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Der bairische Erbfolgekrieg und der Friede zu Teschen.

DenkscJirift sum hundertjahrigen Jubilaum von Karl  Badda.

E i n l e i t u n g .

Maria Theresia sah sieli trotz ihrer Friedensliebe genćitigt viele Kriege 
zu fiihren, urn ihr angestammtes Erbe gegen ungereclite Angriffe zu ver- 
theidigen. No cli kurz vor ihrem Tode drobte ein neuer Kriegssturm iiber 
Oesterreicli hereinzubrechen, welclier um so gefahrlicher werden konnte, ais 
es der preussischen Politik gelang, jene Miichte, welche die Machtvergrosse- 
rung des Hauses Habsburg von jelier mit schelen Augen ansahen, in dem 
Streite um die bairische Erbschaft gegen dasselbe aufzuwiegcln. Wenn aucb 
der bairische Erbfolgekrieg arm an Sclilachten ist, ja  im Vergleich zu anderen 
Riesenkiimpfen eiu fast unblutiges Ringen genannt werden kann, weil der 
greise und kriinkliche Konig von Preussen den schwcr errungenen Feld- 
herrnruhm nicht mehr aufs Spiel zu setzen wagte und einen ernstlichen Zu. 
sammenstoss mit dem wolgeriisteten Gegner angstlich vermied, so war der- 
selbe dennoch ein Ereigniss von ausserordentlicher Tragweite, bedingte die 
kiinftige Machtstellung der rivalisirenden Staaten Oesterreicli und Preussen 
und entztindete wie kein anderer die Parteileidenschaft der Zeitgenossen.1)

Der Antagonismus zwischen dem Kaiser und dem Konig von Preussen 
beruhte darauf, dass letzterer trotz seines unvergleichlichen Eeldherrnruhmes 
dem ersteren gegeniiber docli nur die Stellung eines Reichsfiirsten einnahm, 
wahrend die deutsche Kaiserkrone, die er dem Hause Habsburg zu entreissen 
gesucht hatte, dem Trager derselben einen noch immer blendenden Olanz 
rerlieh und einen Hauptbestandtheil der Maclit Oesterreichs bildete. Wien 
war der Centralpunkt des deutschen Reiches, liier war der Sitz des Reichs- 
hofrates, von liier aus wurde das Reichskammergericht gelenkt und das

‘) Krones, Geschichte Oesterreichs IV. 358. Eine Menge juridisch-publicistischer 
Federn kreuzten sieli im Kampfe. In Wien las Professor Ileyrenbach ein Collegium iiber 
die statistiseb-historiseben Gegenstande der bairiseben Erbfolge, iu Gottingen ein Professor 
iiber die Geschichte von Baiern-Straubing. — In der allgem. deutschen Bibliothek sind 
‘288 Schriften iiber dieseu Krieg, welcher aucb der IV. schlesische beisst, verzeicbnet.
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Uebergewicht der Stimmen im Reichstage zu Regensburg festgohalten, wahrend 
das katholische Deutschland seine Stiitze nocli wie vor Alters hier suchte 
und fand.2) Dies hatte zur Folgę, dass Preussen, wclches seit dem Regie- 
rungsantritte Friedrichs II. an der Schwachung der erdriickenden Uebermacht 
des Hauses Habsburg ununterbrochen arbeitete, jede Machtvergrosserung 
desselben angstlich und eifersiichtig iiberwachte. Um so vorsichtiger war 
Friedrich II., ais Kaiser Josef mit aller Maclit an die Reorganisation seines 
Reiches gieng, um sich mit dem verhassten und gefahrlichen Gegner wolge- 
riistet messen zu konnen.

Yorlaufig waren es die Wirren im Orient, welche Oesterreich am 
meisten beriihrten und eine yorubergehende Annaherung beider Hofe her- 
beiftihrten. So kam die Zusammenkunft beider Monarchen 1769 in Neisse 
zu Stande.3) Wol wurde ein gemeinsames Yorgeben in der orientalischen 
Frage erzielt, weil Russlands Machtentfaltung an der unteren Donau beiden 
Staaten gleich gefahrlich erschien, dennoch wurde das gegenseitige Misstrauen, 
niclit behoben,obgleicli Josef wiederliolt erklart hatte, dass man in Oesterreich 
an Scblesien nicht melir denke. Friedrich furchtete den Ehrgeiz des Kaisers 
der Europa in Flammen setzen konnte, wabrend dieser Friedrichs Friedens- 
liebe dahin auslegte, dass Preussen den Kampf unter den gegenwiirtigen 
Umstanden, da es auf Russlands Ililfc nicht bauen konne, nicht mit Vortheil 
wiirde fiihren lconnen.4)

Friedrich machte dem Kaiser seinen Gegenbesuch 1770 in Mahrisch- 
Neustadt. Russlands Siege, und das Verlangen nach Unabhangigkcit der 
Donauturstentumer verliehen der zwciten Zusammenkunft einen politischen 
Charakter. Kaunitz hatte der Pforte nebst Subsidien die Herstellung der 
alten Grenzen selbst mit Waffcngewalt versprochen. Der Krieg mit Russland 
scliien unvermeidlich; aber Friedrich vermittelte und bewirkte, dass Russland 
auf seine Forderungen der Pforte gegeniiber yerzichtete.5) Unterdessen ent- 
lud sich das Ungewitter iiber Polon. Sollte Oesterreich Polens Integritiit auf- 
recht erhalten und sich deshalb in einen Krieg mit Russland stiirzen, der 
unfehlbar den Bruch mit Preussen herbeigefiihrt hatte ? — So erwarb es die 
polnischen Provinzen Halicz und Władimir, ein Gebiet, wclches die preussische 
Erwerbung um mehr ais das Dreifache ubertraf und einen unschatzbaren 
Machtzuwaehs nach Oston bildete. Noch waren die aufgeregton Wogen nicht 
beruhigt, ais Oesterreich die Bukowina bcsetzte. Die umsichtige Politik des 
Ftirsten Kaunitz feierte einen neuen Triumph, erftillte jedocli Friedrich mit 
neuem Misstrauen. Es schien ihm nicht so sehr die bedeutende Maclitver- 
starkung, dio Oesterreich ohne Kosten erlangt hatte, gefahrlich zu sein, ais 
vielmehr die Art der Erwerbung; denn Kaunitz hatte ohne Einyerstanduis

2) Ranko, Die deutschen Maclite und der Purstenbund 1.
3) Beer, Die Zusammenkunft Josefs II. und Friedrichs II. zu Neisse und Neustadt. 

Archiv fur osterr. Gesch. 47.
4) Rankę 6.
5) Wolf, Jahrhuch der vater]andischen Geschichte. Wien 1861.
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mit Preussen und Russland geliandelt. Der Konig befiirchtete noch ander- 
weitige Piane gegeniiber der machtlosen Tiirkei und beschloss alle weiteren 
Schritte der osterreichisehen Politik sorgsam zu iiberwachen. Seine Befiirch- 
tungcn giengen sogar so weit, dass er in einer gefahrlichen Krankheit erkliirte, 
die osterroichische Armee liabe sich bereits in Bewegung gesetzt, um seinen 
Nachfolger anzugreifen. Auck Kaunitz erkannte, wolier Oesterreich Gefahr 
drolie; er stellte damals den Grundsatz aut, dass man die grosste Aufmerk- 
samkeit auf Preussen ricliten miisse, da es zwischen beiden Staaten iiber 
kurz oder lang zu einem heftigen und entscheidenden Kriege kommen miisse, 
der nicht friiher enden werde, ais bis einer der beiden Staaten vollig zu Grunde 
gerichtet sei.e)

Convention Oesterreichs mit Kurpfalz Protest des Herzogs von
Zweibriicken.

Wiihrend die Spannung beider Hćife immer grosser wurde, eroffnete 
der Tod des kinderlosen Kurfiirsten Maxmilian Josef von Baiern 1778 fur 
Oesterreich giinstige Aussichten auf die Erwerbung eines Gebietes an der 
Donau, da bei dem bevorstehenden Dynastiewechsel leicht Gelegenbeit ge- 
funden werden konnte, wenn nicbt das ganze Erbe, so docli den wichtigsten 
Theil desselben zu erwerben. Die osterreichische Politik gieng damals von 
dem Grundsatze aus, dass nur dann eine Maclitvergrosserung erreichbar sei, 
wenn reclitzeitig auf etwaige Erworbungen Bedacht genommen werde — liatte 
ja  Preussen sich auf diese Weise zur Grossmaclit emporgeschwungen. Kaisor 
Josef erklarte offen, er wiirde dem Beispiele des Konigs Mittel und Wege 
zum Kampfo gegen ilin entnclimen.7) So bescbaftigte den Fursten Kaunitz 
schon anderthalb Jahrzehnte vorher lebhaft die bairische Successionsfrage, da 
er von den Ereignissen nicht uberrascbt werden wollte. Weil man nur von 
Preussen einen Widerspruch erwartete, so war man umsomebr in Wicu tiber- 
rascłit, ais Friedrich 1770 sich vor dem osterreichischen Gesandten Nugont 
in dieser Frage selir giinstig ausserte. E r bemerkte, welch ein grosser 
Uebelstand es sei, wenn die Provinzen eines Staates mit einander nicht in 
Verbindung stiinden. „Zum Beispiel,11 rief er aus, „Baiern wiirde fur Eucli 
ganz passen und boim Erlbschen des Kurhauses eine hubsche Abrundung 
gewaliren.“ Nugent erwiedertc, er wisse bloss, dass einige Lelien beim 
Ausstorbon des bairischen Hauses an Oesterreich fallen dtirften. „O, was

"l Oeuvres de Prede'ric XXVI. 391; — Beer, Denksclirift des Fursten Kaunitz, Arcliiv, 
fiir osterr. Gesch. 48. 78, 85; — Raumer, Beitrage zur neueren Geschichte V. 309; — 
Arneth, Maria Theresia und Maria Antoinette 202; — Reiraann, Geschichte des bairischen 
Erbfolgekrieges 11.

1)  Rankę 2; Beer, Zur Geschichte des bairischen Erbfolgekrieges, Sybel, Historische 
Zeitschrift 1876, 35, 89.

1 *
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diese betrifft," bemerkte der Koni", „niemand wird sie Eucb streitig machen.8) 
Ferner erkliirte Friedrich 1772 vor dem Ssterreichisehen Gesandten van 
Swieten, es sei notwendig, sieli iiber jene Gegenstande zu verstiindigen; 
welclie Differenzen hervorzurufen im Stande waren. Ais solche bezeichnete 
er die Nachfolge in Baireut und Ansbacli und die bairische Erbfolge.9) 
Kaunitz hielt es unter solclien Umstiinden nicht fur angemessen, sieli auf 
weitere Erorterungen einzulassen, sondern wiinschte nur die Ansicliten des 
Konigs iiber diese heiklichen Gegenstande auszuforschen, um sieli die defi- 
nitive Entscheidung yorzubehalten.10 *)

Zunachst war der letzte Sprosse der kurbairischen Dynastie Maxmilian 
Josef selbst darauf bedacht, auf Grund des Vertrages vom 4. August 1329 
zu Pavia, kraft dessen das Haus Wittelsbach in die bairische und pfiilzische 
Linie zerfiel, ferner auf Grund des Artikels 4 §. 9 des westphalisehen Frie- 
densschlusses, wornach dem pfalzischen Hause die Erbfolge nach dem Aus- 
sterben der bairischen Linie garantirt wurde, seinem nachsten mannlichen 
Yerwandten, dem pfiilzischen Kurfiirsten Karl Theodor, sein Erbe ungeschmalert 
zu iibertragen. Deshalb erneuerten beide die alten Haus- und Familienyer- 
triige 1761, 1766, 1771 und 1774 und beschlossen, dass nach dem Ausstcrben 
der einen Linie die andere das Erbe unverziiglich antreten solle.

Erst im Marz 1777 theilte der kurpfiilzische Minister Beckers dem 
osterreichischen Gesandten Lelirbach in Mannheim mit, welclie Anspriiche 
Kurpfalz auf Baiern machen werde; ausserdem erhielt der kurpfalzische Ge- 
sandte Herr von Ritter in Wien den geheimen Auftrag, den Wiener Hof von 
den erneuerten Erbverbruderungen zu verstiindigen und sieli zu erkundigen, 
welclie Anspriiche man auf Baiern zu machen gedenke. Kaunitz sah in 
diesem entgegenkommenden Schritte die Absicht der Verstandigung und 
iibergab Ritter eine Denkschrift iiber die Anspriiche Oesterreichs auf Baiern 1'). 
Hiedurcli wurden diplomatische Unterhandlungen zwischen Wien und Mann
heim eroffnet, aus welchen klar hervorgeht, dass die kurpfalzische Regierung 
noeh vor dem Ableben des bairischen Kurfiirsten ein friedliches Einver- 
stiindnis mit Oesterreich suclite. Ritter begab" sieli mit bestimmten Vor- 
schliigen des Wiener Hofes im October nach Mannheim und Zweibriicken, 
um durch mundlichen Yerkehr die Angelegenheit zu fordem, und lcelirte mit 
einer ani 29. November zu Mannheim ausgestellten Yollmacht zum Abschluss

8) Beer 'JO—92 hat die bisher allgemein verbreitete irrige Ansicht yollstandig wider- 
legt, dass Nugent selbst die Anspriiche auf Baiern angemeldet hat. Reimann 8.

*) 1362 wurde Friedrich V. von Hohenzollern mit diesen frankischen Markgraf- 
schaften belehnt. 1473 wurde in Folgę der Frbfolgeordnung des Albrecht Achilles das 
Haus Hohenzollern in die brandenburgische und frankische Linie getheilt. 1791 wurden 
diese Gebiete mit der Primogenitur Preussens vereinigt.

10) Vollstandige Sammlung you  Staatsschriften z u m  Behufe der bair. Geschichte 1778 
II. 394 ; Reimanns Hypothese 9.

“ ) Beer, 99; Reimann, 8 halt dafiir, dass diese Vertr&ge gegen Oesterreich gerichlet 
waren. — Natiirlich bedarf es dieser Voraussetzung, um spater die Behauptung aufstellen 
zu konnen, dass der Kurfurst zu der Conyention vom 3. Jauner 1778 gezwungen wurde.
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einer Convention anfangs December nach Wien zuriick 12). Bald darauf 
erkrankte der bairische Kurfurst, und auf beiden Seiten wurde der 
Wunsch rege, eine Vereinbarung so rasch ais moglieh zu trcffen. Unter- 
dessen wurde der Wortlaut der Convention auf Grund gegenseitiger Ein- 
verstandnisse entworfen. No eh am 2. Janner 1778 war es ungewiss, ob Ritter, 
welcher wegen einzelner Punkte Schwierigkeiten machte, sich zu einer Ab- 
machung entschliessen wiirde. Der Kaiser beantragte militarische Massregeln, 
Maria Tlieresia war jedoch dagegen, da sie die osterroichischen Anspriiche 
fiir veraltet und wenig erwiesen liielt, hauptsachlich aber, weil sie Preussens 
Widerstand befiirchtete. Schliesslich gelang es Kaunitz, alle Bedenken Rittors 
durch Versprechungen und gute Worte zu beheben, worauf die Convention 
am 3. Janner 1778 abgescldossen wurde 13). In derselben erkennt der Kur
furst von der Pfalź fiir sich, seine Erben und alle Nachfolger in der Kur 
die Anspriiche Oesterreichs auf jene Gebiete Baierns (Straubingcn), welche 
Herzog Johann vermoge der Theilung von 1353 besessen und Kaiser Sigmund 
vom Herzog Albrecht von Oesterreich 1426 zu Lelien gegeben hat, ais be- 
griindet an, mit dem Vorbehalt, dass es dem Kurhause obliegen werde, bei 
sich ergebenden Zweifeln iiber die Grenzen dieses Antheils documentirte Be- 
weise vorzulegen. Ausserdem verspricht der Kurfurst, mit allen seinen Kriiften 
dahin zu wirken, dass diese Gebiete ohne alle Ausnahme an Oesterreich 
gelangen. Desgleichen fallt die Herrschaft Mindelheim in Schwaben an das 
Haus Habsburg, und erkliirt der Kurfurst gegen den Ruckfall der bohmischen 
Lehen keinen Widerspruch zu erhebon; hofft aber, dass die Kaiserin ihm 
dieselben aus neuer Gnade wieder iiberlassen werde. Dagegen erkennt Maria 
Tlieresia das Erbfolgcrecht des Kurfiirsten auf die iibrigen Theile der bai- 
rischen Kurlande an. Uebrigens behalten sich beide Majestaten vor, iiber 
eineu Austausch der dem Erzhause unstreitig zufallenden Districte oder des 
ganzen Complexes nach beiderseitiger Convenienz einen weiteren Vergleich 
zu treffen l4).

I2) Beer 96—101; Reimann 12, behauptet, dass der Anstoss zu den Unterhandlungen 
von Oesterreich ausgegangen sei. — Ihrer k. k. A. Majestat Gerechtsame und Massregeln 
in Absicht auf die bairische Erbfolge 1778. Beilage I. Vollmacbt auf titl. Freyberrn von 
Ritter zur Abscbliessung einer oder mehrerer Conventionen wegen der Bayrischen Eventual- 
succession.

ls) Der Kurfurst erbielt den Orden des goldenen Vliesses. — Dass, wie Reimann 
behauptet, der durch Drohungen erschreckte Ritter den Iiopf verlor, dass ihm ferner jede 
Anfrage in Miinchen unerbittlich versagt wurde, lasst sich durch nichts nachweisen. Die 
Gehiissigkeiten der bair. Partei gegen Oesterreich (Hofenfels und Herzogin Anna Maria) 
giengen noch weiter. Letztere sagte von Ritter: „Cette ame venale et pusillanime, pour 
souscrire cet acte.“ Reimann selbst hiilt dafiir, dass das venale erst noch hewiesen wer- 
den muss. 23.

I4) Herzberg, Recueil de deductions etc. II. 164; Ihrer k. k. A. M. Gerechtsame 
Beilage II; Der yierte Krieg zwischen Oesterreich und Preussen 1779. 27—30; Sammlung 
aller Staats-, Hof- und Gesandtschaftsschriften, welche die bairische Erbfolge betreffen, 1778, 
I. 7—9; Beer. 103—104.
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Um so mehr war man in Wien iiberrascht, ais man ycrnahm, dass dor 
Kurfiirst von ganz Baiern Besitz ergriffen liatte. Gleich nach dem Tode 
Maxmilian Josefs wurde in Miinclien eine Conferenz abgehalten. Der ge- 
heime Ratskanzler von Kreitmayer erdffnete das Testament des Verstorbenen 
in Gegenwart des bairischen Ministeriums und einer fur Kurpfalz eingesetzten 
Commission, die aus dem kurpfalzischen Residenten Herrn von Hammer und 
den bairischen goheimen Raten von Lori und Obermayer bestand, denen 
die osterreichische Occupation oines Sttickes yon Baiern griindlich yerhasst 
war, und die dafilr sorgten, dass die Bekanntgabe der Uebernahme Baierns 
durch Kurpfalz sobald ais moglich im ganzen Lande erfolgte 15 16). Es wurde 
die Proclamation am 30. December um 4 Uhr nachmittags sofort kund- 
gemacht, und alle Iiofe von der Besitzergreifung Baierns durch Karl Theodor 
yerstiindigt. Der neue Landesherr, der schon am 2. Janner 1778 in Miinchen 
angekommen war, kam dadurch in eine sehr zweideutige Stellung, da alle 
diese Schritte ohne sein Wissen unternommen wurden, wahrend die Con- 
yention mit Oesterreich dem Abschlusse nahe war. Da die Ratification des 
Vertrages langer auf sich warten Hess, ais man yermutete, und der Fali 
moglich war, dass der Kurfiirst den Einflusterungen der bairischen Rartei 
nachgab, erhielt Lehrbach, der osterreichische Resident in Mannheim, der 
dem neuen Landesherrn nach Miinchen gefolgt war, den Auftrag, dem Kur- 
fiirsten zu erkliiren, Oesterreich wiirde ganz Baiern besetzen, wenn die Ra
tification bis zum 16. Janner nicht erfolgen sollte. Es erwiesen sich jedoch 
alle Befiirchtungen ais unbegriindet, weil der Kurfiirst die Conyention am 
14. Janner unterzeichnete. Hierauf geschah die Besetzung der an Oester
reich abgetretencn Districte nach Bekanntmachung der diesbezuglichen k. k. 
Patente 10). Am 20. Janner erklarte die ltais. Principalcommission auf 
dem Reichstage in Regensburg, dass in Folgę der Publicirung der kurpfalz. 
Besitzergreifungspatente eine grossere Truppenmacht aufgeboten wurde, weil 
der Verdacht rege ward, dass der Kurfiirst den Anspriichen Oestcrreichs ent- 
gegentreten und von ganz Baiern Besitz ergreifen wiirde. Da aber kurz 
darauf das Missyerstandnis beseitigt wurde, habo man nur so viele Truppen 
in Baiern einriicken lassen, ais zur Besetzung der in der Conyention be~ 
zeichneten Gebiete erforderlich war on l7).

l s )  Krones IV. 356. — Masimilian Josef war am 30. December um 2 Uhr nachmittags 
gestorben. Schon 1774 hatten beide Kurfursten dergleiclien Proclamationen ausgewechselt, 
damit der Ueberlebende ohne allen Aufschub ais Nachfolger ausgerufen werden konnte.

16) Ais der Kurfiirst erfuhr, dass die Oesterreicher gegen die Oberpfalz yorriickten, 
erliess er einen Protest gegen den Einmarsch; dagegen findet sich yon einem Proteste 
gegen den Einmarsch in die bairischen Lande keine Spur vor. Der vierte Krieg 47. Die 
Iluldigung fand am 23. und 26. Marz statt. Vollstandige Sammlung III. 317.

” ) Der yierte Krieg, 62—64: Yollstandige Sammlung aller Staatsschriften 20—21, 
Notę des Fiirsten Kaunitz an die Gesandten in Wien. Nach Reimann pag. 19 „waren die 
Gesandten nicht nur der protestantischen, sondern auch der katholischen Stiinde innerlich 
emport itber Oesterreichs Verfahren.“ — E s  e r h o b  s i c h  a u f  d e m R e i c h s t a g e  k e i n e  
S t i mme  g e g e n  O e s t e r r e i c h ,  n i c h t  e i n m a l  der p r e u s s i s c h c  G e s a n d t e  prote-  
s t i r  te  dam ais.  D. Verf.
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Die Erbscliaftsangelegenłieit schien fur Oesterreich einen so giinstigen 
Verlauf zu nelimen, dass man sogar an deu Austausch des Gesammtbesitzes 
gegen ein angemessenes Aequivalent dacbte. Weil Karl Theodor mit diesem 
Projecte vollstiindig einverstanden war, kam alles darauf an, ob sieli der Herzog 
von Zwcibriicken, welcher ais der naclist berechtigte Agnate des pfalzischen 
Hauses zur Nachfolge in Baiern bestimmt war — Karl Theodor liatte kcine 
legitimon Kinder — den Vertragen anschliessen wiirde. Dariiber schien 
jedoch kein Zweifel zu bestehen, da die Convention am 8. Jiinner dahin 
abgeschlossen wurde, dass der Kurfiirst fiir sieli, seine Erben und die Nach- 
folger in der Kur die Anspriiche Oesterreichs anerkannte. Am 3. Decembe- 
1777 meldete Lehrbach, dass sieli der Herzog ganz dem Kurftirsten an- 
schliesse, am 26. Jiinner 1778, dass er ihm die Regelung der Erbschafts- 
angelegenheit uberlasse, endlich am 10. Februar, dass er den Wunscli ge- 
aussert liabe, in die Convention mit Kurpfalz mit aufgcnommen zu werden. 
Sofort wurde eine Accessions- und Acceptationsurkunde entworfon und nach 
Munchen abgesendet 1S).

Unter solchen Umstiindon schien es in Wien sehr leiclit moglich, ein 
Gebiet zu erwerben, welches den Verlust Sehlesiens einigermassen aufwog und 
Oesterreich eine dominirende Stellung in Siiddeutschland verschaffte. Ueberdies 
war ein Einschreiten der europiiischen Machte nicht zu erwarten, da Eng- 
land mit Frankreich, Russland mit der Pforte abermals zerfiel, und Preussen, 
auf sich selbst angewiesen, keinen bewaffneten Widerstand zu leisten schien. 
Leider erwiesen sieli diese Hoffnungen ais triigerisch; denn Friedrich war 
fest entschlossen, der Gefahr, die Preussen durcli Oesterreichs Machtvergros- 
serung drohte, vorzubeugon. Da er aber iiber die Absichten des Wiener 
Hofes gar nicht unterrichtet war, so beschloss er, die Stimmung der pfalzil- 
schen Fiirsten auszuforschen und damach seine weiteren Schritte zu unter- 
nohmen. Er schickte den Grafen von Gorz ais geheimen Unterhandler nach 
Baiern, um Oesterreichs Piane zu kreuzen. TJnterdessen sali er sich nach 
Bundesgcnossen um. Yon Russland konnte er nur dann Hilfe erwarten, wenn 
es mit der Pforte im Frieden blieb. Deslialb wandte er seinen ganzen Ein- 
duss auf, um die Differenzen, welche wegen der Unabhiingigkeit der Tartaren 
in der Krimm entstanden, beizulegen, indem er darauf hinwies, dass Oester
reich diose Gelegenheit beniitzen wiirde, um Baiern, Walachei, Bosnien und 
Dalmatien an sich zu reissen. Weil sich Frankreich, dem wegen des nord- 
amerikanischen Freiheitskrieges der Krieg mit England bevorstand, in der 
bairischen Erbfolgofrage fiir neutral erklilrte, so beschloss Kaunitz, durch 
einen engeren Anschluss an Russland Preussen in Schranken zu lialten. Der 
Czarin wurde nahegelegt, dass Oesterreichs Allianz eine natiirlicliere sei, da 
beide Staaten gomeinsame Feindo, die Pforte und Preussen hiitten; der 
letzte Krieg mit der Tiirkei ware ganz anders ausgefallen, wenn sich Russ
land mit Oesterreich geeinigt liatte. Dennoch gelang es dem Konig, der 18

18) Beer 107.
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um die Mittel, Argwohn und Misstrauen gcgeu Oesterreich in Petorsburg zu 
erregen, nie verlegcn war, die Erneuerung des Allianzvertrages zu erreichen 19).

Weniger crfreulich lauteten die Nachrichten aus Baiern. Gorz hatte 
namlich durch den pfalzischen Gesandten Brentano an den Kurfursten die 
Aufforderung gerichtet, er mogę, wenn ihn das Gescbehene reue, die Ver- 
mittlung des Reiclies oder geradezu des Konigs von Preussen anrufen. Daraut 
erklarte der Kurfiirst offen und unumwunden, dass er von diesem Aner- 
bieten keinen Gebrauch machen konne, ja  er fuhr Brentano mit harten 
AVorten an, dass er den Auftrag ausgericbtet und Gorz uborhaupt angebort 
batto 20). Hierauf forderte der Konig Gorz auf, den Kurfursten um eine 
Audienz zu bitten, sollte diese verweigert werden, so beauftragtc er ibn, sich 
an den Herzog von Zweibrticken zu wenden, ob er nicht gegen die Con- 
vention protestiren wolle. Da Kurpfalz siob der preussischen Intervention 
widersetzte, so war es fur den Konig von grossem Vortheil, dass der Kurfiirst 
Friedrich August III. von Sachsen ais Solin der einzigen Schwester des ver- 
storbenen Kurfursten von Baiern auf die Allodialbinterlassenscbaft desselben 
Anspriiche erhob und Preussen um Schutz seiner dureh Oesterreich verletzten 
Erbanspruchc anrief. Friedrich forderte ibn auf, sich auch an Katharina 
von Russland zu wenden und sie um ihre Hilfe zu bitten, da n u r  a u f  
d i ese  W e i s e  de r  W i e n e r  H o f  g e d e mi i t i g t ,  u n d  d e r  r u s s i s c h e  
E i n f l u s s  i n  D e u t s c h l a n d  z u r  G e l t u n g  g e b r a c h t  w e r d e n  
k o n n t e  21).

Kac lidem Gorz bei dem Kurfursten Karl Theodor kein Gehor gefunden 
hatte, trat er in Verbindung mit der anti-osterreichischen Partei in Baiern, 
dereń Haupt die Witwe des Herzogs Clemens von Baiern Maria Anna war. 
Der Herzog von Zweibriicken befand sich in einer kritischen Lagę, hatte 
er ja  noch am 10. Februar das Vcrlangen geaussert, der Convention beizu- 
treten. Am 15. Februar wurde sogar die Beitrittserklarung nach Miinchen 
abgesendet; aber die preussischen Einfliisterungen machten sich sofort be- 
merkbar. Schon am 16. Februar verlangte der zweibrilckische Gesandte 
Hofenfels eine Erklarung von dem Wiener Hofe, in wclcher er die oster- 
reichischen Anspriiche lcennen zu lernen wunschte, um sie mit seinen Ge- 
rechtsamen zu vergleichen. Hofenfels hatte sich iiberdies auf den Rat des 
Grafen von Gorz nach Frankreich um Unterstiitzung gewendet. Ais nun am 
27. Februar aus Versailles die Antwort kam, dass Konig Ludwig XVI. die 
bisherige Politik des Herzogs billige und die Pflichten, die ihm die Garantie 
des wesphalischen Friedens auferlege, zu erfiillen verspreche, konnte es nicht

ls>) Beer 112— 117.
20) Reimann 32; Mera. List. 39. 40. Dies raeldet Brentano am 25. Janner.
21) Schoning, Der liairische Erbfolgekrieg, Berlin 1854, Brief Friedrichs an den 

Prinzen Heinrich 9—13. (Milit. Corresp.), Reimann 36—38. Zinkeisen, Geschichte des 
osmanischen Reiclies VI. 203; Der yierto Krieg; Beer 109. — Maria Theresia stutzte ihr 
Erbrecht (Regredienzrecht) auf ihre Abstammung von einer bairischen Princessin, die mit 
Kaiser Ferdinand II. yermahlt war.
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mehr zweifelhaft sein, auf welche Seite sich der Herzog schlagen wiirde 22 *) 
Wie sehr musste es den Kurfiirsten Karl Theodor iiberrascłien, ais ihm 
Herzog Karl am 28. Februar mittheilte, dass er dem Reichstage einen feier- 
lichen Protest gegen die Convention iiberreichen und Preussen um Schutz 
und Garantie der Hausvertrage bitten werdo 2S). Am 16. Marz wurde der 
Protest in Regensburg uberreicht. — So war mit einom Schlage die Situation 
verandert; Kaunitz hatte sieli in seinen Berechnungen getauscht. Der Konig 
von Preussen, der sich bisher im Hintergrunde gehalten hatte, glaubte nun, 
ais ihn deutsche Reichsfiirsten um Hilfe anriefen, das Recht zu liaben, Oestcr- 
reich selbst mit Waffengewalt entgegenzutreten und dasselbe nicht ein Dort 
nehmen zu lassen. In der That hatte Prinz Heinrich Ursache genug, dem 
Konig zu dieser Frucht seiner Sorgfalt und Wachsamkeit Gliick zu 
wtinschen 24).

Einmischung Preussens in den bairischen Erbfolgestreit.
Der Konig von Preussen wurde trotz seiner grossen IJmsicht, in die 

Geheimnisse der Wiener Politik einzudringen, von den Ereignissen, die sich 
ohne sein Vorwissen in Miinclien vollzogen, iiberrascht. Erst Ende Jilnner 
1778 erkannte er die Bedeutung der Convention. Voll Besturzung iiber die 
Ausdehnung der osterreichischen Anspriiche, dachte er iiber die Mittel nach, 
wie er dem Hause Habsburg den schonen Landererwerb entreissen konnte. 
Deshalb war es ihm sehr willkommen, dass Sachsen und Mecklenburg seine 
Intervention anriefen. Am 6. Februar uberreichte der preussische Gesandte 
Freiherr von Riedesel dem Fiirsten Kaunitz eine Notę, in welehor der Konig 
das Vorgehen des Wiener Hofes einer scharfen Kritik unterzog. Er prote- 
stirte gegen die Einziehung der Reichslehen, da dies den Wahlcapitulationen 
und den Reichssatzungen zuwiderlaufe; schliesslich erkliirtc er, zu einer 
freundschaftlichen Unterhandlung iiber diesen wichtigen Gegenstand stets 
bereit zu sein 26). Kaunitz liielt diese Notę fiir bedenklich und beleidigend;

22) Giirz begab sieb vo:i Regensburg nach Miinchen, wo er am 6. Febr. in dem letzten 
Dorfe vor der Stadt eintraf. Fin vertrauter Diener der Ilerzogin fiihrte ihn in ihren vor 
dem Thore gelegenen Garten, wo er wahrend seines geheimen Aufenthaltes wohnte. Im
Schlosse der Hcrzogin fanden an den darauffolgenden Abenden die Unterhandlungen im
obersten Stock unter dem Dache mit den Raten des Herzogs Ehsebeck und Ilofenfels statt. 
Reimann 40—48. — Friedrich ernannte den gliicklichen Unterhandler zum Staatsminister.

