullius luibitayerat.



ein Haus itaute. Dadurch kam er iii den Verdacht, dass er die 
Konigsherrschaft erneuern wollte. So lange Y a l e r i u s  die vo!le 
koniglicke Gewalt besass, blieb er ungestbrt; ais er aber durch seine 
Gesetze die Republik geordnet hatte, inusste er in Folgę eines Se- 
natsbeschlusses sieh ein Haus am Fusse der Ve l i a  bauen. Hieraul' 
stellte er die G e n t u r i a t c o m i t i e n  wieder ber, da die v a l e r i -  
s c h e n  Gesetze nach Ci c e r o  36) die ersten waren, die in dieser 
Yersammlung bestatigt wurden. Ausserdern erganzte er den Senat, 
was besonders fur seine di e t a t  o r i s  che  Gewalt spriebt, da in 
dem Kriege gegen H a n n i b a I zur Ergiinzung des Senates eigens ein 
Di c t a  t o r  gewahll werden musste. Den Hauptbeweis iur die D i-  
c t a t u r  bieten aber seine Gesetze dar, durch die erst die Republik 
recht begrundet wurde. Er setzte sie allein durch und wahlte nach- 
lier einen Co II eg en , was ganz und gar unerklarlich ist, wenn er 
nur Consul gewesen wiire 37). Es hissl sieli annehmen, dass V a - 
e r i u s  entweder freiwillig oder gezwungen die Gesetze gab; im 

ersteren Falle wiirde sieli seine loyale Gesinnung mil dem Yerdachte, 
nach der Konigsherrschaft zu streben, nicht yereinbaren; gab er sie 
aber gezwungen, so ist es wahrscheinlicher, dass ilin das Vo!k zur 
Abdankung oder zur Wahl eines Collegen nothigen konnte.

L i v i u s  gesteht 38), dass die ersten C o n s u l n  im Besitze alier 
Rechte und sogar aller kdniglichen Insignien waren. Wie geschah es 
nun, dass die Gewalt der obersten Magistrale auf einrnal so ge- 
schmalert wurde? Viel eher lassen sich die Worte des L i v i u s  „omni a  
j u r a ,  o mn i a ins  i gn  ia p r i m i  c o n s u l e s  t e n u e r e *  aufeinedi -  
c t a t o r i s c h e  Magistra tur anwenden, die vdllig unumschrankt war, wie 
es sich bei der spateren D i c t a t u r  zeigt, auf die alle Rechte iiber- 
tragen wurden. Und ist es nicht leichtcr erklarlich, dass man, nach- 
dem in der Verfassung sich der republikanische Geist nach und nach 
Geltung verschail’t hat, von der absoluten, aber zeitlich beschrankten 
Gewalt eines Einzelnen zur beschrankten Macht zweier C o n s u l n  
iibergieng? Diese Ansichl wird noch dadurch besliiligt, dass man in 
der Folgę auf die Wahl der Dictatoren zurtiekkam. Wie wiiren die

36) Cicero de republ. II. 31; Plutarch Popi. 12: llionys. V. 20.
3’) Dionys. V. 19. p.dvoę -m-zzyt dpy)jv; Plutarch Popi. 11. źyprjaaTO rr, 

p.ovc<p̂ i'(f; Livius II. 8. quas (leges), quuin solus pertulisset — tum deinde co- 
mitia collegae subrogando habuit. Niebuhr I. 554. gibt dafiir den Grund an, dass 
V a l e r .  allein bleiben wollte. um ungestort und ohne Einsprache eines Collegen 
die Gesetze zu geben.

3S) Livius II. 1.
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Romer aul diese Obrigkeit gekommen, wenn sie ihncn ganz fremd 
gewesen wiire? Jedenfalls ist es wahrscheinlicher, dass die spiitere 
Di c t a t ur  eine blossc Reminiscenz der friiheren war, ais dass diese 
Einrichtung von anders wolier entnommen wurde, dass ferner, wenn 
das Co n s u l a t  einen d i r e c t e n  Anschluss an das Konigtum gebil- 
det halte, die rdmische Yerfassung ais eine ganz widersinnige ange- 
sehen werden iniisstc, trotzdem der Entwicklungsgang des Staats- 
wesens nirgends bestimmter ausgepragt ist ais in Rom,  welcher 
aus sich selbst ein vollst;indiges Ganze, einen fest gegliederten Or- 
ganismns bildet. J)ass die ersten Hiiupter der Republik dem Kdnig- 
tume niiher standen, ais es bei dem C o n s u l a t e  mdglich gewesen 
wiire, beweisen auch die Ehrenbezeigungen, mit denen das v a l e -  
r i sche  Haus gleichsam iiberhiiuft wurde. Ais B r u t u s  starli, 
wurde er von den Matronen ein volles Jahr betrauert, welche Ehre 
nur den Konigen erwiesen wurde. S9) So war es auch bei V a l e r i u s ,  
der aul' Senatsbeschluss sogar ein Grab innerhalb der Sladt erhiell.

Der Sagę zulblge war in den ersten sechs Jahren fiinfmal ein 
Cons u l  aus dem v a l e r i s c ł i e n  Geschlechte, und wenn die G o n -  
suln des Jahres 298, die L i v i u s  niclit anfiihrt, eingeschoben sind, 
so war in den ersten fiinf Jahren fiinfmal ein V a Ie r i e r  Cons u l .  
Diese ausserordentliche Begiinstigung ist nach Ni eb  uh r nicht auf- 
fallend, da die Vermuthung ais begriindet erscheint, dass die Y a- 
l e r i e r  in dem schrittweisen Uebergang der Yerfassung aus der 
pacsiksta durch die otwamsia zur D e m o c r a t i e  eine Zeit lang im 
Besilze der koniglichen Rechtc waren.

Diese Behauptung gewinnt an Glaubwiirdigkeit, wenn mail die 
Entwickelung der anderen Staaten betrachtet; je  mehr a n a l o g e  Fiille 
sieli anderswo vorfinden, desto natiirlicher wird mis der Gang der 
Ereignisse, wie er sieli in Rom gestaltet hat, Yorkommen. Wirft man 
einen Blick auf die Geschichte jener Zeit, in welcher das Konigtum 
in Rom lici, so sieht man, dass dies ein allgemeiner Zug ist, der sieli 
fast in der ganzen alten Welt verfolgen liisst. Die Sagen iiber die 
allesten italischen Staaten berichten, dass diese anfangs von Konigen 
beherrschl wurden; so werden Kiinige der A b o r i g i n e r ,  von L a u 
rę n tum etc. genannt. Diese verschwinden nach und nacli und ein- 
zelne Geschlechter. die einen Di c t a  t o r  an die Spitze stellen. kommen 39

39) Ausserdem Livius II. 31. Super solitos honores loeus in circo ipsi 
posterisque ad speetneuluin datus, sella in eo loco curalis posita.



•o

zur Herrschaft. Bcweisc daliir liefcrn die Stadle in La t i u m and 
E t r u r i e n .  Ye j i  wurde bis zu seinein Untergange von Konigen 
beherrscht. L i v i u s  erzahlt40) , dass >die V e j e n t e r  aus Hass 
gegen die jahrlichen Magistrale, die oft zur Zwietracht Yerardassung 
gaben, einen Konig wahlten; dadurch aber brachten sie die Et r us ke r  
gegen sich auf, die aus Hass gegen das Kdnigtuin ihnen jede Hilfe 
verweigerten. Er erzahlt ferner41), dass die Al ba n e r  denMet t i us  
F u f e t i u s  zum Di c t a  t o r  wahlten. Auch D i o n y s i u s  berichtet, 
dass die A l b a n e r ,  nachdein das Kdnigtuin abgeschafFt wurde, jahr- 
liche Oberhaupter wahlten, welche die volle kdnigliche Gewalt be- 
sassen und Di e t  a t o r  en genannt wurderi 4'2).

Noeh aulFallendere A na l ogi  en bietet die griechische Geschichte 
dar. Bemerkenswerth ist es, dass trotz der isolirten Stellung I t a l i ens  
und G r i e c h e n l a n d s  sich der Geist der staatlichen Entwickelung 
Fast in demselbcn Sinne olFenbart; so entspricht die altrdmische Ge- 
schlechtsverFassung der altattischen, so der s e r v i a n i s c h e  C e n s u s  
dem s o l o n i s c h e n ,  die Tribuseintheilung der Fhyleneintheilung etc.

Nachdem auch in den g r i e c h i s e h e n  Sliidten das Konigtuin 
abgeschalFt wurde, gieng die Regierung nicht an das gesammte Volk 
oder den Adel, sondern auF einzelne Geschlechtcr uber. Aus den 
Konigsgeschlechlern wurden yśv7j dp/aty.d. So geschah es in Kor i nt h.  
Hi er wurde die D y n a s t i e  des A 1 e t e s gestiirzt, die B a c h i a d e n  
bemachtigten sich der Herrschaft und begriindeten eine O l i g a r c h i e  
in der Art, dass alle Angehorigen dieses Geschlechtes die Staals- 
gewalt rCpnisentirten, aber jahrlich Einem aus ihrer Mitte die Regie
rung unter dem Titel eines P r y t a n n e n  iibertrugen.

Erst nach der Tyrannis des K y p s e l o s  (658 — 582) konnten 
auchManner aus anderen edlen Geschlechtern, wie die O l i g a t h i d e n ,  
ais P r y t a n n e n  gewahlt werden. Dasselbe geschah in Apol lonia,  
E p i d a m n u s ,  L e u k a s ,  Kr e t a  etc.

Auch i n A t h e n  musste sich das Kbnigsgeschlecht des Ko d r u s  
nach dem Todc des letzteren mit dem A r c h o n l a t  begniigen. Sein 
Sohn Me d on  wurde lebenslanglicher und verantwortlicher A r c h o n. 
Diese urspriinglich lebenslangliche Ohrigkeit wurde dann von den

l0) Livius V. 1.
" )  Livius I. 23.
'■) Dionys. V. 74. -rob; 'A^pctwj; ttoiótou;  tóv NojAttiopo; ttoćvaTOv Gtau- 

aiaiooę 'L'j/rj'naz <ćrio?£tiat, Trjv av)Tr)V Iyov7«{ £;0'JGtav TOt; 'yizG-uiZ'.. xoXeiv i ' i ’J-0?)!
GIKTOITOpaj.



21

E u p a t r i d e n  auf 10 Jahre besehrankl, und endlich ubergieng die 
Herrschaft auf alle E u p a t r i d e n ,  indem aus ibnen 9 A r ch on ten  
auf 1 Jahr gewahlt wurden. Wir ersehen daraus, wclche Phasen die 
Yerliissung ersl durchlauren nmsste, und es ist nicht unwahrscheinlich, 
(lass auch in Rom dieselbe Entwickelung vor sich gieng, dass auch 
kier einzelne Geschlechter die Herrschaft an sich risscn, aus denen 
die obersten Magistrale gewalilt wurden, dass anfangs das konigliche 
Gescldecht das Yorrecht hatte, bis auch andere Geschlechter wie die 
Ya l e r i e r  sich diescs Rechtes bemachtigten, dass endlich dieses Recht 
auf alle Geschlechter ubergieng und man zur Wahl zweier Gonsul n 
schritt. Merkwiirdig ist es, dass man auch in den g r i e c h i s c h e n  
Staaten cine der Di e t  a t u r  ahnliche Einrichtung, nanilich die der 
Ae s y mn e t e n  vorfindet. Dicse wurden mit unumschrankter Gewalt 
auf einc bestimmte Zeit gewahlt, urn in gefahrrollen Zustiinden den 
Staat zu ordnen oder eine neue Yerfassung einzurichten. 43) Dasselbe 
war auch in Rom hei der spiiteren Di c t a  t u r  der Fali gewesen; auch 
kier wurden in kritischen Momenten Di c t a  t o r  en gewahlt.

Die Beweise, die aus der Yergleichung dieser a n a l o g e n  Falle 
fur unsere Beliauplung gezogen werden kbnncn, sind docli nur allge- 
meiner Natur; deshalb wollen wir auf die Betrachtung der Di c l a t ur  
selbst iibergehen.

Es wurde hervorgchoben, dass die D i c l a t u r  nach allem, was 
uns iiber ihren Zweck bekannt ist, dem Kdnigtum naher stand, ais 
das C o n s u l a t ,  dass sie ein Uebergangssladinm zwischen beiden 
gebildet l.iat. lliilt man dies fest, so kann man mit Recht annehmen, 
dass dieses der natitrliche Gang der Entwickelung in Rom vear, be- 
sonders wenn man bedenkt, dass das romische Staatswesen nie aus 
einem E x t r e m  in das andere ubergieng, dass jede Phase desselben 
sich ohne Sprung vorwiirts bewegte, wenn sie auch durch heftige 
Revolutionen Yeranlasst wurde. Naine und Wesen der D i c t a t u r  
erinnern Yollstiindig an die konigliche Gewalt; gerade wie der Konig 
den „ t r i bunus  c e l e r u m “ zur Seite hatte, so wiihlte der Di ct a t or  
einen ihm unterstehenden Beamten, den „ m a g i s t e r  e q u i t u m “, ja 
es scheint auch begrundet zu sein, dass anfangs auch die kdniglichen 
Insignien auf die Di c t a  to r e n  tibergiengen. 44) Wohl kdnnte man 
gegen unsere Behauptung, dass die D i c t a t u r  unmittelbar auf das

l3) Die spe^iellen Fitlle fiei W a c h s m u t h ,  l t e l l ,  Altertli. 1. 441,
N) Livius 11. 1.
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Kónigtum folgte, einwenden, dass dies mit der ganzen Tradition im 
Widerspruche steht. Diese Einwendung ist jedoch eine unbegriindete; 
denu die Romer waren iiber keinen Punkt ihrer Geschichte so wenig im 
Reinen, ais gerade iiber die Di e ta  tur .  Dies geht tlieils aus den 
eigenen Gestandnissen, theils aus den verschiedeneń irrtiiinlichen An~ 
gaben der Quellen Ober die erste Di e t  a t u r ,  hervor. So gesteht 
L i v i u s  ganz ununiwunden e in ,45) dass es viillig unbekannt ist, in 
welchem Jahre und unter welchen C o n s u l u  der erste D i c t a t o r  
gewahlt wurde. Lcgt inan auf diese Stelle ein Gewieht, so ersieht 
man aus ihr, wie wenig zuverlassige Nachrichten die Romer Ober 
diese Einrichtung liallen, wie sie sieli auf blosse Yermuthungen stutz- 
ten, die bei naherer Prufung jeden Anspruch auf Wahrheit verlieren. 
Fragt man jedoeh Ober die Dauer der ersten Di c t a  t u r ,  so lasst sich 
daruber nichts bestimmtes angeben. Die Berichte der Quellen, dass 
vom Sturze des Konigs bis «zu den v a l e r i s e h e n  Gesetzen, durcli 
die erst die C o n s u l a r r e g i e r u n g  begrundet wurde, also zur end- 
giltigen Co n s  o l i d i e r u n g  der Republik weniger ais Ein Jahr ver- 
strieh, sind aus innern Griinden zu yerwerlen: denn liiilt man fest, 
dass die Di e t a tu r  nur ein Uebergangsstadium war, so kann man 
annehmen, dass yielleicht mchrere Jahrzehnte yergiengen, bis man aus 
der Gahrung, die der Sturz des T a r ą u i n i u s  mil sich brachte, in 
einen unabiinderlichen Verfassungszustand ubergieng. Ueberdies gibt 
es datur ein positives Zeugnis. L i v i u s 46) bat uns ein uraltes Ge- 
setz uberliefert, nach welchem der jeweilige P r a e t o r  Ma x i mus  an 
einem bestimmten Tage im Tempel des J u p i t e r  den Jahresnagel ein- 
zuschlagen liatte. Es enlsteht nuu die Frage, wer unter dem Prae t or  
M a s i m u s  gemeint sein kann? Dass jenes Gesetz unter dieser Ma- 
gistratur einen C o n s u 1 nicht gemeint haben konnte, lasst sich mit 
Sicherheit behaupten. Der P r a e t o r  M. erseheint liier ais standiger 
Beamter, der alljahrlieh gewahlt wurde uud dieses Geschafl zu volI- 
fuhren hatte. 4T) Wenn man auch zugestehen muss, dass in der ersten 4

4“) Livius II. 18, sed nec ijuo anno nec (juibus consulibus panini creditum 
sit, nec i(uis priminn dictator creatus sit, satis constat.