2S) Der Kurfiirst erklarte zornig der Ilerzogin, dass er iiber den Aufenthalt des 
preuss. Gesandten in ihrem Garten wiirde nachforschen lassen und stellte noch weitere 
Massregeln in Aussicht. Reimann 54.

M) Protest des Herzogs von Zweibriicken. Der vierte Krieg 65. Reimann 55; Schó- 
uing 34. An demselben Tage protestirte der Kurfiirst von Sachsen und die beiden Her- 
zoge von Mecklenburg. Der vierte Krieg 81—102. Der Herzog von Zweibriicken wandto 
sich auch an die Kónigo von Schweden und Dauemark um Hilfe, erhielt jedoch ablehnende 
Antworten.

25) Sammlung aller Staatsschriften, die preuss. Notę. Antwort des Fiirsten Kaunitz 
2 -2 4 ;  Beer 122.
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3r meinte jedoch, dass der Kenig bei dieser Gelegenheit die Zustimmung 
des kaiserlichen Hofes zur Erwerbung der ansbach-baireutischen Erbschaft 
zu erreichen wiinsche. In dieser Ansicht bestiirkten ibn Bericlite des Grafen 
Cobenzl aus Berlin. Der Gesandte meldete, Friedrich bestreite nur deshalb 
die ostcrreichisclien Anspriiche, um fur sich den moglichst grossten Vortheil 
zu gewinnen. Kaiser Josef war dagegen fest entscblossen, dasjcnige, was 
Kaunitz mit der Feder erworben, mit dem Scbwerte zu behaupten und gab 
auf die Kunde von preussiscben Riistungen den Befehl zum Aufmarsch einer 
Armee in Bohmen und Miiliren. In diesem Sinne lautote auch die Antwort 
des Fiirsten Kaunitz vom 16. Februar. E r meinte, das ganze Gewebe der 
sophistischen Grtinde und Trugschliisse der preussiscben Notę aufgedeckt zu 
haben 2G). Der Konig fand jedoch die Beweisfiihrung so elend, dass es einem 
Studenten der Rechte gelingen wiirde, sie zu widerlegen. In der Yoraus- 
sicht, dass Frankreich sich ganz fiir ihn erklaren werde, beschloss er, die 
Unterhandlungen weiterzufuhren, um das Friihjahr zu gewinnen. „Dio 
Oesterreicher merken nicht,“ schrieb er an seinen Bruder, den Prinzen Heinrich, 
„dass Frankreich und wir einig sind; ferner erbietet sich der Konig von Sar- 
dinien einen Einfall ins Mailandische zu machen. So wird Oesterreich von 
allen Seiten umstellt, und wenn wir mit Frankreich und Sardinien abge- 
geschlossen haben, werden alle Anerbietungen des Wiener Hofes zu spat 
kommen.“. Bald darauf erhielt er durch Riedesel die Nachricht aus Wien, 
dass alle osterreichischen Truppen marschbereit seien, um Bohmen und Mahren 
zu besetzen, da man von dieser Seite einen Einfall der Preussen befiirchte; 
die Stromung in Wien sei kriegerisch, weil man auf die Unthatigkeit Frank- 
reichs baue und Russland zu gewinnen lioffe 26 27). So schien der Krieg, obwol 
bisher keine einzige drohende Noto zwischen beiden Hofen gewechselt wurde, 
unvermeidlich zu sein.

Am 9. Marz iiberreichte Riedesel die Antwort des prcussischen Cabinets 
auf die Entgegnung vom 16. Februar 28). In derselben heisst es, wiiren jene

26) Beer 122. Die Beweisgriinde, die in diesem diplomatischen Streite pro und 
contra vorgebracht wurden, sind aus folgenden Schriften ersichtlich: Ihrer k. k. A. M- 
Gerechtsame 29—35; Sammlung aller Staatssckriften 24—30. Mosers Anmerkungen iiber 
das Absterben des kurt'. Hauses Baiern 30—70; Gedanken eines Baiern iiber einige Stellen 
der letzthin erschienenen Anmerkungen 71—80; Unsere ausfiikrliche Bemerkung 81—138; 
Erklarung des IV. Artikels des westphal. Friedens 139—160. Zweifel dariiber 161-164. 
Unbestand des in der kurbair. Erbfolgefrage abgenotigten Vergleichs 165—199; Geschichts- 
und rechtmassige Priifung der Gedanken eines Baiern 199—208; Antwort darauf 208—228 
Momoire iiber dic Nachfolge in den k. bohmischen Lehen in der Oberptalz 25—29; Liinigs 
Reichsarchiy, 966; Liinigs Codex Germaniao dipl. 1138. — Aetkenkover, bair. Geschichte. 
Londorps Sammlung V. 796; Balbinus, Epitom. rer. bohem. lib. 3. c. 21; Dumont, Corp. 
dipl. I. 289.

27) Reimann 57; Schoning 17, 29, 30.
2S) Notę des Freiherrn von Riedesel an den Fiirsten Kaunitz vom 9. Marz; Notę des 

Fiirsten Kaunitz vom 1. April. Notę des Freiherrn v. Riedesel vom 22. April. Ihrer k. k. 
M. Gerechtsame Beilage 9—14.
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Zweifel, die iiber die Rechtmassigkeit dor osterreichischen Anspriiche in der 
Notę vom 16. Februar erhoben wurden, nicht nur nieht behoben, sondern zur 
vo lis ten Gewissheit erhoben worden; demnach sei der mit dem Kurfursten 
von Baiern abgeschlossene Vertrag ungiltig und ebensowenig fur ibn wie fur 
dic Mitglieder des pfalzischen Hauses verbindlich. Auch die auswiirtigen 
Miichte, wie die iibrigen Glieder des Reiches haben ebensoviel Recht ais 
eigenen Vortbeil, sich dabin zu verwenden, dass das Gleicbgewicht und die 
Sicherlieit des deutschen Rciches nicht gefahrdct werde. Der Konig ersuche 
daher Ihre Majestiiten, die Sachen in den Stand zuriickzusetzen, in welchemt 
sie bei dem Tode des letzten Kurfursten von Baiern waren. Wie ernst 
Friedrich die Wahrung des deutschen Reichsinteresses nahm, zeigt sein 
Schreiben vom 3. Marz an den Prinzen Heinrich: „Was  f u r  e r b a r m l i c h e  
G e s c h o p f e  s i nd  d i e s e  a r m e n  Re i c h s f i i r s t e n !  E s  i s t  a u c h  n i c h t  
i neine  A b s i c h t  i h r  D o n  Q u i x o t e  zu we r de n .  Aber Oestorreich eino 
despotische Gewalt an sich reissen lassen, heisst, ihm gegen uns selbst Krafte 
geben und es weit furchtbarer machen, ais es schon ist, und das darf kein 
Mann dulden, welcher sich auf meinem Posten befindet. Das Gleicbgewicht 
der Macht ist der zweite Grund, der mich zur Einmisehung in diese Sacho 
notigt, um Oesterreich nicht so tiberlegen werden zu lassen, dass man mit 
der Zeit keinen Widerstand leisten kann“ a9).

Ais der Herzog Zweibrucken, der Kurfilrst von Sachsen und die Her- 
zijge von Mecklenburg die Vermittlung des Reiches ansuchten, und der 
preussische Gesandte in Regensburg die Reicbsstande zur Vereinigung mit 
dem Konige gegen Oesterreich aufforderte, so war es klar, dass Friedrich 
die Erbfolgefrago vor seinem Forum entschieden wissen wollte. Dagegen 
straubte sich dor Stolz des Kaiscrs, das Oborhaupt des Reiches sollto aut 
den Wink einos Reichsfiirsten eine Sache, die schon so weit gediehen, unge- 
schehen machen? Maria Theresia lahmto jedoch den Feuereifer Josefs. Sio 
wollte von einom Kriege nichts wissen, liess sogar Betstunden fur den Frieden 
halten und bot Alles auf, einen Krieg zu verhindern, der Oesterreich unend- 
lichen Schaden zufiigen konnte. Gedrangt von ihrem Gewissen und Pflicht- 
gofiilil entrolltc sie vor den Augon ihres Sohnes folgondcs Bild von der Lagę des 
Kaiserstaates: Oesterreichs Heor stehe dem preussischon um 30 bis 40.000 
Mann nach, dor Konig besitze Festungen, Oesterreich miisse Lander bloss- 
stellen, um die ungeheure Grenze zu decken. Selbst im giinstigsten Falle 
wiirde man nicht einen Kreis in Schlesien erwerben, da ganz Europa aus 
Neid mit Preussen gegen Oesterreich im Bundę sein wiirde. „Wonn der 
Krieg ausbricht,“ sclireibt sie, „so rechnet nicht auf mich. Ich will mich 
nach Tirol fliichton und dort in der grosten Zuriickgezogenheit moine Tago 
beschliessen, nur damit bescliiiftigt, das ungliicklicho Loos meines Hauses und * *

-n) Sclióning 25. Reimann 65 bcmerkt hiezu: „Der Konig will also nicht f i irdeut-  
scl i es  F u r s t e n r e c h t  kampfen, es sind nur p r e u s s i s c h e  R u c k s i c h t e n ,  die ilin be-
stimmen, fur die elende Reichsverfassung in die Schranken zu treten.“
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.jTioincr Volker zu beweinen, und bemtiht, moin elendes Dasein christlich zu 
beenden.1130)

Auf Wunsch Maria Theresias waridto sich der Kaiser zunachst an 
Frankreich um Vermittlung und dio vertragsmassige Hilfe von 24.000 Mann. 
Das Versailler Cabinet hielt jedocb den friiheren Beschluss aufrecht, weil der 
Krieg mit England wegen Anerkennung der Vereinigten Staaten unvermeidlich 
geworden war.31) Da man auf Frankreich nicht rechnen konnte, so suchte 
Kaunitz wenigstens Saehsen vom Anscblusse an Preussen abzuhalten, weil 
das Land fiir die ganze Kriegfuhrung von grosser strategischer Bedeutung war. 
E r versprach die Herausgabe der Allodial- und Regredienzerbschaft. Friedrich 
August III. war jedoch unentschlossen, weil ihn die Riistungen Oesterreichs 
erschreckten, und Saehsen leiclit der Kriegsschauplatz werden konnte. Um- 
sonst riet ihm Kaunitz, sich fiir neutral zu erklaren; im Marz schloss 
Saehsen und Preussen ein Schutz- und Trutzbiindnis gegen Oesterreich.32) 
Da die Idee der Grtindung eines Yereines der Reichskrcise undurchfiihrbar 
schien, begniigte man sich die Opposition gegen Oesterreich in Deutscldand 
zu schiircn. In den am 3. April dem Konige von den Ministern vorgelegten 
Plan en wurde die Iloffnung ausgesproclien, dass gunstige Yerhiiltnisse und 
die Unterstiitzung fremder Machte mit der Zeit einen engeren Bund kniipfen 
und wirksamere Massregeln hervorrufen wiirden. Unter den auswartigen 
Machten war hauptsacblich Russland gemeint, an welches sich Finkenstein 
kurz darauf um Unterstiitzung ftir diesen Bund wandte. Alles dies geschah 
mit Wissen und Willen des Konigs. Friedrich selbst hatte ja seine Bundes- 
genossen aufgefordert, sich um russische Hilfe zu bewerben; er wiinschte, 
wie er an seinen Gesandten in Petersburg schrieb, dass Kaiserin Katharina, 
anstatt ihr Geld um der Tataren willen zuzusetzen, l i e b o r  e i ne  i h r e r  
e r h a b e n e n  S t e l l u n g  u n d  de r  Gr o s s e  i h r e r  M o n a r c h i e  v i e l  wiir- 
d i g e r e  R o l l e  s p i e l e n  u n d  d e n  u n t e r d r u c k t e n  F r e i h e i t e n  
D e u t s c h l a n d s  zn H i l f e  k o m m e n  m oclite .33 * 3)

Trotzdem man in Wien von Seite Preussens auf das Schlimmste gefasst 
war, so hielt man doch datur, dass man nur durch ein cnergisches Festhalten 
an dem bisher Erworbenen zum Ziele gelangen konnte. So ausserte sich 
der osterreichische Gesandte in Regensburg am 27. Mars bezuglich der am
16. Marz von Zweibriicken, Saehsen und Preussen abgegebenen Erklarungen. 
Man scheue in Wien das Licht nićht und konne mit standhaften Griinden 
darauf antworten. Es sei noch nicht so weit gekommen, dass man den

so) Arneth, Maria Theresia und Kaiser Josef II. II. 186 (14. Marz); Reimann 60.
3‘) Arneth, Maria Theresia und Maria Antoinette 239.
32) Am 3. Marz schrieb der Konig seinem Bruder: „Die Herren Saehsen geben mir

auch Beschaftigung. Diese Reichsfursten sind lauter Furcht, ohne Thatkraft, das ist eine
Schande fur unser Jahrhundert, und ich errote dariiber fur Deutschland.11 Schoning 24; 
Mem. hist. 145.

3S) Reimann 66, 67; Schoning 47; Arneth II. 314; Denkwiirdigkeiten des Freiherrn 
v. Asseburg 326; Hermann, Geschichte Russlands VI. 15; Zinkeisen VI. 201.
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Konig von Preussen ais Garanten des westplialischen Friedens und obersten 
Richter anerkennen miisse; es werde deshalb sehr leicht sein, dem Reiche 
in Kurzem iiber die wahre Triebfeder seiner Handlungsweise, die Unge- 
biihr seiner Siitze und Anmassungen und das Bedenkliche seiner vielleicht 
nicht entfernten eigenen Yergrosserung die Augen zu offnen.34) Die letzte 
Bemerkung grtindete sich auf die geheimen Unterhandlungen, die mit dem 
Prinzen Heinrich angekntipft wurden. Derselbe war wie Maria Theresia fur 
eine friedliche Beilegung des Streites. Er verstiindigte den osterreichischen 
Gesandten Grafen Cobenzl von seinem Wunsche, die freundschaftlichen Be- 
ziehungen beider Hofe aufrecht zu erlialten und theilte demselben mit, dass 
es ein Mittel gebe, alle Scliwierigkeiten zu beseitigen. Cobenzl hielt dafiir, 
dass der Konig auf die Erwerbung von Jiilich sinne. Der Erbprinz yon 
Braunschweig hingegen bezeichnete die Lausitz ais das Object, wodurch 
Friedrich zu gewinnen wiire. Kniphausen, der geheime Unterhandler des 
Prinzen, crkliirte jedoch ais das einzige Mittel die obwaltendcn Differenzen 
z u bcheben, den Yorschlag zur Regelung der beireutischen Successionsfrage. 
Oesterreich sei im Rechte, wenn es sich der Ycreinigung der beiden Mark- 
grafschaften mit Preussen widersetze. Man kiinnte dieselben an Sachsen ab- 
treten und Preussen durch sachsisches Gebiet entschiidigen. Kniphausen 
driingte Cobenzl zu einer Entscheidung, da sich die Kosten der Riistungen 
mit jodem Tage steigern, der geizige Konig wiirde, wenn er Capital daran 
gewendet hiitte, Interessen daraus ziehen wollen. Cobenzl erhielt die Vollmacht 
zum Abschlusse einer Convention. Da sich jedoch der Konig zur Armee 
begab und dom Einflusse des Prinzen Heinrich vollstandig entzog, begniigte 
sich Cobenzl, Kniphausen zu benachriehtigen, dass der Kaiser sich in dieser 
Angelegenheit selbst an Friedrich wenden wiirde.30) Am 13. April schickte 
Josef aus Olmiitz ein Schreiben an den Konig in der festen Ueberzeugung, 
dass dassclbo eine friedliche Liisung des Streites herbeifiihren wiirde, da der 
Inlialt des Briefes auf Grund der Andeutungen des Prinzen Heinrich ver- 
fasst war. Um so melir war man von der Antwort des Konigs iiberrascht. 
Kaunitz schrieb an Maria Theresia, der Brief des Konigs sei ein Gewebe 
von Impertinenzen und zeuge von seiner grossen Unwissenheit. Der Konig 
erklarte niimlich, dass die Erwerbung Baicrns fur das Erzhaus sehr vortheilhaft 
sein wiirde, aus Griinden der Klugheit fordere er aucli nicht die Herausgabe 
der occupirten Gebiete. Aber er warf die Frage auf, ob nicht der Herzog 
von Zweibriicken durch ein anderes Land von gleichem Werte entschiidigt 
werden kiinnte? Er versprach eine ahnliche Liisung der Frage zu unter- 
siitzen, lehnte jedoch das Hereinziehen der Erbfolge in den friinkischen 34 *

34) Yollstiindige Sammlung I. 99; Reimann 68 bemerkt hiezu: „Der Staatskauzler 
hielt es fur keine Siinde, den politischen Getrner zu verleumden.“ Der vierto Krieg 109— 
115, Anmerkungen, welche von einem Ungenannten iiber die k. Gesandtscbaftsausserung 
erschienen 115—130; die Antwort eines Oesterreichers iiber diese Anmerkungen 131—181-

sl) Beer 125—130. Cobenzl am 25. Marz. Au Cobenzl 31. Marz. Cobeuzl am 6. 
April. An Cobenzl 8., 10. und 14. April.
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Markgrafschaften ais eine der bairischen Frage ganz fremde Angelegenlieit 
ganz entschieden ab. Der Standpunkt der Verhandlungen war somit voll- 
stiindig yerriickt. Voll Erbitterung entwarf Josef seine Antwort auf diese 
Yorschlage. E r verwies die Erben an die zustiindigen Behorden und ver- 
sprach die Verzichtleistung seiner Mutter auf die Allodien.

So war yorauszusehen, dass die Unterliandluugen zu keincm Ziele fiihren 
wiirden. Gleichwol suchte man auf beiden Seiten Zeit zu gewinnen, da die 
Rustungen uoch niclit vollendet warcn. Friedrich befiirchtete, dass der 
Kaiser die Unterhandlungen abbrechen wiirde. Um so freudiger uberraschte 
ibn der versiilmliche Inbalt des zweiten kaiserlichen Schreibens, in Folgę 
dessen er sein Ministerium zur Weiterfuhrung der Verliandlungen beauftragte.36) 
Gleichzeitig erhielt Cobenzl den Auftrag, den Entwurf einer Couvent,ion der 
preussiscbcn Regierung yorzulegen. In der am 1. Mai ordffneten Conferenz 
zwischen Cobenzl und den preussischen Ministern wurde von Herzberg zu- 
nachst betont, dass bestimmte Antrage zur Zufriedenstellung der yerscbie 
denen Erben yermisst wiirden. Die hierauf von Cobenzl yorgeftihrten Ver- 
gleielisvor,schl;ige bebufs Entschiidigung Saclisens und Zweibriickens geniigten 
jedoch den preussischen Ministern niclit. Am 9. Mai wurde dem Gesandten 
mitgetheilt, Oesterreich solle einen Theil Baierns herausgeben und fur den 
andern Theil einen angemessenen Ersatz leisten; denn nur so konnte der 
Kurfurst von der Pfalz die Anspriiche Sachsens befriedigen. — Der Kaiser 
erklarte die Vorschlage fur unannehmbar.37) Am 20. Mai wurden die- 
selben Cobenzl mitgetheilt. Maria Theresia erhitlt von dem occupirten Ge- 
biete zwei Bezirke, von denen der eine von der Donau, Regen und Cham, 
der andere vom Inn und der Salzach begrenzt ist. Dafilr tritt sie an Kur- 
pfalz Ltineburg und Geldern ab und entsagt ais Konigin von Bohmen auf 
einige Gebiete in Sachsen, Oberpfalz und Baireut. Der Kurfurst von der 
Pfalz orhiilt die bairischen Reichslehen, der Kurfurst von Sachsen Mindel- 
heim und Wiesensteig, ferner die bewegliche Hinterlassonschaft, eine Geld- 
summe und einen Theil der an Baireut grenzenden Oberpfalz. Die k. Ma- 
jestiiten genehmigen die Vereinigung der frankischen Markgrafschaft mit 
Preussen und yerzichten, wenn sich Sachsen iiber einen Austausch gegen 
die Ober- und Niederpfalz yergloiche, auf die Regrcdienzrechte in diesen 
Gebieten.

Kaunitz lohnte es jedoch rundweg ab, auf Grund solcher Yorschlage 
weiter zu unterhandeln, da auf diese Forderungen Oesterreich nur nacli 
einem ungliicklichen Feldzuge eingehen konnte. Josef schrieb am 24. Mai 
aus dem 1 lauptąuarticr, dass der einzige Gewinn, der aus den Verhand- 
lungen orwachse, darin bestehe, dass man dieselben bokannt maclien konne,

36) Beer 131, 132; Reimann 78—83; Arneth II. 204—238; Schoniug 01—65.
37) Beer 135. Schóning 05. Der vierte Kriog 330—341. Ihrer k. k. M. Gerecht- 

same 57—62. Gleichzeitig erschien die Antwort des Wiener Hofes am 7. Mai ais Aualyse 
der Notę des Berliner Hofes am 9. Marz. Der vierte Krieg 342—411.
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um die Habsucht des Konigs in das hellste Licht zu setzen. Friedrich 
beabsichtige zweifcllos in den Besitz der Lausitz zu gelangen, wodurch er 
Bohmen vollstandig in soine Gewalt bekame. Der Kaiser bielt dafiir, dass 
nur Standhaftigkeit einen Krieg vormeidon konne, er war iiberzeugt, dass 
der Konig die Unterbandlungen nicbt abbrechen, sondern mit neuen Antrii- 
gen entgegentreten wilrde.38) Friedrich liatte gewiss gegen eine bedeutende 
Erwerbung Oesterreichs nicbts eingewendet, wenn er siclier gewesen ware, 
dass Sacbsen in einen Austausch willigen wilrde. Die Berichte des preussi- 
scben Gesandten in Dresden gaben jedocb keine Aussicht, dass sich der 
Kurfiirst zu einem Austausche der Lausitz gegen Ansbach und Baireut 
verstehen wiirde.39) Ais jede Iloffnung, mit Sachsen einen Vergleich zu 
schliessen, sieli ais vergeblieb erwies, erklarten die preussiseben Minister 
Cobenzl, dass der Konig zu seinein Auftreten in der bairischen Succession 
nicbt durch die Aussicht auf eigene Vortheilo bewogen worden sei, er habe 
die Rechte der Interessenten zu scliiitzen gesuebt, da ihm ais Kurfiirst die 
Wabrung der Reichsconstitution obliege. Darauf' erwiderte Cobenzl, dass der 
Konig in diesem Falle nur berecbtigt gewesen ware, seino Einsprache beim 
Reicbstage vorzubringen, es sei evident, dass nicht so sehr die Riicksicbt 
auf das Reich, ais specielle politische Grilnde ibn bestimmen, sich Oester- 
reicli zu widersetzen. Cobenzl wurde hierauf aufgefordert, die Austausch- 
objecte fur Pfalz, Sacbsen und Mecklenburg in bestimmter Weise vorzulegen. 
Kaiser Josef wollte davon nicbts wissen, er erklarte, dass ein so scbimpflicher 
Vertrag seblimmer soi ais eine verlorcne Scblacbt, Dennoeh that Friedrich 
nocli einen Scbritt, um Oesterreich jede Ausflucbt zu neloncn, ais biltte er 
unannehmbare Vorschlage gemacbt. Er beauftragte Riedesel, sieli an den 
Staatskanzler zu wenden, um von ilnn das Ultimatum zu vernehmen. Kaunitz 
aber war der Ansicht des Kaisers, dass der Konig die Verhandlungen nacli 
Wien verlegen wolle, weil er auf die Friedensliebe Maria Theresias baue. 
Er war dafiir, dass man den Konig zwingen miisse, entweder anzugreifen 
oder nacbzugeben. Anders dachte Maria Theresia, sie gieng von der Ueber- 
zeugung aus, dass eine ablebnende Antwort sofort den Krieg nacb sich ziehen 
wilrde.40) Am 23. Juni trat Riedesel mit bestimmten Yorscblligen lieran. 
Er erklarte, Oesterreich solle von derń in Besitz genommenen Gebiete, das 
einen Ertrag von zwei Millionen abwerfe, einen Tbeil, der etwa einem Ein- 
kommen von 700.000 Gl. entspreclie an Kurpfalz zuriickstellen. Kaunitz 
erwiderte, dass man ąuf dieso Forderungen nur nach mehreren ungliicklichen 
Feldziigen eingeben wilrde. Riedesel bemerkte biczu, was nicht durch cin 
friedliches Einvernehmen erreiclibar sei, werde der Klinig mit dem Degen

38) Beer 137—41. Cobenzl 18. Mai. Arneth II. 259. 26G.
39) Beer 145, 146.
,0) Reimaun 93. Raumer V. 322. Schoning 72. Arneth II. 218, 255, 294, 299, 

304. Auszug eines Scbreibens, welches Riedesel in einer Conferenz am 13. Juni dem 
Fursten Kaunitz mitgetheilt hat; Antwort des Fursten Kaunitz am 24. Juni; Antwort des 
preussischen Ministeriums an Kaunitz vom 3. Juli, Ihrer k. k. M. Gerechtsamo 97—107.
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in der Faust zu erreichen suclien. Am 3. Juli fund* in Berlin die letzte 
Conlerenz statt. Finkenstein tibergab dem Grafen Cobenzl eine Notę des 
Inhalts, dass der Konig an Oesterreich don Krieg erldiiren miisse, weil allo 
Mittel zu einer Verstandigung zu gelangen, erschopft seien. „Die Wiirfel
sind gefallen/1 schrieb Kaunitz an Cobenzl am 8. Juli und ertheilte ihm
den Auftrag, seine Passe zu fordem, weil der preussiscbe Minister aus
Wien abberufen worden sei.41) Wahrend der Kaiser den Ausbruch des 
Krieges mit der grosten Siegeszuyersicht erwartete, konnte sich Maria The- 
resia gar niclit trosten. Sie war besorgt um das Leben ihres Solmes
und um das Schicksal der Monarchie. Sie hatte ja  genug gekampft und 
wollte ihr Leben in Frieden bescldiessen. In ihrer Herzensangst wandte 
sie sich an den Staatskanzler um ein Gutachten iiber die politische Lagę, 
Kaunitz schlug vor, sie mogę nicht ais Kaiserin, sondern ais zartliche Mutter 
die fiir das Leben ihres Sohnes furchtet, an Friedrich schreiben, ohne jedoch 
den Kaiser davon zu yerstiindigen. Maria Theresia fiel ein Stein vom Herzen, 
ais Freiherr von Thugut sich mit dem von ihr selbst entworfcnen Schreiben 
in das Hauptquartier des Konigs begab.42)

Reichstags-Yerhandlungen in Regensburg.

Ais der Herzog von Zweibriicken am 16. Marz, gestiltzt auf die Hilfe, 
die ihm der Konig yon Preussen in Aussicht gestellt hatte, gegen die Con- 
yention vom 3. Jiinner Protest erhob, wurde der bairische Erbstreit eine 
Reichsangelegenlieit. Der Wiener Hof begniigte sich yorlaufig, den gesetz- 
liclien Vorgang, der beim Abschluss der Conyention eingehalten wurde, zu 
documentiren und dem Reichstage kund zu thun, dass der Konig von Preussen 
ais einzelner Mitstand nicht befugt sein konne, sich in diesen Angelegen- 
lieiten zugleich ais Klager und Richter aufzuwerfen. Maria Theresia werde 
unter jeder Bedingung an der Conyention festhalten, wolle sich jedoch, da 
nocli andere Pratendenten Anspriiche erheben, dem legalen Entscheidungs- 
wege nicht entziehen 43 * 4).

41) Beer 149. An Cobenzl 22. Juui. Reimanu 97. „Wie der Kaiser die Mutter, so 
musste Friedrich seinen Bruder beschwichtigen; denn je mehr sich die Friedensaussicht
verfinsterte, desto unruhiger wurde Prinz Heinrich. Er sah Alles schwarz, malte sich die
Zukunft traurig aus und furchtete krank zu werden.“

,2) Beer 150—152. Reimann 110.
4S) Reimann 70 bemerkt hiezu: „Recht yerwundert mógen die armen Reichstagsge- 

sandten darein geschaut haben, ais sio die Worte vernommen liatten. AYar es nicht, ais 
ob man Spott mit ihnen trieb? der b o s e  Kanzler sehwieg, wo sie horen wollten, und 
redete, wo sie Schweigen wiinschten. Der d r e i s t e Kaunitz verband das Unyereinbare 
k e c k  mit einander, indem er auf die unerschoptliche Geduld der Deutschen rechnete. 
E s k l i n g t  wi e  Ho h n ,  d a s s  Ma r i a  T h e r e s i a  den  H e r z o g  an d e n j e n i g e n  ver -  
w i e s ,  w e l c h e r  n i c h t  e i n ma l  von d e m L e h e n b r i e f  yon 1426 e i n e  A b s c h r i f t  
b e s a s s. Die schwere Anklage, die Reimann gegen den Wiener Hof erhebt, beruht offen 
bar auf einem argen Missverstandnis. Der Fali, auf den sich Reimann hic-r bezieht, ist fol-
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Um die bffentliche Meinung fur sieli zu gewinnen, veroffentlichte die 
preussisclie Regierung anfangs Juli ein Manifest, welches am 17. Juli von dem 
preussischen Gesandten Freiherrn von Scliwarzenau dem versammelten Ratę 
vorgelesen wurde. Diese Staatsschrift enthiilt die Griinde, welclie den Konig 
niitigten, Oesterreieli in der bairischen Erbfolgefrage bewaffneten Widerstand 
zu leisten. Sie zerfallt in 2 Haupttlieile. In dem I. Tlieile berichtet der 
Konig iiber die Unterbandlungen mit dem Wiener Hofe und publicirt alle 
zwiseben Wien und Berlin gewechselten No ten. In dem II. Theile suclit 
er die Nichtigkeit der osterrreicłiiscben Anspriiche auf die Erbschaft in Baiern 
nachzuweisen 44). Der Konig von Preussen hebt unter den Griinden, die ihn 
bewogen, gegen Oesterreich die Waffen zu ergreifen, besonders hervor, dass, 
nacbdem er durch fiinf Monate alle Mittel angewendet, das gute Einvernelimen 
mit Oesterreich aufrecht zu erhalten und einen Vergleich zu erzielen, der 
Wiener Hof zuerst die Unterhendlungen abgebrochen habe, weslialb er den 
hoben Mitstanden die vornehmsten Grundsatze, nacli welchen er die bairische 
Erbfolge ansehe, darlegen wolle 46).

Ilauptsaehlich wurden in dieser Staatsschrift die Rechte Oesterreichs aut 
Nieder-Baiern angegriffen. Das Erzhaus griindete dieselben auf zwoi Be- 
lehnungsurkunden aus dom Jahre 1426. Ais der Mannsstamm der Ilerzoge von 
Nieder-Baiern zu Straubing 1425 durch den Tod des Herzogs Johann erlosch,

gender: Im Marz erhielt Hofrat von Lebrbach den Auftrag, in Miinchen die Urkunden 
einzusehen, auf denen bei einem oder dem andern Ansiand der Beweis wegen der von 
Oesterreicb occupirten Ortscbaften und dereń Grenzen beruhen kbnnte. Dies forderte eine 
Bestimmuug der Convention. Im I. Artikel des Vertrages beisst es: Erkliirt der Kurfiirst 
die ósterr. Anspriiche ais vollkommen begriindet anzuerkennen, jedoch mit dem Vorbehalt, 
dass es dem kurpfalziscben Hause obliegen werde, bei sich ergebenden Zweifeln iiber die 
Grenzen dieses Antheils documcntirte Beweise vorzulegen. In der That brachen Streitig- 
keiten iiber die Grenzen des straubinger Antlieils aus, und Lebrbacb batte die Aufgabe, 
dieselben zu schlicbtcn. Ais nun das bair. Ministerium, welcbes ganz und gar nicht den 
Auftrag batte, die Giltigkeit des zwiseben beiden tiofen geschlossenen Vertrages zu un- 
tersuchen, sondern mit dem k. Conunissar Freiherrn v. Lebrbacb die Grenzbericbtigung 
vorzunehmen, die Vorlegung jener Urkunden, auf Grund derer die Convention abgeschlos- 
sen wurde, verlaugte, wurde dies aus der Ursache verweigert, w e i l d i e  U r k u n d e n  
o h n e d i e s  im B e s i t z e  de s  K u r f u r s t e n  w a r e n  und mi t  d e m  G r e n z b e r i c h t i -  
g u n g s g e s c h a f t e  n i c h t  d e n  g e r i n g s t e n  Z u s amin? nh a n g  bat t en .  Urkunden 
iiber diesen Streit: Der vierte Krieg 168 — 211. Notę iiber die dem Hofrat von Lebrbacb 
geschehene Mittheilung des straubingseben Tbeilungsbriefes von 13.63 (22. Marz); Promemo- 
ria Lebrbachs vom 27. April ais Antwort auf das kurpt'. Promemoria vom 11. April; 
Verordnung des Kurfursten von der Pfalz au die Untorsuckungs-Commission vom 27. April, 
Bericht derselben vom 27. April, 2. u. 6. Mai. Promemoria Lebrbachs die Zuruckgabe der 
beanspruchten Gebiete betreffend vom 27. Mai.

44) Zuerst erschien das Manifest in franzosischer Spracbe (7. Juli): Expose des 
motifs qui ont engage Sa Majeste' le Roi de Prusse a, s’opposer au demembrement de la 
Bavii:re, Juillet 1778. — Das Manifest wurde am 14. Juli veroffentlicht. Der vierte Krieg 
256 — 464; Ihrer k. k. M. Gerechtsame 21 — 147. Die Belebnungsurkundeu Beilage Nr. 21 
nnd 22.

43) Reimann 100.
2
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und die ubrigen Ilerzoge von Baiern wegen der Erbschaft in Streit, gerieten, 
erkliirte Kaiser Sigmund N.-Baiern ais ein dem Reiche anheimgefallenes 
Lehen. 10. Marz 1426 ertheilte Sigmund seinem Schwiegersohn Herzog 
Albrecht V. von Oesterreich, dessen Mutter eine Schwester des letzten Herzogs 
von Straubingeu war, einen Lehensbrief iiber sein Recht aut’ N.-Baiern. 
Gleicli darauf schloss er mit Albrecht eine Theidigung (Vertrag), wodureh 
er festsetzte, dass er dieses Land fur sieli und seine mannlichen Erben be- 
halten und wahrend seines Lebens durch Albrecht verwcsen lassen wolle; 
wenn er aber oline mannliche Erben abgienge, so solle es an seine Tochter 
Elisabeth, Albrechts Gemalilin, und ilire Erben fallen, und wenn auch sie 
ohne Erben abschiede, so solle N.-Baiern an Albrecht und seine Erben 
fallen 46). Kaiser Sigmund hielt 1429 zu Pressburg ein Schiedsgericht ab, 
erliess den Herzogen von Baiern die Verwirkung des Lehens und setzte fest, 
wie sie Baiern unter sich theilen sollten. Daraus schloss die preussische Staats- 
schrift, dass das Lehensrecht des Hauses Oesterreich, welches liier gar nicht in 
Betracht kam, durch diesen Spruch aufgehoben wurde. Herzog Albrecht hat 
sich bei dem Urtheilsspruch beruhigt und soli sich nacli einigen glaubwurdigen 
Nachrichten seines Lehensrechtes ausdriicklich begeben haben. Ausserdem 
ist das Haus OesteiTeich zweimal im Mannesstamme in der Person des Konigs 
Ladislaus und Kaiser Karls VI. ausgestorben, folglich kann die oster- 
reichische woibliche Linie in dem bairischen Mannslehen nicht succediren. 
Wollte man Baiern zu einem Weiberlehen machen, so wurde das Kurhaus 
Brandenburg ein unstreitiges Vorzugsrecht vor dem Erzhause haben, da der 
Mannsstamm Albrechts mit seinem Solinę Ladislaus ausgestorben, und das 
Kurhaus Brandenburg in directer Linie von Albrechts śiltester Tochter Anna 
abstamme, die an einen Markgrafen von Meissen, und dereń Tochter an den 
Kurfiirsten Johann von Brandenburg vermahlt gewesen; wahrend das jetzige 
Haus Oesterreich nur von Albrechts zweiten Tochter Elisabeth in weiblicher 
Linie, im Mannesstamme aber gar nur von einer Nebenlinie herstamme 47).

46) Die preuss. Regierung machte dem Wiener Hof den Yorwurf, dass er die Urkunden 
nur auszugsweise in Privatsehriften bekannt machte, weshalb man die Yoriage beglaubigter 
Abschriften fiir notwendig oracktet babę. — Ihrer k. k. M. Gerechtsame Beilage Nr. 19, 20. 
Der Yerfasser jener Schrift, auf die sich das Manifest beruft, ist Schrotter, Unparteiische 
Gedanken iiber yerschiedene Fragen bei Gelegenheit der Succession. Herzberg verfasste 
eine Gegenschrift: Betracbtung iiber das Recht der bair. Erfolge. — Kaunitz erwiderte 
auf diesen Yorwurf: „Die Copien dieser Urkunden sind den in dem k. k. FIausarchive auf- 
bewalirten Originalien vollkommen gleichlautend. Die letzteren hat der kurpfalz. Minister 
Freiherr von Ritter eine geraumc Zeit vor Schluss der Convention im Archiv selbst einge- 
sehen, und boglaubigte Abschriften hievon sind dem pfalz. Kurfiirsten gleichfalls yorgclegt 
worden. Zu einer Publicirung derselben hatte man nicht die geringste Veranlassung. Es 
war hinreichend, dass sie dort bekannt waren, wo ihre Bekanntmachung allein notig gc- 
weseu ist.“ —'Reimann 107. „Eine beglaubigte Abschrift wurde wahrscheinlich im Mai dem 
pfalz. Kurfiirsten mitgetheilt, von diesem erhielt sie der Herzog von Zweibriicken, der sie 
nach Berlin schickte. Wenn die Abschriften ani 13. Marz beglaubigt worden sind, so is t  
es h o c h s t  w a h r s c h e i n l i c h  e i n e  Z u r i i c k d a t i r u n g . “ Yergl. die Widerspriiche bei 
Reimann 70. Anm. 43 d. Yerf.

4I) Mit Recht konnte Kaunitz darauf entgegnen, dass sich in dem Lehenbriefe keine
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Das Manifest betonte wesentlich den Umstand, dass die Convention vom
3. J&nner nicht durch Ueberzeugung und mit ganz freiem Willen, sondern 
durcli Ueberraschung und Drohung bewirkt worden sei. Man konnte da- 
riiber notigenfalls Gestandnisse und andere Beweise vorbringen. Die preus- 
sisclie Regierung glaubte nun hinlanglich naehgewiesen zu bab en, dass der 
Wiener Ilof die bairisclie Succession auf eine unrechtmassige und in der 
Gesehichte unerhorte Art zu seinem Yortheil zertrennen wolle, indem er 
Pfalz und Sachsen den grosten Theil der Erbscbaft durch Usurpation zu 
entziehen suche. Es bleibe somit kein anderes Mittei iibrig, um die Gefahr 
abzuwenden, ais zu den Waffen zu greifen. Es sei zwar dies nicht der or- 
dentliche Weg, wenn aber das Reichsoberhaupt Gewalt anwende, so miisse 
es jedem Reichsstande frei stehen, sich durch die gleichen Mittei zur Wehr 
zu setzen, um die allgemeine Freiheit und Sicherheit der Reichsverfassung 
zu vertheidigen. Der Kbnig holfe also, dass sich alle patriotisch gesinnten 
Mitstiinde mit ihm vereinigen, damit gemeinsame Massregeln ergriffen werden 
konnten, zu welchein Ende es den Standen anheimgestellt wird, zu erwagen, 
ob es nicht ratsam sei, die Garanten des westphiil. Friedens um Hilfe zu bitten.

Am 10. Juli erschien ein Nachtrag zu der preussischen Erklarung vom
3. Juli. In demselben wurde dem Reichstage eine beglaubigte Abschritt 
einer Urkunde aus dem Jahre 1569 vorgelegt. Dieser zufolge soli Herzog 
Albrecht V. am 30. November 1429 gegen eine Geldsumme auf sein Recht 
in N.-Baiern zu Gunsten der bairischen Herzoge verzichtet haben.

In dem Nachtrage hiess es: „Das Original dieser entscheidenden Ur
kunde wird sich ohne Zweifel im baierischen Archiv auffinden lassen, wenn 
es nicht etwa in den vorigen ungliicklichen Zeiten verloren gegangen ist. 
Indessen verdient diese authentische Abschrift allen Glauben, da sie nach 
der dabei befindlichen Nachschrift bereits 1569 von einem bairischen Rat 
und Notar nach dem Original yidimirt wurde, und man aus sicherer Hand

Spur davon finde, dass K. Sigmuad die Belehnung Albrechts auf das Reclit seiner Mutter 
begrilndet und ihm Baiern ais ein Weiberlehen iibergeben babę. Der Kaiser nahm in 
Pressburg die Entscheidung auf sich. Eine besondere Erwiihnung des Rechtes Albrechts 
war gar nicht notwendig, da ja dieses auf dem Rechte des Kaisers hegriindet war. Wenn 
dieses allein in Betraeht kam, so war auch das darauf gegriindete Recht des Herzogs mit 
einbegriffen. Der Kaiser hat den Herzogen die Verwirkung des Lehens nachgesehen, aber 
sie keincswegs erlassen miissen. In dem Spruchbriefe heisst es, der Kaiser hatte wol N.- 
Baiern behalten konnen, hat es aber aus besonderer Guade den Herzogen zuruekgegeben. 
Somit wurde das Recht Albrechts mit keiner Silbe aufgelioben. Dazu wiire wol scine Zu- 
stimmung notwendig gewesen. Man denke hier olme Zweifel an die in dem Nachtrage der 
preuss. Erklarung kundgemachte Verzichtleistungsurkunde Albrechts, allein diese elende 
Copie, die ein unterschobenes Instrument ist, verdiene nicht den geringsten Glauben. 
Uebrigens miisse man keinen Begriff von einem Gesammtstaate und dessen Lehenfolge 
haben, wenn man vorgebe, dass das Haus Oesterreich in der Person des K. Ladislaus im 
Mannesstamme ausgestorben sei. Dies geschah zwar in der Person Karls VI., es unterliege 
aber keinem Zweifel, dass alle von ihm zuriickgelassenen Lander und Rechte nach der 
pragmatischen Sanction seiner altesten Tochter zufallen miisten. Ihrer k. k. M. Gerecht- 
same 91—92.

2*
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weiss, dass eine solche Abschrift in Wien vorljanden ist, was abzuleugnen 
man hofFentlich zu viel Gewissen haben wird. Diese feierliche und mit 
barem Gelde so reichlich bezalilte Entsagung vernichtet also vollig den Grund 
der osterr. Ansprilche auf N.-Baiern. Da die Albrecht V. ertheilte Belehnnng 
von 1426 ungiltig ist, so ist es auch die Convention, die auf ihr fusst; der 
Konig erwartet demnach von der Gcrechtigkeitsliebe Ihrer Majestilten, dass 
sie samintliche bair. Lande den reehtmassigen Erben wiedergeben und die 
Convention fur niclitig erklaren“ 48).

Man ersieht daraus, dass der Bcrliner Hof es auf Ueberraschungen 
abgesehen bat; denn war diese Schrift ecbt, so muste der Wiener Hof ver- 
stummen und die Ungercchtigkeit seiner Ansprilche olfen bekennen. Es war 
daber kein Wunder, dass man in dieser so wichtigen Frage klar seben wollte 
und sich zunachst mit dieser Urkunde lebbaft bescbiiftigte. Schon am 31. 
Juli erklarte der osterr. Comitial-Gesandte Freiberr von Borie in Regensburg 
die Verzichtleistungsurkunde von 1429 fur unecbt, da die Zeichen ihrer Un- 
echtlieit jedem Kenner der Diplomatik sofort in die Augen fallen, dereń au- 
geblicb alte Abschrift von 1569, welcbe wegen Mangels der in der Notariats- 
ordnung von 1512 vorgesebriebenon Erfordernisse von keiner Glaubwtirdigkeit 
sei, fur falseh, und die Behauptung, dass eine Abschrift sich im Wiener Ar- 
ehive befinde, fur unbegriindet. Die wahre Sachlage wiirde dem Publikum 
ehestens vorgclegt werden. Einstweilen bemerke man, dass, nachdem in 
dieser Falschung die Stadt Regensburg angegcben sei, wo Herzog Albrecht 
mit den bairischen Herzogen zusammengekommen und sich verglichen haben 
soli, die zahlreichen in dieser Stadt wie in den Klostern erhaltenen Chroniken 
von einer solchen Zusammenkunft docli irgend welche Meldung enthalten 
musten. Man babo sammtliche Chroniken nachgeschen, jedoch keine Er- 
wahnung von einer solchen Zusammenkunft gefunden.

Am 7. August eroffnete derselbe Gesandte don Reichsstanden, dass man 
sich an den pfalzischen Kurfursten gewendet habe, ob sich, wie von preus- 
sischer Seite angegeben wurde, die fragliche Urkunde im pfalzischen Archive 
zu Neuburg vorfinde.49) Hicrauf erhielt man zur Antwort, dass die Urkunde 
in keinem pfalzischen Archive zu finden sei, und dass der Kurfiirst von der 
Pfalz iiberhaupt den festen Entschluss gefasst habe, von der einmal ge- 
schlossenen Convention nicht abzugehen. Auch der kurbohmische Gesandte

48) Der Nachtrag enthiilt 2 Urkuntlen; die Yerzichtleistung Albrechta, Regensburg 
30. Noveniber 1129 und die Belehnnng fur Heinrich Pfalzgraf am Rhcin und Herzog von 
Baiern vom 10. Mhrz 1426. Derselbe Lehnbrief ist auch fur die iibrigen Herzóge von 
Baiern ausgefertigt. Die Veroffentlichung dieser Copie muste iiberall grosscs Aufsehen erregen. 
Ais Maria Theresia vou derselben durch Cobeuzl erfuhr, schrieb sie am 24. Juli au Josef: 
„Ich wiirde die Urkunde, wenn sie echt ist, in diesem Augenblicko ais eine Fiigung der 
Vorsehung betrachten, urn mit Ehren den uurechtmassigen Besitz wieder aufzugeben“. 
Reimann 122.

4!l) Der viertc Rrieg 488—491. Gegenausserung des kurbrandenb. Gesandten vom 3. 
August. Derselbe griff nicht mit Unrecht die Aeusserung Bories an, dass das Schwcigen 
der Chroniken kein Grund sei, die Urkunde fur unecht zu halten.
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erklarte, man konne sieli nicht genug wundern, wie man bei einer so wichtigen 
Augelegenłioit mit einer solchen Skarteke habe hervorkommen mogen.

Erst im September erschien die schon fast vor einem halben Jahre 
angekiindigte Sclirift: Ihrer k. k. A. Majestat Gerechtsame und Massregeln 
in Absicht auf die Bayerische Erbfolge in der wahren Gestalt vorgelegt und 
gegen die Widerspriiehe des Berliner Hofes vertheidigt. Wien, Trattner 17 7 8.50) 
Maria Tberesia ersuchte in derselben die Reichsstande, die Rechte des Wiener 
Hofes auf die bairische Erbfolge mit dem Betragen des Konigs von Preussen 
ruhig und unparteiisch zu vergleicben. Eine solche Vergleichung werde 
sonnenklar zeigen, auf welcher Seite Billigkcit, Nacligiebigkeit und offenbares 
Recht vorbanden sei. Sieli zum unbefugten Richter seiner Mitstilnde aufwerfen, 
unter dem scheinbaren Vorwande, die Reichsverfassung und die Unterdrtickten 
zu vertheidigen, scine eigene Yergrosserungssucht durchsetzen, die gesetzmassige 
Entscheidung streitiger Gegenstande durch die Gewalt der Waffen verdrangen, 
mit prachtigen Worten seine Uneigenntitzigkeit erheben und durch die That 
selbst das geradc Widerspiel zeigen, das sind die wesentlichen Grundziige 
der preussischen Politik. Maria Tberesia wiederholt die dem Konig von 
Preussen gemaehte Erklarang im Angesichte des ganzen deutschen Reiches 
offentlich und feierlich, dass sie bereit sei, alle gemass der Convention 
besetzten Gebiete zuruckzustellen und den Kurfiirsten von der Pfalz von 
allen Verbindlichkeiten loszuzahlcn, wenn der Konig sieli anheischig mache, 
die Brandenburg vom Kaiser und Reiche gesetzmassig bestiitigte pragmatische 
Haussanction unverletzt, und die Secundogenitur in den ansbach-baireutschen 
Landem aufrecht zu erhalten. Unter solchen Umstanden kiinne der Konig 
nicht befugt sein, die Waffen zu ergreifen; ausserdem mogen die Reichsstande 
beherzigen, dass es sieli um die Erhaltung des Gleichgewichtes handle, welches 
gestort werden miłste, wenn Preussen einseitig seinen Vergrosserungsplan 
durchsetzen wiirdc. Da Maria Tberesia bereit sei, die Abwendung einer 
solchen Gefahr mit der Entsagung aller Anspruche auf die bairische Erbschaft

50) Reimann 177. „Dafiir trat man aber auch mit einem starken Buche auf den 
Kampfplatz; dor Text enthalt 260 Seiten, dem zablreiche Beilagen auf 224 Seiten folgten- 
Wer so viel zu seiner Vertheidigung anzufiiliren weiss, von dem sollte man glauben, dass 
er ein gutes Gewissen haben uiiisse. Jedoch mensehlieber Scharfsiun miiiit sich vergebeus 
ab, eine ungerechte Saclio in eine gerechte zu verwandeln, und so war die Begruudung der 
ósterr. Anspruche aucb iiusserst diirftig und lahrn ausgcfallen Die langweilige Sclirift bat 
sicherlich die Zalil der Anhiinger des Wiener Hofes nicht yergrossert.*1 — Reimann hat 
hier von seinem subjectiven Standpunkte aus eine yernichtende Kritik gciibt, ohne die be- 
treffende Schrift gelesen und die von Oesterreich angefiihrten Grunde auch nur einer kurzeń 
Durchsicht gewiirdigt zu haben; denn sonst ware es ihm nicht entgangen, dass der Text 
dieser umfangreiclien Schrift bloss aus 20 Seiten besteht. Den Hauptinhalt derselben 
bilden: das preussische Manifest mit kurzeń Gegenausserungen und sammtliche zwischen 
Wien und Berlin gewechselten Schriften, alle Urkunden, die sich auf die Unterhandlungen 
und Vertrage beziehen, ferner alle bis dahin erschienenen Streitschrifteu. D er W i e n e r  
Hof  ha t t e  k e i n e  U r s a c h e  s i c h  zu s c h e u e n ,  a l l e s  y o r h a n d e n e  M a t e r i a ł  der  
u n p a r t e i i s c h e n  B e u r t h e i l u n g  der  R e i c h s s t a n d e  und des  P u b l i k u m s  zu  
u n t e r b r e i t e n .



22

zu erkaufen, so glaube sie berechtigt zu sein, die Mitstande feierlichst zu 
ersuchen, dass sie eine gemeinschaftłiche und nachdrucksame Vorstellung an 
den Konig wegen unverziiglicher Einstellung seiner friedbrlichigen Handlungen 
richten.

Da der Kiinig von Preussen raerktc, welchen Eindruck die Erklarung 
der Kaiserin auf die Gemiiter ausiiben muste, er jedocli nie.ht gesonnen 
war, auf die Yereinigung der frankischen Markgrafscbaften zu verziehten, 
Hess er ani 21. October, um die Gunst der Offentlichen Meinung niclit zu 
verlieren, dem Reichstage zwei neue Schriften yorlegen, in welchen er das 
Recht des brandenburgischen Kurhauses auf die Yereinigung der Markgraf- 
schaften nachzuweisen trachtete, um von sich den Vorwurf der Vergrosserungs- 
sucht abzuwalzen. Um den Reichstag in Spannung zu erhalten und die 
offentliche Meinung gegen Oesterreich aufzuregen, machte der Berliner Hof 
am 14. Decem ber zwei neue Schriften bekannt. In der einen wurde ein 
Brief des pfalzischen Kurfiirsten an den Herzog von Zweibriicken vom 
22. Janner 1778 verbffentlicht, durch welchen man einen unumstosslichen 
Beweis zu fiiliren glaubte, dass die Convention von Oesterreich erzwungen 
wurde.61) Dass dieser Brief des Kurfiirsten an seinen Neffen nur eine Ent- 
schuldigung ist, dass er sich mit ihm nicht friiher vertraulich besprochen, ist 
selbstverstandlich. E r theilt ihm beztiglich der Convention mit, dass er 
gefiirchtet, es kdnnte sich sonst noch eine andere Macht einmischen, das 
Bcsto wegnehmen, ihm wenig oder gar nichts iibrig lassen. In dieser Lagę 
liabe er es vorgezogen, von zwei Uebeln das kleinere und vor dem Unsichern 
das Sichere zu wahlen. In der zweiten Schrift kamen die Urkunden, auf 
die Oesterreich sein Erbrecht stiitzte, vorzuglich aber die Verzichtleistungs~ 
urkunde vom 30. November 1429 zur Sprache.62) 51 52 * * * *

51) Reimann 20, 198; Ilerzberg, Receuil II. 211. — Die Unterhandlungen mit Kurpfalz 
wurden in einer Zeit eingeleitet, ais noch nicht die geringste Vermutung von dem Hintritte 
des bairischen Kurfursten statt haben konnte. Wie konnte die Convention eine Wirkung 
von Furcht, Ueberraschuug und Drohung sein? Dass der Kurfurst mit der Convention ein- 
verstanden war, bezeugt seine Entriistung, ais der Herzog von Zweibrucken gegen dieselbe 
Protest einlegte.

52) Ueber die Herkunft dieser Copie ist folgendes bekannt: Im Juni liatte Freiherr 
von Senkenberg in Hesseu-Darmstadt an den kurpfalzischen Rat Lamey in Mannheim ge- 
schrieben, er habe zufallig in einem Packet Urkundenabschriften die Yerzichtleistung ge- 
funden und sei bereit die Urkunde nach einer Copie aus dem Jahre 1569 auszufertigen, 
wenn ihm der Kurfiirst versprechen wiirde, den Kamen des Entdeckers nicht zu nennen- 
Dies geschah, und es wurde die Urkunde eingesehickt. Ein alter Beamter des Miinchner 
Archivs, der geh. Registrator Karl Schmid, hatte behauptet, dass er vor mebr ais 40 Jahren die 
Urkunde mehrmals abgeschrieben habe; wegen der Lange der Zeit wisse er jedocli nicht,
ob es ein Original oder eine Abschrift gewesen sei. Der Yerfasser der preussischen Schrift 
stellte die Behauptung auf, dass Michael Priest, der Aussteller der beiden Urkunden von
1426, in dcmselben Jahre vom K. Sigmund beschuldigt worden sei, dem Herzog von Lauen- 
burg einen falschen Lehnbrief ausgestellt zu haben, dass er also auch jene beiden Urkunden,
auf die Oesterreich sein Erbrecht sliitze, gefalscht habe. Wiewohl dies bloss Vermutuugen 
waren, so fanden sie doch bei den Freundeu der bairischen Integritiit leicht Glauben.
Reimann 198—200.
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Der Wiener Hof beeilte sich, dem Reichstage die notigen Aufklarungen 
zu geben. Ist dic Verzicbtleistnng ecbt, so folgt aus ihr, dass die Herzoge 
von Baiern das Rccbt des Herzogs Albrecht anerkannt haben; ebenso richtig 
ist der Schluss, dass, wenn die Belehnung des Herzogs Albrecht durch den 
Spruch von 1429 aufgehoben worden wiirc, eine solche Verzichtleistung nicht 
notwendig gewesen sein wtirde. Wenn nun in der preussischen Erklarung 
angegoben wird, dass aus dem letzteren Grunde die Mchtigkeit der Conven- 
tion ersichtlich sei, so ergebe sich auch die Folgę, dass, wenn man der 
Renunciation eine Kraft beilegen wolle, die friiher erwahnten Einwendungen 
gegen die Giltigkeit der Belehnung Albreehts nicht stichhaltig sein konnen. 
Ist die Urkunde echt, so hat der kaiserliche Hof sein Recht auf die in 
seinem Archiye vorhandenen Urkunden von 1426 gegriindct, ohno dass ihm 
eine Nachricht von der Yerzichtleistung Albreehts vorgekommen, oder 
von Kurpfalz entgegen gestellt worden ware. Ist die Urkunde falsch, so 
verbleiben die Rechtsgriinde Oesterreichs in ihrer vollen Kraft. Was cndlich 
die Bemerkung betrifft, dass man aus sicherer Hand wisse, dass eine ahnliche 
Abschrift in Wien vorhanden soi, so lege man don liohen Standen ein von 
dem k. k. Hofrat und geheim. Hausarchivar Taulow von Rosenthal am 
8. August 1778 ausgestelltes Certificat vor, in welchem derselbe auf sein 
Gewissen betheuert, dass er weder im k. k. Archive noch sonst wo eine 
solche Urkunde angetroffen habe, noch ihm jemals eine Spur davon bekannt 
geworden sei.63)

Oesterreich konnte sein gutes Recht noch so sehr vertheidigen, es fand 
bei dem eigonsinnigen Konig von Preussen kein Gehor. Die gesammte anti- 
osterreichische Partei frohlockte iiber die sogenannten preussischen Ent- 
htillungen. Es galt trotz der augenscheinlichen Beweise fur erwiesen, dass 
Karl Theodor zu der Convention gezwungen wurde, ebenso galt es ais aus- 
gomacht, dass die Belchnungsurkunden Albreehts Falschungen, der Yerzicht- 
leistungsbrief dagegen echt war. In zahllosen Exemplaren wurden die 
preussischen Schriften yerbreitet und fanden eine nur zu gute Aufnahme bei 
der preussisch gesinnten Partei. Der Wiener Hof łiatte Alles aufgeboten, um 
den Frieden aufrecht zu erhalten, er hatte allen seinen Anspriichen entsagt, 
nicht so Preussen. Eine Versohnung war unmbglich; denn in die Unter- 
handlungen mischtc sich bereits der Kanonendonner.

Der Krieg in Bohmen. Thuguts Sendung.
Kaum hatte Friedrich von der Convention mit Kurpfalz Kunde erhalten 

so rustete er sich zum Kri ego; aher auch der Kaiser saumte nicht, die 
bohmisch-mahrische Grenze zu besetzen, da von hier aus ein Einfall der 
Preussen zu befurchten war. Im Marz standen bereits 80.000 Mann in

3S) Ihrer k. k. Majest. Gerechtsame, Beantwortung des Nachfrages, 15 lit. B. Die 
Urkunde vom 30. Novemher 1429 in der Beilage Nr. 1; Lit. A 1—14, Kurze Ausfiihruug 
der Bedenken iiber die Urkunde.
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Bohmen und Mahren, die Festungen wurden ncu armirt und in Teschen und 
Jablunkau grosse Magazine angelegt. Allgcmein wurdc versichert, dass das 
kaiserliche Heer nie so stark, so wol geiibt und mit dem notigen Kriegs- 
material so wol versehen war ais diesmal.54) Die Soldaten brannten vor 
Begierde, iliren Mut und ihre Liebe fiir den Kaiser zu beweisen. Die 
verabschiedeten Soldaten in Croatien wollten durchaus wieder mitmarschiren. 
Da dies aber nicht gestattet wurde, weinten sie und gaben iliren Kindern 
und Yerwandten die riihrendsten Ermahnungen. Der Sennenhirt verliess die 
Alpenmatten, der Pustasohn seine Herdcn, Alles eilte voll Siegesziwersicht 
unter das glorreiche Banner des Hauses Habsburg.56) Ftirwahr ein schoncr 
Beweis der Anhanglichkeit der Yiilker Oesterreichs an das angestammte 
Kaiserhaus! Da seit Karl V. kein Kaiser selbst in den Krieg gezogen, so 
war der Abschied Josefs von dem kaiserlichen Hofe und von den Wienern 
ein um so riibrender. Am 11. April begab er sieh nach Olmutz, um die 
Kriegsrilstungen persbnlicli zu iiberwaclien. Im Mai standen bereits 86.000 
Mann unter Maxmilian und Nadasti in Bohmen, 120.000 unter Kaiser Josef, 
Lascy, Haddick und Laudon in Schlesien, 40.000 unter Herzog Albert von 
Sachsen-Teschen und Siskowitz in Mahren; ausserdein war ein Corps von 
20.000 Croaten bestimmt, um mit dem in Galizien gelegenen Armeecorps die 
Linie von Krakau bis Teschen zu dccken.56) Der eine Fliigel der kaiser
lichen Annee lehnte sieli an Saclisen bei Melnik an, der andere zog sieli 
gegen Prag, das Centrum war um Gitschin gegen die schlesischc Grenze zu, 
doch riickton diese Heere immer naher auf Koniggratz. Das niirdliche Bohmen 
wurde mit einem Verhau umgeben; die Umgebung von Jaromirsch glich 
einem verschanzten Lager.

Auch der Konig von Preussen riistete sich mit aller Macht. Am 6. April. 
begab er sich mit dem Erbprinzen von Braunschweig nach Schlesien, wo er 
mit 100.000 Mann bis Ju:.TS*antonirte. Die Vorposten beider Armeen stan
den sehr nahe bei einander, hatten jedoch den scharfsten Befehl, keine Belei- 
digungen anzufangen. Es schien ais hatten sich die Armeen zusammengezogen, 
um an der Grenze zu manoeuvriren. Die 2. Armee bestand aus 86.000 Mann 
unter dem Commando des Prinzen Heinrich; derselbe zog seine Truppen in 
Saclisen zusammen. Wahrend der Kiinig von Preusen Alles fur einen Offen- 
sivstoss vorbereitete, traf der Kaiser bloss Anstalten zur Abwchr, wcil Maria

5J) Schóning 59; Der vierte Krieg 214—216.
55) Der vierte Iirieg 217—220. Ais die aus Italieu angekorumenou Greuadiere sich 

an der Donau ausscliifften, um ihren Marsch fortzusetzen, reickten iknen die Bauern hiiuflg 
Wein. Unter andern brachte ciner einen Krug von melir ais 10 Kannen und rief ilinen zu: 
„Ilier, liebe Herren, trinkt! und macht fur mich auch ein paar Schlisse, weil ich alter Mann 
es flir unsern Kaiser nicht selbst tkun kann.“ Die alten Grenadiera thaten Bescheid und 
erwiederten: „Nicht ein paar Sckiisse, sondern unsere ganzo Patrontasche soli fiir cuch und 
unsern Kaiser, wie dieser Krug geleert werden.“ Der alte Mann freute sich dariiber, liolte 
noch einen Krug und bat sie, ihn zu leeren. Sie thaten es, und er fiillte ihn zum dritten 
Małe.

36) Der yierte Krieg 221—226; Arneth II. 268, 275; Schóning 66 — 72.
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Theresia den Krieg nur auf die Defensive beschrankt wisscn wolltc. Prinz 
Heinrich erliielt den Befehl, iiber Sachsen nacli Bohmen einzufallen, die Oester- 
reicher bei Leitmeritz anzugreifen und sich dann so lange in der Defensive zu 
halten, bis der Konig den Kaiser durcli einen Einfall nach Mahrcn (er wollte 
iiber Oderberg, Hultschin, Weisskirchen, Prerau etc. vordringen) genotigt biltte, 
Verstarkungen nach den bedrohten Punkten zu schicken. Friedrich rechnete 
auf die Zersplitterung der osterreichischen Heeresmacht. War ein grosser Theil 
derselben in Bohmen festgehalten, so hielt er den Zeitpunkt fiir giinstig, eine 
Schlacht zu wagen. Er meinte, ein Sieg in der Naho von Wien wiirde die 
Oesterreicher zwingen, die bohmischen Truppen sofort zur Deckung der Haupt- 
stadt zuriickzurufen, wodurcli Bohmen leicht in die Gewalt des Prinzen Heinrich 
fallen konnte.