IC) Ilme p. 54. Livius VII. 3. Iex yetusta est, priscis litteris verbisque 
scripta, ut ipii praetor inaximus sit idibus septeinbribus clavum pangat.

’7) Nach Gotlling p. 269 hiess von jclier der kriegfulirende Co n s u t  
Praetor, der andere war P r a e s i d e n t  des S e n a t e s , also Co n s u t .  Soch ist 
hier eine Ansicht H u s c h k e s  p. 516 zu erwahnen, dass die D i c t a t o r e n  sebon 
mit dem G on s u t a  t e yielleicht schon von S e r y i u s  T. eiugesetzt wurden, dass 
lerner alle 10 Jahre statt der C o n s u l n  ein D i c t a t o r  regierte und sein And



Zeit die Haupter der Republik P r a e t o r e n  genannt wurden, so miisste 
das Gesetz, wenn es sich auf einen C o n s u l  bcziehen wiirde, 
nicht P. M a x i m u s  sondern P. m a j o r  enthalten. P r a e t o r  war 
anfangs der Bcfehlshaber eincs Heercs; wer P. Ma x i m u s  hiess, 
mussle an der Spitze des ganzen Heeres, also des ganzen Staates 
sein. Dass diese Annahme eine begriindete ist, zeigt sich in der 
ganzen rdmisclien Gesehichte; donn nie konnten diej C o n s u l n  
das Einschlagen des Jahresnagels vornehmen, sondern cs wurde dazu 
stets ein D i c t a t o r  gewahlt. Dafiir haben wir viele Zeugnisse. 
Li vi us  48J sagt an vielen Stellen, dass die Wahl eines D i c t a t o r s  
vorgenoininen wurde, der den Jahresnagel einzuschlagen hatte. Ans 
diesen Angaben ist es ersichtlich, dass nur ein D i c t a t o r  untor dem 
P r a e t o r  Ma x i mu s  gemeint sein konnte, dass ferner im Beginne 
der Republik die obersten Beamten diesen Kamen fiihrten; denn jenes 
Gesetz, das L i v i u s  besonders wegen seiner uralten Fassung hervor~ 
hebt, wurde hdchst wahrscheinlic h in den ersten Zeiten der Republik 
erlassen. Dass der Gebrauch so friihzeitig in Vergessenheit gerieth, 
ist wohl erklarlich; denn ais das Go n s u l a t  an die Stelle der D i-  
c t a t u r  trat, nahm man die Wahl eines D i c t a t o r s  aus blosser 
R e m i n i s c e n z  und nur bei besonderen Anlassen vor, wie es schon 
im Jahrc 391 der Fali war, ais man einen D i c t a t o r  in Folgę einer 
ausgebrochenen Pest ernannte.

Ferner ist es iiberhaupt auffallend, dass nach der Tradition im
I. Jahrc der Republik 5 Consuln gewesen sind, was sonst niemals 
wieder der Fali war. Ueberdies waren 4 unter ihnen Haupter 
der Verschworung, die ais Griinder der Republik galten. Nach 
Ni e b u h r  4'-’) waren diese vielleicht ais provisorische Regierung in 
den F as te n  verzeichuet, und die A n n a l i s t e n  nahmen aus Mis- 
verstan<lnis, da sie ohne Kritik das Ueberlieferte nach dem Stande 
ilirer Zeit betrachteten, diese 4 Manner der Uebergangsperiode ais

mit (leni „ c l a \  u s “ eroflnete. — In der spiitereii / e i t  hiess nach C i c e r o  d e  
r e p u b l .  II. 31. der altere C o n s u l  P r a e t o r  m a j o r ;  spater derjenige, 
welcher mehr Stimmen hatte. Damit beide C o n s u l n  in Folgę ilirer gleichen 
Macht nicht in C o l l i s i o n  geriethen, wcchselte das Imperium (und die fa s c e s ) ,  
so dass es jeder 6 Monate hesass. Der C o n s u l  nun, der das I m p e r i u m  
hatte, hiess P r a e t o r  m a j o r .  D i o n y s .  V. 5; Liyius VIII. 22 etc.

4sj  I, i v i u s VII. 3. s e n a t u s  d i c t a t o r e m  c l a v i  f i g e n d i  c a u s a  
d i ci j u s s i t  — da einst durch das Einschlagen des Jahresnagels eine Pest ab- 
gewendet wurde, ehenso VIII. 18: IX. 43.

l'*i Niebuhr I. 541, 562.
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Consuln. Audi diese Ansicht Ni eb u li r s iiilirl uns zu dem Schlusse, 
dass das C o n s u l a t  nidit unmittelbar aui' das Kdnigtum folgte. Will 
man nun die Entstehung des lrrtuins auf diese oder jene Art erklaren, 
so ist dodi die Ansieht die wahrscheinlichere, dass die F as  ten,  
welche erst spater angelegt wurden, auf willkiirlichen Annahmcn beruhen, 
um eiuen gegebenen Zeitraum auszufiillen. i lei dem Schwanken der 
(1 li r o n o 1 o g i e , die bei naherer Priifung sidi ais C o m b i n a t i o nergibt, 
ist es nicht eininal mdglich, das Jahr des Sturzes der Kdnigsherrsdialt 
zu bestimmen, noch weniger sind wir im Stande, einen f i x e n  Tag fur die 
I£ a t a s t r o p h e anzugeben. Nach der Tradition lallt das R e g i f u g i u m 
auf den 24. F e b r  u ar. Diese Angabe hat jedoch keine historische 
.Grundlage, sondern ergibt sich aus einer C e r e m o n i e  beim Opfer 
der Kdnige, das auf den 11 ex s a c r i l i c u l u s  iibergieng, dass namlich 
der Kdnig, nachdem das Opferthier, auf das die Siinden des Yolkes 
ubertragen wurden, geschlachtet war, den Opferplatz schleunig verliess.

Ebenso auffallend ist es, dass uns die A n n a l i s t e n  den Namen 
des ersten D i e t a l o r s  nicht ubereinstimmend uberliefert haben. Nach 
L i v i u s ,  der doch die ersten Yolkstribunen und Q u a e s t o r e n  angibt, 
schwankt die Sagę zwischen T. L a r t i u s  und M. Y a l e r i u s  aoj. 
Ueber diesen Punkt bat l h n c  eine hdchst glaubwiirdige I f y p o t h e s e  
aufgeslellt, die viel zur Begriindung unserer Behauptung beilriigt, dass 
namlich Y a l e r i u s  P u b l i c o l a  nicht Gon su! ,  sondern D i c t a t o r  
gewesen ist. Er nimrnt an, dass dessen Di e ta  tu r  nicht durch 
das Gesetz bestiinmt war und deshalb von den A n n a l i s t e n  
iibergangen wurde, die dafiir diejenige Di c t a  t u r  ais die erste an- 
nahmen, die zuerst nach der „lex de d i c t a  t o r  e c r e a n d o “ 51) 
zu Stande kam. Er begriindet dies dadurch, dass alles, was iiber die 
Y a l e r i e r  in der ersten Zeit der Republik uberliefert ist, sich auf 
den Y a l e r i u s  P u b l i c o l a  zuruckfuhren liisst. aa) Der Sagę zu- 
folge stammten von Y o l e s u s  3 Sdhne ab: 1) P. Y a l e r i u s  Pub i.; 
2 ) Man.  Y a l e r i u s  M.; und 3) M. Y a l e r i u s  Max.  — P. Y a l e r i u s  
Publ .  liatte zwei Sdhne, den Publ .  Y a l e r i u s  und M. Y a l e r i u s ,  
und von dem zweiten Solinę des Y o l e s u s  stammte M. V a 1 e r i u s 
Max.  ab. Die Sdhne des Y a l e r i u s  Publ .  werden in der 
Schlacht am Regilus-See erwiihnt, schon N i e b u  k r  hat sie fiir ein-

,0) Livius II. 18.; apud veterrimos lamen auctores T. Larlium dictatorem 
priniuin et Sp. Cassium magistrum e<|iiituiti creatos inyer.M.

:,Ij Livius II. 18.
:,i! Ihne p. 50.



geschoben erklart; ferner ist nacli I h n e  der dritle Solin des Yo I e s u s  
utul der gleichnarnige Solni des M. Y a l e r i u s  Max.  identisch ; auf 
beide wurde die Nachricht tibertragen, dass ein V a l e r i e r  Di c t a  t o r  
war. Nacli einigen A n n a l e n  fiillt diese D i c t a t u r  in das Jabr 498, 
nach anderen in [das Jabr 494. Hier ist der Irrtum ersichtlicb; denn 
nacli D i o n y s i u s  53) liel in diese Jabre gar keine D i c t a t u r .  Die 
Yerviellaltigung der Y a l e r i e r  erklart Ihne auf folgende YYeise: Man 
braucbte fiir die D i c t a t u r  der Y a l e r i e r  eine Stelle, und da man 
auf die f a c t i s c h e  D i c t a t u r  vor derEinsetzung des C o n s u l a t e s  
rergass, land, man nur einen passenden Ort beim Aufstande der 
P l e b e j e r  im Jabre 494. Deslmlb wurde auch unter den Gesandten, 
die der S en  a t auf den beil. Berg sckiekte, ein V a l e r i e r  genannt 54J. 
Man verwecbselte spiiter den Aufstand gegen die T a r i j u i n i e r  und 
den Aufstand der P l e b e j e r  gegen die P a t r i c i e r ,  desbalb legte 
man aucb seinen Beinamen Pub l i co la ais Yolksfreund aus, wiibrend 
dieser Name gleicbbedeutend mil P u b l i u s  ist. Die Ya l e r i e r  zeigteu 
sioh ganz und gar nicht ais Freunde der P l e b e j e r ,  sie mussen elicr 
ais Feinde derselben angeseben werden 56) ;  weil man ihnen aber 
spiiter eine d e m o c r a l i s c h e  Gesinnung zuscbrieb, bracbte man sie 
in Verbindung mit dem Aufstande der P l e b e j e r ,  wie ja auch der 
Tribun Jun.  B r u t u s ,  der nur ein Gegenbild des ersten C o n s u l s  
ist, erdicbtet war. Ueberdies fiillt in das Jabr 494 keine D i c t a t u r ,  
nacli einigen-Anna l e n ,  die des M. Ya l e r i u s .  Man kann somit 
annehmen, dass die drei gleicbnamigen Y a l e r i e r  identisch sind. Dana 
bleibt nur Y a l e r i u s  P u b 1 i c o 1 a und sein Bruder M. Y a 1 e r i u s M a x. 
Aber aucb diese waren wabrscbeinlicb Eine Person und wurden von 
den A n n a l e n  mit verscbiedenen Beinamen genannt, wesbalb die 
spiitern Scbriftsteller sie ais verscbiedene Personen auffassten. Ailes, 
was sieli auf M. V a l e r  i u s Max.  beziebt, lasst sieb aucb auf Y a l e r i u s  
Publ.  iibertragen. Dies gebt aus dem Hausbau auf der Ve ! i a ,  eineni 
Auslaufer des P a l a t i n u s ,  bervor. S6) Y a l e r i u s  Publ .  baute 
daselbst ein Hans, niusste es aber niedprreissen und erbielt ani Fussc 
der V e 1 i a einen Bauplalz. Nacli P lu t a r c b und D i o n y s i u s :>7) baute 
M. Ya l e r i u s  Max.  ein łlaus auf dem Palatinus. Dieses Haus und das

5:>) Diony.-. VI. 22.
3i) Dionys. VI. iii*.
:,:,j Anmerk. 20.
f,,i) Anmerk. 10.
57) Plutarch Popi. 20. Dionys. V. 20.



des V. P u b 1 i c o 1 a isl olfcnbar identiscb; deim es lag nach D i o n y s i u s 
£v -(;> xp<m<rctp xou I Ia>.aTivou, das ist der vornehmste Piat/,, auf dem 
die Konigspalaste standen. .Und nacb dem friiher Gesagten bestand 
ja das Yergehen des V, P u b l i c o l a  darin, dass er seincn Wohnsitz 
in der Nabe der Konigspalaste aufscblug, wodurch er in den Yerdacbt 
gerieth, nach der Herrscbaft zu streben. Ans der Identitat der beiden 
Y a l e r i e r  geht hervor, dass, obgleich die f a c t i s c h e  Di et a t u r  
des Y a i e r i u s P .  von den Anna  l is t en  iibergangen wurde, dennoch 
eine schwaehe Erinnerung an seine Di c t a  t u r  zuriickblieb, da man 
ibn sehon a l s Co n s u l  angefuhrt lialte, fehlte fur sie eine Stelle; ais 
man liierauf 'die ersten Zeiten der Republik zu durchlorschen begann 
schob man sie an den unrecbten Ort ein und mach te zum Trager 
derselben einen erdichteten Bender des Ya l e r i u s  Publicola.

Wir haben zuerst die Behauptung aufgestellt, dass sieli zwiseben 
dem Konigtume und dem C o n s u l a t e  eine merkbarc Liicke vorlindet. 
'(ja  diesem Zwecke wurde die Glaubwiirdigkeit der Berichte uber diese 
Periode zu entkraften gesucht, ibre Widersprucbe und Irrtiimer wurden 
hervorgehoben und wir kamen zu dem Sclilusse, dass die Tradition 
ober die Kinfuhrung des C o n s u l a t e s  zu yerwerlen sei. Dagegen 
wurde behauptet, dass die konigliche, aber zeitlich beschrankte Gewalt, 
nacb der Yertreibung des T a r ą u i n i u s  und seiner Familie, aut' die 
„gens  T a r q u i u i a" iibergieng, dass spater aucb andere p a t r i c i s c b e  
Geschlecbter dieses Yorrecht erlangten, aus dencn dann die obersten 
Magistrate mit d i c t a t o r i s c h e r  Gewalt oline Beschrankung und 
Yerantwortlichkeit gewiihlt wurden, bis man dureh die Wahl zweier 
Go n s u l n  zur festen Gestaltung der Republik gelangte. Die Griinde 
tur diese Behauptungen wurden tlieils in der Geschichte der Manner 
gesuebt, diese ais Nachfolger der Konige angefubrl werden, tbeils stutzen 
sie sich auf annaloge Yerfassungsentwicklungen in anderen Staaten. 
Endlich wurde auf die Di e ta  tu r  selbst bingewiesen, und aus der 
kritischen Untersuchung derselben der Schluss gezogen, dass in Rom 
die umnittelbaren Nachfolger der Konige Die ta to r en ,  r,s) wenn aueh 
nicht dem Namen, so doch der Sache nacb waren. 39)

Nachdem das Koniglum beseiligt und die Republik dureh die 
Wahl eines nur zeitlich beschrankten Oberhauptes eingeleitet war,

:,H) Nach C i c e r o  d e  l e^ .  III. 3 hiess der Di e ta  t o r  auch m a g i s t e r  
|to p u 1 i , seltener (Anin. 47) J‘ ra  e to  r Ma.\ i jun s.