Ais am 3. Juni Cf. Mollendorf mit einem Theile der sachsischon Armee 
in Kottbus einriickte, vermutete der Kaiser, dass der Hauptschlag der Preus- 
sen von der Lausitz hor geschehen wiirde. Darum erhielt der Herzog von 
Sachsen-Teschen den Befehl, sich aus Mahren nach Bohmen zu wenden, um 
mit Elnchshausen die wichtige Stellung bei Jaromirsch zu behaupten57 * *). 
Am 6. Juni war es dem Kaiser klar, dass der Vortheil der Stellung, wenn 
es den Preussen gelingen solltc in Bohmen einzuriicken, verloren sei. Mit 
dem Piano des Konigs war jedoch Prinz Heinrich unzufrieden; aber Fried
rich erklarte, dass er ohne gro be Fehler zu begehen, den Feldzugsplan nicht 
andern konne, er wolle jedoch mit seinem Marsche nach Mahrcn warten, bis 
Heinrich die kaiserI. Truppen in Bohmen geworfen liatte68). Am 21. Juni 
stand Herzog Albert mit seiner ganzen Macht in Jaromirsch, und Josef verlegte 
sein Hauptquartier von Hluschitz nach Mladiegow bei Sobotka, um der Lau
sitz naher zu sein. Nachdem so die Uebermacht des kaiserl. Heeres an der 
Grenze von Sachsen stand, kam es nach dem Feldzugsplan dem Konig zu, 
den Krieg zu erofthon. Ęr wollte auch sofort nach der Kriegserklarung die 
osterreichischen Truppen bei Jaromirsch schlagcn und den Kaiser zwingen, Ver- 
starkungen nach Koniggratz abzusenden69). Am 5. Juli marschirten die Preussen

57) Reimaun 81, 90—91; Schoning 72—74; Arneth II. 275, 279.—284; Der vierte 
Krieg 226—255; Versuch einer militarischen Geschichte (les bairischcu Erbfolgekrieges 
III. Theil, Kónigsberg 1781. 1—17. Zuverliissige Kachrichten 439.

58) \vrie scj]r prjuz Heinrich gegen den Krieg eingenommen war, ist aus einem 
Schreiben des Konigs ersichtlich: „Ist Ihnen, erklarte der Konig, dieser Krieg zuwider, so 
brauchen Sie es nur zu sagen, und es steht Ihnen frei sich davon zu entbinden.“ Er 
forderte ihn ferner auf, alle Friedensgedanken ais unpraktisch zur Seite zu legeu. Reimaun 
98; Schoning 82 u. 83.

5S) Noch im letzten Augenblicke bot Prinz Heinrich Alles auf, um den Krieg zu 
verbindern. Der Konig schrieb ihm aber, er werde ihm eine grosse Gefalligkeit thun, 
wenn er die schónen Dinge, die er ihm vorschlage, den Oesterreichern sagę. Damals erhielt 
Friedrich die Notę des Staatskanzlers vom 24. Juni. Sofort meldete er seinem Bruder, 
dass er sich geneigt sehe, den Krieg zu erklaren. Am 1. Juli befahl er ihm an die Grenze 
zu marschiren und am 3. Juli den Krieg zu eróffuen.
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ungehindert boi Schlanay iiber die Grenze und zogen gegen die Stadt Nachod 60 61 62) 
An demselben Tage nahm ein Theil der osterreichischen Truppen ein Lager 
bei Niemes ein, ein anderes Corps zog sieli bei Pleiswedel zusammen, wro be- 
reits das Lichtonsteinsche Corps 30.000 Mann stark campirte und bezog ein 
verschanztes Lager bei Aussig. Der rechte Fliigel unter Laudon lagerte bei 
Gitscliin. Die Stellung der Oesterreicher war eine wolgewiilte, und der Kaiser 
durfte hoffon, den Konig an der Elbę aufzuhalten und- dem Prinzen Heinrich 
die Spitze zu bieten. Auf die N ach r i elit, dass die Preussen ani 5. Juli bis 
Nachod vorrtickten, eilte der Kaiser nach dem bedrohten wichtigen Punkt. 
E r concentrirte den ganzen rechten Fliigel bei Gitschin und iibertrug Laudon 
die Vortheidigung Bohmens gegen Sachsen. Der yierte Krieg zwischen Oester- 
reich und Preussen bogami01). Am 8. Juli riickte der Konig bis an die Elbo 
vor und bezog das Hauptąuartier zu Obcrwelsdorf boi Jaromirsch, die Haupt- 
armee unter dem Prinzen von Braunschweig lagerte bei Horsicka, der linkę 
Fliigel unter Tauenzien bezog das Lager bei Nachod. Auf der andern Seite 
der Elbę riickte das kaiserl. Hauptheer von Gitschin heran. Am 10. Juli 
iibcrnahm der Kaiser den Oberbefchl und erwartete in seinem Hauptquartier 
Ertina den Angriff der Preussen. Voll Kumnier berichtet er am 11. Juli 
seiner Muter, dass der Feind ihm mit iiberlegenen Streitkraften gegeniibcrstehe, 
konnte er sich an der Elbę nicht halten, so niiiste er Bohmen" preisgeben. Wenn 
sich der Friede unter billigen Bedingungen herstellen liesse, so wtirdc es ein 
grosses Gliick sein, dazu sei jedoch keine Moglichkeit vorhanden. Yon seinem 
edlen Herzen zougen am deutlichsten seine Worte: „Ich sagę das nicht ais 
Memme, sondern ais Mcnsch und Burger; denn es ist fiirchtcrlich zu sohen, 
was die Leute seit 8 Tagen gelitten und was sie noch leiden werdena. 02)

Unterdessen langte Thugut im preussischen Hauptąuartiere an, wo dio 
erste Zusammenkunft am 17. Juli stattfand. Maria Theresia driickte den Wunsch 
aus, in dem sie auf ihr Alter, ihre Friedensliebe und miitterliche Besorgnis 
hinwies, die zu ihrem Bedauem unterbrochenen Unterhandlungen zu been- 
den. Dio Vorschlage der Kaiserin lauteten: Oesterreich behalt yon dem occu- 
pirten Besitze ein Gobiete von einer Million Einkommen; eine Einigung mit 
dem Kurfiirsten iiber den Austausch dieses Gebietes soli angestrebt werden- 
Friedrich war mit diesen Yorschlagen einverstanden, crliess an Finkcnstein

G0) Reimann 99; Schoning 89 —90; Arneth II. 320; Der vierte Krieg 493—506 
Militarische Beschreibung des Kriegschaupiatzes.

61) Die Nachricht von dem Ausbruch der Feindseligkeiten iibte auf Maria Theresia 
eiuen erschtitternden Eindruck aus. Ihr Mutterherz bangte um das Schicksal ihres Lieblings; 
das Wohl und Wehe der Monarchie stand auf dem Spiele. Sie ergriff Zuflucht zum Gebete, 
inbrunstig ivarf sie sich au die Stufen der Altare nieder und rief den gottlichen Beistand 
an. Reimann III. Josef hatte ihr von dem ersten Zusammenstoss berichtet, seiner Ansicht 
nach drohte der Monarchie ein hdchst gefahrlicher Krieg. Der Feind sei au Starkę iiber- 
legen, deshalb mtisse man alle Krafte anspannen.

62j Reimann 112 yerdachtigt auch hier die Gesinnung des Menschenfrcuudes, indem 
er sagt: „Den edlen Menschenfreund blenden dergleichen Auslassungen nicht; denn schóne 
Reden von Menschenliebe, die sich nicht thatig bcweisen, gleichen dem Glauben ohne die 
Werke.“ Reimann yergisst, dass Preussen den Krieg begonnen hat



27

und Herzberg die Weisung, sieli solon nach Glatz zu begeben, um die Ver- 
handlungen zu Ende zu fiihren und erklarte in seiner Antwort an Maria There- 
sia, dass man sieli ii ber die von ilim bezeichneten Gegenstiinde theilweise 
goeinigt hatte, andere daftir keine Seh wierigkeiten machen diirftenc3). Die Mi
nister waren jedoch mit den Antragen Thuguts niclit einverstanden, sie ver- 
langten, dass alle bezuglich der bairischen Succession in Betracht kommenden 
Angelegenheiten gleichzeitig durch Vermittlung des Konigs abgeschlosscn 
werden. Da Thugut keine andern Instructionen besass, so reiste er nach 
Wien zurtick. Am 22. Juli iiberreichte Thugut in Wien die Vorschlage des 
Konigs. Kaunitz war mit denselben einverstanden und erklarte, dass man 
den Kaiser von dem Gange der Unterhandlungen verstandigen mtisse. Maria 
Theresia hatte jedoch dem Kaiser am Tage vor der Abreise Thuguts die be- 
treffenden Schriftstiicke libersendet. Josef war mit der Handlungsweise seiner 
Mutter durchaus unzufriedon. Er antwortete ihr am 15. Juli, nichts habe ihn so sehr 
iiberrascht ais diese Nachricht, Friedrich werdo nun unannehmbare Friedens- 
bedingungen stollen. Ani liebsten hatte er sofort die Arnice verlassen, um 
durch seine Abwesenheit anzuzeigen, dass er an der Sendung Thuguts keinen 
Anthcil habe. Ais ihm Maria Theresia dii1 Rcsultatc derselben mittheilte, er
klarte er, mit dieser Sache keine Gemeinschaft haben zu wollen. In dieser 
kritischen Lagę verlangte Maria Theresia von Kaunitz, er mogę ihr seine 
Gedanken baldigst auseinandersetzen, wie sie sich ihrem Solin und dem Konig 
gegentiber verhalten solle.M)

Der Konig recognoscirte indessen die Stellung der osterreichischen Armee, 
land sie aber stets so vortheilhaft, dass er sie olme augenscheinlieh starko 
Verluste nicht angreifen konnte. Sie stand auf Anhohen in einem ver- 
schanzten Lager, welches mit Batterien, Pallisaden, Graben und Wallen 
befestigt war. Ucberdies hatte sie die Elbę vor sich, dereń hoheres rechtes 
Ufer den Uebergang und Angriff fast unmoglich machte. Daher benachrichtigte 
der Konig seinen Bruder von seiner Absicht mit der Armee, welche boi 
Nachod stand, nach Mahren aufzubrechen, wo die Oesterreicher nicht die Zeit 
haben wiirden, sich ebenso wie an der Elbę zu verschanzen. Am 16. Juli 
theilte Prinz Heinrich dem Konig mit, dass er den Uebergang nach Bohmen 
iiber das Erzgebirge bei Basberg nur dem Scheine nach verfolgen, dafiir aber 
bei Pirna Brucken schlagen und Tetschen besetzen wolle.* 64 65) So konnte er 
Sachsen und die Lausitz decken und die Verbindung mit Friedrichs Armee 
herstellen, wodurch die osterreichischen Verschanzungen an der Elbę unniitz 
sein wiirden. Bei diesem Piane rechnete er jedoch darauf, dass der Konig 
Bohmen nicht verlassen wiirde. Da er aber dessen Absicht, nach Mahren zu 
ziehen, erfuhr, so beschloss er, iiber Basberg nach Bohmen vorzuriicken.66)

°3) Oeuvres VI. 195. Rcimann 115 bedauert es, dass der Bericht Thuguts noch nicht 
in die Oeffentlichkeit gekommen ist. Beer hat den Origiualbericht Thuguts in der histor. 
Zeitschrift von Syhel 1877, 38. Band 406-407  veróffentlicht.

64) Beer 4 0 8 - 410.
65) Reimann 116-118.
68) Yersuch einer militar. Gesekichte 17-25.
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Am 17. Juli ritckte das Mollendorf’sche Corps nach Freiberg und Prinz 
Heinrich nach Frauenstein vor. Kaum hatte aber der Kenig den Plan des 
Prinzen gelesen, so beschloss er, weil er ihn fiir sehr vortheilhaft hiclt, in 
Bohmen zu bloiben und gegon Arnau an dic Elbo Truppcn zu schicken. Ais 
der Konig am 19. Juli erfuhr, dass Prinz Heinrich iiber Basberg vordrang, 
vcrlangte er von ihm die Einhaltung des ersten Planes. So erhiolt Mollendorf, 
der Streifziige bis Komotau und Kaden unternommen hatte, den Befehl, sich 
sofort zuriickzuzichen. Aufmerksam verfolgte der Kaiser dic Bewegungen der 
Preussen und sandte Verstarkungen nach Arnau. Der Konig iiberzeugte sich 
jedoch bald, dass er boi Arnau ebensowenig wie bei Jaromirsch etwas aus- 
richten konnte. Der linkę Fliigel der Oesterreicher war nicht zu umgehen, 
weil er an das Riesengebirge stiess; ausserdem war die Position der kaiser- 
lichen Armee so fest, dass jeder Angriff fast unmoglich schien. In dieser 
verzweiflungsvollen Situation empfieng Friedrich am 25. Juli ein Schreiben 
von Maria Theresia, in welchem sie ihm ihre Friedensliebe nochmals betheuerte 
und ihm Aufklarungen iiber seine Antrage zu geben yersprach, wenn sie 
sieli mit ihrem Solinę verstandigt hatte. Friedrich liess sich nicht nur den 
Aufschub gefalłen, solidem versicherte der Kaiserin, dass inzwischen nichts 
Entscheidendes vorfallen wiirde.07)

Am 26. Juli liess Prinz Heinrich bei Zschieren drei Schiffbriicken iiber 
die Elbę schlagen, die Preussen riickten hierauf in Bohmen ein, wo sie, ohne 
auf einen ernsten Widerstand zu stossen, bis Georgenthal vordrangen. Laudon 
wandte sich gegen Gabel, weil er meinte, dass nur einzelne feindliche Heeres- 
abtheilungen vorgeriickt waren. Am 1. August merkte er jedoch, dass er 
der proussischen Hauptmacht bei Leipa gegeniiber stand. Prinz Heinrich 
hiclt datur, dass Laudon die Absicht habe, nach der Lausitz einzufallen, und 
schrieb an den Konig, er sollo trachten, sich in Bohmen zu behaupten. Sollte 
der Konig Bohmen verlassen, so miiste er dasselbe tliun, was bei den ent- 
setzlichen Hohlwegen sehr schwer sein wiirde.08) Ais aber die Preussen bis 
Rohrdorf und Kamnitz vorriickten, sali sich Laudon liberii,stet und zog sich 
liinter die Iser zuriick.

Kaiser Josef war von dieser Wendung so sehr iiberrascht, dass er im 
Kriegsrate einen Rtickzugsplan entwarf. Da erhiolt er von Maria Theresia 
den Bericht iiber die Vergleichsvorschlage des Konigs von Preussen. In Wien 
hatte man nach der Riickkelir Thuguts gehofft, dass ein friedlicher Ausgleich 
angebahnt wiirde. Ais aber am 28. Juli ein Schreiben Friedrichs mit neuen 
Antriigen eintraf, war man iiberzeugt, dass der Kiinig seine Gesinnung ge- 
iindert habe. Die letzten Bedingungen waren viel schlechter ais die vom
17. Juli. Oesterreich sollte das Gcbiet zwischen dem Inn, der Salzach und 
Donau erhalten und eine Million Thaler an Sachsen bezahlen; dagegen behielt 67 68

67) Reimann 119—124; Der vierte Krieg 515—517; Arnetli II. 364. Versuch einer 
militar. Geschichte 25—44.

68) Das Corps des G M, de Vins, welches die Aufgabe hatte, die Passe zu besetzen, 
wurde von den Preussen umgangen und aufgerieben. Yersuch einer milit. Geschichte 45—64.



29

sich der Konig den Austausch der frank. Markgrafschaften gegen die Lausitz 
vor. Kaunitz erkliirte, dass unter solchen Umstanden eine Vereinbarung 
unmiiglich wiire. Maria Theresia war bereit, die ganze bairische Erbschaft 
zuriickzuerstatten, wenn der Konig auf die Vereinigung der frank. Markgraf
schaften verzichten wiirde. Uie Entscheidung legte sie in die Hand ilires 
Sohnes und bat ihn um ein Gutachten iiber die militarische Lagę.09) An 
demselben Tage liatte jedocb der Kaiser seiner Mutter berichtet, dass die 
Preussen in Biilunen bei Kamnitz vorgedrnngen seien, und dass er fest 
entschlossen sei, den Konig anzugreifen. Diese Nachricht machte Maria 
Theresia sehr bestiirzt; sie bcschloss, Thugut sofort an don Konig zu senden. 
Josef bestand jedoch bei seiner Ansicht, sich in die Unterhandlungon nicht 
einmischen zu wollen und stellte die Entscheidung ganzlich seiner Mutter 
anlieim. Am 5. August erliielt Maria Theresia die Antwort ilires Sohnes, 
und ani 6. August reiste Thugut in das Iiauptquartier des Konigs. Dorselbe 
war in einer verzweifelten Lagę. 80.000 Oesterreicher standen ilirn mit 1000 
Kanonen in einem wolverschanzten Lager gegentiber. Um so melir erfreute 
ihn die Nachricht, dass Prinz Heinrich am 4. August bis Schwoicke vor- 
riickte.69 70) Laudon liatte niclits gethan, um die Preussen aufzuhalten. Sclion 
wollte der Kaiser die Armee von Jaromirsch olme Verluste wegfuhren, ais 
er die Nachricht von der Reise Thuguts ins preussische Hauptquartier vcr- 
nahm. Gleichzoitig erfulir er die Ungliicksbotschaft, dass Laudon Leitmefitz 
geraumt liatte. Prinz Heinrich schlug sein Lager in Niemes auf; die Ver- 
schanzungen bei Gabel befanden sich in den Handen der Preussen. Laudon 
meldete dem Kaiser, dass er nicht im Stande wiire, sich an der Iser gegen 
einen so iiberlegenen Feind zu beliaupten, und frug an, ob er auf eine 
Hauptschlacht eingehen solle.71) Josef liatte den Entschluss gefasst, die Stell mig 
an der Iser nur im Notfalle aufzugeben. Er reiste deshalb nach Miinclien- 
griitz, um die Yertheidigung selbst zu uberwachen. In einem Briefe an 
Maria Theresia iiusserte er sich unumwunden iiber die militarische Lagę. 
Laudon habe bei dem Einfallc der Preussen vollstandig den Kopf verloren; 
anstatt die festen Stellungen bei Niemes zu beliaupten, habe er sich, ohne 
den Feind geselien zu liaben, nach Miinchengratz getluclitet und die Linie 
Leitmeritz-Niemes preisgegeben. Ueber diese Erfolge erfreut, beschloss der 
Konig nach Hohenelbe vorzuriicken, um sieli mit der Armee des Prinzen 
Heinrich zu vereinigen. Wenn dies geschah, so war die Entscheidung nahe.72)

Wahrend der Kiinig der kaiserlichen Armee gegeniiber offenbar im 
Vortheil war, erschien Thugut ani 10. August in seinem Hauptquartier mit 
der Botschaft, dass Maria Theresia das von Baiern occupirte Gebict zuiiick- 
geben wolle, wenn der Kiinig auf die Vereinigung der frank. Markgraf-

69) Beer, Die Sendung Thuguts 411. Oeuvres VI. 202.
?") Yersuch einer miiitar. Geschichte 64—66; Der vierte Krieg 620.
71) Versuch einer miiitar. Geschichte 67—85.
,2) Der vicrte Krieg 522—524; Versuch einer miiitar. Geschichte 85—92. lteimann 

140—141.
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schaften yerzichten werde. Friedrich erklarte sofort diese Bedingungen fiir 
unannehmbar und hefahl i hm, sich nacli Reiclienbach zu begeben, um dort 
mit seinen Ministern eine Vereinigung zu treffen, habe er jedoch andere 
Vorschlage zu machen, so sei er bereit sie zu hbren. Thugut versicherte, 
Maria Theresia verpflichte sich den Austausch der frank. Markgrafschaften 
gegen die Lausitz zu ermoglichen und verlange dafiir nur die Zustimmung 
des Kbnigs zur Erwerbung eines Theiles von Baiern. Dennoch giengen die 
Verhandhingen nicht yorwiirts. Der Konig verlangte eine genaue Angabe des 
von Oesterreich beanspruchten Gebietes. Thugut bezeichnete ais Grenze eine 
Linie von Knfstein bis Waldmiinchen. Friedrich fand dieses Gebiet zu gross, 
beruhigte sich ab er, ais Thugut fiir das eine Million Gulden iiberschreitende 
Gebiet eine Entschiidigung zu geben versprach. Friedrich verlangte jedoch 
eine genaue Darlegung dieser Entschadigung und trug Thugut auf, diese 
Angelegenheit mit seinen Ministern zu ordnen. Am 13. August fand i u 
Braunau die erste Conferenz statt. Thugut war selir erstaunt, ais ihm diesolben 
mittheilten, dass eine Vereinbarung noch in weiter Fenie wiire. Thugut be- 
deutete, Oesterreich sei sogar mit einem geringeren Antheil zufrieden. Audi 
darauf giengen die Minister nicht ein und erklarten am 15. August, dass es 
nicht moglich sei, die gegenseitigen Dilforenzen auszugleichen, weshalb sie 
den Befeld zur Abreise erhalten hatten. Nim stellte Thugut die Minimal- 
forderung. Audi diese wurde yerworfen, und Thugut reiste nacli Wien 
zuriick.73)

Prinz Heinrich wurde, ais er vernahm, dass der Konig die Unterhandlung 
abgebrochen hatte, trubsinnig und blieb unthatig stehen. Hatte er noch einen 
Marsch untemommen, Hiihnerwasser besetzt und Mollendórf gegen Weisswasser 
geschickt, so hatte sich die kaiserliche Armee nacli Pardubitz zurtickzielien 
miissen. Der Kaiser brach am 17. August mit seiner Arnice nacli Arnau auf, 
weil es schien, dass die Preussen bei Hohenelbe den Uebergang yersuchen 
wiirden. Am 22. August besetzten dieselben die Holien bei Tscherma und 
besichtigten Hohenelbe. Der Kaiser hatte es jedoch nicht versaumt, Gegen- 
vorkehrungen zu treffen. Willi rerul der Konig mit dem Uebergang ziigerte, 
da die Artillerie in den Hohlwegen nur langsam yorwarts kam, meldete Prinz 
Heinrich, dass er in kurzer Zeit nacli der Lausitz zuriickmarschiren miisse, 
weil er sich mit Ausnahme des Generals Mollendorf auf Niemanden verlassen 
konne. Er berichtete, dass ihn Gram und Schwermut todten, er konne 
sich nicht blossstellen; donn wiirde ihm ein Zufall zustossen, so ware seine 
Flankę gefilhrdet. „Ich thue,“ schrieb er, „was ich kann, um mich aufzuraffen, 
aber meine Lagę ist so, wie ich sie beschreibe.a Der Konig war jedoch 
entschlossen, den hochst schwierigen Uebergang iiber die Elbo zu yersuchen.74) 
Der Kaiser zog unterdessen Verstiirkungen an sich und erwartete den Angriff. 
Am 26. August brach der Konig auf, unterliess jedoch den Angriff, weil er 
sali, dass die Oesterreicher kampfesmutig der Entscheidung entgegensahen.

,s) Beer, Die Sendung Thugufs 413—20.
74) Reimann 145—152; Der yierte Krieg 524—526.
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Da trafen Nachrichten von der Armee Laudons ein, die den Kaiser iii Be- 
stiirzung versetzten. Laudon berichtete nam li cli, dass er sich niclit langer an 
der Iser behaupten konne und zuriickmarschiren miisse. Josef erkannte die 
grosse Gefalir, in der er sich befand, wenn es ihm nicht gelang, sich recht- 
zeitig ans der Berglandschaft mit den schweren Geschiitzen zuriickzuziehen. 
Nur eine Schlacht konnte ihn aus der Yerlegenheit retten; aber Friedrich 
hielt es fur tollkiihn, die Oesterreicher in ihrer geschutzten Position anzu- 
greifen. Wahrend beide Armeon eine Zcit unthatig gegeniiber lagen, fasste 
Maria Theresia den Entschluss, um jeden Preis Frieden zu schliessen. Kaunitz 
liatte ihr arn 24. August mitgetheilt, dass dieser Schritt von der ganzen billig 
denkenden Welt nur zu Gunsten Oesterreichs ausgelegt werden konnte. Er 
gab Maria Theresia den Rat, um alle Gehassigkeit von dem Wiener Hofe 
abzuwenden, sieli an das Reich zu wenden und in Regensburg die Anzeige 
zu machen, dass man die bairische Erbschaft herausgeben wolle, wenn 
Friedrich auf die Yereinigung der frank. Markgrafschaften verzichten wiirde. 7'j 
Maria Theresia war mit diesem Piane einverstanden und sandte den Grafen 
Rosenberg in das Lager des Kaisers, um seine Zustimmung zu erlangen. Da 
jedoch gerade die Nachricht Laudons eintraf, dass er sich zuriickziehen wolle, 
und jeden Augenblick der Angriff der Preussen erwartet wurde, so hatte der 
Kaiser keine Zeit, in die Schriften Einblick zu nehmen; er liess sich jedoch 
von Rosenberg und Lascy bewegen, der Kaiserin mitzutheilen, dass er sich 
in jeder Beziehung ihren Vorschlagen anschliessen werde. Wahrend er An- 
stalten ziun Riickzug traf, erhielt er von Laudon drei Briefe, nach dem ersten 
wollte Laudon bleiben, nach dem zweiten marschiren und nach dem letzten 
wieder warten. Der Kaiser sandte daher an die Iser Verstarkungen ab und 
forderte Laudon auf, nur dann seine Stellung aufzugeben, wenn er keinen 
Ausweg mehr hatte. In Folgę desson beschloss Laudon, sieli an der Iser zu 
behaupten.76)

Indessen hatten die Berichte Rosenbergs iiber die Lagę der Armee, 
und die Mittheilung des Kaisers von dem bevorstehenden Riickzug Laudons 
einen so gewaltigen Eindruck auf Maria Theresia gemaclit, dass sie beschloss, 
sich nochmals an den Konig zu wenden. Sie schickte einen Brief an Josef 
mit dom Ersuchen, ihn mit oder ohno Zusiitze an den Konig gelangon zu 
lassen. Ais Josef das Schreiben erhielt, hatte sich die militarische Lagę 
wesentlich gebessert. Prinz Heinrich liatte sein Lager bei Niemes noch nicht 
verlassen, und Laudon sich noch immer in seiner Stellung behauptet. Josef 
schickte das Schriftstiick seiner Mutter zuriick, weil er diesen Schritt fur 
sehr demiltigend und verdei'blich hielt.

Nachdem der Konig eingesehen hatte, dass es unmoglich war, die 
Stellung der Oesterreicher zu durchbrechen, beschloss er, sich so lange ais 
miiglich in Bohmen zu halten und das Land auszusaugen. Das Wetter wurde 
aber bald so schlecht, dass er an die Raumung Bohmens denken muste. Ani

,s) Beer, Die Sendung Tlmguts 420—424.
,8) Reimann 165—IGO; Yersucli einer militar. Geschichte 86—108.
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1. September waren die umliegenden Berge mit Schnee bedeckt, und die Wege 
so grundlos, dass man die groste Miihe hatte, das Geschiitz weiter zu be- 
fbrdem.77) Am 8. September brach die preussische Hauptarmee von Hohen- 
elbe auf und lagerte sieli bei Wildschutz. Bald darauf verliess Prinz Hein
rich Niemes und zog sich nach Leitmeritz zurtick. Diese Nachrichten ver- 
setzton den Kaiser in die freudigsto Stimmung, er bat Maria Theresia, keine 
weitere Friedensvorschlage zu machen, sondern auf dem Standpunkt zu be- 
harren, dass man Baiern zuruckgeben wolle, wenn der Kenig auf die Vereini- 
gung der frank. Markgrafschaften verzichten wurde. Am 17. September iiber- 
schritten die Preussen die Elbę, und am 18. rtickte Mollendorf nach Liboschowitz 
an die Eger vor. Prinz Heinrich meinte, dass der Kaiser einen Tbeil seiner 
Truppen zur Yerstarkung Laudons abscbicken wiirde, um die Preussen zur 
Raumung des linken Elbeufers zu notigen. Der Kaiser forderte auch Laudon 
auf, sieli dem Prinzen zu nahern; doch war derselbe dazu nicht zu bewegen, 
er machte vielmebr am 13. September einen Marsch rtickwarts nach Bena- 
tek, iiberschritt die Elbę bei Brandeis und kam am 19. nach Weltrus, um 
den Prinzen zu umgeben.78) Der Kenig verlegte sein Ilauptcpiartier von 
Wildschutz nach Schatzlar, wo er ein befestigtes Lager bezog. Friedrich 
baute seine weitern Piane auf die Unterstiitzung Russlands. Da die Stimmung 
in Petersburg immer kriegerischer wurde, und Katharina ein Armeecorps auf- 
zustellen Yersprach, so hoffte Friedrich den Kriegsschauplatz nach Mahren und 
Schlesien verlegen zu konnen. Indessen war die kaiserl. Arinee bis Gitscliin 
Yorgeriickt. Am 20. September begab sich der Kaiser zur Armee Laudons, 
der bei Straschkow stand. Hier beschloss man am 25- nach Lann zu mar- 
schieren, um den Prinzen zum Riickzuge zu zwingen. Derselbe war jedocli 
sclion am 24. aufgebrochen, ohne dass die Kaiserlichen in Folgę eines starken 
Nebels den Riickzug bemerkten.79) Die preussische Armee befand sich in 
einer sehr schlimmen,Lagę; bei dem eiligen Riickzuge muste ein grosser Theil 
des Trains und die Feldbackerei zurtlckbleiben; Seuchen decimirten das Heer 
wahrend den schlechten Jahreszeit. Am 6. October schrieb der Konig an 
den Prinzen Heinrich: „Die Ruhr hat eine so allgemeine Verbreitung gefun- 
den, dass Kiemand davon befreit gewesen ist. Die Einen haben sie friilier 
die Andern spater gehabt; aber Jedermann hat diesen Zoll der Schwache 
zahlen mussen.u 80) Die Besorgnis des Kiinigs, der neuerdings von einem 
Lungenleiden befallen wurde, steigerte sich um so melir, ais er erfuhr, dass 
30.000 Oesterreicher nach Sachsen marschieren wiirden. Prinz Heinrich wurde 
von einer Ohnmacht befallen und meldete dem Konig, dass er alles thun 
wiirde, um seiner Aufgabe zu geniigen, er besitze aber weniger Krafte, ais er 
sich anfangs zugetraut hatte.

77) Sckuiettau, Memoires raisonnćs sur la campagne de 1778 en Boheme 185; Versuch 
einer militar. Geschichte III. 113.

,8) Yersucli einer militar. Geschichte III. 115—130.
7S) Versnch einer militar. Geschichte 131—161; Der vierte Krieg 527—548.
so) Yersuch einer militar. Geschichte 1C1—168; Reimann 169; Arneth III. 142.
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Dic preussische Armee, die ara 15. October Bolimen geraumt hatte be- 
fand sieli in Folgę der Lciden und Anstrengungen wahrend des fruchtlosen 
Feldzuges, der noch durcli die verdoppelte Strenge des Kbnigs unleidlicher 
erschien, in einer sehr entmutigton Stimmung. Allgemein wurden Klagen 
laut, dass Alter und Kranklichkeit den Konig hinderten, mit gewohnter 
Scknelligkeit Anordnungen zu treffen. Das Vertrauen auf die Fabigkeit deg 
Konigs schwand; Unordnung riss ein; Alles Hess den Kopf hiingen. Die 
Preussen biissten einen grossen Theil ihrer Armee ein; die Cavallerie, Artillerie 
und der Train war durcli die letzten Riickmarsche auf bodenlosen AYegen 
giinzlich ruinirt. Der Kaiser konnte mit diesen Erfolgen zufrieden sein. 81)

Der Krieg in Schlesien. Friedensunterhandlungen.
Der Staatskanzler legte Maria Theresia ani 7. Septeniber und 2. October 

ein Gutaeliten tiber die militarisclie uud politisclie Lagę der Monarchie vor. 
Er bezweifelte, dass fur beide Tlieile zwingende Griinde zura Friedensschlusse 
vorlagen. Oesterreich sei noch niclit so weit gebraeht worden, urn jeden 
Preis Frieden zu suchen; bei der Weiterfuhrung des Krieges sei jedoch kein 
Vortheil zu erlangen. Wtirde Preussen auch eine grosse Niederlage erleiden, 
so konnte man es nur zwiń gen, die vom Wiener Hofe bereits gemachten Vor- 
schliige anzunehmen. Da von der Weiterfuhrung des Krieges nur ein enormer 
Kostenaufwand, aber kein Erfolg zu erwarten sei, so miisse man einen Frie
den zu schliessen trachten, der die Wurde des Wiener Hofes niclit verletze und 
die Vergrdsserungssucht Preussens hindere.82) Maria Theresia war mit diesen 
Ausfuhrungen vollstandig einverstanden und beeilte sieli den Konig von Frank- 
reich zu bitten, er mogę die den Preussen gemachten Yorschlage in ernster 
Weise unterstiitzen. Dies hatte zur Folgę, dass die franz. Minister eine Kote 
nach Berlin sandten. Dagegen erkliirte der franz. Gesandte Breteuil dera Filrsten 
Kaunitz, dass man niclit erwarten konne, dass der Konig auf dic Vereinigung 
der frank. Markgrafschaften verzichten werde. Oesterreich ei-halte durch die 
Ausdehnung soiner Grenze bis an den Inn die Verbindung mit Italien, 
was Spanien, dem Frankreich eine gewisse Rucksicht schuldig sei, nieraals 
zugeben wurde; man mogę sieli demnach mit der Erwerbung cines andern 
Gebietes von Baiern begniigen. Frankreich sei bereit, im Bundę mit Russ- 
land die Friedensvermittlungen anzubahnen, es mtisse aber offen gestehen, dass 
es in Folgę des Krieges mit England dem Wiener Hofe niclit beistehen und 
Preussen gegentlber niclit energischer auftreten kiinne.88) Kaunitz entgegnete 
hierauf, dass es bedenklich sei, Preussens Maclit so sehr waclisen zu lassem 
Sclion jetzt sei die preuss. Arnice urn 30.000 Mann starker ais die bster-

SI) Reimann 171-172; Raumer V. 337; Militarischer Naclilass des Grafen Ilenckel II. 
216; Schoning 205, 206. — Stropke 15 und 16 des kaiserl. Kiirassier- und Grenadierliedes 
im Anhang.

82) Boer, Die Sendung Thuguts 425—428.
83) Reimann 171-176.
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reichische. Jede Machtvergrosserung Preussens sei nicht nur fiir Oestereich, 
sondern audi fiir alle katolischen Miichte, besonders fiir Frankreicli eine grosse 
Gefahr.84 85)

Kaunitz erkannte die principielle Bedeutung des Krieges. Mit Recht ta- 
delte er die franz. Staatsmanner, dass sie die politischen Verhaltnisse Deutch- 
lands nach veraiteten Gesichtspunkten betrachteten. Frankreicli blieb trotz des 
Btindnisses Oesterreieh feindlich gesinnt; die Politik Richelieu’s schien fortzudau- 
em. Wenn die franz. Politik wahrend des 30-jiihrigen Krieges die weltbeherr- 
schende Stellung des Hauses Habsburg bekampfte, so war damals Preussen erst in 
der Entwicklung, und Deutschland obne jeden Einfluss auf die Gescliicke 
Europas, jetzt stand Preussen an der Spitze einer protestantischen Coalition 
und war eine Militarmacht ersten Ranges. Wenn aucli Kaunitz die Bedeu
tung der Yereinigung der frank. Markgrafschaften mit Preussen iiberschatzte, 
so beurtheilte er doch die Machtstellung beider Staaten richtig. Er erkannte, 
dass die Erwerbung Baierns fast eine Lebensfrage fiir unser Vaterland war 
und die kiinftige Gestaltung desselben wesentlich bedingte.

Wahrend Frankreicli nicht zu bewegen war, an einem Kampfe, in wel- 
chem es sich um die Erhaltung des Gleichgewichtes in Deutschland handelte, 
activen Antheil zu nehmen, naherte sich die mssische Politik in ihrer 
schwankenden Weise bald dem einem, bald dem anderen Theile. Noch am 
25. Juli ausserte sich Katharina, nicht e i n e n  Mann zu Gunsten Preussens 
aufstellen zu wollen, und Panin erklarte, die Kaiserin wiirde es sich zur Ehre 
anrechnen, Oesterreieh zur Erwerbung Baierns behilHich zu sein und Preussen 
zur Annahme der Friedensvorschliige zu bewegen.8f>) Gleichzeitig wurde apch 
Friedrich getiiuscht, indem ihm die Czarin erklarte, Russland wiirde frtiher, 
ais man glaube, an dem Kriege theilnehmen. Indessen verlangte Panin ais 
Bedingung fiir das active Einschreiten, dass die deutschen Fiirsten Russland 
zur Aufrechthaltung der Freiheit und der Verfassung des deutschen Reiches 
auffordern. Friedrich sali ein, dass es schwer fallen wiirde, die deutschen 
Fiirsten zu diesem Schritt zu bewegen, richtete diesbeziiglich ein Schreiben 
an die Kaiserin und erlangte dadurch, dass man sich am 5. October in Pe
tersburg entschloss, eine Vorstellung an den Wiener Hof zu richten. Katha
rina erklarte, Oesterreieh solle sich in der bairischen Erbfolgefrage in fried- 
licher Weise ausgleichen, weil sie sonst den in Deutschland ausgebrochenen 
Krieg nicht langer gleichgiltig ansehen konnte ®6). Friedrich schmeichelte sich 
nun mit der Hoffnung, dass die Czarin an der galizischen Grenze ein Annee- 
corps aufstellen wiirde, um Oesterreieh zum Frieden zu nijtigen.

Kaiser Josef traf indessen nach der vollstandigen Raumung Bohraens 
die umfassendsten Massregeln fur das nachste Friihjahr, damit die osterreichi- 
schen Truppen den Preussen auf allen Punkten den wirksamsten Widerstand

84) Beer 440. An Mercy 2. October 1778.
85) Beer, 440—445; Depesche von Kaunitz (Sohn des Kanzlers) aus Petersburg vom 

27. Juli 1778.
S6) Beer, 447—48; Reimann 183; Flassan VII. 223.
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leisten konnten. Ais er von der Notę des Fiirsten Galizien am 23. October 
Kunde erhielt, głaubte er nicht daran, dass Katharina den Prcusscn ihre Trup- 
pen zur Yerfiigung stellen wiirde. Kaunitz liingegen łiielt dafiir, dass Russ- 
land im nachsten Friihjahre am Kriege theilnehmen wiirde. Wenn der Friede 
im Winter nicht zu Stande karne, so miiste man ihn so annehmen, wie ihn 
der Konig schliessen wolle, ansser wenn man Mittel fande, der vereinigten 
preussisch-russischen Macht Widerstand zu leisten. Maria Theresia berief auf 
den Ratli des Kanzlers den Kaiser nach Wien, um nach Berticksichtigung der 
Sachlage, da die Monarchie auf dem Punkte stchc zusammenzubrechen, schlau- 
nigst Entschliisse zu fassen.87) Josef erschien jedoch nicht in AYien; er woll- 
te an den Beratungen keinen Anteil nelimen und versprach, sieli den Be- 
schliissen seiner Mutter zu fiigen. Indessen traf er Anstalten, den Feind aus 
Schlesien zu verdrangen. Hier standen die Saclien ziemlich schlecht. Am 21. 
und 22. .Tuli streifte das Wernersche Corps bis Paskau, Johannissberg und 
Zuckmantel. Der kaiserl. FML. v. Botta zog in Mahren 10.000 Mann zu- 
sammen, um demselben Widerstand zu leisten. Am 31. Juli drang das 
Werner-Stutterheim’sche Corps bis Lowenstein und Kreuzdorf bei Troppau 
vor. Am 11. August iiberfiel dasselbe abermals' Troppau, Heidepiltsch
und Hof bei Glomnitz, zerstreute das kaiserliche Dragonerregiment v. 
Wtirtemberg und eine Division des Dragonerregimentes Modena, machte 
ausser den Getiidteten und Verwundeten 6 Oftiziere und 400 Mann 
zu Gefangenen und erbeutete viele Pferde, die Regimentscasse und das 
ganze Lager.88) Josef sandte am 28. September von Gitsehin zwei Dra 
gonerregimenter zur Yerstarkung Bottas nach Mahren ab, weil er der 
Ansicht war, dass der Feind sich auf dieses Kronland werfen wiirde. Ausser, 
dem wurde das Fiirstentum Teschen durch ein ansehnliches Corps Croaten 
besetzt. Die osterreichischen Truppen erhielten den Befehl, die Preussen aus 
Oberschlesien zu vertreiben. Der Konig sandte jedoch zur Verstarkung 
Stutterheims den Erbprinzen von Braunschweig mit 10 Bataillonen und 25 
Escadronen ab.89) Der Marsch gesehah in zwei Colonnen; die eine zog iiber 
Miinsterberg, Neisse, Ziilz und Hotzenplotz, die andere iiber Ottmachau 
Weidenau und Neustadt. Am 29. September kamen Lossowsche Husaren 
und Bosniaken (Uhlanen) bei Troppau an. Am 2. October erschien das 
Hauptcorps und schlug auf dem Gratzer Berge bei Jacubschowitz und Boliu- 
tschowitz sein Lager auf. Bei Troppau blieb der Rest des Corps stehen; 
das 1. Bataillon von Ingersleben liielt die Jactarvorstadt besetzt. Der Zweck 
dieses Marsches war, das Bergschloss Griitz zu nelimen. Die Oesterreiclier 
warteten jedoch den Angriff nicht ab, sondern zogen sich nach Bahrn zuriick; 
die nachgeschickten Husaren bemachtigten sich der Magazine in Wigstadt.l 
und Hof.

Bald aber riicktc der kaiserliche GFZM.  v. Elrichshausen mit

87) Reimann 185; Beer 448.
88) Der vierte Krieg 522—524.
8e) Versuch einer militar. Geschichte III. 16—18.
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7 Regimetern Infanterie und 6 Regimentem Cavalłerie aus Bolimcn heran, 
vereinigte sich mit dem FML. v. Bareo in Mahren und campirte zwischen 
Olmiitz und Sternberg. Nun riickten die Kaiserlichen vor. Elrichshausen 
bezog ani 10. October ein Lager bei Heidenpiltsch, Bareo stellte sieli bei 
Bautsch auf. Der Erbprinz von Braunschweig sah sieli in Folgę dessen 
genotigt, nach Troppau zuriickzumarschiren.90) Ani 16. October nahmen die 
Preussen ikrę Aufstellung in den liinter Troppau gelegenen Dorfcm; das 
Ilauptąuartier war in Pilsch; das Regiment von Ingersleben zog sieli in die 
Ratiborer Vorstadt zuriick und besetzte die Wachen der Stadt. Das Jactar- 
unil Gratzer-Thor wurde verrammelt; die Daninie wurden durchstochen, so 
dass die Oppa die Wallgraben unter Wasser setzte. Das Husarenregiment 
cantonirte in Katharinadorf.

Am 17. October unternahm das kaiserliche Husarenregiment v. Ester
hazy mit zwei Bataillonen ungariscłier Infanterie eine Recognoscirung gegen 
Troppau. Die Lossowschen Husaren und die preussischen Feldwachen wurden 
gegen Jactar zuriickgetrieben, ais sieli ein Bataillon auf dem Jactar Kirchhofe, 
das andere auf einer Anhiihe gegemiber aufstellte. Weil aber die Preussen 
die Kaiserlichen mit iiberlegenen Streitkraften angriffen, zogen sich dieselben 
ohne Verluste zuriick.91) Am 19. October unternahmen die Oesterreicher 
einen Angriff auf die zweite Redoute bei Troppau, zogen sich jedoch unter 
Ftihrung des Obersten von Spalatti nach einem hartnackigen Kampfe, ohne 
etwas ausgeriehtet zu liaben, zuriick.92)

Da die Kaiserlichen Miene machten, durcli Verst:irkung der Position in 
Jagerndorf die Verbindung des Erbprinzen von Braunschweig mit Nieder- 
schlesien zu erschweren, schickte der Konig am 15. October ein Corps unter 
Tauenzin von Sehatzlar ab. Dicses Corps, bei dem der Konig am 19. zu 
Neisse eintraf, riickte am 22. iiber Siebenhuben und Filstein auf Jagerndorf 
in zwei Colonnen vor; die eine iiber Roswald, die andere iiber Filstein und 
Roben. 500 Husaren von Lossow, Bosniaken und das Regiment von Thun 
machte die Avantgarde. Jagerndorf, Weisskirch und Braunsdorf waren 
bios von 400 Croaten besetzt, die Cavallerie stand auf den Anhohen. 
Zunachst erfolgte ein Reiterangriff. Die Preussen konnten jcdoch niclits 
ausrichten, da sie durcli das Feuer aus den Hausera. genotigt wurden, 
sieli zurtickzuziehen, bis das Regiment von Thun ankam und die oster- 
reichische Cayallerie zuriiekwarf, auch die Croaten musten Jagerndorf 
und die umliegenden Dorfer raumen. Nun bezogen die Preussen ein Lager 
bei Jagerndorf, welche Stadt im Centrum der ersten Angriffslinie lag. 
Die Preussen verschanzten sich bei Weisskirch, in den Vorstadten von 
Jagerndorf, auf den Crottendorfer Hohen und auf dem Burgberg.93) Auf die

80) Versuch einer militar. Geschichto III. 18—20.
91) Yersucli einer militar. Geschichte III. 20—26. Action der schwarzen Ritter mit 

den Todtenkappen und der Oesterreicher bei Troppau am 17. October.
n ) Yersuch einer militar. Geschichte III. 27— 31. Eine des Meistergrads wiirdige 

Redoutenattaąue bei Troppau am 19. October. Yertheidiger der Redoute war Cap. Rembow.
93) Yersuch einer militar. Geschichte III, 44—55. Beschreibung des Dorfes Weisskirch;
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Kunde, dass die Preussen im Troppauischen vorriickten, bescliloss der Kaiser 
sofort dahin zu reisen. Da jedocli Elrichshausen ihm rneldete, dass der Kiiiiig 
Troppau ais den ausscrsten Punkt der Winterąuartiere behaupten wolle und 
diese Stadt mit seiner ganzen Heeresmacht zu vertheidigen und zuletzt anzu- 
ziinden beabsichtige, verlegte er sein Hauptcpiartier nach Brandeis.* 94 * 96 *)

Unterdessen hatte der kaiserliche General Mitrowski mit einem anselm- 
lichen Corps die Gegend von Teschen gedeckt, sich in Mahrisch-Ostrau auf- 
gestellt und Streifziige bis Ratibor unternommen. Desbalb inachte der Erb- 
prinz von Braunschweig den Versucli ihn anzugreifen. E r brach am 
27. October mit drei Grenadierbataillonen und den Cavallerieregimentern 
Dalwig, Finkenstein, Appenburg, Werner und ftinf Escadronen von Lossow 
auf. Die Preussen marschierten iiber Beneschau und kamen am 28. an die 
Odcr, wo sie in Schillersdorf das Hauptquartier aufschlugen. Am 29. ver- 
einigten sieli die Heere bci Oderberg und zogen auf Polnisch-Ostrau los. 
Das osterreichische Corps hatte sich aber bereits zuriickgezogen, nur Croaten 
waren in der Stadt und in den umliegenden Gebtischen zuruckgeblieben.99) 
Da der Ueberfall misslungen war, marschirten die Preussen nach Oderberg 
zuriick und bezogen in Troppau Winterąuartiere. Am 3. Noycmber begab 
sich der Kiinig von Jagerndorf nach Breslau, um filr den naclisten Feldzug 
die notigen Anstalten zu treffen.

Audi der Kaiser riistete sich zum neuen Kampfe mit aller Maclit; 
schwer lastete jcdoch die Sorgo auf ihm, dass die Kaiserin in ihrer allzugrossen 
Friedensliebe zu wcit gehen und seinem Gegner alle Vortheile einraumen 
kdnnte. Er entwarf deshalb die mannigfaltigsten Vorschliige, die bei den 
nachfolgenden Unterhandlungen ais Grundlage dienen sollten.99) Maria Theresia 
hielt dics Alles fŁlr zu umstandlich, am wenigsten war sie damit einverstanden, 
die Unterhandlungen in die Lange zu ziehen. Kaunitz theilte ihr am 21. No- 
vember mit, dass Russland den Antrag auf Mediation gestellt liabe. Der 
Staatskanzler hielt dafiir, dass man dem entgegenkommenden Schritte Russlands 
mit der Erklarung der Bereitwilligkeit, einen billigon Ausgleich einzugohen, 
entgegentreten solle. Dabei komme es aber hauptsachlich darauf an, sich
Lagę von Jagerndorf und Cantonirungsąuartiere der preuss. Armee; erstes Scłiarmiitzel bei 
Weisskirch. Am 25. October maehten unsere Truppen auf das Dragonerregiment, das im 
Dorfo Mocbern lagerte, einen nachtlichen Angriff. Da die Preussen jedoch auf den Angriff 
gefasst waren, zogen sich die Oesterreicher nach einem einstiindigen Kampfe olme Yer- 
luste zuriick.

94) Versuch einer militar. Geschichte II. 186—223.
9ii) Mit diesen kam es in der Niihe von Herzmanitz zu einem Gefcchte. Reimann 187; 

Versuch einer militar. Geschichte III. 31—40. Angriff der Oesterreicher auf die Gilschwitzer 
Diimme. — Polska Ostrava, Olmiitz 1878 enthalt folgende Notiz aus dem dort. Pfarrbuch: 
R. 1778 dne 29. ffjua pfiślo do Polskę Ostravy nepratelske vojsko a sice 10.000 mużu. 
Jak z pamatni knihy farske vysvita, srazilo se z de s 500 muźi clsafskjimi, pri eemz fara 
i kostel znaćnou śkodu vzaly. Kostel, fara a nfikolik domu było vojskem oloupeno, avśak 
v noci veśkere vojsko — piestraśeno jsouc — z obce se yyklidilo. Bukovansky.

96) Reimann 191—193. Der wichtigste Yorschlag war, Baiern mit den Niederlanden
zu vertauschen.
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keine Blossc zu geben, von den im August gemachtcn Friedensvorsclilagen 
nicht abzuweichcn, und die Rtistungen derart fortzusetzen, ais ob der Friede 
nnter anderen Bedingungen unmoglich ware.

Ais sich Frankreich mit der Mediation Russlands einverstanden erklarte 
und Oesterreich den Rat ertheilte, sich derselben anzuschliessen, liielt Maria 
Theresia es fur das Beste darauf einzugehen. Auch Kaiser Josef erklarte 
sieli gegen seine Neigung fiir die russische Vermittlung; denn er sah ein, 
dass der Krieg nicht so sehr der Monarchie ais ihm gelte. Kaunitz hiclt 
datur, dass Oesterreichs Interesse dadurch schwer geschadigt werden konne, 
dass Prcussen fast alle Machte fur sich gewonnen liabe; das Gefahrlichste sei 
jedoch, dass Preussen auf Russland gewissermassen ein Schiedsrichteramt 
ubertrage, wodurch letzterem ein entscheidender Einfluss in Deutschland ein- 
geraumt werde. Kaunitz schlug am 18. Novcmbcr der Kaiscrin vor, oine 
neue Convention mit Kurpfalz zu schliessen, Baiern zu raumen und die 
Frage iibor die Erbfolgeordnung in den frank. Markgrafschaften dem Reiclis- 
tage vorzulegen. Maria Theresia war jedoch gegen dicse Vorschlage, sie 
wollte Baiern ohne jede Convention raumen und die brandcnburgische Erb- 
folge gar nicht erwahnen. Sei der Friede trotzdcm unmoglich, dann erst sei 
auf einen Congress einzugehen, weil kein Tag wegen der immensen Vor- 
kehrungen, die fiir den niichsten Feldzug getroffen werden, zu yerlieren sei.97)

C7) Beer, 449—457. Schreiben Josefs vom 16. November (Arneth III. 193); Vertrag 
vom 18. November 1778; Resolution Maria Theresias. — Kriegsbegebenbeiten in der Gegend 
vou Jagerndorf bis zum Bezug der Winterąuartiere. Versuch einer militar. Gescbicbte 
44—112. Am 11. Noyember unternahm der Oberbefehlshaber des preuss. Corps Stutterheim 
und Zaremba eine Recognoscirung mit 7 Escadronen Dragonem und Husaren, 2 Batailionen 
Infanterie, 6 Kanonen und 2 Haubitzen von Jagerndorf aus gegen den linken ósterr. Fliige], 
der bei Lichten und Taubnitz stand, ltaum stiess der Fciud auf unsere Vorposten, so wurde 
er von 60 Warasdiner Grenzern, die in einem Hohlwege verdeekt standen, und von der 
andern Seite von Liccanern, die im Walde postirt waren, von den Husaren aber in der 
Front mit einem so lebhaften Feuer angegriffen, dass er trotz unausgesetzter Kanonadę 
bis an die Vorposten bei Jagerndorf zuriickgeworfen und verfolgt wurde. Der Feind verlor 
13 Mann und fiihrto 11 Wagon mit Sehwerverwundeten nacb Jagerndorf. Auf unserer 
Seite flelen 4 Mann. Am 12. Noyember machten unsere Truppen auf das Dorf Weisskirch 
wo sieb der Feind verschanzt und vor dem Walde ein Blockhaus angelegt hatte, einen Angrift’. Die 
ósterr. Scbarfschiitzen verjagten die Besatzung des Blockhauses, drangen bis an die ersten 
Yerscbanzungen heran, steckten das Blockhaus in Brand und zogen sich vor der feindlichen 
Uebermacht zuriiek. Unterdessen fiihrten unsere Truppen zwischen Weisskirch und Mósnick 
Schanzen auf und legten einen Weg auf den Ffaffenberg an, um Kanonen hinaufzubringen. 
Deshalb riickte Stutterheim am 15. Noyember gegen Mósnik vor, yertrieb unsere Truppen 
aus diesem Dorfe, zerstórte die Verhaue und zwang sie zur Raumung des Pfaffenberges. 
Nach dem Riickzug des Feindes besetzten die Oesterreicher abermals den Pfaffenberg und, 
und stellteu daselbst eine Batterie auf, eine zweite auf dem etwas mehr riickwarts gelegeneu 
Weinberg, eine dritte bei Mósnik auf. Aber auch der Feind suchte seine Stellung bei 
Jagerndorf durch Befestigungen uneinnehmbar zu machen und yerschanzte sich auf dem 
Burgberg, der die Stadt Jagerndorf und die umliegenden Anhóhen beberrscht. Bei Comeise 
und Weisskirch wurden neue Festungswerke angelegt. Oberstlieutenant Becharnik, Be- 
fehlshaber der croatischen Scharfschutzen, welcbe Mósnick, Raden, Gotscbdorf und Branns- 
dorf besetzt hielten und ein Bataillon von Kheyenliuller zur Unterstiitzung batten, fasst



39

Am 23. November kam Josef nach Wien und am 25. begaben sieli mit 
seiner Zustimmung Couriere nach Paris und Petersburg. Grleichzeitig riehtete 
Maria Theresia an Katharina und Ludwig XVI. eigenhandige Schreiben, in 
welchen sie besonders betonte, dass sie das Zustandekommen eines Waffen- 
stillstandes und den sofortigen Friedensschluss, womoglich ohne Congress 
wtinsche. Da der Wiener Hof den Friedcnsvermittlern die Wahl der Mittel, 
die zum Frieden fiihren sollten, vollstandig iiberliess, wunschte Breteuil von 
Kaunitz die Absichten der Regierung kennen zu lernen, um derselben, da 
Ludwig XVI. Oesterreich allc moglichen Vortheilo gonne, erspriessliche 
Dienste zu leisten. Der Staatskanzler erklarte, Oesterreich konne auf einen 
Austausch der frank. Markgrafschaften nicht eingehen, oder bcanspruche im 
Falle der Vereinigung derselben mit Preussen ein entsprechendes Aequivalent. 
Was die Erbschaft in Baiern betrieffe, wolle man sich mit jenem Landstricb 
begntigen, den der Konig von Preussen am 28. Juli Oesterreich zugcstanden.98) 
Kaunitz liatte die Ansicht, dass Friedrich selbst den Frieden sehnsuchtig 
herbeiwiinsche und sich deshalb zu giinstigen Bedingungen herbeilassen 
wiirdc. Zunachst war Sachsen nicht mehr im Stande einen neuen Feldzug

den Entschluss in der Nacht von 23. auf den 24. November das in Comeise stehend feind- 
liche Bataillon von Steinmetz zu iiberfallen. Es gelang dem Major Miloradovich unbemerkt 
in die Nalie des Dorfes zu kommen. Der Feind wurde jedoch durch yorzeitiges Gewelir- 
feuer aufgescheucht, und die Expedition misslang. Da aber der Feind einen allgemeinen 
Angriff befurchtete, wurden die Fanals (Larmstangen) angeziindet. Das ganze feindliche 
Corps stelite sich vor dagerndorf in Schiachtordnung auf und unternahm eine Recognos- 
cirung zwischen Weisskirch und Comeise gegen die Verhaue der Oesterreicher unter stun- 
denlanger Kanonadę. (Burscbeid. Der erste Feldzug im Jahre 1778, 3 Thl. Wien 1779. 
III. 14—16.) Gleichzeitig feuerten unsere Truppen von ihren Batterien auf dem Pfaffen- 
und Weinberge und griffen den Posten bei Weisskirch mit Kleingewehrfeuer an. Es gerieten 
4 Hauser in Brand. Am Morgen riickte der Feind gegen Mosnick, um die Oesterreicher 
aus den Verhauen zu yertreiben, verlor jedoch bei diesem Versuche den Oberstlieutenant 
von Steinmetz, 34 Todte und Verwundete und 59 Gefangene, wahrend yon dem Oester- 
reichern nur 10 Mann fielen. Hierauf legten'die Preussen bei Weisskirch am Abhange des 
Eremitenberges bis an die Oppa neue Schanzwerkc an. Deshalb machte der kais. FML. 
yun Stein einen Angriff auf Weisskirch, um den Feind aus den Verschanzungen zu yertreiben. 
Am 26. Noyember eroffnete Stein den Angriff links yom Pfaffenberg unter Deckung des 
Gehólzes mit so glucklichem Erfolge, dass der Feind aus allen Schanzen herausgedrangt 
wurde; dabei geriet jedoch Weisskirch in Brand. Da der Feind bestandig frische Truppen 
an sich zog, so konnten die Oesterreicher nicht wie es anfangs beabsichtigt war, bis 
Jagerdorf yordringen. Das Gefecht liatte von 11 Uhr vormittags bis 5 Uhr abends ge- 
dauert. Unsere Truppen zogen in die friiher von dem Feinde inne gehaltenen Positionen 
ein. Der Yerlust auf feindlicher Seite war selir gross. Unter den Todten befand sich der 
feindliche General Zaremba. Unsere Truppen yerloren etwa 200 Todte und Verwundete. 
Die Thaten dieses Tages yerschafften Freund und Feind eine ausgezeichnete Gelegenheit 
in Wachsamkeit, Angriff und Vertheidigung einander zu bewundern. (Burscheid III. 16—18). 
Ende December bezogen unsere Truppen folgende Winterąuartire: GFZM. v. Elrichshausen 
in Freudenthal; GFML. v. Botta und GFM. v. Kalkschmidt in Hof in Mahren; GFM. v. 
Spieni in Gratz, y. Kirchheim in Zuckmantel, v. Neugebauer in Spachendorf und General 
Mitrowski in Teschen.

98) Reimann 195; Beer 458—461. An Mercy 11. December 1778.
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auszuhalten. Die Siegeszuversicht des Kiinigs, der die Strapazen des Krieges 
lcaum mehr ertragen konnte, war gelahmt, und ein activer Beistand Russlands 
noek ungewiss. Denmack tlieilte Kaunitz Breteuil mit, dass das im November 
in Paris mitgetheilte Ultimatum Vorschlage enthalte, mit welchen man nur 
im Notfalle hervortreten solle. Vorliiufig wiire dem Wiener Hofe die Er- 
werbung jenes Gebietes erwiinscht, dessen Abtretung Thugut angeregt liatte. 
Nim machte das franzosische Ministerium in Wien zwoi Friedensvorschlage 
auf Grund der Vereinbarungen zwischen Kaunitz und Breteuil, welcher den 
Auftrag erbielt, die acceptirten Yorschlage in Petersburg und Berlin mitzu- 
theilen. Beide Vorschlage fanden jedoch in Wien keinen Beifall, erst nachdem 
Breteuil einige in der Staatskanzlei vorgescblagene Aenderungen gemacht 
liatte, wurde der Friedensentwurf den betreffenden Hofen mitgetheilt.

Friedrich liatte indessen die Vorgange in Wien genau beobachtet; er 
gab vor, Oesterreich beginne nur zum Seheino die Unterliandlungen, um 
Frankreicb zu gewinnen und Russland von ihm abwendig zu machen. Indem 
er dio Goneigtheit Oesterreichs zum Frieden bezweifelte, um alle Gehiissigkeit 
auf dasselbe walzen zu konnen, wenn sicb die Unterliandlungen zerschlugen, 
gab er eino Denkscłirift heraus, wulche die Ursaclien enthielt, warum die 
Unterliandlungen zu Berlin und Braunau keinen Erfolg hatten.99) Nun arbeitete 
er ein Friedensproject aus, welches die Bestimmung enthielt, dass Oesterrcicli 
Baiern zurilckgeben und auf jeden Austauscli verzichten solle, dafiir konne 
es einige an Bolimen grenzende Gebiete erwerben. Yon bostiindiger Sorgo 
gequalt, dass der Kaiser den Krieg fortsetzen wiirde, sucbte sich Friedrich 
der Hilfe Russlands zu versicliern. Deshalb war os fiir ibn von der grosten 
Bedeutung, dass die Differenzen zwischen der Pforte und Russland ausgeglichen 
wurden. Da aber die Pforte, obglcicb der kriegerisch gesinnte Grossvezir 
abgesctzt wurde, im nachsten Fruhjahre lossclilagon konnte, so liatte Friedrich 
auch fiir diesen Fali einen Plan ausgearbeitet, nach welchem das russisclie 
Hilfscorps, durch preussische Truppen verstarkt, in Ungarn eindringen uud 
dort wie in Croatien, Banat und Siebenbiirgen die griechische Berolkerung 
aufwiegeln sollte. Erst nach Ankunft der Russen beabsichtigte er einen 
ernstlichen Angriff auf das Fiirstentum Teschen zu machen.100) Allein 
Katharina verwarf diesen Plan und schickte den Fiirsten Repnin nach Breslau, 
um die Friedensvermittlung einzuleiten. Friedrich sah sich in seinen Erwar- 
tungen getauscht; donn die Hilfe, die ihm Russland zu lcistcn versprach 
(18.000 Mann), erschien illusorisch, da dasselbe, falls OesteiTeich an die

9<1) Beer 463, Ministerialdepesche an Goltz, Breslau 14. November 1778. Second projet 
del’ Ultimatum. Beri. Ar.

10°) Scbóning 191. So sebrieb der Koning am 1. November 1778 aus Jagerndorf. Er 
theilte seinem Bruder mit, dass er Oberschlesien mit 40.000 Mann besetzt halte, und dass der 
Erbprinz von Braunscbweig das Corps Mitrowskis zerstreut und nach Bielitz zuriickgeworfen 
babę. Er bemerkt hiezu: „Nous n’avons pas voulu pousser les choses plus loiu e t  n’agi- 
r o n s  on f o r c e  d a n s  l e T e s c h e n ą u c  l o r s ą u e  l e s K u s s e s y  s e r o n t  r e e l l e m e n t  
a r r i v e  s.“
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Ozarin den Krieg erkliiren sollte, ein Hilfscorps von 20.000 Mann von Preussen 
verlangte. So sehr er auch gegen Oesterreich eingenommen war und demselben 
keinerlei Erwerbung gćinnte, so erschienen ihm doch die russischen Bedingungen 
seinem eigenon Interesse zuwiderlaufend, und er sehnte sieli jetzt doppe.lt 
nach der Beendigung eines Krieges, der ihm keine Vortheile, wol aber den 
Yerlnst seines Feldherrnruhmes bringen konnte. Nun war es ihm klar, dass 
er Oesterreich einen Theil von Baiern zugestehen miisse, um nur den Krieg 
sobald ais mogli eh zu beenden.101)

Damals machte Maria Theresia den letzten Versuch, einen Yerglcich 
olme Intervention zu Sti.nde zu bringen. Am 1. December erschien Fiirst 
Lichnowski in Breslau, um die Unterhandlungen auf Grand der Propositionen 
Thuguts fortzusetzen. Kaim wurden dieselben begonnen, so erhielt er von 
Wien den Auftrag, sich richt in politische Angclegenheiten zu mischcn. Der 
Konig war iiberzeugt, da® der Kaiser seincn vollen Einfluss in Wien wieder 
gewonnen und seine Mutter bestimmt habe, sich seinen Ideen fur den Krieg 
anzuschliessen.l02)

Congress und Friedensschluss in Teschen.
Nach langen Verhamllungen wurden die Diplomaten iiber die Form der 

Friedensunterhandlungen tndlich einig. Die Yorschlage sollten von Wien 
ausgehon und durch die Gesandten Frankreichs und Russlands in Wien an 
den franzosischen und russischen Gesandten in Berlin gesendet werden. Am 
28. December erhielt Friedrich den in der Wiener Staatskanzlei redigirten 
franzosischen Friedensplan. E r war mit demselben im Allgemeinen einver- 
standen, doch hielt er dafir, dass fur seinen Bundesgenossen, den Kurftirsten 
von Sachsen, zu wenig voigesorgt wurde; ausserdem wiinschte er, dass sich 
Oesterreich mit einem Thele der Oberpfalz begniigen mochte. Dem gegenuber 
erklarte Kaunitz dem framosischen Gesandten Breteuil am 8. Janner 1779, 
dass man darauf nicht einjehen konne. Es sei ein grosser Fehler gowesen, 
dass man den Konig sofirt mit dem Ultimatum bekannt gemacht habe. 
Wiirde Preussen die Vors3hlago nicht ohne jeden Riickhalt annehmen, so 
miiste trotz der bekannten Friedensliebe der Kaiserin die Entscheidung dem 
Kriege anheimgestellt werden. Breteuil, den Kaunitz fur die osterreichische 
Auffassung giinstig zu stimmen suchte, theilte die Stimmung des Wiener 
Hofes dem russischen Gesandten Repnin mit.103) Am 14. Janner machte

101) Schiining 213. 28. 221. Dazu kam noch die fast ununterbrochene Kranklichkeit 
des Kouigs. Am 17. Decenber 1778 sehreibt er von Breslau an seinen Bruder: La guerre 
presente sera siirement la lerniere a laąuelle je me trouverai; je souhaite seulement d’en 
atteindre la fin etc.