5<ł) lleber den Namen und das W es en der Diet. Cic. de republ. I. 40; L i-  
"vi5is II. 18. VII. S etc; Dionys. V. 73 etc.
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blieb die Verfassung bei biesem Mittelzustande nicht stehen, sondern 
man kam zur Uebertragung der volIcn Gewalt auf zwei Haupter, dic 
Gonsul n genannt wurden.60) Fur diese Entwicklung lassen sich 
mannigfache Griinde angeben. Es ist hoclist wahrscheinlich, dass die 
Di c t a t o r e n ,  die voIIig >unumschrankt herrschten, viel zu sehr an 
das Kdnigtum erinnerlen; aueli inochte es nicht aa Versuchen fehlen, 
das Kdnigtum zu erneuern, wie es die Geschichte der V a 1 e r i e r 
gezeigt bat. Da man nun in der D i c t a t u r  eine fortwahrende Gefahr 
der Restitution des den Patriciern so sehr ycrhassten Konigtums 
sah, so iibertrug man die Gewall, die sonst Einem zukam, auf eine 
doppelte Magistratur. 61) Diese Massregel sollte nur dazu diencn, um 
die T y r a n n i s  zu rerhindern; denn yermdge des Rechtes der I n t e r -  
c e s s i o n , das beiden zustand, konnte nicht einmal das Unbedeutendste 
ohne Zustimmung beider geschehen, es wurde also durch die Gleich- 
stellung die c o n s u l a r i s c h e  Macht geschwacht. Nachdcm bisher 
Gesagten erfolgte die Wahl der spateren D i c t a t o r e n  nur ans 
R e m i n i s e e n z  an die friihere Di c t a t u r .  Man wollte eine unum- 
schriinkte Macht ohne jede Yerantwortlichkeit schaffen, um den 
\euerungeti der P l e b e j e r  einen Darnin entgegenzusetzen, fernor um 
bei Zerwiirfnissen beider Parteien die Macht der Pa t r i  ci e r  zu 
sliirkeii: es wurde gleichsam gegen das re  v o l t i e r e n d e  Yolk ein 
Tyrann aufgestellt. Eigenthumlich ist es, dass Li v i u s  die Einsetzung 
des e r s t e n  Di c t a  t o r s  nicht naher beleuchtet und dieses Institut ais 
ein allbckanntes yoraussetzt: ja auch D i o n y s i u s  geht daruber voll- 
stiindig hinweg. L i v i u s  erzahlt,62) dass unter dem Consul a t e  des 
P o s t u m i u s  C o m i n i u s  und T. L a r t i u s  eine Verschworung ent- 
stand (506), und da man einen Krieg mit den L a t i n e r n  befiirchtele, 
kam man zuerst auf den Gedanken, einen D i c t a t u r  zu wiihlen. 
Gleich darauf sagt er aber, dass es vóliig ungewiss ist, in welchem 
Jahrc und unter welchen G o n s u l n  der erste D i c t a t o r  gewahlt 
wurde. Auch der Name ist nach ihm nicht sichergestellt. Na eh der 
Wahl des 1) i c t a t o r s ,  heisst es ferner, gerieth das Yolk in die grdsste 
Angst, da es diese Obrigkeit gegen sich gerichtet sah und erkannte, dass

',0) Anfangs hiessen sie P r a e t o r e n ,  die Griechen nannten sie oTraTOi. 
Di onys .  IV. 76. Ueber das Wesen des G. H i i l l m a n n  j». 126, N i e b u  lir I. 
ó78j G o t t l i n g  269. Livius II. 18, 27, III. 16 etc. D i o n y s .  IV. 76, VI. 24, 
VII. 55, VIII. 44. C i c e r o  de  leg . III. 3 ; de rep. II. 32 etc.

M) Dionys. VII. 55. vaoyou eĘouatetę. eva p.7) TOpawię '{ŹYipai.
’2) Livius II. 18.



nur in dem slrengsten Gehorsam Hoffnung auf Rettung vorhanden sei. 
Nachdem der Krieg mi t d e n La t i n e r n  ausbrach, wurde Aul us  Pos t u-  
mi n s  D i c t a t o r ;  diesmal kam es zum Kampfe am See Re g i l l u s ,  
in welchem die L a t i n e r  und die Partei des T a r i j u i n i u s  besiegt 
wurden. Hierauf wurde A. P o s t u m i u s  C o n s u  1; da man aber 
seine Yerlassliclikeit anzweifelte, so legte er das Commando nieder, 
und es wurde abermais ein D i c t a t o r  gewahlt. Hier gesleht Livius 
offen63), dass er einen Zusammenhang weder in diese Kreignisse. 
noch in die C h r o n o l o g i e  bineinzulegen wisse, da alles dies in eine 
sehr 1'ruhe Zeit lalle, und die Beriehle der Schriftsteller nicbt minder 
alterlumlich sind. Daraus geht klar hervor, dass L i v i u s und sein Zeit- 
alter iiber die D i c t a t u r  ydllig unklare Yorstellungen liatte. Li v i u s  
erwahnt auch bei dioser Gelegenheit ein Gesetz iiber die Wahl cines 
D ic ta to r s 64),«hne hinzuzufiigen, von wem und wann das Gesetz ge- 
geben wurde: ila lex iubebat do dictatore creando. Es ist nirgends 
in den Quellen erwahnt, dass bis zu dieser Zeit ein solches Gesetz 
gegebcn wurde, und es ist wahrscheinlicher, dass ein solches Gesetz 
erst in einer spateren Zeit erlasscn wurde, und dass L i v i u s  die schon 
vorhandenen Widerspriiche vermehrte, indem er es in den Anfang 
der Republik versetzt hat. Ais in Folgę der Zerwiirfnisse zwischen 
den P a t r i c i e r n  und P l e b e j e r n  Rom in grosse Gefahren gerieth, 
da die umwohncnden Yolker die Revolution beniitzten, urn es anzu- 
greiien, sali App. C l a u d i u s ,  ein ausserst grausamer Mann, ais die 
Wurzel aller Ucbel die P r o v o c a t i o n  an. Ais das Yolk fdie"Alt— 
schaffung der strengen Schuldgesetze yerlangte, rief er aus: agedurn 
dictatorem, a quo provocatio non est, creemus.65) Seine Ansicht 
gieng durch, und es wurde M. Y a l e r i u s  Di c t a t o r .  Da es bei 
der D i c t a t u r  keine P r ov o c a t i o n  gab, und ihr die unumschrankte 
Yollmacht iiber Leben und Tod zu Gebotc stand, so war diese Gewalt 
nur dem Kamen nach von der koniglichen unterschieden und 
wurde zu dem Zwecke erneuert, urn den Widerstand der PI ebe j  er  
zu brechen. Nicht selten wurden Di e ta  to r  en  zu bloss voriiber- 
gehenden Geschaften gebraucht, ais: rei gerundae, cla\i figendi. 
seditionis sedandae, comitiorum habendorum causa. Anfangs war 
ilire Gewalt eine ydllig unumschrankte, spiiter wurde aber auch die 
Pr o YOc a t i o n  auf die D i c t a t u r  ausgedehnt, ja es trat sogar der

,;:l) Livius II. 2!.
6<) Liyius li. 18.
11 ’) Liiias It. 20.



Fali ein, (lass ein Tribun den Antrag auf Bestrafung des D i c t a t o r s  
slellle.GC) Eigentiiinlich war es1, dass der D i c t a t o r  Italien nicht 
verlassen und im Frieden kein Pferd besteigen durfte. Diese Mass- 
regel scheinl deshalb eingefuhrt wordeu z u sein, weil es allzusehr an 
die Kbnige erinnerte, die stets beritten erschienen. Bis auf Su l l a  
vergiengen 120 Jalire, olme dass ein D i c t a t o r  gewahlt wurde; von 
da an erhielten die ( J o n s u l n  die dictatorische Gcwalt, ohne dass 
der dem Yolke so sehr verhasste Titel erwahnt worden wiire. Sul la 
wurde zuin D i c t a t o r  p e r p e t u u s  ernannt und zwar durch einen 
In te r re  a . Der letzte D i c t a t o r  war J. G a e s a r ;  A n t o n i u s  
schaffte die Di c t a  t u r  ftir innnerwahrende Zeiten ab.
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Sch ulu acliricliten
vom D i r e c t o r L u d w i g  R o t h e.

I. Lehrplan des Schuljahres 1872 73.
I. Classe.

Classenvorstand: K a r l  R a d d a .

Rel i g i  on:  2 Stunden. Einleitung in die Religionslehre. Schrift und 
Tradition. Die katliolische Glaubenslehre in der Reihenfolge der 
12 Glaubensartikel. Die Lehre von den Gnadenmitteln, sowie das 
Wiclitigste und fur die Schiller Fassliche aus der Sittenlehre. Die 
10 Gebote Gottes und die 5 Gebote der Kirclie speciell und mog- 
lichst griindlich behandelt. Zur Grundlage des Unterriclites diente 
Franz Fischer’s Religionsbucli. Dr. Th. Ha w las.

De u t s c h :  4 Stunden. Einiibiing des einfaehen, erweiterten, zusam- 
mengezogenen und zusammengesetzten Satzes an Beispielen aus 
dem Lesebuclie. Wiederholung der Formenlehre. Orthographische 
und grammatische Uebungen. Lectiire ausgewahlter Lesestlicke 
und Memoriren kleinerer Erzahlungen und Gedichte. Alle 8 Tage 
eine Haus-, alle 14 Tage eine Schularbeit. K. Rad d a .

F r a n z ó s i s c h :  5 Stunden. Die Regeln der Aussprache und des 
Lesens, mit Inbegriff der Lehre vom Accente. Formenlehre des 
Nom und Pronora. Avoir und etre. Hauptformen der ersten Con- 
jugation. Article dótlni und indefini. Zahlen. Uebungen im 
Uebersetzen leichter Satze. F r. Br os ch .

Pol  ni sch:  2 Stunden. Lautlehre, vielfaehe Uebung im Schreiben 
gleich- und ahnlich lautender Buckstaben und Silben; aus der



Formenlehre die regelmassigen Haupt-, Eigenschafts-, Zahl- und 
Ftirwórter, dann die unveranderlichen Redetheile im Allgemeinen. 
Bildung einfacher Satze in den 3 Hauptzeiten, daran das Richtig- 
sclireiben ankniipfend. 8 Gedickte memorirt, Nro. 2, 4, 5, 6, 15, 
17, 18 und 21 nacli vorangegangener Uebersetzung und Erklarung. 
Ilaus- und Scliularbeiten. K. Śl i wka .

G e o g r a p h i e :  3 Stunden. Die einleitendcn Grundbegriffe aus der 
matli. und phys. Geographie, soweit sie zum Verst;indniss der Kartę 
nothwenig sind. Kurzer Abriss der politischen Geographie. Karto- 
graphische Uebungen. K. R ad da.

M a t h e m a t i k :  3 Stunden. Dekadisches Zalilensystem. Die Grund 
rechnungen mit unbenannten und einnamig benannten Żabien, olme 
und mit Decimalbriichen. Das abgekiirztc Recbnen mit Dezimal- 
briichen. Grundziige der Theilbarkeit, grdsstes gemeinscbaftlicbes 
Mass, kleinstes gemeinscbaftliches Yielfacbes. Gemeine Briicbe 
und dereń Yerwandlung in Decimalbrucke und umgekehrt. Die 
Grundrechnungen mit gemeinen Briichen. Wóchentlicb eine Haus- 
oder Seliularbeit. L. R ot be.

N a t u r g e s c h i c h t e :  3 Stunden. 1. Scm. Saugetbiere, Vogcl und 
und Amphibien. 2. Sem. Fische, wirbellose Thiere. Yon den 
letzteren konnten mehrere Abtbeilungen nur in sehr boscbranktem 
Masse bebandelt werden. Lehrbuch: Pokorny’s illustrirte Natur- 
geschichte. F r. K r a s z n y.

Ge o m e t r i s ehes  Z e i c h n e n :  6 Stunden. 1. Sem. Grundbegriffe. 
Versinnlichung und Bezeicbnung der Grundgebilde. Zeichnendes 
Recbnen mit Geraden. Massstabe. Vom Kreise. Yon den Winkeln 
Zeichnendes Recbnen mit Winkeln, Verwandte Winkel. Parallel- 
winkel. Die Ebene. Beziehungen der Geraden zu Ebenen und 
der Ebenen unter einander. Flachenwinkel. Yerwandte undtParallel- 
Fliicbenwinkel. Nebstbei Zeicbnen fgeometriscber Ornamento und 
Formen mit freier Hand nacb Tafelzeichnungen. 2. Sem. Ebene 
Gebilde. Raumliehe Gebilde. Die Anschauungslebre oder das 
perspectivische Zeichnen nacb der Anscbauung (Zeicbnen nach 
Drahtmodellen). W. A n d u j a r .

S c h o n s e h r e i b e n :  1 Stunde. Uebungen nach Vorschriften zur Aus- 
bildung in der deutschen Schrift, K. Rad d a .



It. Classe.

Classenvorstand: F r a n z  Kr a s zn y .

Re l i g i o n :  2 Stunden. Die katholische Liturgik. Ursprung des 
Gottesdienstes im Allgemeinen und die speciellen Verpflichtungen 
des Ciiristen, insbesondere die er gegen Gott zu erfiiilen liat. 
Die Lelire von den lieiligen Orten und den zum offentlichen Gottes- 
dienste nothigen Erfordernissen. Die Lehre von den hi. ITand- 
lungen und dereń Ceremonien (!il. Messopfer, die lii. Sakrament,e, 
die Sakramentalien, die kirchlichen Gebetweisen und Andachts- 
tibungen). Die Bedeutung und der Yerlauf des Kirchenjahres mit 
seinen lii. Zeiten und Festen bebandelt. Dr. Th. Hawl as .

Deut sc l i :  4 Stunden. Wiederholung und eingehendere Behandlung 
der Formenlehre und Syntax (der einfache und zusammengesetzte 
Satz). Miindliche und schriftliche Wiedergabe grosserer Erzahlungcn 
und Beschreibungen. Saehliche und grammatische Bespreehung 
des Gelesenen. und Yortrag memorirter Lesestucke. Alle 14 Tage 
eine Hausaufgabe, al!e 4 Wochen eine Schularbeit.

1. Sem. F. Kr a s z n y .
2. Sem. K. R ad  da.

F r a n z o s i s c h :  4 Stunden. Formenbildung der regelmiissigen Zeit- 
worter. Article partitif. Unregelrnassiger Plural. Gebrauch der 
Grundzahl statt der Ordnungszalil. Adverbien. Regel .uber das 
Partieipe passe. Die gebrauchlichsten unregelmassigen Verba. 
Zahlreiche Uebungen in vollstandigen Satzen. Alle 14 Tage eine 
Pfausarbeit, alle 4 Wochen eine Schularbeit. F r. Brosch .

Po l n i s ch :  2 Stunden. Wiederholung und Fortsetzung der Formen
lehre aller flexiblen Eedetheile; Behandlung der inflexiblen Rede- 
tlieile. Erklarung der zur Bildung einfacher Satze nothwendigsten 
syntaktisehen Regeln. Vielfache orthographische Uebungen mit 
Riicksichtnahme auf die Grundregeln, die Anwendung der Gross- 
buchstaben und auf die Satzzeichen.
Ais Lesestoff wurden 34, der Form und dem Inhalte nach, ver- 
sehiedene Lesestucke, in Verbindung mit sachlicher Erklarung, 
Uebersetzung und der Naeherzaklung verwendet, und wurden die 
weniger gelaufigen Yocabeln hervorgehoben und memorirt.
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An scliriftlichen Arbeiten' sind 15 Haus- und 11 Schnlarbeiten, 
sammtlich dem Unterrichtsstoffe entlehnt, angefertigt.

F r a n z M ir a.

G e o g r a p h i e :  2 Stunden. Specielle Geographie von Asien und Afrika. 
Ausfuhrliche physikalische Geographie von Europa und politische 
Geographie von Sildeuropa. Kartenzeichnen. K. R ad  da.

Ges ch i cli te : 2 Stunden. Uebersichtliche Gescliichte der Haupt- 
yólker des Alterthumes. K. Radda .

M a t h e m a t i k :  3 Stunden. 1. Sem. Das Wichtigste aus der Mass- 
und Gewichtskunde, aus dem Geld- und Mtinzwesen mit besonderer 
Beriicksichtigung der neuen Masse und Gewichte. Das Rechnen 
mit mehrnamigen Zahlen bot den Uebungsstoff zu yorstehendem 
Pensum. 2. Sem. Walsclie Praktib. Die Lehre von den Yer- 
haltnissen und Proportionen mit mógliehstem Festhalten des Cha- 
rakters einer Schlussrechnung. Alle 14 Tage eine Haus- und 
eine Schularbeit. 1. Sem. L. R o t be.

2. Sem. F r. Kra s zny .

N a t u r  g e s c l i i c h t e :  3 Stunden. 1. Sem. An der Hand ausgewahlter 
Exemplare wurden zuerst die gewohnliehsten Krystallgestalten, die 
physikalischen und einige der auffallendsten chemischen Eigen- 
schaften erlautert, daran kntipfte sich die Beschreibung der ver- 
breitetsten, namentlich nutzlichen Minerale. Lehrbueh: Pokorny’? 
illustrirte Naturgeschichte.
2. Sem. Beschreibung der wichtigsten Pflanzen, mit besonderei 
Beriicksichtigung der in der Umgebung vorkommenden, sowie der 
fur das praktische Leben nothwendigsten Arten. Dieselbe stutzte 
sich ausschliesslich auf frische Exemplare, an denen auch die nn 
entbehrlichsten terminologischen Begritfe klar gemacht wurden 
Die Methode beim Unterricht in der Naturgeschichte iiberhaupi 
war die erotematisch-dialogische. Lehrbueh wie oben.

F r. Kr a s z n y .

G e o m e t r i s c h e s  Z e i c h n e n :  3 Stunden. 1. Sem. Grundrorstellungen 
Die Gerade. Langenmessung. Die Ebene. Hauptrichtungen der 
Geraden im Ranme. Hauptstellungen der Ebene im Raume, 
Gegenseitige Lagę zweier Geraden im Raume, desgl. zweier Ebenen,
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einer Geraden und einer Ebene. Die Kreislinie. Bogenmessung. 
Winkelmessung.

2. Sem. Niihcre Bestimmung der gegenseitigen Lagę zweier sieli 
schneidenden Ebenen, sowie einer Geraden und einer Ebene. Die 
korperliche Ecke. Die vollstandig begrenzte Ebene. Der Wiirfei, 
gegenseitige Lagę seiner Flachen, Kanten und Ecken, Entstehnng 
dieser und des Wiirfels selbst. Das Quadrat. Das gleichschenkelig 
recbtwinkelige Dreieck. Die Anfgaben zum Zeichnen sclilossen 
sieli eng an das Yorgetragene an. Lehrbuch: Scliram, Anfangs- 
griinde der Geometrie. W. An d u j a r .

F r e i b a n d z e i c b n e n :  4 Stunden. Zeiclinen von Ornamenten ver- 
sebiedenen Styls nacli Vorlagen, tlieils in Contur, theils sebattirt.

W. An d u j a r .

S c h o n s c l i r e i b e n :  1 Stunde. Uebungen nacli Vorschriften zur Aus- 
bildung in der Lateinscbrift. K. R ad  da.

III. Classe.

Classenvorstand: F r a n z  B r o s  cli.

Rel i g i  on:  2 Stunden. Offenbarungsgeschiclite des A. Testamentes 
mit besonderer Beriicksichtigung seiner Bedeutung fiir das Mes- 
sianisebe Reich Cliristi. Die Uroffenbarung, die mosaisclie Gesetz- 
gebung und ilire Bedeutung fiir das von Gott auserwahlte Volk. 
Die socialen und staatlichen Verh:iltnisse Israels in den verschie- 
denen Zeitepoclien, ihre Beziehungen zu den sie umgebenden 
Volkern. Geographie Palastina’s und der umiiegenden Lauder. 
Schicksale des Yolkes Israel bis auf Christus den Messias.

D r. Th. H a w 1 a s.

Deu t sch :  4 Stunden. I.ohre vom zusammengesetzten Satze, Arten 
der Nebensatze, Yerkiirzung derselben, die Periode; systematische 
Belehrung iiber Rechtscbreibung und Zeichensetzung. Aufsatze 
yerschiedener Art. Besprechen und Memoriren des Gelesenen. 
Alle 14 Tage eine Ilausarbeit, alle 4 Wochen eine Schularbeit.

F. Br os ch .
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F r a n z 6 s i s c h : 4 Stunden. • Cursorisclie Wiederholnng des Lehr- 
stoffes der I. und II. Classe. Erganzung der systematischer 
Kenntniss der gesammten Formenlehre durch die selteneren ab- 
weichenden Formen. Alle 14 Tage eine Hausarbeit und eine 
Schularbeit. Leiclite prosaischc und poetische Lectiire. Yersuche 
in franzosischer Conversation mittelst der iibersetzten Lesestiicke.

F. Br os cb .

P o l n i s c h :  2 Stunden. Wiederholnng und Erganzung der gesammten 
Formenlehre. Das Zergliedern der Sprachtheile im zusammen- 
gesetzten Satze. Niederschreiben ubersetzter und memorirter Ge- 
dichte aus dem Gedachtnisse und Uebertragung derselben in Prosa. 
Uebersetzen von Sprichwortern und Vergleicbung derselben mit 
deutschen gleichen Inhaltes. Das Schonlesen, Richtigschreiben 
und Uebersetzen wurde fleissig getlbt. Memorirt wurden die' Lese- 
stticke Nro. 3, 13, 19, 29, 31, 35, 39, 45, 85, 97 und 117. 
Alle 14 Tage eine Hausarbeit, und eine Schularbeit.

K. S 1 i w k a.

G e o g r a p h i e :  2 Stunden. Specielle Geographie Europa’s mit be- 
sonderer Berucksichtigung Deutschlands, Kartenzeichnen.

K. R ad  da.

G es ch i ch  te:  2 Stunden. Geschichte des Mittelalters mit ausfuhr- 
licherer Behandlung der Hauptmomente aus der osterreichischen 
Geschichte. K. R. a d d a.

M at hem  a t i k :  3 Stunden. Nach Moćnik’s Lehrbueh der Arithmetik 
fiir Untergymnasien: Die 4 Rechnungsarten mit algebraischen 
Żabien, mit ein- und mehrgliedrigen Zahlenausdriicken, mit ge- 
brochenen Żabien und Polenzen. Das Potenziren und Ausziehen 
der Quadrat- und Kubikwurzeln aus besonderen Żabien. Permu- 
tationen und Combinationen. Wochentlich eine Hausarbeit, alle 
14 Tage eine Schularbeit. F r. Kraszuj^.

P h y s i k :  4 Stunden. 1. Sem. Allgemeine Eigenschaften, iiussere und 
innere Yerschiedenheit der Korper, Wiirme. 2. Sem. Mechanik. Der 
Unterricht ist vorwiegend dialogisch und nach Thunlicbkeit auf 
Experimente gegrtindet. Lehrbueh: Pisko’s Physik fur Unterreal- 
schulen. Fr. Kr a s z n y .
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G e o m e t r i s c h e s  Z e i c h n e n :  3 Stunden. I. Sem. Grundleliren der 
Planimetrie. Flacheninbalt geradliniger Figuren. Pythagoraischer 
Lehrsatz. Yerwandlung und Theilung der Figuren. Yom Kreise- 
Gerade Linien und Winkel im Kreise. Dem Kreise einbeschriebene 
und umscliriebene Yieleeke. Umfang des Kreises. • Flacheninbalt 
desselben. 2. Sem. Von den Kegelschnittslinien. Die Ellipse. Die 
llyperbel. Die Parabel. Nebstbei wurden die entsprechenden Con- 
structionen vorgenommen. W. An du j ar.

F r e i h a n d z e i c h n o n :  4 Stunden. Zeichnen meuscblicher Gesiclitstlieiie 
und ganzer menschliclier Kopfe, meist in Contur mit Bleistift, von 
Geiibteren wurde dasselbe spater nacli schattirten Yorlagen aus- 
gefiibrt. Im zweiten Scmester wurde von einigen Schiilern nacli 
leicliten, ornamentalen Gypsmodellen in Bleistift oder zwei Kreiden 
gezeichnet.

W. And u ja r .

IV. Classe.

Classenvorstand: Dr. T h o m a s  Hawl as .

Rel i g io  n: 2 Stunden. Anknupfend an das in der III. Classe Behan- 
delte wird die Geschielite der Offenbarung des N. T. weitergefiihrt.
Die Wirksamkeit des gottliclien Erlosers von seiner Geburt bis 

zu seinem Tode. Auferstehung, Ilimmelfahrt des Ilerrn, Herabkunft 
des lieil. Geistes. Die Schicksale der Apostel. Wirksamkeit des 
heil. Petrus und Paulus (14 Briefe), besonders des Letzteren 
Missionsreisen genauer behandelt. Die Ausbreitung des Christem 
thums in der nachapostolischcn Zeit. Dr. Hawl as .

Deutscl i :  3 Stunden. Grammatik: nacli Bauer’s Lehrbucli die Lehre 
vom Satzbau behandelt. Der einfache und zusammengesetzte Satz. 
Periodenbau. Die Lehre vom Genus, Tempus und Modus beim 
Yerbum. Das Wichtigste aus der Rechtschreiblehre, sowie auch 
einzelne sonstige Partien bei der Lectiire wiederholt.

Lectiire: Lesestucke in Prosa und Yersen wurden gelesen, das 
Gelesene grammatisch und sachlich erklart. Bei den poetischen 
Stiicken wurden die Grundztlge des Yersbaues und der deutschen 
Metrik behandelt. Biographien der bekannteren deutschen Dichter 
sowie auch mehrere poetische Lesestucke wurden memorirt.
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Stylistik: Es wurde den Schillera eine eingehende Anleitung er- 
theilt iiber Form und Inhalt von Geschaftsaufsatzen, wie auch die 
verschiedenen Arten derselben naher behandelt wurden.
Je 14 Tage eine Hans-, jeden Monat eine Schularbeit.

D r. II a w 1 a s.

F r a n z o s i s c h :  3 Stunden. Systeraatische Kenntniss der Syntax des 
Zeitworts und der inflexiblen Redetheile. Lebre vom Gebrauche 
der Zeiten, der Participien und Negationspartikeln. Leicbte pro- 
saische und poetische Lectiire. Alle 14 Tage eine Hausarbeit, 
alle 4 Wochen eine Schularbeit. Fortgesetzte miindliche und 
scbriftlicbe Uebungen mit Hervorbebung der Gallicismen.

F. Broscb.

P o l n i s c h :  2 Stunden, combinirt mit der dritten Classe.

G e o g r a p h i e :  2 Stunden. Specielle Geographie von Amerika und 
Australien. Ausfubrliche Geographie der ósterreichisch-ungarisehen 
Monarchie mit besonderer Hervorhebung oder Yerfassungslebre.

K. Radda.

G e s c b i c h t e :  2 Stunden. Geschicbte der Neuzeit mit Beriicksichti- 
gung Oesterreicbs. K. Radda .

M a t h e m a t i k :  4 Stunden. 1. Sem. Gleichungen des I. Grades mit 
einer und mehreren Unbekannten. Kettenbriiche. Permutationen und 
Combinationen.

2. Sem. Das burgerliche Rechnen nacb Moćniks Arithmetik fur 
Untergymnasien mit Ausdebnung auf Rerecbnung des Wcrthes der 
Borseneffecten nacb dem Curszettel. Dem neuen Masse und Ge- 
wichte wurde entsprechend Rechnung getragen.
Wochentlich eine Haus- oder Schularbeit.

1. Sem. K. Radda .
2. Sem. L. Rothe.

P h y s i k : 2 Stunden. Schall, Magnetismus, Electricitat, Licbt. Lehr- 
buch: Pisko’s Physik ftir Unterrealscbulen. F r. Kr a s z n y .

C h e mi e :  3 Stunden. Uebersicbt der wichtigsten Grundstoffe und ihrer 
Yerbindungen mit besonderer Berticksichtigung ibres natiirlicben
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Yorkommens, jedoch ołine tieferes Eingehen in die Theorie und 
oline ausfuhrliche Behandlung der Reactionen. L. Rot he .

Ge o me t r i s c h e s  Z e i c h n e n :  3 Stuuden. Repetition der Berech- 
nung planimetrischer Figuren an zahlreichen Uebungsaufgaben und 
mit stetem Yergleicbe der alten und neuen Masse. Die Elemente 
der Stereometrie bis einscbliesslich zur Kubikinhaltsbestimmung 
nach Moenik’s geom. Anschauungslehre fur Untergymnasien. Die 
Elemente der Projectionslelire besprochen und gezeiclmet; insbe- 
sondere die Projectionen von Punkten, Linien, Winkeln, Ebenen, 
die Trassen der Ebenen, die Projectionen von einfacben Korpern, 
Wiirfelen, Prismen, Pyramiden, Cylindern, Kegeln, Kugeln, Octa- 
edern, Tetraedern etc. L. R o t li e.

F r e i h a n d z  ei e k n e  n : 4 Stunden. Dasselbe wie in der dritten Classe, 
aber nach etwas schwierigeren Vorlagen und mehr nach Gyps- 
modellen. W. A n du j ar.

I s r a e l i t i s c h e r  R e l i g i o n s u n t e r r i c h t .

1. u. II. C l a s s e :  2 Stunden. Eine Stunde biblische Geschichte, die 
Zoit der Richter, die miindliche Lelire und die Offenbarungen 
Oottes durcli die Propheten (nach Wessely). Eine Stunde passende 
Stiicke aus dem Pentateuch in der Ursprache sachlicli und sprach- 
lich erkliirt.

III. u. IV. C l a s s e :  2 Stunden. Eine Stunde die mosaischen Gesetze, 
Eintheilung (Glaubens- und Sittenlehre), Werth und Zweck der- 
selben (nach Wessely). Eine Stunde 15 Psalmen in der Ur
sprache mit sachlichen und sprachlichen Erkliirungen (nach Men- 
delsohn und Ffirst). Kreisrabhiner S. F r i e d m a n n .

T u r n u n t e r r i c  lit.

Der gesetzlich ausgesprochenen Turnpflicht fur Realschiiler gegen- 
iiber, liat unter den in hiesiger Stadt nocli bestehenden provisorischen 
Schulturneinrichtungen, Seitens der Anstalt niclit so entsprochen wer- 
den konnen, ais unter giinstigern Verhaltnissen hatte geschehen miissen. 

Die Schule ist angewiesen diejenigen Turnlocalitaten zu benutzen,
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die fiir die Sclitiler der beiden hies. k. k. Gymnasien und der k. k. 
Lehrerbildungsanstalt fiir Turnzwecke provisorisch hergerichtet sina. Im 
Sommcr bestehen diese ans dem Turnplatze neben dem k. k. I. Gymn., 
im Winter ans einem Classenzimmer des k. k. II. Gymn.

Der Sommerturnplatz ist mit den nothwendigsten gleichartigen 
Turngerathen ausgestattet, welche ein Gemeinturnen an den Gerathen 
zulassen. Diesem entspfcciiend konnte die Zahl der gleiclizeitig tur- 
nenden Schiller im Sommer 40—50 sein, eine Anzahl, die vom turne- 
risch-padagogischen Standpunkte ais eine normale festgesetzt ist.

Anders gestaltete sieli dieses Yerhiiltniss im Winter, da der be- 
sehranktere Ranm auch eine entsprechende Besehrankung der gleich- 
zeitig turnenden Scliiiler bedingte. Die, dadurch lieryorgerufene Ver- 
melirung der Abtheilungen maclite aber aucli gleiclizeitig eine Yermin- 
derung der Turnzeit fiir den einzelnen Turnscliiiler nothwendig.

Die Bctriebsweise war: Gemeinturnen sammtlicher Scliiiler unter 
specieller Leitung- des Lehrers.

Die Turniibungen waren dem Alter und den Krślften der Scliiiler 
eutsprecliend ausgewalilt.

In allen Abtheilungen waren ausser Frei- und Ordnungsiibungen 
Gangarten, Turnspielen, von den Iciclitcn zu schwerern sieli stci- 
gernde Uebungen mit dem langen Schwungseile, an den Springeln, 
Sturmspringeln, Kletterstangen, Leitern, Rccken und dem Barren. Fiir 
die Scliiiler der III. u. TY. Classc kam nocli der Stemmbalken hinzu.

Zahl und Starkę der Abtheilungen, Zahl der wochentlichen Turn- 
stunden und Turnzeit, ergibt sieli aus naehfolgender Uebersicht:
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Jiicht obligatc Lehrgegciistaude.

G e s a n g u n t e r r i c h t .