102) Scboning 210. Dr Konig sekrieb am 6. December 1778 an seinen Bruder: „C’est 
1’Empereur qui veut la guere et qui la veut soutenir a tout prix. Beer 465.

103) Erst Anfangs Anner 1779 wurden die Iiriegsoperationen in Ober-Schlesien 
fortgesetzt. Am 11. Janue: fanden Kampfe bei Mósnick, Peterwitz, Troplowitz, Olbersdorf, 
Freihermsdorf und bei Ilsnzendorf statt. Yersuch einer militar. Geschichte III. 85—99.
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Repnin dem Staatskanzler dio Mittheilung, der Konig liiitte keine Ahnung 
gehabt, dass der Friedensvorschlag ein Ultimatum gewesen sei, bevor er
jedoch einen Entschluss fassen konne, mtisse er zuvor die Antwort ans
Petersburg abwarten. Von Russland also liieng es ab, wolchen Verlauf die 
Unterhandlungen nehmen sollten. Allein Katharina wiinschte nicht den Krieg, 
ihr Ehrgeiz war vollstandig befriedigt, dass sie das Schiedsrichteramt in 
deutschen Angelegenbeiten ubernahm. Ob Oesterreich mehr oder weniger 
gewann, war ihr gleichgiltig. Dazu drohte noch immer die orientalische
Frage, bei dereń Losung ibr Oesterreich mehr Dienste ais Preussen leisten 
konnte. Sie net daher zur Nachgiebigkeit. Am 10. Februar tiberreichte
Repnin dem Wiener Iiofe eine preussische Notę, in welcher die osterreichischen 
Vorschlage im Allgemeinen acceptirt werden. Gleicbzeitig schlug Repnin vor, 
wenn man auf das preussische Ultimatum eingehen wolle, so sei es Zeit, 
einen Waffenstillstand vorzuschlagen. Kaunitz gab dem Ultimatum seine 
Zustimmung und schlug ais Congressort Troppau oder Jagerndorf vor, Friedrich 
willigte in den Abschluss eines Waffenstillstandes ein und beantragte Teschen 
ais Oongressort.104) Am 28. Februar wurde diesor Vorschlag angenommen, 
und am 5. Marz Teschen fur neutrał erklart. Am 10. Marz wurde daselbst 
der Congress eroffnet. An dcmsełben nahmen Th:il: der osterreichische Be-

Am 14. Janner riickte der preuss. General vou Wunsch mit 53 Bataillonen und 50 Kanonen 
bis Zuckmantel vor. Der Sturm auf den Rochusberg wurle jedoch von dem kais. Oberst 
Baron von Lowenehr in heldenmiithiger Weise trotz der grossen Uebermacht des Feindes 
zuriickgeschiagen. Kriegsbegebenheiten in der Grafschafi Glatz. Versuch einer militar. 
Geschichte 111. 115—192. Bedeutender war das Unternehnen des kais. Generals Werner, 
der mit 8 — 9000 Mann ins Glatziscbe einfiel, am 18. Jannir Habelschwerdt und ein Block- 
haus bei Ober-Sckwedelsdorf erstiirmte, bei Riickers sich fetsetzte und einen grossen Tbeil 
der Grafschaft beherrschte. Bei dieser Gelegenheit wurden ler preuss. GM. Prinz v. Hessen- 
Pbilippsthal, 25 Offlziere und 714 Mann gefangen. (Versich einer militar. Geschichte 111. 
143; Reimann 209—219.) Der Konig war voll Uninut iiber diese Unfalle, die er allein der 
Faulheit seiner Offlziere zuschrieb, und gab den Prinzen Peinrich don Befehl, einen Finfall 
nach Bohmen zu machen. Móllendorf drang bis Brix vce, zog sich aber bald wieder in 
die Winterąuartiere zuriick. Dieser Einfall hat auf einma das Gespracli vom Frieden ab- 
gebrochen. (Beekh., 16. Correspondenz aus Kóniggratz von 2. Marz.) — Die letzte Unter- 
nehmung des Kricges, den die Oesterreicher spottweise den Zwetschkenrummel, die Preussen 
den Kartoffel- oder Buttermilchkrieg nannten, war der Zug des kais. G. Gf. Wallis mit 12.000 
Manu am 28. Februar gegen Neustadt, das bei dem Sturrae in B;and geriet. Diese Misserfolge, 
sowie eine grosse Desertion im preuss. Heere bewirkten eine tefe Verstimmung des Kónig3, 
seine Kranklichkeit steigerte sich und er wiinschte den baldgen Abschluss des Friedens. 
So berichtet ein ungenannter Correspondent am 7. Februar aus Wildschiitz: „Man ver- 
nihmt, dass der Konig seye sehr iibel auf, einige wollen gar behaupten, er seye in einer 
Senfte von 2 Maulthieren naher Berlin getragen worden.“ Derclbe schreibt aus Olmiitz am 
9. Februar: „Uebrigens ist zeithero die preussische Desertion so sark gewesen, dass in Olmiitz 
vom 1. bis letzten Jenner 622 Mann allhier angekommen sind.“L. v. Beckh-Widmannstetter, 
Kriegs- und Congress-Correspondenten vor 100 Jahren, Graz B78. pag. 7—8. Die Corres- 
pondenzen, die sich im graflich Herbersteinschen Archive in iraz vortinden, umfassen die 
Zeit vom November 1778 bis zum 21. April 1779.

104) Schóning, 257. Voll Frende theilte Friedrich am 24. Februar seinem Bruder 
mit: „Se crois que la paix maintenant est autant que fait.“ Ber, 472; Reimann 206—208.
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vollmiicłitigte Graf Jołiann Philipp Cobenzl103 * * 106) der preussiscłie Gesandte 
Freiherr von Riedesel, der russische General Furst Repnin und der franzosi- 
scłie Gesandte Freiherr von Breteuił. Ais Vertreter Sachsons erschien Graf 
Zinzendorf, Kurpfalz-Baierns Graf Torring-Seefeld, Pfalz-Zweibriickens Christian 
von Hofenfels.

Zunachst forderte Cobenzl die sofortige Raumung des osterreichischen 
Gebietes. Da er den strengsten Auftrag hatte, sieli in nichts friiher einzulassen, 
so erhielten die preussischen Truppen den Befehl, bis zum 24. Marz Ober- 
schlesien zu verlassen.100) Bis dahin fanden auch keino Conferenzen statt, 
sondern die Gesandten arbeiteten einzeln, ohne bestimmte Geschaftsordnung 
mit Hinweglassung alles Ceremoniels und ohne sieli an gewisse sonst bei 
Congressen ubliche Regeln zu binden, hiiufig bis in die spate Nacht. Der 
miindliche und schriftliche Verkehr wurde so eingerichtet, wie nian es ani 
besten fand, oder wie es die Umstande erforderten. So wurden viele Geschafte 
bei Spaziergangen an den anmutigen Ufern der Olsa, oder in dem dem 
Landhau.se, wo die Conferenzen abgehalten wurden, zunachst gelegenen Bilo- 
witzkischen Garten abgewickelt.107) Da man allc jene Punkte von der Tagcs-

103) Ein Vetterdes ósterr. Gesandten in Berlin, welcher durch Krankheit yerliindert 
war, an dem Congresse theilzunehmen. Die allgemeine Stimmung hegte keine grossen Er- 
wartungen von dem Congresse. Man hielt dafiir, dass der Krieg fortgesetzt werden wfirde.
So schrieb ein Correspondent in Wien am 6. Marz, ais Cobenzl sieb auf die Keise begab:
„Viel Gliick auf die Reiss, man denket immer, die Herren werden aus dem Rath geben, 
wie sie bineingegaugen. Krieg bleibt Krieg, der Kónig ist ein schlauer Fux, macht sieb 
alle unsere Umstande wobl zu nutzen, leider wenn wir es nur niebt zu spat erfabren.“ 
Am 12. Marz: „So wollen grosse Geister wissen, dass es niebt zum Frieden kommen konne 
auch die bishero nocb nicht ganz eingestellten Krigsriistungen wollen mebr fur den Krieg 
sprechen.“

106) Doch scheint man davon abgegangen zu sein, da die Preussen nocb zur Zeit 
des Friedensschlusses im Troppauischen standen.

107) Derselbe gehorte dem Magistratsrat Bilowitzki, der am Abhange gegen den 
Miihlgraben am Saunie eines Waldchens ein Lusthaus erriebten liess. Der Garten, ein 
Lieblingsaufenthalt des preuss. Gesandten Breteuił, der sich durch seine aussergewobnlicbe 
Leutseligheit am meisten popular gemacht hatte, erhielt den Kamen „Friedensschlussgarten.“ 
Der gegenwartige Besitzer ist der Bitrgermeister der Stadt Teschen Dr. Johann v. Demel. 
Am 16. Marz war bei den kaiserl. Botscbafter die erste Tafel, nach derselben wurde von 
dem preuss. Gesandten ein Courier an den Kónig abgesandt, was von da an jeden Tag 
gesebah. Beckb 18—19, Corresp. aus Teschen von 20. Marz; Moser, Der Teschnische 
Friedenschluss, Frankfurtb 1779, § 39. 40. Am 28. Marz reiste der Biirgermeister von 
Troppau diler von Teschen zurfick, nacbdem seine Bitte, dass die Glatzer an den Gen. 
Wurmser keinerlei Zahlungen leisten sollten, zuruckgewiesen worden war. Der Corres
pondent erziiklt weiter: „Sountags ais den 28. ware Taffel bey unserem Herrn Minister 
graf Cobenzl, zu sementl. Herren gesandten wurde auch biesiger Herr Med. Dr. Singer, 
und der ober Regent auss dem Schloss zur Tafel gezogen, abermals ware allda Spili und 
sodann Musie, von Graf Brasma seiner Banda — viele leuthe waren da zuzuhóren, und 
man wurde mit Puntsch allda magnifle bedienet.11 Der Correspondent meldet bierauf die 
Ankunft von Courieren und Truppentransporten, an die er politische Combinationen an- 
schliesst. Ausserdem sucht er aus der Innigkeit des Verkehres der Gesandten auf den 
Gang der Yerhandlungen zu schliessen. So meldet er am 29. Marz: „Der chursachs. ge-
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ordnung ausschloss, iiber die keine Meinungsverschiedenheit vorhanden war, 
iiberdies die Langweile, die gewohnlich in einer kleinen Provinzstadt herrscht, 
die an ein gliinzendes Hofleben gewohnten Gesandten zur steten Arbeit 
antrieb,l08) so hatte es allen Anschein, dass man bald zu cinem befriedigenden 
Abschluss gelangen wiirdc. Man liattc sieli jadocli getauscht; denn der Kur- 
fiirst von Sachsen tibertrieb seine Forderung, indem er seine Anspriiche auf 
Baiern auf 12 Millionen Thaler bewertete, wiihrend der kurpfalzische Ge- 
sandte sich zur Zablung von hochstens einer Million herbeilassen wollte.109) 
Da es in den Praliminarien nicht ausgemacht war, ob die Entschadigung in 
Geld, oder durch Abtretung eines Gebietes geleistet werden sollte, so war 
eine Entscheidung sebr schwierig. Der Konig bielt dafiir, dass es in seinem 
Interesse liege, seinem Bundesgenossen so viel ais moglich zu niitzen, da sich 
sonst Niemand an Prcussen anschliessen wiirde, wenn Sachsen keine anstan- 
dige Genugthuung bekame, dcshalb erklarte er offen: „Entweder entschadigt 
man Sachsen, oder ich setze den Krieg fort. Das ist mein letztes Wort bei 
der Unterhandlung. Warten wir also geduldig ab, was der Congress t.hun 
wird, und da ich iibrigens auf Alles vorbereitet bin, habe ich nichts zu 
furchten“.110)
sandte scheint 'nicht mehr diese Freundschaft fur den preuss. gesandten zu haben, die er 
beyin Eintritt zum Congress gezeigt bat.11 Die erstc Conferenz, fand in der Naclit vora 
30.—31. Marz im Schlosse statt. Nach Beendigung derselben 7 Uhr morgens wurde ein 
Cabinetscourier nach Wien abgesendet. Der Correspondent meldet hiezu: „Die 3 ubrigen 
Gesandten (Sachsen, Kurpfalz und Zwcibriicken) wurden aber nicht dazu geladen, ein 
Zeichen, dass diese abgehalten wordene erste Session nichts zum Yortheil ihrer hohen II. 
Principalen gehabt haben muss. Beckh 20—23.

los) Es scheint, dass Friedrich absichtlich dieses Umstandes wegeu Teschen ais Con- 
gressort vorschlug, urn den Gang der Friedensverhandlungen, die sich sonst Jahre lang 
hinzogen, zu beschleunigen. Am 22. Marz berichtet er seinem Brudor: „Cela — desenuie 
eur oisivite. T e s c h e n  n ’e s t  p a s  l e l i c u  l e  p l u s  a g r e a b l e .  C’ es t  un t r i s t e  s e -  

j o u r  dont uue yieille Venus de 70 ans, nommee Celeste, fait tous les delices. Mr. de 
Breteuil s’en est expose et cette diviuite preside a toutes leurs assemblees." Schoniug 268- 
Ein Correspondent meldet am 31. Marz aus Teschen: „Gewiss ist es audi, dass selber 
(Cobenzl) den Casperl ron der Leopoldstadt anhero beschrieben, wie auch ein Trupp Co- 
medianten, gleich nach denen Feyertiigen hier schon eintreffen solle, dass last uns hior 
vermuthen, dass wir die Herrn allhier lango zu haben, die Ehre haben diirften, und auf 
welche Art doch der Friede zu standen komme, welehes mir aber nicht lieb ware.“ Die 
Bernersche Schauspielgesellschaft traf am 4. April in Teschen ein. Beckh 24. 26

109) Auch hier sah Friedrich eine abscheuliche Falschheit, die sich Oesterreicli zu 
Schulden kommen liess, indem er dafiir hielt, dass der Kaiser den Kurfiirsten nótigte, nur 
1 Million zu bezahlen. Reimann 222.

uo) Schoning 268. Schreiben des Kónigs vom 28. Miirz. An demselben Tage berichtet 
ein Correspondent aus Teschen: „Mann vernimmt schon, dass am 2. April der zweybriick. 
gesandte andwiederum zurtiekhreisen solle, dann seine Vortriige wurden nicht angenommen, 
hatte also nichts ausgerichtet, mann wird also kiinftigo Wochen sehn, ob diese vorliiufige 
hier versirende Rede gegriindet ware.“ Am 31. Marz : „Yon denen Herren gesandten ist 
dato noch keiner abgereist, doch gehet schon die Rede herum, bald heisst es, dass der 
zweibriickische, bald der sachsische abreisen wird.“ Am 3. April: „Gewis ist es, dass heut 
der zweybriick. Gesandte alle hier aufgenommenen Leute ausgezahlt und entlassen hat, 
also wird dessen seine Abreise wohl die erste seyn. Beckh 21.

e
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Die Diplomaten hielten datur, dass der Kaiser den Kurfursten von Pfalz- 
Baiern zum Widerstande bewogen, und forderten von Oesterreich, dass es dcn- 
selben zur Zahlung von 4 Millionen zwingen solle. Cobenzl yerlangte hin- 
gegen, dass der Congress das Odiose uuf sieli nehme, was die Vermittler je- 
docb ais einen Ausweg und eine Hinterlist auslegten. m ) So sehwankten die 
Friedenshoffnungen; denn Preussen blieb unbeugsam und an den Praelimina- 
rien bess sich nicht rtitteln.112 Da erliielt Repnin am 1. April aus Peters- 
tersburg den Befehl, dass raan Oesterreich zwingen solle, den Kurfurten von 
Pfalz Baiern zur Nachgiebigkeit zu bewegen. Der Friede scliien im hochsten 
O rade gefahrdct, doch ubernahm der gewandteste Diplomat des Congresses 
Breteuil die Vermittlung und gab ani 2. April in Munchen den Rat, man mogę die 
geforderte Summę bewilligen, da sonst ein Sttick von Nicder-Baiern an Sachsen 
abgetreten werden kdnnte. Auf den Antrag Ropnins Hess sieli der Dresdner 
Hof bewegen, die 4 Millionen ganz in Geld anzunehmen. Prinz Heinrich, der 
um das Friedenswerk sehr besorgt war, suehte auf den Kurfursten einzuwir- 
ken, dass er sieli mit einer geringeren Summę begnuge. Ais der Kiinig dies 
erfuhr, wurde er so sehr erziirnt, dass er ihm das Obercommando nahm und 
Mollendorf ilbergab. 113).

lu) Dass (liese Angelegenheit dem Kaiser gleichgiltig blieb, zeigt, sein Schreiben 
an seinen Bruder Leopold von 1. April. Bei der Mittheilung, dass der Kurfiirst 3 Millionen 
zahlen wolle, bemerkt er; „Mann wird dem Kurfursten nocb die 4. Million entreissen 
miissen.11 Josefs Hoflhungen auf den russisch-tiirkischen Conflict wurden dureb den Vertrag 
von Ainali-Kowak am 21. Marz vereitelt. Grollend zog er sieb von den offentlichen An- 
gelegenbeiten zuruck. Reimann 224.

lt2) Der Correspondent beriebtet aus Tescben am 4. April: „Bald siebet man zum 
Frieden geneigte, bald wieder kriegerisebe Anstalten, von dem gesandtscbafts Personale war 
niebt ein Wortl zu erforseben, und kein Fraunzimmer ist niebt dabey, folglicb vernibmt 
man wenig entscheidendes. Mann muss bloss aus dem Betragen dereń Hr. gesandten 
schlusscn, gestem mtissen sehr wiclitige Depeschen gekommen seyn, indeme der franzosische 
allerbeste gesandte sehr stiirmiscb ausgesehen, und etlichmahl mit unseren und dem sach- 
sischen zum Fiirst Repnin gegangeu.11 Beckb 26. Audi Moser §. 40 meldet: „Dass Alles 
in grósstcn Gelieim und Stille verbandelt worden, und daber dem Publico vor dem ganz- 
lidien Abscbluss gegen die sonstige Gewobnheit in den meisten Fśillen nidits zuverlassiges 
davon bekannt geworden ist.“ Ueber den Brand von Jagerndorf beriebtet ein Correspondent 
aus Olmiitz am 7. April folgendes: „Den 1. April fruhe um 8 Ubr sind die in Jagerndorft' 
gestandene 4 Bataillones Preussen unter Commaudo des Generals Stutterbeim mit samentlicber 
Bagage und geschitz aus der Stadt marschirt, und haben sich vor der Stadt an den soge- 
nannten Burgberg in ordnung gestellet, mit dem Yorgeben in Feuer zu exerciren, um 9 Ubr 
darauf brante die Stadt an 4 ortheu, und die angewendeten Liischungen waren ein vor alle- 
mabl vergeblidi. Die Stadt ist dergestalten abgebrandt, dass nur die einzige Lischnitzer- 
gassen oline Brand stehen verblieben, die Preussen haben das Ende des Feuers abgewarttet, 
sodann seind obige 4 Bataillons in die niebt abgebrandten Yorstatte gezogen, in jedem 
Hause liegt das Militer sehr dicke, auch 80 Mann beysammen, der General Stutterbeim bat 
sich darauf von der Stadt ein Attestatum erpresset, in welchcn versichert werden miissen, 
dass die Stadt von feindlichen Truppen nicht angezundten worden ist, allein Niemand will 
es glauben.“ Beckh 27.

1,s) Schoning 283; Reimann 225—226. Ein Correspondent schrieb aus Herruskretschen 
am 15. Februar: „Wie in Dresden gesprochen wird, so solle Prinz Heinrich sich meistens
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Aber auch fur seinen zweiten Bundesgenossen, den Herzog von Zwei- 
briicken, suchte der Konig Vortheile zu gewinnen. E r verlangte, dass der- 
selbe, obgleich er nur voraussichtlicher Erbe war, unter die Paeiscenten auf- 
genommen werde. Der Wiener Hof war dagegen und dachte ernstlich an die 
Weiterfiihrung des Krieges, ais der Kurfiirst Karl Theodor sieli bereit erklarte, 
4 Millionen an Sachsen zu zahlen, und die von den Diplomaten vorgescliłagene 
Garantie der Hausvertrage von 1766, 71 und 74 genehmigte. Maria Theresia, 
die den Abschluss des Friedens niebt erwarten konnte, beauftragte Cobenzl, 
dem Congress mitzutheilen, dass Preussen auf die Garantie Verzicht leisten 
solle, oder dass dieselbe von Oesterreich und Preussen zugleicli iibernomnien 
werde. Es geschah dies gegen den Willen des Kaisers, der von einer Garantie 
Preussens nichts wissen wollte. Indem derselbe Anstalten zu einem Einfalle 
nach Preussen traf, befahl er Cobenzl, Tesclien zu verlassen, wenn man von 
der preussischen Garantie niebt abstehen wiirde.* 114) Ani 18. April eroffnete 
Karl Theodor dem Congress, dass er gegen die Accession des Herzogs v Zwei- 
brucken nichts einzuwenden habe, dass er aber die Genehmigung der Garantie 
der Hausvertrage durch die vermittelnden und kriegsfiihrenden Machte zuruck- 
ziehe. Der Congress geriet daruber in grosse Aufregung; denn es war vor- 
auszusehen, dass der Kiinig, wenn er dies erfuhr, die Unterhandlungen ab- 
brechen wiirde. Breteuil setzte deshalb ara 19. April in einer selir sturmischen 
Sitzung es durch,l15) dass der Kurfiirst in Betreff der Garantie bei seiner 
friiheren Ansicht verblieb. Sofort wurden die einzelnen Artikel des preussisch- 
osterreichischen Yertrages sowie der Separatvertrage festgesetzt. Maria Theresia 
entschied sieh gegen ihren Sohn, weil sie die Garantiefrage fur zu unbedeu- 
tend hielt, um nochmals zu den Waffen greifen zu miissen. Kaunitz iiber- 
reichte ihr ani 6. Mai die Friedensurkunde zur Unterzeichnung. „Placet" 
schrieb die Kaiserin an den Rand des Vertrages. „Obzwar dies Werk nicht 
das glorioseste seiner Werke ist, so ist es gewiss das penibelste und niitzlich- 
ste vor die Monarchie und vor mich, die er jemals unter so viel grossen die

zu Hausse im Brithlischen Pallast dann und waun den ganzen Tag einspehren, und sieli 
nicht selin lassen. Wie nicht minder in Sachsen gesprocheu wird, dass Prinz Heinrich 
sein dermaliliges Commando einem andern preuss. Generalen iibergebeu wolle, auch die 
mehresten abgeschickten Briefe von dem Kiinig dem General Mollendorf zugeschickt werden.“ 
Beckh 9.

114) Beckh 28—30. Correspondent aus Teschen yom 7. April. „Gestem ist ausser 
Freystadt auf denen Teutschleuthner Feldern yon unser 2 óifen aus den Ingenier-Corps 
ein Lager aufgestccket worden, es ist nur von da l/ t stund auf die preussische grantze gegen 
Golgowitz zu.“ — Es war bestimmt, dass die schlesischen Regimenter in das Lager abruckeu 
sollten, wenn der Friede nicht bis zum 28. April publicirt werden sollte. Auch die Preussen 
rtickten bis Benueschau vor.

115) Nach Roimann 231 bat die Sitzung 2 Stunden gedauert, nach einer Correspondenz 
aus Teschen vom 21. April 3 Stunden. Beck 31. „Den 19. hat der fruhe um 9 uhr ange- 
kommene zweibriickische Courier hiesigen Congress wiederum viel arbeit verschaffet, so 
bald solch angekommenen, loffe der zweybr. gesandte zu den franzos. dahin sich in einer 
Stunde alle drey yersammlet haben, und da sie erst um 1 uhr auseinandergiengen, so sahe 
man gleich darauf alle Couriers abschicken."
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seiner Einsiclit und Attachement zu danken liabe, und die meine Erkenntlich- 
keit und Freundschaft ihm, so lange lebe versichert.“ ll6) Da sich unter den 
Diplomaten ein Streit iiber die Formeln der Unterschriften erhob, so wurde 
der Friedensvertrag erst am 13. Mai, am Geburtstage Maria Theresias, im 
hiesiegen Landrechtsgebaude unterschrieben.ll7)

Das Friedensinstrument umfasst 7 Yertrage. In dem Hauptvertrage 
zwischen Oesterreich und Preussen wurden I. dem Hause Pfalz-Baiern die 
Familienvertrage von 1766, 1771 und 1774 gewahrleistet. (Art. 8). II. Der 
Konig von Preussen erhalt das Recbt der Yereinigung der frank. Markgraf- 
scbaften mit der Primogenitur seines Hauses. (Art. 10) III. Die Friedens- 
schlusse zu Breslau, Berlin, Dresden und Hubertsburg bleiben in voller Rechts- 
kraft. (Art. 12.) IV. Oesterreich und Preussen versprechen, sich beim Kai- 
ser und Reich dahin zu verwenden, dass alle in Baiern und Schwaben gelegenen 
Reichslehen, die nach dem Tode des letzten bair. Kurfiirsten sequestrirt wur
den, dem pfalz. Kurfiirsten und seinem Hause wieder yerliehen werden. (Art. 
13) V. Der Herzog von Mecklenburg erhalt das Privilegium de non appellando. 
(Art. 15) — Die Conventiou, welche zwischen Maria Theresia und dem pfalz. 
Kurfiirsten geschlossen wurde, enthalt folgende Hauptbestimmungon: I. Wird 
die Convention vom 3. Janner 1778 tur aufgehoben erklart, Maria Theresia 
entsagt fur sich und ihre Erben allen Anspriicheo auf Baiern, gibt dem Kur- 
fursten die Herrschaft Mindelheim und verspricht, ihn mit allen bohmischcn 
Lehen in der Pfalz zu belehnen. (Art. 2) II. Der Kurfiirst von der Pfalz tritt die 
von Maria Theresia abgetretenen bohm. Herrscliaften Glaucha, Waldenburg und 
Lichtenstein an den Kurfiirsten von Sachsen ab und zahlt ihm 6 Millionen Ol. 
(Art. 1) HI. Tritt der Kurfiirst von der Pfalz der Kaiserin Konigin aus be- 
sonderer Erkenntlichkeit fur sich und seine Erben die Herrschaft Waldhut, 
Maurkirchen, Freiburg, Mattighofen und die Stadte Braunau, Ried und Schar- 
ding, oder das sogenannte Innvirtel, das von den Fliissen Donau, Salzach und 
Inn begrenzt ist, ab. (Art. 4 ) ll7)

“ •) Beer 476.
117) Dieses Ereignis wurde der Beyolkerung mit Pollerschussen verki'mdet und durch 

einen von den Diplomaten veraustalteten Bali, zu welchem nach einer Notiz Kaufmanus 
viele Teschnerinnen das erstemal ihre Toiletten aus Wien sich haben bringen lassen, ge- 
feiert. Biermann, Geschichte des Herzogt. Teschen 341. — Nach einer allgemein bekannten 
Tradition sollen die Gesandten bei ihrem Scheiden aus Teschen sich an den Magistrat 
gewendet haben, ob derselbe aus Veranlassung des gliicklich zu Stande gekommenen 
Friedens fiir die Stadt Teschen irgend welche Gnade erwirken wolle. Da erbat sich der 
Magistrat zum ewigen Angedenken an den Congress und den Friedensschluss die Bildnisse 
der 7 Gesandten. Diese Bitte wurde bereitwillig gewahrt. Die Portraits wurden von dem 
Maler Lampe gemalt, der Stadt Teschen iibergeben und im Landhause aufbewahrt. Nach 
Aufhebung des Landrechtes kamen dieselben mit dem Archiv in das erzherzogl. Schloss 
und wurden durch Vermittlung eines Mannes, der sich um die Stadt Teschen und die Er- 
haltung ihrer historischen Denkwiirdigkeiten bedeutende Yerdienste erworben, in der Mitte 
der 60ger Jahre der Stadtgemeinde zuriickgegeben. Die Bildnisse sind yollendete Kunst- 
werke von ausserordentlichem Werte und schmiicken jetzt das Bureau des Gemeinde- 
vorstandes.

’18) Der Friedensyertrag ist yon Ilerzberg, Martens und Ghillany publicirt worden.
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Da zur Giltigkeit des Friedens zu Teschen beztiglicli der Uebertragung 
der Reiebslehen an das pfalz. Haus die Zustimmung des Kaisers und des 
Reiches notwendig war, und der Friedenstractat dem Reichstage vorgelegt 
werden muste, erhob sich, ais der Kaiser ein Reichsgutachten yerlangte, am 
8. Augut 1779 in Regensburg ein lebliafter Streit. Zwei Parteien standen 
sieli sebroff gegeniiber, die eine Partei (Puristen,) wunscbte die einfache An- 
nahme des Friedensyertrages ohne jede Beschrankung, die andere Partei 
(Clausulanten) gedachte jedoch den Frieden nur unter Wahrung der Reclite 
des Reiches oder eines Dritten anzuerkennen.119) Nach heftigen Debatten 
wurde endlich ein Reichsgutachten im Sinne des Puristen verfasst und am 
8. Marz 1780 vom Kaiser genehmigt. Mit dem Gange dieser Verhandlungen 
war man hauptsachlich in Petersburg unzufrieden. Katharina konnte es gar 
niclit begreifen, dass die kleinen deutschen Reichsfursten es wagen wiirden, sich 
gegen den Frieden, der docli ihr eigenstes Werk war — Fiirst Repnin hatte die 
Friedensbedingungen in Teschen geradezu dictirt — zu strauben. Das Ileiwor- 
heben der Rechte des Reiches war nichts anderes ais ein Protest Deutschlands 
gegen die reichs- und deutschfeindliche Politik des Konigs von Preussen, der 
Russland gegeniiber in ein Yasallenverhaltnis trat, indem er vor jeder Unter. 
nehmung erst um die Erlaubnis seiner Herrin, der russischen Kaiserin, bat. 
Es war ein Protest gegen das Biindnis des Konigs von Preussen, d e r  e in  
d e u t s c h e r  R e i c h s f i i r s t  w a r ,  mit Russland, weil dasselbe den klaren 
Bestimmungen des westphiil. Friedens zuwider gegen Kaiser und Reich gerichtet 
w ar.120) Und wie wurde Katharina getrostet? Der deutsche Freiherr y o i i  

Asseburg schrieb an den allgewaltigen russischen Grafen Panin: „Es ist 
ein wahres Gliick fur Deutschland, dass die Garantie unseres erhabenen Hofes, 
welche durch den Beitritt des Reiches und seines Oberhauptes zu dcm Frieden 
von Teschen jetzt anerkannt ist, ein Gegengewicht von der grosten Bedeutung 
gegen Alles errichtet, was seine Verfassung in Gefahr bringen kann. „Ver- 
m i t t e l s t  d i e s e r  G a r a n t i e  w i r d  R u s s l a n d  n a c h  Ge fa l i  en an 
de n  w e l t l i c h e n  u n d  d e n  g e i s t l i c h e n  A n g e l e g e n h e i t e n  des  R e i 
c he s  t h e i  l n c h m e n .  “ Auch der preussische Minister Finkenstein betonte

Krones IV. 362. Er findot sich auch vor in „Ilistoire de la guerre et des nćgociations qui 
ont prćcedś lc traite de Teschen. Neuchatel 1789 111-148. Der Hauptvertrag besteht ans 
17 Artikeln.

lle) Rankę, Die deutschen Miichte und der Fiirstenhand: Eine Debatte vom Reichs
tage in Regensburg 24-34. Unter den Rechten Dritti r yerstand man die Anspriiche des 
Erzstiftes Augsburg auf Baiern. Die 3 geistlichen Kurfiirsten und Hannover waren fur die 
Clausel, die iibrigen dagegen. Der Streit wurde so heftig, dass der brandenburg. Gesaudte 
den Clausulanten zornig zurief: „Der Wiirfel liegt auf dem Tischc."

120) Reimann 236 sucht auf eine inerkwurdige Weise die Politik des Konigs zu be- 
schonigen, indem er erklart, d a s s  s i c h  F r i e d r i c h  i i b e r h au p t  mehr  a i s  europi i i -  
t c h e n  F u r s t e n  a n s a h  und daher Ililfe nahm, wo er sio fand. — Iteimann erkennt an, 
dass unser Jahrhundert in der russischen Garantie einen IOecken sieht, der auf dem Tesch- 
ner Frieden und auf dem Konig, der ihn herbeigefilhrt, lastet; aber seine vermeintliche Ge- 
rechtigkeitsliebe geht so weit, das er yon uus verlangt, d a s s  w i r  w e n j g s t e n s  di e  
I l a l f t e  der  S c h u l d  i hm a b r e c h n e n  und auf  J o s e f  wi i l zen!
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boi dieser Gelegenheit, dass die Hofe yon Berlin und Petersburg enger ais je 
verbunden bleiben miisten.1 2r) Russland trug somit bei diesem Kriege den 
grosten Ge winu davon. Es dictirte durch Aufstellung eines Armeecorps den 
beiden Krieg fulirenden Machten den Frieden und ei’hielt zum ersten Małe eine 
dominirende Stellung im europaischen Staatssysteme.

Hatte K. Josef Baiern und die Oberpfalz gewonnen, so ware Oesterreicb 
allmahlig mit seinen Grenzen bis an den Rhein yorgedrungen, und es ware 
Preussen nie gelungen, Oesterreich aus Deutschland zu yerdrangen. So war 
dieser Krieg nichts anderes ais ein Glied in der Kette jener gewaltigen Um. 
gestaltungen, die in der jtingsten Zeit vor sieli giengen. „ I n d e m F r i e d r i c h  
d e n k a i s e r l i c h e n P l a n e n k u h n e n t g e g e n t r a t  u n d  sie v e r e i t e  1- 
t e ,  ba t  e r  u n b e w u s s t  f iir  d as  n e u e  d e u t s c h e  R e i c h  g e a r b e i t e t . “ * 122) 
Der Kdnig konnte somit mit seinem Erfolge yollauf zufrieden sein. Dass er in 
dem Kriege 20.000 Mann einbiisste fiel bei ihm nielit sehr in die Wagschale, 
auch die 29 Millionen Thaler, die der Krieg yerschlungen, lioffte er leicbt 
durch geschiekte Finanzoperationen wieder einzubringen.

Maria Theresia, die es fur ihr grdstes Gliiek hielt, Blutyergiessen ver- 
hindert zu haben, iiusserte unverholen ibre Freude iiber den Frieden; wurde 
er ja  docb im Ganzen unter billigen Bedingungen geschlossen. Von den 250 
Qu.- Meilen, dereń Erwerbung Oesterreich beansprucht hatte, erhielt es nur 
38. Der Landstrich ist aber eine wahre Kornkammer, und die Fliisse Donau, 
Inn und Salzacli bilden einen naturlichen Grenzwall Oberosterreichs gegen 
Westen h in .123) Nacb dem Artikel 8 des Friedensvertrages war der 29. Mai 
zur Uebernahme des Innyiertels bestimmt. An diesem Tage raumten die kurpfalz. 
Truppen das Land, und der kais. Hofcommissar Graf Thurheim, Landeshaupt- 
mann im Erzberzogtum ob der Enns hielt seinen Einzug in Braunau, der 
damals yolksreichsten und angesebensten Stadt des Innyiertels. Die kurfiirstl. 
Beamten wurden ihrer Pflicbt entlioben und fur Ilire k. k. Majestaten in Ei- 
despflicht genommen. Am 2. Juni gieng zu Braunau die feierliche Huldigung 
der Landstande vor sieli.124)

Kaiser Josef war von dem Frieden unangenehm bertihrt, er hatte dem- 
selben nur zugestimmt, um seine Mutter nicht zu betriiben. Wie sehr ihm 
Baiern am Herzen lag, ist daraus ersiclitlich, dass er auf einer Reise durch 
das Salzkammergut eine Grenzbesichtigung des Innyiertels yorzunehmen be- 
schloss. Er betrat das Land am 28. October in Perwang und machte in 
Begleitung von 2 Generalstabsoffizieren Terrainstudien. Ueber den Eindruck,

m ) Reimann 236; Denkwiirdigkeiten des Freiherrn v. Asseburg 295. 297. Graf Panin 
war russ. Staatskanzler.

122) Reimann 237. Schlussworte.
12S) Meindl, Die Yereinigung des Innviertels mit Oesterreich in Folgę des Friedens- 

schluses zu Teschen am 13. Mai 1779. Eine geschichtliche Reminiscenz zur 100 jahr. Jubel- 
feier seinen Landsleuten gewidmet Linz 1879. 24. Das Innviertel hatte zur Zeit der Yer
einigung mit Oesterreich 80.000 Einwohner, jetzt 115.750.

124) Meindl, Die Huldigung zu Braunau 29—34.
4
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den Land nnd Leute im Innviertel auf ihn maehten, schrieb er seincr Mutter: 
„Es ist ein winziger Gegenstand, wenn man daran denkt, was yiellciclit liatte 
gelingen konnen; aber an nnd fur sieli ist dieser Landstrich schon nnd gut 
und fur Oberosterreich selir gelegen.1' 13,j

Der 13. Mai 1879.
SchmerzYoll erschien vielleicht manchem Bewohner des Innyirtels die Tren- 

nung von mehrhundertjfthriger Gewohnheit, welche um so tiefer einschneidet, 
je iilter diese ist. Doch wie die Zeit jeden Schmerz mildert, so yernarbten 
allmahlig die Wunden, welche dem Innyiertel seine Ablosung vom bairischen 
Mutterlande zu schlagen schien. Baki lebten die Innyiertler eben so gliicklich 
und zufrieden unter dem glorreichen Scepter des Hauses Oesterreich ais ehedem 
unter dem kurbairischen Regiinente. Unter der milden, um das Wol ihrer 
Untertanen yaterlich besorgten Regierung der erlauchten Habsburger erbliiliten 
Handel und Gewerbe des Innviertels, das allgemach mit den alten Erbstaaten 
in Ftihlung trat, der Biirger und Bauer erscbwang sieli zu einer Wolhaben- 
heit, die man in den iibrigen Vierteln unserer gesegneten Landes ob der Enns 
nicht kannte, viel weniger in andern Kronlandern der osterreicliischen 
Monarchie. Es brachen aber auch Leiden lierein, schwere Lei den; in Folgę 
der Napoleonischen Umwalzungen kam das Innvirtel wieder auf G Jahre an 
Baiern. Doch die Gemcinsamkeit der Kriegslasten zur Zeit der Invasionen ket- 
tete das Tnnyiertel stiirker ais andere Lande an die iibrigen Erblande der ruhin- 
reichen Dynastie der Habsburger.u

So schreibt Konrad Meindl, Chorherr in Reicliersberg, in der seinen 
Landsleuten gewidmeten geschichtlichen Reminiscenz zur hundertjahrigen Ju_ 
belfeier: Weder Russland noch Preussen kann sich einer grosseren Errungen- 

. sehaft riihmen; denn die Liebe und Dankbarkeit, die sich das Haus Habsburg 
bei den treuen Innviertlern errungen, ist und bleibt die schonste Frucht des 
Friedens zu Teschen. Konnte diese Liebe und Dankbarkeit unserer Briider 
am Inn sich in einer schoneren Weise kundgeben, ais in dem herrlichen Feste, 
das in der Stadt Ried zur Feier der 100-jahrigen Vereinigung des Innyirtels 
mit Oesterreich yeranstaltet wnrde? Trotz des trostlosesten Wetters wurden 
schon lange yorher die grosten Anstrengungen gemacht, um den Festgiisten den 
Beweis zu liefern, wie sehr die Beyolkerung die Segnungen zu wiirdigen wuste, 
welche die Vereinigung mit Oesterreich in materieller und geistiger Beziehung mit 
sich brachte. Hunderte von Handen waren beschaftigt, ganze Walder von 
Tannenreisig und ganze Berge von Falmen, Wappenbildern etc. herbeizuschaffen, 
um der Stadt Ried ein wiirdiges Festkleid anzuziehen.12c) Am 12. Mai ver- 123

123) Meindl. K. Josef II. im Innvirtel 34—39; Arneth II. 228. 234. Kurz yorlirr 
hatte der Kaiser Bolimen bereist. Unter seiner Aufsicht wurden, um Bohmen fttr die Zu- 
kunft gegen einen preussiseben Angriffi zu sichern, die die Festungen Theresienstadt und 
Josefstadt angelegt, und die Festungen Koniggratz und Eger erweitert.

12c) Linzer Tagespost, 13. Mai 1879.
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ktindeten bereits Pollerschiisse und Glockengelaute das Herannahcn des Fest- 
tages. Die Eingange der Stadt zierten Triumphbogen mit patriotischen In. 
schriften. „Noch nie,“ schreibt der Correspondent der Linzer Tagespost, „stand 
Ried in solchem Flaggensehmucke, in solcliem Glanze wie heute da.Ul27) Am 

13. Mai, ais dem eigentlichen Festtage, erliess der Biirgermeister der Stadt 
Ried Gyri einen Aufruf an alle Bewohner des Innviertels. Derselbe ist ein 
beredtes Zeugnis fur die Biederkeit und Treuherzigkeit eines Volkes, das in 
treuer Idingebung an Kaiser und Reich hangt und das gemeinsame Vaterland 
iiber Alles hochhalt. Welclie Sympathien dieses Yolk fiir das osterreichische 
Kaiserhaus liegt, zeigte die Begeisterung, mit welclier Jung und Alt, Gross und 
Klein deni Feste beiwolmte. Zur Verlierrlichung desselben erschien der Statt- 
lialter Ritter v. Widmann und der Biscliof Rudigier. Nacli der auf dem Stadt- 
platze celebrirten Festmesse wurde im Rathaussaale durcb den Landeshaupt- 
mann Dr. Eigner die Huldigungsadresse an den Statthalter im Beisein der 
Festgiiste iibergeben. Hierauf richtete die Stadtgemeinde-Yorstebung Ried 
an die Gemeinde-Vorstehung Teschen folgendes Telegramm:

„Oberosterreich feiert heute in der Stadt Ried den hundertjahrigen Ge- 
denktag der durcb den Teschner Frieden erfolgten Vereinigung des Innvirtels 
mit Oesterreich. — Die Stadt Ried begriisst die Stadt Teschen, in welclier 
vor hundert Jahren der Friedensengel seinen Einzug hielt und das Innviertel 
ais bescheidene Perle in die hebre Krone des Kaiserhauses Habsburg einge- 
fiigt- wurde. — Ein Tlocb der Stadt Teschen, die heute im Norden des Rei- 
ches zugleich mit dem Innviertel in festlicher Weise den Gesinnungen der 
Reichstreue und der unwandelbaren Anhangliclikeit an das allerhochste Kaiser
haus freudigen Ausdruck giebt.“

Fiir die Stadtgemeinde Ried, Biirgermeister Josef Gyri.
Nachmittags fand das Festdiner statt, dessen Glanzpunkt die Vorlesung 

des Telegramms Sr. k. k. apost. Majestiit an den Statthalter von Oberoster
reich, Ritter von Wiedmann in Ried bildete. Dasselbe lautet:

„Jlire telegrafische Meldung iiber die Erinnerungsfeier an die vor 
hundert Jahren erfolgte Vereinigung des Innviertels mit Oberosterreich erfiillt 
Mich mit freudiger Genugthuung. Dankenden Herzens empfieng Ich das 
erneute Gelobniss der Trcue, welche die Bevolkerung des Innyiertels Mir 
und Meinem Hause im Laufe dieses Jahrhunderts yielfach bewiesen, und, 
wio leli fest vertraue, zu allen Zeiten beweisen wird. Verkiinden Sie dem 
oberosterreichischen Landesausschusse, der Gemeinde-Vertretung von Ried und 
sammtlichen Festtheilnehmern Meine Anerkennung ihrer loyalen und patrioti- 
schen Haltung und entbieten Sie der gesammten Bevi>lkerung des Innyiertels Mei- 
nen kaiserlichen Gruss“.

S c h b n b r u n n ,  13. Mai 1879. F r a n z  Josef .
Toaste und zahlreiche Telegramme von Behbrden und Privaten erhohten 

die festliche Stimmung. Audi die Stadtgemeinde Teschen erwiderte den

m) Linzer Tagespost, 14. Mai 1879.
4*
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Festgruss mit einem Hoch auf die Stadt Ried, ebenso begrlisste die Ver- 
sammlung der Schlesier in Wien das Fest. Abends wurde die Stadt gliinzend 
illuminirt; der Turnverein von Ried yeranstaltete einen imposanten Fackelzug, 
der, yon steten patriotischen Kundgebungen der dichtgedrangten Menschen- 
menge begleitet, brillant ausfiel. Man bortę nichts ais Jubel Iiber Jubel iiber 
die kaiserliche Huld; an den Orten, wo sich Gesangvereine aufhielten, waren 
patriotische Chore zu vernehmen, kurz man war fast uberschwanglich in Lust 
und Freude iiber das so gelungene, ereignisreicbe Fest.128)

Am 14. Mai wurde eines der denkwtirdigsten Erinnerungsfeste, in welchem 
die durch ein Jahrhundert gliinzend bewahrte patriotische Gesinnung des Inn- 
viertels beredten Ausdruck fand, mit einem grossartigen liistorischen Festzug 
beendet.129)

Hauptsaehlicb wiire die Stadt Teschen berufen gewesen, jenen Tag, an 
welebem vor hundert Jahren in ihren Mauern der Friede gescblossen wurde, 
der einen europaische Krieg verhiitete, der Oesterreich von schweren Leiden 
befreite, insbesondere aber das von Schicksalsschlagen mannigfacher Art so 
hiiufig heimgesuchte Schlesien vor grauelvoller Yerwiistung und vor der Un- 
menscblichkeit der Kosakenhorden bewahrte, die sieli in unserem Heimat- 
lande mit den Preussen vereinigen sollten, falls der Congress scheiterte,130) 
in der festlichsten Weise zu begehen. Der 13. Mai 1779 ist nicht nur ein 
glknzendes Blatt in den Annalen unserer Vaterstadt, sondern er bat derselben 
auch in der Gescbichte ein ehernes Denkmal geschaffen. Deshalb constituirte 
sich ein Comite zur Veranstaltung einer wtirdigen Sacularfeier. Leider er- 
lahmte sebr bald die Thatigkeit desselben.131) Die Ursachen zu erforschen, 
weshalb der 13. Mai 1879 ein leeres Blatt in den Annalen der Stadt Teschen 
geblieben, mogę einer spateren Zeit vorbehalten bleiben. — Dagegen wurde 
die Idee einer Gedenkfeier von den in der Fremde lebenden Teschnern und 
Schlesiern mit lebhafter Freude und Begeisterung begriisst. Die „Teschinia“ 
ein Club von Teschnern in Wien, feierte das hundertjahrige Jubilaum des 
Teschner Friedens durch einen Festcommers, und der Verein der Oesterr.- 
Schlesier in Wien arrangirte ein grossartiges Festbankett, durch welches 
neuerdings die Zusammengehorigkeit aller Schlesier, ihre Liebe zum Heimat- 
lande, und ihre unerscbiitterliche Treue und Anhangliclikeit an das oster- 
reichische Vaterland und seine glorreiche Dynastie zum glanzendsten Ausdruck 
gelangte.132)

Die Feste in Ried und Wien waren somit in der That erhebende Ver-

m) Linzer Tagespost, 15. Mai 1879.
I29) Linzer Tagespost, 16. Mai 1879.
13°) Anmerk. 109 des Verf.
13 *) Das Festprograinm war bereits festgestellt. Unter Anderem wurde beschlossen 

ein Album wahlberechtigter Biirger Tescbens anzulegen, welches zum Andenken an den Tag 
der Feier nebst einer Denkschrift iinu biesigen Stadtarchiv hinterlegt werden sollte.

132) Silesia, Teschen, 16. Mai 1879. Leider war die Silesia wegen zufalligen Raum- 
mangels nicht in der Lagę, detaillirte Berichte iiber diese Festlichkeiten autzuneli- 
men.
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bx-iiderungsfoste Scklesiens und des lnnviertels. So wollen aucli wir Schlesier 
uns den heissen Wiinscken, dereń Erfullung der Chorherr von Reichersberg 
in seiner Denksclirift voin Himniel erflelit, in bruderlicher Liebe anscbliessen: 
„Mogę das Innviertel, von Natur bestinimt zum Grenzwall des Reiches gegen 
Westen, unter Oesterreiclis mildem Scepter im btirgerlichen Schaffen und in 
den reichen Frtichten seines heimatlichen Bodens die Grundlage seines Wohl- 
standes tinden fur die fernsten Jahrliunderte. G o11 s c b i i t z e  de n  Al l e r -  
h o c h s t e n  L a n d e s f u r s t e n ,  G o t t  scl i i i t ze  das  s c h o n e  L a n d  am 
I n n ! “

A n h a n g.
Kaiserliches Kurassier- und Grenadier-Lied.

1778/79.a)
Ilier stehen wir! Mit uns ist Gott 

Und Josef! — Kommt heran 
Ihr Feinde, voller Trotz und Spott,
Kommt her und greift uns an!

Lasst unbewehrte Bauern gehn,
Vollziehet eure Pflicht,
Wenn man in ouch soli Helden sehu,
So raubt und pltindert nicht.

Wir barrten langst, und immer noch 
Bezeigt ihr keine Lust 
Zum Schlagen! Ei so raufet docb,
Wenn ouch ist Sieg bewusst!

Wie? Friedrich, der sonst gerne schlug,
Bleibt unentschlossen stehn,
Und endlich ists ihm schon genug,
Wenn er zuruck kann gehn?

Diesmal hat er sein Ziel verfehlt,
Der grosse Friederich! —
Wird es der Nachwelt einst erzahlt,
Gewiss, sie wundert sich! —

Der Lorbeerkranz, der bis hieher 
Noch seino Stirn umlaubt’,
Wird nun durch Josef und Sein Heer 
Wahrhaftig ihm geraubt!

Ha, dass der Scharfsinn Friedrichs sich 
Diesmal so sehr geirrt!
Dass Josef ihm mit einem Strich 
Den ganzen Plan yerwirrt.

Zu wenig hatte er gefasst 
Des Kaisers hohen Geist,
Der die Berliner Rankę hasst 
Und ihr Geweb’ zerreisst.

Hier zeigt Er, dass er Kaiser ist 
An Hoheit, Geist und Macht;
Da er der Wut, Gewalt und List,
Des Brennenkonigs lachtl

Ernst geht, Er seinen Heldengang 
In Stiller Majestat,
Indes sein Arm mit Riesendrang 
Den Feinden widersteht;

Den Feinden, die mehr Riiuber sind 
Ais Krieger! — Doch Geduld!
Das Kriegsgluck wechselt oft geschwind, 
Dann biisst ihr schwere Schuld! —

Die Helden Oesterreichs, dereń Mut, 
Wie ihre Treue gross,
Und dereń Patriotenblut 
Schon fur Theresen floss;

Die oft im Schwall der dusteru Schlacht, 
Durch manchen kiihnen Streich 
Unsterblich sich beruhmt gemacht:
Die fuhren uns auf euch. —

Jauchzt Briider! bis es Friedrich hort, 
Dass jeglicher Soldat 
Im Kaiser seinen Yater ehrt 
Und Zutraun zu ihm hat. —

Ein Zutraun, welches sicherlich 
Der Seinen keiner hegt.
Ilierob hat ja sein Yolk von sich 
Schon Proben abgelegt.

Zu ganzen Haufen geht es fort,
Und kommt zu uns und spricht:
Gebt uns doch einen Zufluchtsort!
Bei ihm gefallts uns nicht!b)

Du aber Friedrichs Heer yernimm: 
Wie sehr es uns gefa!lt 
Bei Josef! Ha wir gehn mit ihm,
Gern bis ans End der Welt!

Vernimm, kein Vater sorgt so sehr 
Fiir seine Kinderschaar,
Ais Josef fiir sein Kriegesheer 
Bisher besorget war.

Mit seinem Adleraug blickt er 
In weitem Schlachtgefild 
So forschend wie ein Gott umher,
Nichts bleibt yor ihm yerhiillt.

Er selbst belohnt im Augenblick, 
Bewiesnen Heldenmut;
Wer gabe nicht fiir so ein Gliick 
Den letzten Tropfen Blut?

a) D er Y erfasse r dieses G ed ich tes is t u n b e k a n n t;  es finde t s ich  vor in :  V ersuch  e in er m ilita r . Ge- 
sch ich te  des b a irisch en  E rb fo lgek rieges  I I I .  848—351.

b) 103. A nm erkung  des Y erfassers.



Sehulnaehriehten
v o m  D i r e e t o r  L u d w i g  R o t h e .

I. Personalstand des Lehrkorpers.

a) Vera i
Mit Scliluss des vorigon Schuljahrcs 

schied aus dem Loln-korper aus:

dor Supplent J  o a e h i m Ste iner ,  
welcher durch droi Jalire eine Leh- 
rerstello fur darstellendo Geometrio 
supplirt hatte, da diese Lehrerstelle 
definitiv besetzt wurde;

dor gopriifto Supplent A n d r e a s  
G u b o , welcher durch h. Min.-Erl. 
vom 3. August 1878, Z. 11289 zum 
wirklichen Lohrer am Staatsgymna- 
sium in Cilli ernannt worden war.

Im Status der Nebenlehrer fai

d e r u n g o n :
Es traten ais Ersatzmanner ein:

I
1.

der wirkliclie Lehrer K a r l  IIoe- 
nig (ernannt durch h. Min.-Erlass 
vom 15. Juli 1878, Zahl 9719), Dien- 
stesantritt am 11. September 1878;

2. ■
der Supplent I g n a z  D u d e k  (be- 

stiitigt durch Laudesschulrath-Erlass 
vom 22. September 1878, Z. 3125). 
Dicnstesantritt am 29. September.

len koine Yerandcrungen statt.

b) B e u r l a u b u n g e n :
Dem Direetor L u d w i g  R o t h e  wurde dor Bcsuch der in seiner Vater- 

stadt Cassel tagenden 51. Versammlung deutschcr Naturforscher und Aerzte 
dadurch ermoglicht, dass ihm vom 27. Juli bis 27. September ein Urlaub 
gnlidigst bewilligt wurde. (L.-Sch.-R.-Erlass vom 20. Juli 1878, Z. 2359.)

Der Professor E r a s m u s  Ko t l i ny  wurde zur Wiedorherstellung seiner 
Gesundheit vom 20. Januar bis 5. Fobruar 1879 beurlaubt, (L.-Sch.-R.-Erlass 
vom 29. Januar, Z. 309). Demselben wurde anliisslich seiner Verehelichung 
ein achttagiger Urlaub vom 22. bis 30. Mai bewilligt.

Der Supplent I g n a z  D u d e k  wurde vom 3. Juni bis zum Schlusse 
des Schuljalires zur Wiederherstellung seiner Gesundheit durch h. 1. Erlass 
vom 7. Juni 1879, Z. 1853 beurlaubt. (Siehe Chronik der Anstalt.)
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L e h r e r

am S c h l u s s e  des  S c h u l j a h r e s  1878/9.

1. Ftir die obligaten Gegenstande,

3
ci
N

Name, Charakter, 
Stand

Alter, Vaterland, 
Geburtsort, 

Lehrbefahigung, 
Ernennung

Beschaftigung Classe
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1
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r 
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i. Ludwig Rothe,
k . k  D irec to r,

weltlich.

23. Febr. 1835, 
Kurhesscn, Hanau, 

Chemie (0. R.), 
Math. (U. R.),
1. Nov. 1870, 

Dir.: 23. Juli 1875.

Chemie,
Mathem.

VI.
III.

6 -

2. Karl Radda,
k. k . P ro fesso r,

weltlich.

23. Oct. 1844, 
Schlesien, Teschen, 
Gesch., Geogr. (O.G.) 

12. Marz 1872.

Deutsch, 
Geogr., Gesch.,

Bibliothekar.

III. u. VI., 
III., VI. u. 

VII. 18 III.

3. Franz Holećek,
k . k. P rofessor,

weltlich.

28. Mai 1835, 
Bóhm.,Jungbunzlau, 

Zeichnen (0. R.) 
13. Oct. 1873.

Freih.-Zeichn.,

Custos der L.-M. 
fur F.-Z.

IL—VII.
24

_____

4. Thomas Hawlas,
th eo l. D oc to r, 

k . k . P ro fesso r,
Weltpriester.

21. Dec. 1845, 
Schlesien, 

Kl.-Kuntschitz, 
Rath. Relig. (M. Sch.) 

29. Sept. 1874.

Religion,
Exhortator,

Englisch.

I .-V II .

V .-V II. 20

5.

6.

Franz John,
k  k. P rofessor, 

k. k , L ie u te n a n t in  der 
R eserve.

weltlich.

2. Juni 1849, 
Mahren, Braun- 

seifen, Math., Phys. 
(O.G.)

29. Sept. 1874.

Mathem.,
Physik,

Custos des phys. 
Cabin.,

V. u. VII. 
IV. u. VII. 17 VII.

Erasmus Kothny,
k, k . P ro fesso r.

weltlich.

8. Fehruar 1851, 
Schlesien, Troppau, 

Gesch., Geogr., 
(0. Gy.) Deutsch 

(U. Gy.) 5. Oct. 1874.

Deutsch, 
Geogr., Gesch.,

Custos der geogr. 
L.-M.-S.

IV. u. V. 
II , IV u. V. 17 V.

7. Max Rosenfeld,
k . k . P ro fesso r,

weltlich.

12. Angust 1845, 
Mahren, Koritschan, 

Chem. (0. R.) 
Naturg. (U. R.) 
15. Juli 1875.

Chemie, 
Naturg., 

analyt, Chem. 
Custos des chem. 

Laborat.

IV , V , VII, 
I.A, 11, 

VI. u. VII. 18 —
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Stand

Alter, Vaterland, 
Geburtsort, 

Lehrbefahigung, 
Ernennung

Beschaftigung Classe
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8. Josef Spinka,
k. k . R e a lsch u lleh re r,

weltlich.

14. Febr. 1841, 
Bohmen, Lzowitz, 

Darst. Geom. Math. 
(0. II.),

13. Juli 1876.

Geom. Z. und 
Kalligr.,

darst. Geometrie.

I. B., II., u. 
Ul.

V. u. VII. 20 —

9. Anton Pohorsky,
k. k . R ea lschu lleh re r,

weltlich.

4. Aug. 1846, 
Mahren, Gundrum, 

Naturgescn. (0. G.), 
Math., Phys. (U. G.), 

20. Sept. 1876.

iSlaturg.;

Mathem., 
Custos d. naturh. 

Cab.

I. B. V., VI., 
u. VII.

I. B u. II. 17 —

10. Karl Zahradnicek,
k. k . R ea lsch u lleh re r,

weltlich.

3. Mai 1847, 
Mahren, Trschitz, 

Math., Phys., (0. G.) 
20. Sept. 1876.

Mathem.,
Physik.

IV. u. VI., 
111. u. VI. 17 VI.

11. Franz Kreidl,
k. k. R ea lsch u lleh re r, 

weltlich.

27. Oct. 1846, 
Tirol, Tux, 

Deutsch Frz. (0. R.), 
30. Octob. 1876.

Deutsch,
Franzosisch.

VII.,
III. bis VII. 16 IV.

12. Karl Hoenig,
k . k . R ea lsch u lleh re r,

weltlich.

28. Nov. 1850, 
Bohmen, Oschitz, 

Darst. Geom., Math.. 
(0. R.)

Turnen, (M. Sch.) 
1. Sept. 1878.

Math. u. Kall., 
Geom. Z. 

Darst. Geom.

I.A,
I. A u. 111., 

VI. 16 I. A.

13. Josef Sturm,
S upplen t,
weltlich.

16. Februar 1849, 
Schlesien, Troppau,

Franzosisch,

Deutsch.

1. A, I. B u.

‘it 18 II.

14 Ignaz Dudek,
S upplent,
weltlich.

27. Juli 1850, 
Galizien, Czaniec,

Geogr. und 
Deutsch

I. A u. B.

1

14 I.B.
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2 . Ftir die bedingt obligaten und nicht obligaten Gegenstande.

Gegenstand Abtheilungen
Schiilerzahl am 

Schlusse des Sehul- 
jahres

W
oc

he
nt

lic
lie

St
un

de
nz

ah
l

evaug. Relig.
2

1. Abth. 1. u. II. Cl.
2. „ III bisVI. Cl.

21
1. Abth. 13
2. Abth. 8

3
1. A.2
2. A. 1

mos. Relig.
3

1. Abth. I. u. II. Cl.
2. „ III. u.IV. „
3. „ y.bisYII. „

53
1. Abth. 25
2. „ 15
3. „ 13

5
1. A.2
2. A. 2
3. A. 1

Turnen 7
(Cl. VI. u.VII. comb.)

obligat
a. I. B. dispensirt 1 Sch.

H* })  ̂ }}
,, III. ,, 5 ,, 

IV 1 
U V* „ 1 ,, 
v VI* }, 7 
V VII. „ 3

14
Jede

Classe
2

Polnisch
3

1. Abth. I. Cl.
2. „ II. u. III. Cl.
3. „ IV.bisVII.Cl.

29
1. Abth. 18
2. „ 7
3. „ 4

6
Jede
Abth.

2

Stenographie',
2

1. Abth. IV. u. V. Cl.
2. „ V. u. VI. Cl.

40
1. Ahth. 25
2. „ 15

3
1. A .2
2. A. 1

analytische
Chemie

2 8
1. Ahth. 4 aus CI. VI.
2. „ 4 „ „ VII.

4
Jede
Abth.

2

Gesang
2

1. Abth. I. Cl.
2. „ II. bis V. Cl.

50
1. Abth. 21
2. „ 29

4
Jede
Abth.

2

Name, Charakter

4.

Richard Fritsche,
k. k. G ym n.-P rofessor,

geprtift

Simon Friedmann,
K reis rab b in e r,

geprtift

Karl Wilke,
k. k . T u rn leh re r ,

geprtift

Franz John,
v erg l. im  V orangehenden  

Z . 5.

7.

Joh. N. Pospischill,
P ro fesso r a  d. L eh rer- 
b ild u n g s-A n s t., B es itze r 
des go ldenen  Y erd ienst- 
k reuzes  m it de r K rone

Max Rosenfeld,
v e rg l, im  V orangehenden  

Z . 7.

Karl Hussak,
k , k. M usik leh re r,

geprtift



58

II. Lehrverfassung im Schuljahre 1878-1879.

I. Classe.
Abtheilung A, Classenyorstand: Ka r l  Honi g .

„ B, J o s e f  Sp i nka .

Re  l i gi  on:  2 Stuuden. Die Wahrheiten der katholischen Glaubens- und Sittenlebre 
wurden der Fassungskraft der Schiller entsprecbend erlautert und die Lehre vou den hei- 
ligen Sakramenten móglichst genau behandelt. (Dr. Franz Fischer, Lelirbuch der kat hol i-- 
schen Religionslehre.) Dr. Th. II a w las.

D e u t s c h :  4. Stuuden. Das Notwendigste aus der Forraenlehre und der Lehre vom 
eiufachen Satz an Lesestiicken eingeubt. Ausgewithlte Stiicke des Lesebuches frei wieder- 
gegeben oder auch memorirt. Jede Woche eino orthographische Uebung und eino Ilaus- 
oder eine Schularbeit. J. D u d e k .

F r a n z ó s i s c h :  5 Stuuden. Aussprache, avoir und etre, Hauptformen der ersten 
Conjugation, bestimmter und unbestimmter Artikel, Zahlen, Possessiva, Demonstratiya, 
Interrogativa an Plotz’s Elementargrammatik, Lection 1 bis Lection 60 mundlich und 
schriftlich eingeubt. Jeden Donnerstag eine Schularbeit (Uebung im Nachschreiben fran- 
zosisch dictirter oder im Uebersetzen deutsch dictirter Satze.

Josef S t u r m (in I. A. und I. B.)

P o l n i s c h :  2 Stunden. (Beide Abtheilungen zugleich). Das Wichtigste aus der Laut- 
und Formenlehre der flexiblen Reiletheile. Uebung im lautrichtigen fliissigen Lesen. Leichte 
Fabeln iibersetzt und memorirt. Dictate und vier schriftliche Arbeiten mouatlich.

J. N. P o s p i s c h i l l .

G e o g r a p h i e :  3 Stunden. Fundamentalsatze des geographischen Wissens, so weit 
dieselben zum Verstandniss der Kartę unentbehrlich sind. Beschreibung der Erdoberflache 
in ihrer naturlichen Beschaffenheit und (2. Sem.) den allgemeinen Scheidungen nach Volkern 
und Staaten auf Grundlage steter Handbabung der Kartę. Kartographische Uebungen.