Nach einigen Bemerkungen ilber Korperhaltung, Mundstellung 
Zungenlage u. s. w. beim Singen wurden ćlie Schiller mit der Kennt- 
nis der Noten vertraut gemaclit. Hierauf wurde die Scala durch Yor- 
singen und Yorspielen von Stufe zu Stufe entwickelt. Yon den Inter- 
vallen wnrden bloss die kleineren durch Treflubungen den Schillera 
gesichert. Ferner wurde denselben des Wesen der ganzen und haiben 
Tiine, das Erholiungs- und Erniedrigungszeichen, die. verscliiedenen 
Notengattungen, die Pausen, die gebrauchlichsten Tactarten, einige 
Tempi und die wichtigsten, in der Musikschrift vorkommenden Zeichen 
bekannt gegeben.

Die Lieder wurden in zwei- nnd dreistimmigem Chore gesungen.
Schiileranzahl im 2. Semester: 30. H e r m a n n  Zebi sch.

II. Stand der Lehrmittel und Vermehrung derselben 
in den Schuliahren 1871 bis 1873.

Die von der friiher dahier bestandenen k. k. Haupt- und zwei- 
classigen Unterrealschule ubernommenen Lelirmittel bilden den Grund- 
stock dieser Sammlungen. Trotzdem nun die Bediirfnisse einer vier- 
classigen Unterrealschule grossere sind, war es doch wegen unzurei- 
chender Mittel in den beiden ersten Schuljahren nicht ermbglicht, 
grcissere Anschaffungen zu bewerkstelligen. Audi war der Unistami 
hinderlich, dass jede einzelne Anschaflung erst einer Befiirwortung durch 
die Lehrerconferenz und dann einer Begutachtung eines Comite des 
lóblichen Gemeindeausschusses bedurfte, ehe eine Plenarversammlung 
des letzteren hieruber schliissig werden konnte. Eine fiir das Gedeihen 
der Kealschule forderliche Aenderung bewirkte der Beschluss des lob- 
lichen Gemeinde-Ausschusses vom 14. September 1872 Zahl 1882, 
mitgetheilt mittelst Intimates des lóblichen Gemeinde-Vorstandes mv 
21. September Zahl 1780, wonach die weiter unten sub a), b) und c) 
angefuhrten Einnahmeposten zur Nachschaffung von Lehrmitteln, Instand- 
haltung derselben und zur Yermehrung der Bibliotbek deiart zu ver-
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wenden sind, dass dem Lehrkorper die Verwendang dieser Gelder ge- 
biihrt, und der Director die durch Majoritatsbeschluss Seitens der 
Lehrerconferenz beschlossenen Anschaffungen zu besorgen und am 
Ende jedes Semesters die ordnungsmassig belegten diesbeziigliehen 
Verwendungsausweise dem loblichen Gemeinde - Yorstande zu unter- 
breiten bat.

Q u e 11 e n z u r  E r w e r b u n g  in 1 8 7  3.

a) Dotation von der loblichen Stadtcommune Teschen 300 fl. —
b) Aufnahmstaxen von 75 neu eingetretenen Scliti-

lern a 210 H................................................................ 157 „ 50
c) Lehrmittelbeitrage von den Scliiilern a 1 fl. . . 173 —
d) fur 2 Duplicatzeugnisse (Quasnitza und Schindler) 2 „ —
e) Zinsen der bis zum 15. Juli 1873 bei der stadt.

Sparcasse deponirten Betrage ad b) bis d) . . 0 62
Summę 642 fl. 12

A. Die Bibliotliek.
C us t o s : R e a l l e h r e r  K. Ra  d da.

I. Zuwachs durch Ankauf.

Im S c h u l j a h r e  1 8 7 1: Doli, die Realschuie, 1. Jahrg. 1871.— 
Ilerthelt, allgemeine deutsche Lehrerzeitung, Jaiirg. 1871. — Hieser, 
zeichnende Geometrie. — Ropp, internationale Mass-, Gewichts- und 
Munzordnung. — Hampel, das Gemeindeleben Schlesiens in 6 Banden. — 
Organisationsentwurf fiir die Mittelschulen Oesterreichs. — Yerordnungs- 
blatt fiir den Dienstbereich des k. k, Ministeriums fiir Cultus und 
Unterricht, 1. bis 3. Jahrgang, 1869 bis 1871.

Im S c h u l j a h r e  1 8 7 2:  Bopp, gi-osse Wandtafel des metri- 
schen Systemes. — Frick, physikalische Technik. — Dietz, Grammatik 
der romanischen Sprachen, 3 Theile. — Arendt, Organisation und 
Technik des Unterrichtes in der Chemie. — Arendt, Anschanungs- 
Unterricht in der Naturlehre. — Arendt, Materialien fiir den Anschau- 
ungs - Unterricht in der Naturlehre. — Arendt, Lehrbuch der an- 
organischen Chemie, 2. Auflage. — Matuschek, Normalien-Nachschlagebuch 
ttnd Supplement. — Leunis, Botanik 5. Ileft ais Fortsetzung. — Hubner
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statistische Tafel. — Verordnungsblatt, 4. Jahrgang, 1872. — Doli, 
die Realschule, 2. Jahrgang 1872. — Berthelt, allgemeine deutsche 
Lehrerzeitung, Jalirg. 1872.

Im S c h u l j a h r e  1 8 7 3: Ortsrepertorinm des Herzogthumes 
Ober- und Niederschlesien. — Piitz, Lehrbuch der vergleiclienden Erd- 
beschreibung, 8. Auflage. — Feliling, neues Handworterbueh der Chemie, 
1. bis. 10. Lieferung. — Sybel, bistorische Zeitsclirift, 15. Jahrgang, 
1873. — Ficker, die Yolkerstamme Oesterreichs. — Weismann, die 
Entwickelung der Dipteren. — Bergmann und Leuekart, anatomiscb- 
physiologische Uehersicht des Thicrreiches. — Leydig, das Auge der 
Gliederthiere. — Leydig, vom Bau des tliierisclien Korpers. — Ilai- 
dinger, Handbuch der bestimmenden Mineralogie. — Gerstfeldt, iiber 
die Mundthcile der saugenden Insecten. — Leunis, Botanik, 6. Heft 
ais Fortsetzung. — Weber, Lehrbuch der Weltgeschichte, 15. Auflage, 
2 Bandę. — Magnia, Chrestomathie du vieux franeais. — Boltz, Yor- 
schule des Sanskrit. — Yirchow und Iloltzendorf, Sammlung wissen- 
schaftliclier Vortrage, VII. und VIII. Serie, 1872 und 1873. —• Yogt, 
zoologische Briefe, 2 Bandę. — Iiurz, Geschichte der deutscben Lite- 
ratur, 6. Auflage, 4 Biiiide. — Bratassevie, unser neues Mass und 
Gewicht. — Doli, die Realschule, 3. Jahrg. 187/1. — Zeitsclirift fur 
den mathematisch-naturwissenschaftlicben Untcrricbt, 1., 2., 3. und 4- 
Jahrgang. — Petermann, geographische Mittheilungen, Jahrg. 1873. — 
Muspratt, technische Chemie, 1. bis 14. Lieferung. — Skofitz, oster- 
reichisch-botanisches Wochenblatt, 1873. — Verordnungsblatt fur den 
Dienstbereich des k. k. Ministeriums fiir Cultus und Unterricht, 
5. Jahrgang.

Im S c h u l j a h r e  1 8 7 1 :  Yom hoLen k. k. Ministerium fur 
Cultus und Unterricht: Navigazione e Commercio in Porti Austriaci 
1869. — Bericht der Grazer Handelskammer pro 1866 bis 1868. — 
Bericht der Handelskammer in Brody. — Systematisch geordnetes Yer- 
zeiclmis der Programmsabhandlungen von Iliibel, Czernowitz 1870.

Yom hocliloblichen k. k. schlesischen Landesschulrathe: Jahres- 
bericht der niederosterreichisehen Ilandels-und Gewerbekammer 1869. — 
Oesterreiebiscber Bericht iiber die Londoner Industrieausstellung von 
1862. — Volkszahlung in Scblesien vom 31. December 1869. — 
Jahresbericbt des k. k. Ministeriums fiir Cultus und Unterricht fiir 1870

II. Zuwaclis (linii Schenkung.



Von der Yerlagshandlung Teinsky in Prag: Weltgescliichte von 
Gindely fur Unterrealsclmlen, 3 Bandę, fiir Oberrealschulen, 2 Bandę.

Im S c h u l j a h r c  1 8 7 2: Vom hohen k. lc. Ministerium fur 
Cultus und Unterricht: Summarischer Bcriclit iiber Industrie, Handel 
und Yerkehr Oberdsterreichs fur 1870. — Movimento della Naviga= 
zionę e Commercis iu 1870. — Navigazione Austriaca all:estero 1869.— 
Statistischer Bericht der Ilandełs- und Gewerbekammer in Oberoster- 
reieh fiir 1870.

Vom liochldblicben k. k. schl. Landesscbulrathe: Czoernig, stati- 
stisches Ilandbuchleiu fur die osterr. Monarchie. — Statistisches 
Handbuchlein des Kaiserthums Oesterreich fiir das Jahr 1865, dsgl. 
fiir 1866, 1867 und 1868. — Czoernig, das osterreichisclie Budget 
fiir 1862, 5 Ilefte. — Industrie-Statistik der osterreiehischen Monarchie 
fiir das Jahr 1856, 1857 und 1858, 3 Hefte. — Czoernig, Ethno- 
grapliie der osterreiehischen Monarchie, 1. Band 1857, 2. Band 1855,
3. Band 1855.

Yom Ilerrn F. Michl in Troppau: Schlesiens Bodenproduction 
und Industrie.

Von der Verlagshandlung Tempsky in Prag: Lehrbuch der 
Chemie fiir Kealschulen von Willigk, 2 Theile.

Vom Berichterstatter: Zeitschrift fiir Mathematik und Physik von 
Schlomilch, Kalii und Kantor, 7. Jahrg. 1862. — 4 Jahresberichte der 
offentliclien Sclmlanstalten zu Oberschiitzen in Ungarn, 1862, 1868, 
1870 und 1871.

Vou den Directionen folgeuder Lehranstalten dereń Jahresberichte: 
Auspitz, Landes-Unterrealschule 1871. — Presburg, k. Oberrealschule 
1871. — Klagenfurt, k. k. Oberrealschule 1871. — Teschen, II. k. k. 
Slaatsgymnasium 1871. — Briinn, k. k. deutsches Obergymnasium 
1871. — Teschen, Communal - Volksschule 1871. — Bielitz, Lehrer- 
bildungsanstalt 1871.

Im S c h u l j a h r e  1 8 73:  Yom hohen k. k. Ministerium fiir 
Cultus und Unterricht: Statistischer Bericht der Grazer Ilandełs- und 
Gewerbekammer fiir 1869 und 1870. — Navigazione e commercio in 
Porti Austro-Ungarici 1870. — Navigazione in Trieste Nel 1871. — 
Scherzer, Bericht iiber die osterr.-ungarische Expedition nach Siani, 
China und Japan, Stuttgart 1872. — Quinquennalbericht der Brodyer 
Handels- und Gewerbekammer fiir 1866 bis 1871. — Bericht derselben 
fiir 1871. — Navigazione e commercio in Porti Austriaci Neil871. — 
Statistischer Bericht der Handels- und Gewerbekammer in Laibach fiir



1870. 2. Theil. — Navigazione Austro Ungarica all’estei' 0  nel 1870.— 
I)er Handel und die Schifffahrt von Triest in den Jaliren 1865 bis 1871.

Yom Herm Dr. B. Fizia in Teschen: Hellmuth, Yolksnaturlehre, 
15. Auflage. — Zamminer, die Pliysik der Erdrinde und der Atmo- 
spliiire, in einem Bandę. — Das Weltall, Zeitschrift fur populare 
Naturkunde von Giebel und Schaller, 1854. — Wolfg. Menzel, 
Geschiclite der letzten 40 Jalire. — W. Menzel, Geschiclite der neuesten 
Zeit, 1860.

Yom Herrn Kaufmann E. Sehroder in Teschen: Jahresberieht des 
Rathes der offentlichen Seliulen in St. Louis, 1870 bis 1871.

Von den Directionen folgender Lehranstalten dereń Jaliresberichte: 
Teschen, k. k. I. Staatsgymnasium 1872. — Teschen, k. k. II. Staats- 
gymnasium 1872.— Mahrisch-Neustadt, Landesrealgymnasium 1872.— 
Meran, k. k. Gymnasium 1872. — Briinn, k. k. deutsches Obergym
nasium 1872. — Olmiitz, k. k. slavisches Gymnasium 1872. — Prag, 
k. k. deutsche Oberrealschule 1872. — Klagenfurt, k. k. Oberrealschule 
1872. — Prag, lc. k. deutsche Lehrerinnenbildungsanstalt 1872. — 
Budweis, k. k. bohm. Obergymnasium. 1872. — Teschen, Communal- 
Volksschule 1872. — Temesrar, k. Oberrealschule 1872. — Villach, 
k. k. Unterrealgymnasiun 1872, — Bielitz, evangelische Lehrerbildungs- 
anstalt 1872. — Prag, k. k. deutsches Obergymnasium der Kleinseite 
1872. —• Troppau, k. k. Obergymnasium 1872. — Pola, k. k. Marinę1 
Unterrealschule 1872. — Graz, k. k. I. Staatsgymnasium 1872.

Vom Bibliothekar: 6. und 7. Jahresberieht der Oberrealschule 
am Alsergrund in Wien. — Osterprogramm der I. evang. stadt. Mittel- 
schule in Breslau 1872.

Vom Berichterstatter: Programm der Realschule 1. Ordnung in 
Elberfeld 1872.

Von der Yerlagshandlung Buchholz und Diebel in Troppau: 
Biihren, Sammlung deutscher Gedichte.

Von der Verlagshandlung F. A. Herbig in Berlin: 19 Stiiek 
Lehrbiicher (meistentheils der franzosischen Sprache).

Yon der Yerlagshandlung F. H. Schimpff in Triest: 1 Lehrbuch.
Von der Beck’schen Universitats-Buchliandlung in Wien: 20 Stiiek 

Lehrbticher verschiedenen Inhaltes.
Von der Yerlagshandlung Tempsky in Prag: 6 Stiiek desgleichen.—
Von der Yerlagshandlung Seidel und Solin in Wien: 9 Stiiek 

Lelirbucher. —



47

Von der Verlagshandlung Gerold und Solm in Wien: 58 Stiick 
Lehrbiieher. •—

Von der Verlagshandlung Hugel in Wien: 3 Stiick desgleichen.— 
Von der Verlagshandlung Winiker: in Briinn 8 Stiick.

Den Grundstock der Lelirerbibliothek bildete derjenige Theil 
der Bibliothek der friiheren k. k. Haupt- und Unterrealschule, welcher 
dem Berichterstatter am 17. Marz 1871 iibergeben wurde, bestebend 
aus 389 Werken in 134 Banden und 459 Heften, das ist zusammen 
593 Stticken, und sind diese im Grundbucbe unter den laufenden 
Nummern 1 bis 588 eingetragen.

Der Aufwand fiir die Bibliothek betrug im Schuljahre 1871 
il. 51*52 und sodami im Schuljahre 1872 11. 62'03, wozu noch die 
bereits oben ausgewiesenen Schenkungen kamen. Hierdurch stieg der 
Bestand auf 428 Werke in IGO Banden und 510 Heften, das ist zu- 
sanimen 670 Stticke. (Grundbuch Nr. 1 bis G54).

Der Aufwand im Jahre 1873 betrug 11. 178, der Zuwaehs die 
Nummern G55 bis 851 des Grundbuches, und ist der gegenwitrtige 
Stand der Lelirerbibliothek folgender:

Abthcilung
Zahl
der

Werke

diese bestehen aus

Banden Heften Stiicken

A. Rechts- & Staatswissen-
4

schaften........................... 10 4 31 35
B. Philosophie..................... 7 6 1 7
C. Padagogik & Zeitschriften 17 4 101 105
1). Geschickte & Iliilfswissen-

schaften........................... 224 87 151 238
E. Spracliwissenschaften 9 15 1 16
F. Mathematik...................... 13 5 12 17
G. Naturwissenschaften . . 44 40 39 79
H. K u n s t ........................... 10 — 90 90
I. Illustrirte Cataloge . . 6 4 18 22

K. Lehrbiicher...................... 155 149 40 189 .
L. Programme..................... 115 — 115 115
M. Sonstige Werke . . . 7 4 3 7

Zusammen 617 318 602 920
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Die Scliiilerbibliothek.