J. Dude k .

A r i t h m e t i k :  3 Stunden. Dekadisches Zahlensystem. Die vier Rechnungsarten in 
gauzen Zahlen und Decimalbruchen. Abgekiirzte Multiplication und Division in Decimalen. 
Rechnen mit benannten Zahlen. Theilbarkeit der Zahlen. Bestimmung des gr. g. Masses 
und des kl. g. Yielfachen. Gemeine Briiche. Alle 14 Tage eine Ilausarbeit, alle 4 Wochen 
eine Schularbeit. A. P o h o r s k y  (in I. B.)

K. Ho n  ig (in I. A.).

N a t u r  ges  c h i c h  t e ,  Z o o l o g i e :  3 Stunden. Anschauungsunterricht. 1. Semester: 
Wirbelthiere. 2. Semester: Wirbellose Tliiere mit IIervorhebung der im Ilaushalte des 
Menschen wichtigeren Thierformen. M ax R o s e n f c l d  (in I. A.)

A. P o h o r s k y  (in I. II.)

G e o m e t r i s c h e s  F r e i h a n d z e i c h n e n :  6 Stunden. Anschauungsunterricht: Die 
Formenlehre der ebenen und raumlichen geometrischen Gebilde. Zeicbnung ebener Ge- 
bilde nach Tafelzeichnungen. Jos. S p i n k a  (in 1. B.), K. H o n i g  (in I. A.).

S c h ó n s c h r e i b e n :  1 Stunde. Uebungen zur Ausbildung der deutschen (1. Seme
ster) und der lateinischen Schrift (2. Semester). Jos. S p i n k a  (in I. B.),

K. Ho n i g  (in I. A.)
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II. Classe.
Classenvorstand: Josef Sturm.

R e l i g i  on:  2 Stunden. Katholischo Liturgik. Dr. Tk. H a w l a s .
D e u t s c h :  4 Stunden. Die Formenlehre uud die Lehre vom einfacken Satz wieder 

holt, ergauzt und an Lesestiicken eingetibt, die Lehre vom zusammengesetzten Satz be- 
gonnen. Geeignete Lesestucke frei wiedergegeben oder aucb memorirt. Jeden zweiten 
Samstag cine Hausarbeit, jeden yierten Samstag eine Scliularbeit. Jos. St urm.

F r a n z o s i s c h :  4 Stunden. Formenbildung der regelmassigen Vcrba, Personalia, 
Demonstrativa und Relativa, partitiver Genitiv, unregelmassiger Plural, die gebritucblicbsten 
unregelmassigen Yerba anPloetz’s Elementargrammatik, Lection 61 bis Lection 112 mundlich 
und schriftlich eingeubt. Jeden Freitag cine Haas- oder eine Schularbeit.

Josef St urm.
P o l n i s c h :  2 Stunden. Die Formenlehre der flexiblen Redetheile ergauzt; die in- 

flexiblen Redetheile; den einfachen Satz. Fabeln, Anekdoten tibersetzt, memorirt. Ortho- 
graphie und Grammatik beim Lesen wiederkolt. Monatlich 6 scbriftliche Arbeiten.

J. N. P o s p i s c b i l l ,
G e s c h i c b t e  und G e o g r a p h i e :  4 Stunden. Uebersicht der Geschichte des Alter- 

thums. Specielle Geographie Asiens und Afrikas; detaillirte oro- und hydrograpkiseke Ver- 
lialtnisse Europas, Geographie von West- und Sudeuropa. E. Ko t h n y .

A r i t h m e t i k :  3 Stunden. Das Wicbtigste aus der Mass- und Gewichtskuude, dcm 
Geld- und Miinzwesen; Mass-, Gewichts- und Miinz-Reduction. Schlussrechnung, Verbalt- 
nisse und Proportionen, letztere moglichst gestiitzt auf die Schlussrechnung. Alle 14 Tage 
eine Ilausarbeit, alle 4 Wochen eine Schularbeit. A. P o b o r s k y .

N a t u r g e s c h i c l i t e :  3 Stuudcn. Anschauungsunterricht. 1. Semester: Mineralogie. 
2. Semester: Botanik mit Hervorhebung einzelner fur den Haushalt des Menscben wichtiger 
Mineralien und Pflanzen. Max R o s e n f e l d .

G e o m e t r i s c b e s  Z e i c h n e n :  3 Stunden. Die Grundlehren der Planimetrie. Con- 
gruenz und Aebnlichkeit ebeaer Gebilde insbesondere der Dreiecke mit einschlagigen Rech- 
nungsaufgaben; die Kreislekre. Zeichnen: Gebrauch der Reąuisiten. Anwenduug der ge- 
lehrten Grundsatze auf die Losung von Constructionsaufgaben. Theilen der Geraden und 
des Winlcels, Construiren von Dreiecken, Vierecken und Vielecken, insbesondere der regel
massigen aus gegebenen Bestimmungsstuckcn; das Verjiingen uud Yergróssern der Figuren, 
Massstabe, Beriihrungsaufgabcn am Kreise uud geometrisebe Ornamente.

Jos. Sp i nka .
F r e i h a n d  z ei  chn en: 4 Stunden. Das Zeichnen geometrischer Gebilde im Raume 

wurde mit der Erklarung der perspectiviscben Erscbeinungen eingeleitet, und am Wege 
der Anschauuug erklart. Uebungen nach Drabt- und Holzmodellen und zwar: die Gerade, 
der Winkel, das Dreieck, das (juadrat, die Polygone, der Kreis, der Wiirfel, das Prisma, 
die Pyramide, der Ziliuder, der Kegel, die Kugel- und Kórpergruppen mit ansebaulieber 
Erorterung der Scbatten. Elemente des Flacbornamentes nach Tafelzeichnungen von den in 
2 Gruppen getheilten Scbiilern mit dem Obigen abwechselnd gezeiebnet.

F. H o 1 c 6 e k.
Ka l l  i g r a p  b ie: 1 Stunde. 1. Semester: Die deutsche Rundsclirift nach Sonneckcus 

Methode. 2. Semester: Uebung zur Ausbildung in allen drei Schriftarten.
Jos. S p i n k a .

III. Classe.
Classenrorstand: Karl R ad da.

R e l i g i o n :  2 Stunden. Offenbarungsgeschichte des alten Bundes. — Das Volk 
Israel, seine Ausorwahlung und Schicksale, wie seine Bedeutung in Bezug auf das Messias- 
reicli des N. Bundes wurden moglichst grtindlicb erortert. Dr. Tb. Ha wl a s .
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D e u t s c h :  4 Stundeu. Lehre vom zusammengesetzten Satze. Arten der Nebensiitze, 
Verktirzungen derselben, die Periode. Orthographie und Interpunction nacb Heinricha 
Grammatik; sachlicbe und sprachliche Erklarung von Lesestiicken; Vortrag memorirter Ge- 
dichte. Alle 14 Tage eine Hausarbeit, alle 4 Wochen eine Schularbeit. K. R ad da.

F r a n z ó s i s c h :  4 Stunden. Nacb Wiederholuug des Lehrstoffes der ersten und der 
zweiten Classe die gesammte Formenlebrc des Yerbums und des Substantiyums muudlich 
und schriftlich eingeilbt an Ploetz’s Sckulgrammatik Lection 1 bis Lection 30. Durcb Zu- 
riickfuhrung der Anomalien der ;,unregelmassigen“ Yerba ward eine rationelle Behandluug 
dieses Tbeiles der Grammatik beabsichtigt. Lectiire ausgew&hlter Lesestucke historischer 
Prosa aus Ploetz’s Chrestomathie. Fr. Kr e i dl.

G e s c b i c h t e  und G e o g r a p h i e ;  4 Stunden. Uebersichtliche Geschichte des Mittel- 
alters mit besonderer Hervorhebung Oesterreichs. Specielle Geographie von Mittel-, Nord- 
und Osteuropa in Verbindung mit Kartenzeichnen. K. R ad da.

Ma t h  e m a t i k  : 3 Stunden. Die vier Recbnungsoperationen mit allgemeinen Żabien. 
Quadriren undCubiren von Binomen und dekadischen Zahlen. Ausziehen der Quadrat- und 
Cubikwurzel. Wiederholung des friiheren LebrstolFes. Einfache und zusammengesotzto 
Interessenrechnung. L. R o t h e .

P l i y s i k :  4 Stunden: Allgemeine Eigenscba^en der Korper. Einiges aus der Warme- 
lehre. Mechanik fester troptbar- und ausdehnsam fltissiger Korper. Akustik. Der Un- 
terricht wird auf das Experiment gegriindet. K. Z a h r a d n i c e k .

G e o m e t r i s c h e s  Z e i c h n e n :  3. Stunden. Geometrie: Berechnung. Verwandlung 
und Theilung ebener Figuren. Pythagoraischer Lehrsatz und seine Anwendung. Berech
nung der Oberflache und des Rauminhaltes der wichtigsten Korper; Zeichnen: Uebungen 
im Schraffiren und Coloriren; geometrische Ornamente. Zeichnung der wichtigsten Korper- 
Elemente des Situationszeichnen. K. Honi g .

F r e i h a n d z e i c h n e n :  4 Stunden. Flachornamentale Uebungen nach Tafelzeich- 
nungen und Modellen mit Hinweisung auf dereń Ursprung, Anwendung und die betreffende 
Stylart. Uebungen im Anlegen mit Farben nebst Unterweisung in der Handhabung des 
Pinsels, und Erklarung des Wichtigsten aus der Farbenlehre. Perspectivische Uebungen 
nach geomotrischen Kbrpern und einfachen technischen Objecten. Fr. I l o l e d e k .

IV. Classe
Classenvorstand: F r a n z  Kre i d l .

R e l i g i o n :  2 Stunden. Offenbarungsgeschichte des neuen Bundes. Christus ais 
Lehrer, Priester und Konig in seinem Leben und in seinem erlósenden Leiden und Sterbcn.

Dr. Th. H a w las.
D e u t s c h :  3 Stunden. Wiederholung der Formenlehre und Sytax. Wortbildungs- 

lehre und Wortverwandtschaft. Lecture ausgewahlter Lesestucke mit sachlicher und sprach- 
licher Erklarung nach Neumanns Lesebuche. Vortrag von Gedichten; Grundzuge der deut- 
schen Metrik; Geschaftsaufsatze. Alle 14 Tage eine Haus-, alle 4 Wochen eine Schul
arbeit. E. Kot hny.

F r a n z o s i s c h :  3 Stunden. Wiederholung der Verbalflexion nach Ploetz’ Schul- 
grammatik. Syntax des Nomens, Praepositionen, Wortstellung, Tempus- und Moduslehre- 
Einiibung des theoretischen Unterrichtsmateriales durch miindliche und schriftliche Ueber- 
setzung, durch Haus- und Schularbeiten. Lectiire ausgewahlter Lesestucke aus Ploetz’ 
„Lectures choisies“, daran anknupfend Yersuche in der franzosischen Conversation.

Fr. Kr e i d l .
P o l n i s c h :  2 Stunden. (Mit der VII. Classe zugleich). Gebrauch der Zeiten und 

Arten des Yerbs. Das Wichtigste auś der Wortbildungslehre. Lesen, Nacherzahlen in-
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haltsreicher Lesestiicke. Uebersetzt mit steter Vergleichung der Ausdrucksweise in beiden 
Sprachen. Gedichte memorirt. 4 schriftliche Arbeiten monatlich.

J. N. P o s p i s  chi  11.
G e s c h i c h t e  und G e o g r a p h i e :  4 Stunden. Geschichte der Neuzeit mit beson 

derer Rticksicht auf Oesterreich. Specielle Geographie der osterreichisch-ungarischen Mon
archie mit Hervorliebung der Grundziige der Verfassungslehre. Specielle Geographie Ame- 
rikas und Australiens. E. Kot l i ny .

M a t h e m a t i k :  4 Stunden. Die Grundoperationen mit algebraischen, ganznn und 
gebrochenon, Zalilen streng wissenschaftlich begriindet. Zerlegung dekadischer Zahlen und 
algebraischer Ausdriicke in ihre einfachen und zusammengesetzten Factoren, Bestimmung 
des g. g. Masses und des k. g. Yielfachen von Polynomen. Ergiinzende Wiederliolung der 
4 Operationen mit abgekiirzten Decimalbriichen mit besonderer Berucksichtigung der Feliler- 
grenzen. Gleichungen des I. Grades mit einer und mehreren Unbekannten und dereń viel_ 
fache Anwendungen, namentlich auch auf die in den drei ersten Classen abgehandelten 
prakuschen Rechnungsarten, Losung dieser Aufgaben mit und ohne Gleichungsansatz 
Alle Monat 1 Ilaus- und 1 Schularbeit. Praparationsaufgaben. K. Za h r a d  u i cek.

P h y s i k :  2 Stunden. Magnetismus und Elektricitat. Akustik und Optik. Der Un- 
terricht basirte auf die zugehdrigen Experimente. Fr. John.

C h e m i e :  3 Stunden. Uebersicht der wichtigsten Grundstoffe und ihrer Verbinduugen 
mit besonderer Berucksichtigung ihres natiirlichen Yorkommens. M ax R o s e n f e l d .

G e o m e t r i s c h e s  Z e i c h n e n .  3 Stunden. Graphisches Rechnen. Die Conik ais 
Punkt- und Tangentengebilde. Tangente an dieselbe. Darstellung geometrischer Kórper 
und eiufacher technischer Objecte auf Grund der Anschauung ais Vorbereitung fur das 
Studium der darstellenden Geometrie. J. Sp i nka .

F r e i h a n d z e i c h n e n :  4 Stunden. Darstellung des plastischen Ornamentes nach 
Tafelzeichnungen, Vorlagen und Modellen. Erklarung der die Stilart charakterisirenden 
Form sowie auch iiber die Entstehung der Selbst- und Schlagschatten. Wiederliolung des 
polychromen Ornamentes, und entsprechende Uebungen im perspectivischen Darstellen ge- 
eigneter Objecte. Fr. H o l e  Cek.

V. Classe.
ClassenYorstand: E r a s m u s  Kot l i ny.

R e l i g i o m  1 Stunde. Katholische Dogmenlehre mit besonderer Berucksichtigung 
der Einwiirfe der Gegner und des Standpunktes der heutigen Wissenschaft.

Dr. Th. f l a wl a s .
D e u t s c h ;  3 Stunden. Lectiire einer Auswahl aus leichtern Werken der mkd. 

Periode, Lectiire von Uebersetzungen aus der klassischen Literatur der Griechen und 
Romer. Ueberblick iiber die deutsche Literatur von ihren ersten Anfangen bis zum Schlusse 
des XIV. Jahrhunderts. Erlauterung des Wesens, der Formen uud Arten der Poesie, sowie 
der vorzuglichstcu prosaischen Darstellungsformen auf Grund der Lectiire. Recitiriibungen.

E. Kot l i ny.
F r a n z o s i s c h :  3 Stunden. Wiederholung und Erganzung des grammatischen Un- 

terrichtes; Lehre yon Conjunctiv und Participium; Syntax des Artikels, Adjectivs uud Pro- 
nomens. Schriftliche Uebersetzungsiibungen durch Schul- und Hausarbeiten. Lectiire aus. 
gewablter prosaischer und poetischer Lesestiicke aus Ploetz „Lectures choisies,11 Nacher- 
zahlung des Gelesenen in franzosischer Sprache. Fr. Kre i d l .

E n g l i s c h :  3 Stunden. Grammatik: Die Laut- und Formenlehre der englisclien 
Sprache wurde vollstandig durchgenommen und an praktischen Beispielen griindlich geiibt. 
Lectiire: Nach Fólsing’, Elementarbuch, wobei die einschlagigen Regeln aus der Syntax 
den Schiilern genau eingepragt wurden. Dr. Th. Ha wl a s .
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G e s c h i c h t e :  3 Stunden. Gcschiclite des Alterthums bis Augustus mit stetor Be- 
riicksichtigung der geograpliischen Daten. E. Kot hny .

Ma t h e ma t i k :  6 Stunden: a) Allgemeine Arithmetik: Wiederholung und cnt- 
sprechende Ergiinzung des Lehrstoffes der IV. Classe. Die Zahlensysteme. Theilbarkeit; 
die gemeinen und Decimalbruche. Potenzirung und Radicirung und die Lehre von den 
Imaginarien. Das Ausziehen der Quadrat- und Kubikwurzel aus Polynomen. Verhaltnisse 
und Proportionen. Gleichungen des ersfen Grades mit mebreren Unbekannten und jeno 
des zweiten Grades mit einer und mehrern Unbekannten.

b) Geometrie: Einleitung in die Planimetrie. Congruenz der Dreiecke und Yielecke. 
Proportionalitat der Strecken. Aehnlichkeit der ebenen geradlinigen Gebilde. Fliichenbe- 
rechnung, Verwandlung und Theilung geradliniger Eiguren. Kreislehre. Alle Monat 1 Schul- 
und Hausarbeit und Praparationsaufgaben. Fr. Jo  im.

D a r s t e l l e n d e  G e o m e t r i e :  3 Stunden. Eingehende Wiederholung der wichtigsten 
Lehrsatze iiber die Lagenverbaltnisse der Geradon und Ebenen. Wesen der Projections- 
lehre. Dnrchfukrung der Elementaraufgaben der darstellenden Geometrie in ortogonaler 
Projection mit Rttcksichtnahme auf die einscblagigen Scbattenconstructionen. J. Spi nka.

N a t u r g e s c h i c h t e ,  Z o o l o g i e :  3 Stunden. Anatomisch-physiologiscbe Grund- 
begriffe des Thierreicbs; Systematik der Thiere mit genauerem Eingeben auf die niederen 
Thiere. A. P o b o r s k i .

Ch e mi e :  3 Stunden. Geset.ze der ebemiseben Verbiudungen. Atome, Molekule 
Aequivalente, Wertbigkeit der Atome, Typen, Bcdeutung der ebemiseben Symbole und 
Formeln. Die Metalloide mit besonderer Hervorhebung der technisch wichtigern Verbin- 
dungen. Metalle der Alkalien und alkaliscben Erden. Einfache und zusammengesetztere 
stochiometrische Aufgaben. M R o s e n f e l d .

F r e i h a n d z e i c h n e n :  4 Stunden. Die Grundregeln fur das Zeichncn des menscli- 
lichen Kopfes, und dereń Anwendung beim Zeichncn nach Yorlagon und Modollen, ferner 
der Knochen- und Muskelschadel ais Grundlage der Form wurden erkliirt. Iiopfzeichnen 
nach Vorlagen und Modellen zumeist in Umriss. Uebungen plastiscber Ornamente naeb 
Vorlageu und Modellen, iiud entsprechende Uebungen im perspectiyischen Darstellen.

Fr. II o 1 e ć e k.

YI. Classe.
Classenvorstand: Ka r l  Z a b r a d n i c e k .

R e l i g i  on:  1 Stunde. Katbolische Ethik. Die Pfliehten des katholischen Christen 
gegen Gott, Sicb selbst und den Nachsten. Dr. Tb. Hawl as .

D e u t s c b :  3 Stunden. Uebersicht der Literaturgcschichte vom 15. bis zur Mitte 
des 18. Jahrhunderts; eingehendere Behandlung der Literatur der 2. Halfte des 18. Jahr- 
hunderts auf Grnndlage v. Jauker und Noe’s Lebr- und Lesebuche 2. Theil. Yollstandig 
wurden gelesen und erlautert: Goetbe’s Hermann und Dorothea. Lessing’s Nathan und 
Minna von Barnbelm. K. Rad da.

F r a n z o s i s c h :  2 Stunden. Abschluss der Syntax nach der Plótz’schen Scbul- 
grammatik. Mundliche und schriftliche grammatische Uebungen. Lectiire: Moutesiiuieu. 
Considerations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur de'cadence, ed. Goebel. 
Ferner Villemain, Histoire de Cromwell. Nacherzablen des Gelesenen, Anleitung zu freien 
Compositionen in franzosischer Sprache. Fr. K re i dl.

E n g l i s c h :  2 Stunden. a) Grammat.ik: Die Formenlebre wurde genau wiederbolt, 
die Syntax moglichst erschdpfend bebandelt. b) Lecture: Bescbreibende und didaktisebe 
Prosa nach Dr. Seeligers Chrestomathie. Dr, Th. Hawl as .
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P o l n i s c l i :  2 Stunden. (Mit der VII. Classe zugleich.) Wie in der V. Classe und 
aus der Literaturgeschichte das Wichtigste bis zum Jahre 1620. 3 schriftliche Arbeiten 
monatlich. J. N. P o s p i s c h i l l .

G e s c h i c h t e :  3 Stunden. Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit bis zum 
SOjahrigen Krieg mit Beriicksichtigung der geographischen Daten. K. R ad da.

Ma t h e m a t i k :  5 Stunden. a) Arithmetik: Logarithmen, hohere Gleichungen, welche 
sich auf ąuadratische zuruckfuhren lassen, reguła falsi, Exponentiaigleichungen. Arithme- 
tische und geomctrische Progressionen und dereń Anwendungen auf Zinseszinsen und Rentcn- 
aufgaben. Combinationslehre und Binomialsatz. Das erste Kennzeichen der Conyergenz 
unendlicher Rcihen.

b) Geometrie: Goniometrie und ebene Trigonometrie,łrStereometrie und spharische 
Trigonometrie mit vielfachen Anwendungen.

Wiederholung des gesammten mathematischen Lehrstoffes an ausgewiihlten Aufgaben. 
Alle Monat 1 Haus- und 1 Schularbeit nebst Praparationsaufgaben. K. Z a h r a d n i ć e k .

D a r s t e l l e n d e  G e o m e t r i e :  3 Stunden. Die Kegel- und Cylinderflache, die Kugel, 
das - Ellipsoid und die Ringfliicbe. Scbnitte, Durchdringungen unter einander und mit 
eckigeu Korpern. Beleuchtungseonstructionen an denselben. K. Hoeni g .

N a t u r g e s c l i  i c h t e ,  B o t a n i k :  2 Stunden. Anatomisch-physiologiscbe Grund- 
begriffe des Pflanzenreiches, Systematik der Pflanzen. A. P o h o r s k y .

P h y s i k :  4 Stunden Yorbegriffe. Mechanik fester, tropfbar- und ausdehnsam-fliissiger 
Kórper. Die Wellenlehre und Akustik. Die hieher gehorigen Lebren wurden experimente!l 
abgeleitet und streng wissenscbaftlich begriindet und zur Losung you praktischen Aufgaben 
angewendet. K. Z a h r a d n i ć e k .

Che mi e :  3 Stunden. Die schweren Metalle. Sodann die Chemio der Kohlenstoff- 
verl)indungen: Constitution derselben, homologe und hetcrologe Reihen. Classification der 
organischen Verbindungen. Cyanverbindungen. Paraifine uud ihre Deriyate. Yerbindungen 
zweiwerthigcr Radicale. L. Ro t h e .

F r e i h a n d z e i c h n e n :  4 Stunden. Nach Vorlagen und Modellen wurden sowohl 
Ornamente wie auch Kdpfe in verschiedenen Darstellungsartcn zumeist aber mit zwoi 
Kreiden auf Tonpapier ausgefiihrt. Perspectivischos Zeichnen yerschiedener architektoniscber 
Objecte. Fr. Ho l e ć e k .

VII. Classe.
Classenvorstand: F r a n z  John.

Re  l i g i  on: 1 Stunde. Geschichte der Religion Jesu Christi von den Zeiten der 
Apostel an bis auf unsere Zeit. Dr. Th. I l awl as .

De u t s c b :  2 Stunden. Uebersicht der Literaturgeschichte von dem Ende des
18. Jahrhunderts bis auf die Gegenwart im Anschluss an die Lectiire. Ganz Gelesen und 
erortert wurde Goethe’s Tasso. Redeiibungen. Fr. Kr e i d l .

F r a n z o s i s c h :  2 Stunden. Lectiire: Corneille, Cinna, Racine,Iphigenie undMitliridate. 
Gestiitzt auf die Lectiire Wiederholung der einschliigigen Partien aus der Grammatik  ̂
Hinweisung auf das Heryorragendste in der franzosischen Literaturgeschichte, Nacherziihlen 
des Gelesenen, Anleitung zu freien Compositionen, Uebersetzung zusammenhangendef 
deutscher Abhandlungen ins Franzosische (Lessing’s Dramaturgie). Fr. Kr e i d l .

E n g l i s c h :  2 Stunden. Grammatik: Wiederholung der ganzen Grammatik in 
deutscher Sprache. Literaturgeschichte: Die wichtigstcn Perioden aus der engl. Literatur- 
Geschichte; Biographien der bekannteren Autoren. Lectiire: Ch. Dickens’ A Christmas Carol.

Dr. Th. Ha wl a s .
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P o l n i s c h :  2 Stunden. (Mit der IV. und VI. Classe zugleich.) Die Haupterschei- 
nungen aus der neueren polnischen Literatur. Abhandlungen iiber Gegenstande aus dem 
Erkenntniskreise der Schiller. 3 schriftliche Aufsatze. J. N. P o s p i s c h i l l .

G e s c h i c h t e ,  G e o g r a p h i e  uud S t a t i s t i k :  4 Stunden. Gescbichte der Neuzeit 
vom Beginn des 30jahrigen Krieges bis zur Gegenwart mit besonderer Hervorhebung Oester- 
reichs. Statistik von Oesterreich-Ungarn. K. R ad da.

M a t l i e m a t i k :  5 Stunden. a) Allgemeine Arithmetik: Die Wahrscheinlichkeits- 
rechnung und dereń vielfacke Anwendungen zur Losung von Versicberungsaufgaben. Die 
Kettenbriiche und ihre Verwendung zur Losung ąuadratischer Gleichungen und der dio- 
pliantischen Gleichungen ersten Grades. Die arithmetischen Reihen hoherer Ordnung und 
das Interpolationsproblem.

b) Ge o me t r i e :  Anwendung der sphiirischen Trigonometrie auf stereometrische und 
astronomische Aufgaben. Anwendung der Algebra zur Losung geometrischer Probleme. 
Analitische Geometrie der Geraden und der Kegelschnitte. Wiederholung des gesammten 
Lehrstoffes der Mathematik an ausgewahlten Boispielen. Alle Monate 1 Schul- und 1 Haus- 
arbeit und Praparationsaufgaben. Fr. John.

D a r s t e l l e n d e  G e o m e t r i e :  3 Stunden. Elemente der Linearperspective. Vom 
Flucht- und Theilungspunkte. Anwendung des Vorangegangenen zur perspectivischen Dar- 
stellung geometrischer Korper und einfacher tecbnischer Objecte mit Riicksichtnahme auf 
die einschlagigen Schattenconstructionen. Jos. S p i n k a .

N a t u r g e s c h i c h t e : 3 Stunden. 1. Semester: Mineralogie. 2. Semester: Allgemeine 
und specielle Geologie. Kurze Wiederholung der Thier- und Pflanzensystematik.

A. P o h o r s k y .
P h y s i k :  4 Stunden. Maguetismus, Elektricitat, Warme und Optik. Der Lehrstoft’ 

wurde streng wissenschaftlich behandeR und durch Experimente und Rechnungsbeispiele 
erlautert. Fr. John.

Ch e mi e :  2 Stunden. 1. Semester: Chemie der Kohlenstoffyerbinduugen beendet.
2. Semester: Recapitulation der wichtigsten Partien der organischen und anorganischen 
Chemie. Max R o s e n f e l d .

F rei  h a n d z e  i ch  nen:  4 Stunden. Nach Modellen, weniger nach Vorlagen, wurde 
Figurales und Ornamentales geiibt, dargestellt wurde entweder im yergrosserten oder yer- 
kleinerten Massstabe, und in der Ausfiihrung wurde yerschiedenes Materiał augewendet. 
Bei Ornamenten wurde auf die der Stylart eigenthiimliche Form, und bei den Kopfen auf 
den Ausdruck und Charakter hingewiesen, an Objecte aber, wo es passend erschien, wurden 
kunsthistorische Bemerkungen angekmipft. Fr. Ho l e ć e k .

Eyangelischer Religionsunterricht.
1. A b t h e i l u n g :  2 Stunden. 1. Sem.: Das Leben und die Lehre Jesu. Geographie 

von Palastina. 2. Sem.: Die wichtigsten Liederdichter der evangelischen Kirche. Das 
Leben und die Lehre der Apostel.

2. A b t h e i l u n g :  1 Stunde. 1. Sem.: Einfiihrung in die biblischen Biicher des alten
und neuen Testamentes. Geschichte der Helden der Kirche aus der Zeit ihrer Stiftung bis 
zur Reformation. 2. Sem.: Reformationsgeschichte. R. F r i t s c h e .

Israelitischer Religionsunterricht.
1. A b t h e i l u n g :  (I. u. II. Cl.) 2 St. d. W. 1 St.: Biblische Geschichte von der Zeit 

der Richter bis zur Theilung des Reiches, nach dem bibl. Katechismus von Wessely. 1 S t.: 
Hebraische Lesestiicke aus der Genesis sachlich und sprachlich erkliirt.

2. A b t h e i l u n g :  (III. u. IV. Cl.) 2 St. d. W. 1 S t.: Biblische Geschichte. Das 
Reich Juda, das babil. Exil, die Riickkehr aus demselben nach Wessely. Geographie von 
Palastina.
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3. A b t k e i l u n g :  (V., VI. u. VII. Cl.) 1 St. d. W. Von der Erkenntniss Gottes, 
dereń (Juellen: Offenbarung, Natur und Geschichte. Von dem Gottesdienste nach 
Philippson. S. F r i e d m a n n .

Turnunterricht.
I. Cl a s s e :  O r d n u n g s -  u n d  F r e i u b u n g e n :  Aufstellung. Grundstellung. 

Richtuug. Vorwartsgehen. Vorwiirtslaufen. Gelien am Ort. Umkehren im Gehen und 
Laufeu. Seitwartsgehen in Flankenreihen. Riickwiirtsgehen in Stirnreiben. Gehen mit 
Trittwecbseln. Gelien mit Armhaltungen. Gelien im Viereck. Neben-, Ilinter- und Vor- 
reihen in den Paaren. Schwenken der Stirnpaare. Winkel- und Gegenzug im Gelien und 
Laufeu. Drehungen im Stehen. Armhaltungen und Bewegungen der gestreckten Arme. 
Fersenstelluug in der Zehenstellung mit Armheben. Armbeugen und Strecken der Arme. 
Ilalbe Beugung der Knie mit Armbeugung und Strecken. Rumpfbeugen mit Armhaltungen. 
Hiipfen mit geschlossencn Fiissen.

G e r a t h e i i b u n g e n :  Kletteriibungen an schriłgen und senkrechten Stangen. Hang- 
und llangeliibungen an den wagrechten Leitern. Sttltz- und Liegestiitziibungen am Barren 
und Rock, Gemischte Sprunge am Bock und Pferd. Freispringen iiber die Schnur. Sturm- 
springen. Schwebeubungen an den Schwebestangen. Schaukelubungen an den Ringeu und 
am Schwebereck.

II. und III. C l a s s e :  Or d n u n g s -  un d  F r e i u b u n g e n :  Neben-, Vor-und Ilinter- 
reihen in den Viererreiben im Gehen und Łaufen. Schwenken der Viererreihen. Ziehen 
der Stirnsaule in der Umzugsbahn. Oeifnen und Schliessen der Flankenreihen nach vorn. 
Ziehen der Flankenviererreihen. Zusammengesetzte Fuss-, Knie-, Beiu-, Rumpf-und Hiipf- 
iibungsfolgen yerbunden mit Armiibungen.

G e r a t h e i i b u n g e n :  Hangel-, Kletter- und Steigeiibungen an schriigen und senk
rechten und wagrechten Leitern. Hangiibungen am Reck. Wellaufschwuug. Felgeauf- 
scliwung. Stiitziibungen am Barren. Schwingen, yerbunden mit Sitz. Stutzlen. Gemischte 
Sprunge am Pferd: Auf- und Absitzen. Ilocke. Flankę. Bockspringen ais Hochsprung. 
Freispringen iiber die Schnur ais Hoch- und Weitsprung. Tief- und Sturmspringen. 
Uebungen am Rundlauf, Schwebereck und an den Ringcn.

IV. bis VII. C l a s s e  : Or dnun gs-  un d F r e i i i b u n g  e n : Yerbindungen von Ziehen, 
Reiheu und Schwenken zur Doppelsaule im Gehen und Laufen. Folgę yerschiedener Rei- 
liungen in den Viererreihen. Folgę von Schwenkungen der Viererreihen. Verbinduugeu 
von Ordnungs- und Freiubungen mit Beriicksichtigung der Auslagen, Ausfalle, Hiebe und Stósse.

G e r a t h e i i b u n g e n .  Die yerschiedensten Auf-, Um- und Abschwiinge am Reck. 
Kin- und Ausspriingc am Ende des Barrens. Schwingen im Unterarin- und Streckstutz mit 
Stiitzhiipfen. Ueberschlagen zum Sitz, Sturm- und Freispringen ais Hoch- und Weitsprung. 
Bockspringen ais