Wenn schon einzelnen Schiilern ofters Werke aus der Lehrer- 
bibliotbek geliehen wurden, so wurde tloch der Abgang einer Schiiler- 
bibliotliek scbmerzlich empfunden, und bescbloss dalier die Lehrer- 
conferenz von den fur das Jahr 1873 zu Gebote stehenden Mitteln den 
Betrag von fl. 32’5 zur Griindung einer Schtilerbibliothek zu verwenden. 
Hierfur wurden 70 Ilefte theils belehrenden, theils unterhaltenden In- 
lialtes angeseluifft.

Die Miuizensanimlung.

Gesclienkt wurden: Vom Herrn Marine-Ingenieur Lehmann in 
Teschen: 51 Stiick, worunter 30 Stiick rómische Miinzen.

Yom Herrn Major von Anieli in Teschen: 4 Stiick, worunter eine 
Silbermtinze vom Kaiser Commodus und eine solche von Antoninus 
Pius. — Gegenwartiger Stand: 55 Stiicke.

15. Lelirm ittelsam iulung fiir  den gcograpliiscli-historischon
U nterrieht.

C u s t o s : R e a l l e h r e r  K. R a d d a.

Von der vorhinnigen k. k. Haupt- und Unterrealschule wurden 
ubernommen: S Wandkarten, ein Tellurium, eine Sonnenuhr und ein 
alter Globus; letzterer und drei der Wandkarten wurden spater aus- 
rangirt. Dahingegen neu angeschafft im Schuljahre 1871: Jausz, Wand- 
karte der mathem. Geographie. — Handtke, ostliclie und westliche 
Halbkugel. — Handtke, Asien. — Ilandtke, Afrika. — Stulpnagel, 
Europa. — Kiepert, die alte Welt. — Mdlii, oroliydrographische Wand- 
karte von Mitteleuropa. —

Im Schuljahre 1872 angeschafft: ilandtke, Wandkarten von 
Australien und Nordamerika. — Ein grosser Globus von Schott in 
Berlin.

Gesclienkt wurde von Herrn E. Schroder in Teschen: Kozenn, 
Wandkarte der osterr.-ungarischen Monarchie.

Im Schuljahre 1873 angeschafft: Woldermann, Wandkarte von 
Europa. — Dolezal, Wandkarte der osterr.-ungarischen Monarchie. 
Raaz, Wandkarte von Palastina.
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Der Aufwand zu diesen Anschaffungen betrug 1871 
1872 fi. 57-56, 1873 fl. 21"92, zusammen fl. 130"85.

Der gegenwiirtige Stand dieser Sammlung ist:
a) Kartcn fUr mathematische Geographie . . .
b) Kartcn fur physische G eograph ie ......................
c) Kartcn fur politisclie G e o g ra p h ie ......................
d) Karten fur Geschichte ......................................
e) ein Globus, ein Tellurium und eine Sonnenulir.

fl. 51-37, 

1 Stiick:

C. Lein-inittelsammlung fur Naturgcschiclite.

C u s t o s : It e a 11 e h r e r F r. K r a s z u y.

Bei der Uebernabme zahlte das naturhistorische Gabinet 49 Num- 
mcrn zoologischer GegenstSnde, 129 Stii cke oryktognostische Mineralien 
and eine systematisch geordneto Sammlung von 200 Stiick Gebirgs- 
arten, sowie eine Harteskala.

Im Schuljahre 1871 angeschafft: eine Schleiereule, ein Papagei, 
ein graues Eichhdrnchen und ein Basilisk. Aufwand hierzu fl. 19-20.

Geschenkt wurde in diesem Schuljahre vom Realschiiler Jarmulski: 
ein ausgcstopftcr Iltis.

Im Schuljahre 1872 angeschafft: Sieben Stiick ausgestopfte Yogel, 
eine Meerspinne, ein Einsiedlerkrebs, ein Schwert des Schwertfisches, 
ein Zahn des Sagefisches, 2 Secsterue, 2 Korallen, ein Seeigel, ein 
Parchen Herkuleskafer und 2 Stiicke Bernstein. Acht Mappen fur das 
Herbarium. Aufwand: fl. 42. —

An Geschenken erliielt diese Sammlung in 1872: vom Herrn 
Kanfmann E. Schroder in Teschen: 10 Stiick Insectenschachteln in 
Buchform. —

Vom Berichterstatter: 290 Arten Kafer nach Redtenbaclier be- 
stimmt i i i k I geordnet in fast dojipelt so vielen Exemplaren und 340 
Pflanzenarten ais Grundstock zu dem anzulegenden Herbarium. —

Vom Herrn Ingenieur Rodler in Ustroń: eine Sammlung von 929 
Stiicken oryktognostischer Mineralien. —

Voin Realschiiler Adolf Hofmann: einige Arten Kafer. —
Vom Herrn Maschinisten Lehmann: einige Mineralien von der 

Insel Elba. -
G e k a u f t  w u r d e n  im S c h u l j a h r e  1 8 7 3: 20 Gliiser fur 

Praparate in Spiritus. — 1000 Stiick Mineralienkastehen. — 6000
4
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Stiick vorgedruckte Yignetten. — Ein Mineralienschrank mit 48 Schub- 
ladeu in 6 Reilien und schragem Glasaufsatze fur Schaustiicke. — 
Bestellt wurde ferner: das Skelett eines Saugethieres, ein Jiliinolophus 
eąninus in Weingeist, eine Kreuzotter, ein Cyprinus carpio, eine Sąuilla 
und ein Octopus. •— Ausschliesslich des auf fl. i 06 kommenden Mine- 
raliensckrankes betriigt der Aufwand in diesem Jahre fl. 50\50. —

An Geschenken gingen in diesem Jalire ein: vom Ilerrn Lelirer 
Braunberg: ein Huknchen mit 4 Fiisscn und ein ausgestopfter Igel. — 

Vom Realsckiiler Arthur Nawratil: ein Hirsckgeweik.
Yom Beriehterstatter: 51 Stiick Krystallformgestalten nach eigenen 

Netzen ans Pappe angefertigt. —
G e g e n w a r t i g e r  S t a n d  dieser Lehrmittelsammlung:

a. Z o o l o g i s c h e  S amml u n g .
I. Mammalia. 11 Stiick und 7 Stiick Geweihe und Horner.

II. Aves. 41 Stiick ausgestopft und 11 Biilge.
III. Reptilia. 8 Stiick in Spiritus, ein Basilisk und eine Schildkrote.
IV. Pisces. 3 Stiick , namlich ein Ei vom Ilaifisch und 2 Zahne 

des Sagefisches, 1 des Schwertfisckes.
Y. Insecta. 2 Herkuleskafer und 290 Arten Kafer in zekn Buck- 

schachteln.
VI. Arachnidae. 2 Stiick.

VII. Crustacea. 2 Stiick.
VIII. Yermes. 1 Stiick.

IX. Mollusca. 29 Stiick Cephalophora und 7 St. Acepkaia.
X. Radiata. 3 St. Asteridea und 2 St. Eekinidea.

XI. Polypi. 3 St.
b. Bo t a n i  s che S a m m l u n g .

Ein Herbarium in 8 Mappen mit 340 Pflanzenspecies.
c. M i n e r a l i e n - S a m m l u n g .

I. Oryktognostiscke Sammlung. 1068 Nummern.
II. Geognost.ische Sammlung. 200 Nummern.

III. Petrefacten-Sammlung. Einige Stticke.
IV. Krystallformgestalten. 51 Nummern.

d. A b b i l d u n g e n .  Ein Bilderatlas und 71 Bildertafeln.

1). P liysikalisclies (ab  i net.

C u s t o s : Reallelirer F r a n z  K r a s z n y .

Bei der Uebernahme zabite das pbysikalische Cabinet 123 
Nummern.
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Im Solialjahre 1872 wurden angeschafft 12 Nummern, meist 
Werkzeuge.

In Soliuljahr 1873 gekauft: Pneumatische Wannę von Blech. — 
Kugel mit Ring und Weingcistlampe. — Compressionsfeuerzeug. — 
Krafteparallelogramm. — Schiefe Ebene. —- Berganlaufender Kegel. — 
Commnnicirende Gefasse. — Heronsbali mit Ilahn. — Haarrohrchen 
mit Gestell. — Stecblieber mit Glashahn. — Blasbalg. — 2 Stimm- 
gabeln auf Resonanzkiisten. — 2 gerade Magnete mit Armatur. — 
Apparat zur Ansammlung der Elektricitat an der Oberflaclic. — Vor- 
richtnng den elektrisclien Funken durch Flussigkeiten zu leiten. — 
Elektropbor von Ilartgummi mit Fucksschwe:f. — Kiinstliches Auge mit 
Yorriclitung die Wirkung der Brillen zu zeigen. — Grosse Sammlung 
Ton Modellen der metrischen Masse und Gewichte von Michael Gunter.

I)ie Ausgaben betrugen in 1872 fi. 28'57 und 1873 fi. 154-60. — 
Gegenwartiger Stand:

I. Allgemeine Eigenscbafter der Kórper . . .  7 Nrn.
II. Warmelebre . . . . . . .  9 „

III. Lehre vom Gleicligewichte festcr Korper . . 13 „
IV. Lclire vom Gleicligewichte tropfbarflusssiger Korper 18 „
V. Lebre vom Gleicligewichtc ansdehnsamfliissiger K. 14 „

VI. S e l i a l l ....................................................................6 .,
VII. Magnetismus . . . . . . .  5 .,

VIII. E l e k t r i c i t a t .......................................................47 „
IX. Licht . . . . . . 24
X. Yerschiedene Werkzeuge . . . . . 15 „

XI. Sammlung von Modellen der metrischen Masse
und Gewichte . . . . . 46 _

Zusammen 204 Nrn

E. Chciuisclics Laboratorium.

C u s t o s : Director L u d w i g  R o t h e.

Bei der Ucbernabme waren ausser verschiedenen Kleinigkeiten 
yoriianden: eine Tischwage, ein Satz Grammgewichte, ein Gasometer 
ans Glas, ein solchcr aus Blecli, ein Glasblasertisch und ein Blasbalg.

Im Jabre 1872, in welchem zuerst Chemie ais selbstandiger Un- 
terricbtsgegenstand auftrat, wurde gekauft: die notliigsten Reagentien 
und Praparate. — Euaiometer mit Halin, — Apparat Pohl. — Apparat 
nach Marsh. •— Apparat zur Darstellung von Untersalpetersiiure. —
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Glasglocke mit Kautschukblase. — riatintiegel. — Platinschale. — 
Pneumatische Wanno von Glas. — Yerbrcnnnngsofen. — Tischofen nebst 
Zubehor. — Schwefelwasserstoffapparat nach Kipp. — Thermometer; 
ferner verschiedene Ariiometer, Pipetten, Biiiott.cn, Retorten, Kolben, 
Waschflaschen , Tiegel, Morscr, Zangen, Plaschen mit eingebrannter 
Signatur (53 Stiick), Pulverflasclien, Korke, etc. etc. —

Audi wurden in 1872 ein Wagtisch, einc Zinkflasche mit Halin 
fiir Wasser und eine grosso Repositur fiir Flaschcn angescliafft, und 
betrugen die Ausgaben einschliesslieh der letztgenannten Posten und 
Portoauslagen ii. 440'09. —

Gesehenkt wurde von der Graflich Lariscldsclien Sodafabriksleitung 
in Petrowitz: ein Galion mit Salzsaure. —

A n k a  uf  im J a h r e  1 8 7 3: 9 Abdampfschalen von Porzellan.
— 100 St. Eprouvetten. — 6 Wulfische Flasdien. — 28 St. Satz- 
kolbchen. — Ein Sehreibdiamant. — Schneiddiamant. — Exsiccator.
— Ubrglaser. — Gasometer von Glas. — Destillationsapparat mit Zu
behor. — Berzeliuslampe nebst 1 Satz Gliihringe. — YollstSndiges 
Lotlirohrbesteck. — Rcagcnticn und Matcrialicn.

Hierfiir wurden ausgegeben fi. 180. In Arbeit ist ein Experimcn- 
tirtisch mit Wasserbad, den nothigcn Schubladen und 'einer Bleiplatte, 
wofur fi. 140 im Priiliminaro vorgesehen sind.

Gegenwiirtiger Stand:
I. Glasgerathe . . . . . . .  42 Ern.

II. Metallgeriithe . . . . . . . 32 „
III. Holzgerathe . . . .
IV. Steingerathe . . . .
V. Horn- und Kautscliukgegenstiinde

VI. Apparate . . . . .
VII. Chemieaiien . . .

VIII. Tecimisch-chemische Saumihmg
Zusainmcti:

9 , 
18 „
9 „ 

34 B 
Ui7 „

5 „ 
311 Ern.

F. Lehriiilttolsanniilung fiir Zeiclmon.
Cnstos: Reallehrer W i 1 li c 1 m A n d u j a r.

A n k a u f i m S c h u 1 j a h r e 1 8 7 3 : Ornamente von L. Taubinger 
vier ausgewahlte Hefte a 6 Blatt. — Cours progressif d’ornemeut par 
J. Carot, 40 ausgewahlte Blatter. — Geometrische Zeicłmungen. zmn 
Gebrauche fiir Zeichenschulen von W. Mildenbcrger, 72 Tafeln. - 

Aufwand hierfiir fl. 26’42. —



Gegenwartiger Stand dieser Lehmittełsammlung:
1750 Vorlegoblattcr, 120 Gypsmodelle, 55 St. Dralitmodelle und 

Yorriclitungen zum Zeichnen paralleler imd senkrechter Geraden, 32 
St. Messinstrumcnte (Messtisch sammt Stativ, Nivellirinslrument sammt 
Stativ, Diopterlineal, Wasserwage, 2 Absteckstabe, 12 Messfahnen, 2 
Ketten, 9 Markirnagel, Winkelhaken, Nivellirlatte and Klafterstab).

Eine Trennung dieser Lehrmittelsammlung mich den beiden 
Zweigen des Zeicbenunterrichtes erwies sieli vorlaufig ais unzweck- 
miissig.

Eine Sammlnng von Yorlegeblattern zum Maschinen- und bau- 
zeiclmen, circa- 310 ISlatter und Ilefte, ist uicht im Gebraucbe und 
dalier oben niebt mitgeziihlt.



III. Statistik der Selmie.
A. Personalstand des Lelirkdrpers und Yertheilung der 

IJnterrielitsgegenstSnde im 2. Semestcr 1873.

I. U . I I I . IV.
Wdchentl. j
Slunden- i 

zahl j

Ludwig Rothe, 
D irector.

Math. 3 —
Chemie 3 
M ath. 4 

Geom. Z. 3
13

Dr. Thomas Hawlas, 
Religionslehrer u. Ordi- 

narius von IV.
Relig. 2 Relig. 2 Relig. 2 Relig. 2 

D eutsch 3 „

K arl Radda, 
ordentl. R eallehrer und 

Ord. von I.

Geogr. 3 
Deutsch 4 
Kalligr. 1

Geogr. 2 
Gesch. 2 
Deutsch 4 
Kalligr. 1

Geogr. 2 
Gesch. 2

Geogr. 2 
Gesch. 2 25

W ilhelm  A ndujar, 
prov. R eallehrer.

Geom. Z. 0 Geom. Z. 3 
Freih. Z. 4

Geom. Z. 3 
Freih. Z. 4 Freih . Z. 4 24

Franz  Brosch, 
suppl. R ealleh rer und 

Ord. von II.
Franzos. 5 Franzos. 4 Franzos. 4 

Deutsch 4 Franzos. 3 20 ' 
i i

Franz  Iiraszny, 
suppl. R eallehrer und 

Ord. von II.
Naturg. 3 Naturg. 3 

Math. 3
Physik 4 
M ath. 3 Physik 2 18 ^

Georg Opitz, 
T urnlehrer.

T urnen iu allen Klasscn
i

5

I

K. Śliwka, 
H auptschullehrer.

Poln. 2 Pohl. 2
j

4 1

|

Fr. Mira, 
H auptschullehrer.

— Poln. 2 _ - 5

H. Zebisch, 
H auptschullehrer.

Gesang in allen K lasscn 4

A n m e rk u u g : D ie  S te llo  e in e s  L o h ro rs  d e r  d e u tsc lie n  S p ra c lio  i s t  d e rm a le n  u n b e s e t z t ,  u n d  
m u s s te n  d e re ń  S tu n d e n  im  S c h u lja h re  1873 d u rc l i  d ie  i ib r ig e n  L e h rk r i if te  s u p p l i r t  w e rd e n .



15. Uebersicht der Sclililer.
a ) n a c h  d e r  Z a h l  a n d  d e m  F o r t g a n g s - E r g e b n i s s e .

Mn d ie se lb e  s in d  auf-J| , § 1 1 ,  j Y o n  d e n  v e rb l ie -
■ i o  £  |  g e u o m in e n  w o rd c n  i  ^  " S  i i  * 3  a I b e n e n  S c liu le rn  er-
M  ja j!........... ' — ' |[ . « 3  !'■§•£ j o  S [jb ie lten  e in  Z e u g n is a

In der

C-l a s s e
-  °  i ^ -5= X C ■-
d g, 1 3 © I

! I II $ § !■ $s IU i
I f  h> jjL-g L > h o  \
: |  | i l I , | ' =  t j | ®  |  ° I

i S 5 I J= » 'B S  ; > - r  I _ -a

J'JS
& § g 1-3 g*!n«3 Sil 5 «* 
!g ?  J  i J  3 1
s | a | gs
g ,3 -2 5

I. A. _ __ i 43 43 li 1 42 |l — ! 25 ! 6 7 1 4
L B. — 12 39 — 51 | 4 47 h 4 31 5 4 9 i
II. -  - 40 4 i ‘1 — 48 |j 3 45 ; 3 24 8 7 | 3 __
Ul. 14 L 1 1 1 5 jL 3 12 jl 4 8 i — - i ~  J —

Zusam. 1871 — 54 16 1 ^7 1 17,7 11 146 11 89 19 18 1 9 i

i. j; su — 14 i 69 __ 83 O 8 75 |i 11 44 8 7 5
II- ii 47, 53 7 5 2 65 1 3 62 i; 4 40 7 6 5 2
III. 1 12 18 i 2 — 21 2 19 li — i 16 3 __ _
IV. j l - 7 — i 3 — 10 — 10 3 4 1 1 1 i —

Zusam. 1872 1(7 78 22 ! 79 2 170 13 1661 18 1104 19 14 n 2

I. I 75 __ 9 64 7 : 73 i 4 69 j n 41 12 8 i 1
11. 62 50 3 2 — 55 11 4 51 l! 6 37 7 1 — __
III. 111!) 20 — 4 — 33 || — 8o i 4 24 5 — —
IV. | 10 14 i I 1 — 16 3 13 1 11 i — - _

Zusam. 1878 ! ! 166 03 13 1 71 7 177 11 166 17 113 25 i ~9~| i 1

ft> TJeberslcht i n  l i c z n y  a u f  d n s  S c h u ly e ld .

1871 | 1872 il 1873
Classe 3 e !i Classe

£ 1 ! _ Classe ś acz a>
S SS!I. 11. |II1. M  I. II. III. IV. ■ n  i. i i . III. IV.

j zalileud .
f j M M

691 33i 10.112 62 39 12
ii

120 72 38 20
1

101140
! 1. Sem. J halbbefr. . 10‘ 5 — 15 5 6 4 lfM 8 5 2 15

| befreit . . | 13 10' 5 28 14 18 5 3 4oj| — 8 8 4 20
| zahlend . 63 31 8102  53 44 11 6 114: 56 37 20 10 123

( 11. Sem. .( lialbbefr. . 12| 5 - 171 7| 5 3 — 151 8 4 6 2 20
[ befreit . . 15| 9 4 28 15| 13 5 d 37; I 6 10 7 3 26

| Aufnahmstaxe in fl. 173 88 28289 156124 40 16

~<oCOCO 6-3 8-4 2-1 137-5
Lehrinittolbeitrag in li. ’ ! i 'II — .. -  '0 55 32 16 173

I I .  Sem. . 710 365 100 1115 640 420 1401 70 1270 '700 415 225 1501400
bckulgeld-l u  Scm 675!320' 80j 1075:565 450i 125 60|l2no![525 370 225 1201240
! ertra^ (Z u sa m . ■ l:lS:i'685 180 2250 liOliWo 265 130 2470 1225 785

l i M M !
450 27O;2730 

1 ^

*) u n d  190 fl. s in d  u o c h  a u s s te l ie n d .
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c )  U e b e r s ic h l  d e r  S c h i l le r  n a c h  d e r  M u t t e r s p r a c h e  u n d  R e l ig io n

1871 1872 C
O

C l a s s e i « C l a s s e 3 C l a s s e  : ś  a  1
s  ®

____________
! . I I . I I I . h  a

N ! . I I .  I L I . I V . l 9 i I . 11. I I I .  r v . ' - 3 a l

L S
d e u t s c h  . . . 45. 22 9 76 50 40 ! 7 7 104 39 32 | 24 I 9 ! 104'

2  O p o l n i s c h  .  .  . 2!) 20 3 52 18 13[ 101 i 42, 15 l i i  7 6 1 39
c z e c l i o s l a v .  . 18 G 3 27 14 10 2 ( 2 28 19 10 i 2 —  31

co
m a g y a r .  . .  . 2 — 2 ; 1 2 | 2 1 — 5 — 2 — 1 1 | 3|

§ K a t h o l i k e n  . 72 31 14 117 61 48 16 9 134' 50 42 26 13 1131;
bO P r o t e s t a n t e n 3 O — 6 5 2 _ — 7 9 2 ! 1 ! —  12
■324 J u d e n  . . . . 10 14 1 34 17 15 | 5 i 38. 14 11 6 3 1 34!

d )  U e b e r s ic h l  d e r  S c h i l le r  n a c h  ih r e m  A lt e r  a n i  S c h lu s s e  d e s
S c h  u l ja h re s .

1871 1872 1873
Altersjahre Classe k r Classe a J Classe i  _

I. | II. III. § £ N ! I. II. III. IV. S £N 1. II. III. IV. S aN

10 ! 4 ! — 1 1 _ _ _ 1 2 _ _ ___ 2
11 13 3 — 16 8 2 — — 1 0 5 2 — — 7
12 24 1 9 o3 23 15 1 —- 39 17 7 — — 24
13 25 111 2 38 24 12 4 1 41 23 15 6 1 45
14 16 i 12 3 31 16 l i 5 3 35 11 15 12 4 42
15 6 7 — 13 2 14 G 3 25: 9 8 8 4 29
16 1 2 5 8 1 7 2 2 12 — 2 4 3 9
17 ! 2 2, - 1 1 — 13 1 2 2 1 6
18 _  j _ — 1 I — 1 — 1

19 ! — - —r — — 1 — 1
20 - i  3 — 1 — — — — —1— _ —* — —

Zusammen 89 45 1 2 146 75 62 19 1 0 106 j 69 51 Od 13 168

e) U e b e r s ic h l  d e r  S c h i l le r  I n  B e z t ig  m t f  d e n  W o h n o r t  d e r  E l t e r n

1871 1872 1873
C l a s s e S a C l a s s e a  a C l a s s e a  s  i

I . l i . I I I . N  " 1. I I . I I I . I V . N  < 1. U . N I . I V .
3 a

N

S t a d t  T e s c l i e n  . . 28 19 (i 53 15 21 9 4 4 9 ! 21 9 12 8 50|

B e z i r k  T e s c l i e n  . . 24 G 9 33 28 14 2 2 46 24 18 6 ! 2 50 i

„  F r e i s t a d t  . 19 1 0 4 33 14 13 5 3 35 15 8 7 2 32
„  B i e l i t z  . . . 10 5 1 16 9 6 O 1 1 9 ! 3 7 1 : 2 161

M i i h r e n ........................... 3 4 — 7 2 5 — — 7 2 2 3 I — 7j

G a l i z i e n .......................... 2 1 3 4 b 1 — — 4 2 1 1 — 4

U n g a r n ..................... 8 1 1 1 2 4 2 ‘— 18 G 10 .— 2 18!

N i e d e r - O e s t e r r e i c l i — — _ 1 — 1 — —  > —

Z u s a m m e n  j 94 48 15 157 8 0 65 2 1 1 0 179 73 55 33| 16 177



e. Y e rz e ich n is s  u n d  l l a n g o r d n u n g  j e n e r  S c h i l le r ,  tce lche  im  2. 

Semester d e s  S c h u / ja h r e s  1873 e in  Z e u g n i s s  d e r  e r ste n  C la s se  

e r lia lte n  h a b e n .

ł. Classe.

1. *) J o s e f S i k o r a  aus Jablunkau.
2. T h e o d o r  B a r  tli aus Schibitz.
3. K a r l  Dul  a w a aus Karwin.
4. E mi l  R o b a c z e k  aus Alt-Tura in Ungarn.
5. F r a n z  P i e s c h  aus Karwin.
G. A n t o n  K o p p e 1 aus Scibersdorf.
7. Franz Nawrath aus Zamarsk.
8. Joliann Richter aus Tescben.
9. Karl Konctzny aus Gross-Oehab.

10. Emanuel Kruppa aus Rattimau.
11. Leodegar Urbański aus Tescben.
12. Samuel Aufricht aus Trojanowitz.
13.. Friedrich Nowak aus Solza.
14. Wilhelm Gorgosch aus Orlau.
15. Josef Pawełek aus Baschka.
10. Heinrich Leschner ans Mistek.
17. Adam Sabella aus Cameral-Ellgoth.
18. Johann Peter aus Brusowitz.
19. Ignaz Kolban aus Trzańowitz.
20. Josef Dostał aus Hermanitz.
21. Erasmus Jaworski aus Karwin.
22. Franz Siwek aus Stanislowitz.
23. Paul Gaszek aus Ober-Zukau.
24. Sigmund Felix aus Andrichau in Galizieu.
25. Johann Olscha aus Freistadt.
26. Ludwig Schonowski aus Skotschau.
27. Emil Zatzek aus Tescben.
28. Johann Witrzens aus Koniakau.
29. Karl Pospiech aus Teschen.
30. Albert Altmann aus Teschen.
31. August Raczyński aus Krakau in Galizieu.
32. Alois Żaczek aus Coloredo.

*) Die gesperrte Schrift bezeiclmct die Yorżugsschiiler.



33. Joliann Scliabenbeck aus Teschen.
34. Franz Sniegoń aus Jablunkau.
35. Josef Karlowsky aus Pribocz in' Ungarn.
36. Paul Zagóra aus Niebory.
37. Franz Schonowski aus Skotschau.
38. Sigmnnd Goldmann aus Teschen.
39. Heinrich Kempler aus Teschen.
40. Eduard Engel aus Sillein in Ungarn.
41. Ferdinand Arleth aus Bittsche in Ungarn.
42. Johann Olschak aus Karwin.
43. Ludwig Schwehelka aus Morawka.
44. Samuel Brenner aus Teschen.
45. Ignaz Goldberger aus Boguscliowitz.
46. Karl Czermak aus Roy.
47. Johann Reitter aus Steinau.

2. Classe.

1. J o s e f  K u r k a  aus Ochab.
2. Y i k t o r  N o w a k  aus Karwin.
3. J o h a n n  W e i s s m a n n  aus Brusowitz.
4. I s i d o r F a r k a s aus Liptó St. Miklós in Ungarn.
5. E m a n u e l  K o 1 b a n aus Trzanowitz.
6. A b r a h a m  F e u e r m a n n  aus Liszicza in Ungarn.
7. Josef Halfar aus Stanislowitz.
8. Hugo Schoen aus Teschen.
9. Simon Pohludka aus Leskowetz.

10. Johann Brandis aus Schwarzwasser.
11. Eduard Klapholz aus Csacsa in Ungarn.
12. Karl Krautwurst aus Oderberg.
13. Yiktor Forster aus Peterswald.
14. Wilhelm Schefczik aus Skotschau.
15. Jakob Pollak aus Ziwotitz.
16. Anton Ilirnczirs aus Blogotitz.
17. Franz Ileczko aus Moniclihof.
18. Josef Nikel aus Friedek.
19. Moritz Spitzer aus Szuczany in Ungarn.
20. Johann Schwanda aus Dobrau.
21. Johann Kajetan aus Mohelnitz.
22. Rudolf Lamich aus Teschen.
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23. Josef Grossmann aus Mistek in Mahren.
24. Bela Urbanowsky aus Hlinik in Ungarn.
25. Emanuel Hannak aus Jablunkau.
26. Joliann Jesch aus Friedck.
27. Arthur Nawratil aus Węg-Górka in Galizien.
28. Ricliard Schulz aus Teschen.
29. Karl Niemtscliik aus Friedek.
30. Adolf Motika aus Nieder-Trzanowitz.
31. Rudolf Iteck aus Teschen.
32. Johann Ilenfschoiek aus Ustroń.
33. Friedrich Scholtis aus Teschen.
34. Hermann Tyroler aus Rassov in Ungarn.
35. Josef Cwaina aus Gross-Bittsch in Ungarn.
36. Karl Bruk aus Konskau.
37. Frań z Onderek aus Brusów i tz.
38. Eugen Freud aus Ober-Suchau.
39. Josef Hermann aus Seibersdorf.
40. Karl Gembal aus Skotschau.
41. Heinrich Dostał aus Hermanitz.
42. Gustav Scholtis aus Skotschau.
43. Rudolf Zanibal aus Teschen.

1.
2.
3.
4.
5.
6 .

7.
8 . 

9.
10 .
11 .
1 2 .

13.
14.
15.
16.

3. Classe.

J o h a n n  Kr i  s t e k  aus Lasy.
A l b e r t  E h r l i c h  aus Hollesehau in Mahren. 
K a r l  J o n k i s c h  aus Teschen.
F r a n z  Ka l e  pa aus Oderberg.
Adolf Sobczyk aus Teschen.
Johann Kozok aus Seibersdorf.
Karl Gamroth aus Teschen.
Adam Małyjurek aus Istebna.
Johann Schubert aus Teschen.
Wilhelm Schindler aus Karwin.
Leopold Berger aus Teschen.
Ludwig Panek aus Friedek.
Adam Skulina aus Ustroń.
Adolf Hofmann aus Teschen.
Markus Lustig aus Gross-Kuntschitz.
Robert Baumetter aus Teschen.
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17. Albert Miiller aus Schonberg in Maliren.
18. Cornel Jarmulski aus Ustroń.
19. Laurenz Zmyka aus Grodziszez,
20. Lannhard Seehoff aus Freistadt.
21. Eugen Gross aus Ilnoynik.
22. Karl Scbreinzer aus Krakau in Galizien.
23. Josef Jureczek aus Tesdien.
24. Siegfried llerlitsclika aus Tesclien.
25. Hugo Machaczek aus Tesclien.
26. Max Brandner aus Tesclien.
27. Albert Michnik aus Ziwotitz.
28. Wilhelm Raili aus Jaklowetz.

4. (Jlasse.

1. A n t o n  H a d i n a  aus Tesclien.
2. Jolrann Schonaich aus Freistadt.
3. Eduard Scliuścik aus Petrowitz.
4. Karl Fiillbier aus Jablunkau.
5. Eduard Polach aus Tesclien.
6. Samuel Jassniger aus Rajetz in Ungarn.
7. Rudolf Werlik aus Tesclien.
8. Adolf Swoboda aus Monichhof.
9. Felix Kunz aus Tesclien.

10. Ignaz Aufricht aus Tesclien.
11. Franz Okolus aus Riegersdorf.
12. Ludwig Stoklossa aus Tesclien.

IV. Cłironik.
S c h u l j a h r  1871.

Die Communal-Unterrealschule wurdo am 15. October 1870 mit 
drei Classen eroffnet und wurde der Unterriclit bis zum 1. November, 
bis zum Eintreffen der von auswarts berufenen Lelirer, von den 
Supplenten Josef Machalik, Franz Brosch, Alois Philipp und aushilfs- 
weise von den Lehrern der k. k. Lehrcrbildungsanstalt, Carl Lofflcr; 
und Josef Marek, ertheilt. Mit 1. Noyember traten ihren Dienst an
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Friedrich Ilertrich fiir Geschichte und Geographie berufen, Rudolf 
Alder fiir das Zeiclinon, und Ludwig Rothe fiir Mathematik und Natur- 
wissenschaften berufen; der supplircnde. Lehrer Josef Machalik beliielt 
den Unterriclit in der deutschen Sprache und dem Schonschreiben, 
Franz Brosch den in der franzbsischen Sprache. Der katholische 
Religionsunterricht wurde von den Pfarrkaplanon Josef Goril, Georg 
Kolek und Andreas Kuczera ertheilt; die israelitisehen Schiller genossen 
den Religionsunterricht beim hiesigen Kreisrabbincr S. Friedmann und 
die evangelischen Schiller beim Pastor Dr. v. Otto. Die Direetions- 
geschiifte fiihrte bis zum 3. Norember der Director der k. k. Lehrer- 
bildungsanstalt Franz Hoffmann, von diesem Tage an in provisorischem 
Anftrage der Bericliterstatter.

Eingesclirieben waren, wie die Tabelle III. B. a. ausweist, 157 
Schuler, wovon anf die erste Classe allein 94 entfielen. Die hierdurch 
nothwendige Theilung der ersten Classe in zwei parallele Abtheilungen 
war nur dadurch crmoglicht, dass der Zeichensaal ais Classenzimmer 
mit benutzt wurde, was aber einen fortwalirenden Wechsel der Lehr- 
zimmcr Seitons der Scliiiler und sonst manehen Nachtheil mit sich 
fiihrte.

Die Realschule wurde vom 11. bis 13. Januar 1871 von Seiten 
des k. k, Landesschulinspectors, Herrn Dr. Josef Auspitz, eingehend 
inspicirt, und wurden in Folgę diescr Inspection die Bemiilmngen der 
Lehrer im Allgemeinen, sowie die Bestrebungen des provisorischen 
Leiters Rothe und des proyisorischen Lelirers Ilertrich insbesondere 
lobend Scitens eines hohen k. k. schlesiśchen&Łandessehulrathes an- 
erkannt. l)

Am 18. Januar 1871 Vormittags wurde die Anstalt durch den 
Besuch Seiner Ilochwohlgehoren des k. k. Landesprasidenten, Herrn 
Ritter Alexander v. Summer, beehrt.

Mit Sciduss des’ ersten Semesters wurden an Stelle des Neben 
lelirers der polnischcn Sprache J. N. Popischill, dessen Ernennung zum 
proyisorischen Bezirksschulinsjiector ihm die Fortfuhrung dieses Nebon- 
amtes unrnoglich machte, von Seiten des loblichen Gemeindeausschusses 
die* Ilauptschullelirer Adam Olszowy und Carl Śliwka mit dem Unter 
richte in der polnischen Sprache betraut.

*) Erlass des hochl. k. k. schl. Landesschnlrathes vom 24. II. 1871, Z. 230



Sc h u l j  a h r  1872.

Mit Beginn dieses Schuljahres trat die yierte Eaalclasse ins 
Leben und wurde im sogenaunten altcn Landrecbtsgebaude, wo aucb 
die Directionskanzlei und das ckemiscbe Laboratorium provisorisch 
untergebraclit sind, ein Lehrziramer fur diese voraussichtlich nocli 
schwach besuchte Classe gewonnen. , Eine Tlieilung der ersten Classe. 
welche 83 Scbiiler ziildte, erwies sicb leider wegen Mangels an einer 
geeigneten Localitat ais unmoglicli.

Nachdem mit Scbluss des Sclmljalires 1871 die provisorischen 
Lebrer Friedrich Hertrich, Josef Macbalik und Rudolf Aider ihr hie- 
siges Amt niedergelegt batten, wurden von Seiten des loblichen Ge- 
meindeausschusses Ferdinand Heinlein ais supplirender Lebrer fur 
deutsclie Spracbe und Wilhelm Andujar ais provisoriseher Zeicben- 
lehrer berufen. Geograpliie und Geschicbte mussten wahrend des ersten 
Semesters durch die iibrigen Collegen supplirt werden, Ais Beligions- 
lehrcr wurde Dr. Thomas Hawlas definitiv bestellt, sowie aucb der 
seitherige provisoriscbe Leiter von Seiten des loblichen Gemeindeaus- 
schusses mit Beschluss vom 11. December 1871, Z. 2571, zum de- 
finitiren Director ernannt und mit Erlass Z. 3448 d. d. 31. Januar 
1872 von Seiten eines boben k. k. schlesisclien Landesscbulratbes 
ais solcher bestatigt wurde.

Mit Beginn des zweiten Semesters erhielt die ltealscbule noch 
eine dritte definitiv angestellte Lebrkraft, insofern der seitherige Gyro- 
nasialsupplent Carl Radda' durcli Beschluss des loblichen Gemeinde- 
ausschusses vom 13. Februar 1872, Z. 126, ais definither Reallelirer 
fiir Geograpliie und Geschicbte angestellt Avurde, durch diese Ernennung 
tvurde die oben erwalinte Supplirung fur das zweite Semester wegfallig.

Am 5. und 6. Juni 1872 beebrten die beiden k. kdLandesschul- 
inspectoren fiir die Mittelschulen Mahrens und Scblesiens, Herr Theodor 
Wolf und Hcrr Joseph Bworzak, die Rcalschulc, um in den Unterriclit 
Einsicht zu nehmen, und sprachen dieselben in der darauf folgenden 
Conferenz ihre Zufriedenlieit iiber die Leistungen der Realscliule im 
Ganzen aus, indem sie versehiedene didaktisch -padagogische Winkę 
bieran ankniipften.

S chu l j  ab r 1 873.

Da aucb fiir dieses Scbuljahr die Erricbtung einer Paralleb 
abtbeilung der ersten Classe wegen Raummangels unmoglieb war, und



auch die zweite Classe eine Ueberfiillung befiirchten iiess, so musste 
gemiiss Bcschlusses des loblichen Gemeindeausschusses vom 14. Sep- 
tember*) die Aufnahme in die beiden ersten Classen derart beschrankt 
werden, dass in die crste Glasse hochstens 70 Schfiler und in die 
zweite Classe keine von auswiirts kommenden Schiller aufgenommen 
werden konnten. Dieser Umstand verursachte, dass die Gesainmtzahl 
der cingeschriebenen Scliiiler mit 177 gegen das Yorjahr um 2 zuriick- 
blieb, obschon die dritte und vierte Classe gegen das Yorjahr eine 
Zunahme von zusammen 18 Schiilern aufwiesen.

Uer supplirende Lelirer Ferdinand Heinlein liatte mit Anfang 
dieses Schuljahres eine Lehrerstelle am Communal - Reaigymnasium in 
Brux angetreten, und mussten, da in Ermangelung geeigneter Bewerber 
fur das Lehrfach der deutschen Sprache kein Ersatzmann gefunden 
werden konnte, letztere Stunden durch die iibrigen Lehrer supplirt 
werden.

An Stello des nach Oderberg versetzten Hauptschullehrers Adam 
Olszowy tibernahm der Hauptschullehrer Franz Mira den polnischen 
Unterricht in der zweiten Classe.

Nachdem sich der Hauptschullehrer Hermann Zebisch bereit fand, 
den Gesangsunterricht an der Realschule zu ubernebmen, konnte auch 
auch diesem wiederholt geausserten Bediirfnisse Rechnung getragen 
werden. Hieriiber, sowie iiber den Turnunterricht ist bereits oben 
das Wichtigste mitgetheilt.

G o t t e s d i e n s t l i c h e  U e b u n g e n  d e r  S ch n i e r .  Gemass 
den bestehenden gesetzlichen Vorsehriften wurdcn die katholischen 
Scliiiler zum Besuehe des Schulgottesdienstes zu Anfang und zu Ende 
des Schuljahres, dann an Sonn- und Feiertagen, ferner zum dreimaligen 
Empfange der hl. Sacramente der Busse und des Altars angehalten, 
wobei die disciplinare Ueberwachung der zu den Andachtsutibngen 
versammelten Scliiiler durch die Mitglieder des Lehrkorpers geschah. 
Am 4. October wohnten Lehrer und Scliiiler dem solennen Hochamte 
bei, welches in der hiesigen Stadt Pfarrkirche anlasslich des Namens- 
festes Sr. Majestat des Kaisers abgehaiten wurde. Am 19. Februar 
1873 nahmen die Schiiler in Begleitung des Lehrkorpers an dem 
feierlichen Seelenamte Theil, welches fur Ilire Majestat die verblichene 
Iiaiserin Karolina Augusta in der hiesigen Stadt-Pfarrkirche abgehaiten 
wurde. Am 20. April 1873 wohnte der Lehrkorper dem feierlichen

*) Der Direction schriftlich mitgetheilt mittelst Intimates, Z. 1780, d. d.
29. September.



Gottesdienste bei, welchef anlasslich der Yermahlung der Frau Erz- 
herzogin Gisela stattfand.

U n t e r s t i i t z u n g  d e r  Schi i l e r .  Wie selioii in den beiden 
yorigen Schuljahren Yerschiedene arme Schiller Seitens der loblichen 
Stadtgemeinde mit Lehrbuchern oder soustigcn Schulreąuisiten unter- 
sttltzt worden waren, so erhielten auch in diesem Jahre 7 Schiller 
Lehrbiieher.

Der Schiiler der zweiten Classe Simon P o h 1 u d k a erhielt vom 
zweiten Semester angefangen eines der vom hohen schlesischen Land- 
tage mit Beschluss vom 2. Dezember 1872 aus Landesmitteln neu 
gestifteten Stipendien fiir Lehramtscandidaten im Betrage von jahrlich 
100 Gulden.

Zwei Schiiler der dritten Classe genossen Militilrstipendien.

V. EInige wichtigere Erlasse des hocłilobl. k. k. 
schles. Landesscłmlrathes an die Eealschule.

1. Vom 23. April 1871, Z. 1871, den Austausch von Programmen 
mit k. bairischen Lehranstalten betreffend.

2. Yom 14. Juni 1871, Z. 1322, das didaktische Zusammen- 
wirken des Lehrkorpers betreffend.

3. Vom 8. Sept, 1871, Z. 2123, Mittheilung eines hohen Minis- 
terial - Erlasses betreffend Witwenpensionen und Erziehungsbeitrage fiir 
Lehrerwaisen.

4. Yom 23. Sept. 1872, Z. 2729, Mittheilung des hohen Ministe- 
rial-Erlasses vom 5. Sept., Z. 10382, wouach der Commuual-Unterreal- 
schule das Recht zur Ausstellung staatsgiltiger Zeugnisse vom Schui- 
jahre 1872/3 angefangen definitiy zuerkannt wurde. Zugleich wurde 
auf Grund des Art. VIII. der Griindungskunde vom 25. Juni 1872 der 
Bestand der Reciprocitiit hinsichtlich der Berechnung der Dienstzeif 
der Directoren und Professoren zwischen den Mittelschulen des Staates 
einerseits und der Communal-Unterrealschule zu Teschen anderseits im 
Sinne des §. 11 des Gesetzes vom 9. April "1870 R. G. B. Nr. 4G 
betreffend die Gehalte der Professoren an den vom Staate erhaltenen 
Mittelschulen hiemit anerkannt.
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5. Yora 24. October 1872, Z. 3233, Mittheilung eines Exemplares 
der revidirten Sckulordnung nnd des Lehrplanes der Kunstgewerbeseliule 
in Wien.

6. Vom 15. Febr. 1873, Z. 208, den Austauscłi von Schulpjo- 
grammen mit baierischen Lehranstalten betreffend.

7. Yom l.April 1873, Z. 1184, die Einsendung eines Programmes 
an die Comeniusstiftung in Leipzig betreffend.

8. Vom 23. Juni, Z. 2032, Mittheilung des hohen Ministerial- 
Erlasses vom 16. Juni, Z. 9453, wonach aueh an Realschulen die Wie- 
derbolungsprtifung ans der Mathematik oder aus einem der Spracb- 
facher nur h o c h s t  a us na hms w- e i s e  zulassig sei.

5



Bank und Bitte,

Indem der Berichterstatter allen denen, welclie in den rerflosse- 
nen drei Schuljahren durcli Gaben zur Vermelirung der Lehrmittel 
beitrugen, und insbesondere den hohen Behórden und dem loblichen 
Gemeinde-Ausschusse der Stadt Teschen im Namen der Selmie dankt, 
bittet er urn fernere Beitrage zu genanntem Zwecke.

Die Zalil der Jahresberichte von osterr. Mittelschulen, welche 
unsere Bibliothek besitzt, ist eine sehr geringe, und ergeht daher an 
die l o b l i c h e n  D i r e c t i o n e n  a l l e r  M i t t e l s c h u l e n  die Bitte, 
soweit noch Exemplare friiherer Jahresberichte zu Gebote stehen, uns 
diese nebst den laufenden gefalligst tiberlassen zu wollen.

Die Bibliothek besitzt nachfolgende Programme: 

a. von G y m n a s i e

Briinn, deutsches k. k. O. G. u  71 ’>nd 1872. —
Budweis, k. k. O. G. 1872. —
Graz, k. k. O. G. 1872. —
Iglau, k. k. O. G. 1863. —
Mahrisch Neustadt, Landes Re. G. 1872. —
Meran, k, k. O. G. 1872. —
Obcrschutzen, Re. G. 1862, 1868, 1870 und 1871. —
Olmiitz, k. k. slav. G. 1872. —
Prag, Kleinseite, k. k. deutsches O. G. 1872. —
Teschen, I. k. k. O. G. 1851 bis 1868. 1872. —
Teschen, II. k. k. O. G. 1851 bis 1868. 1871. 1872.
Troppau, k. k. O. G. 1855. 1872. —
Yillach, k. k. U. Re. G. 1872. -
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b. vo n R e a l s c h u l e n :

Auspitz, Landes U. R. 1871. —
Urody, k. k. U. R. 1855. —
Rriinn, k. k. O. R. 1854, 1855, 1857 1858. —
Elberfeld, Realscbulc I. Ordnung 1872. —
Fcldkircb, Com. U. R 18G2, 18GG. —
Iglau, Com. U. R. 18G3. —
Klagenfurt, k. k. O. R. 1871. —•
Neutitscliein, U. R. 18G7. —
Olmiitz, k. k. O. R. 18GO bis 1864, 18G7. —
Test, stiidt. O. R. 1859. —
]’ola, Marinę U. R. 1872. —
Prag, k. k. dcutsche O. R. 1871. —
Presburg, k. O. R. 1871, 1872. —
Rakowatz, k. k. O. R. 18G5, 1866, 1867. —
Stnlilweissenburg, Com, U. R. 1859. —
Temesear, K. O. R. 1872. —
Troppau, k. k. U. R. 1866, k. k. O. R. 1863, 1864, 1866, 1867. 
Wien, Alsergrund, O. R. 1867, 1868. —

„ Jagerzeile, 1;. k. U. R, 1856 bis 1858. —
„ Landstrasse, k. k. O. R. 1858. —
„ Rossau, Com. O. R. 18 '7. —
,, Schottenfcld, k. k. O 1855 bis 1859, 1861. — 

Wiedeń, U. R. 18‘ R. 1856, 1860. —
Werschetz, Com. D. R . —
Zambor, Com. U. R. 8 ' —



Zur NacliricUt.

Das Schuljahr 1873/74 beginnt am 1. Oetober 1873, unii finden 
die Einsclireibungen am 28., 29. and 30. September von 8 — 12 Uhr 
in der Directionskanzlei statt, woriiber das Nahere noch indor „Silesia “ 
bekannt gegeben wird.


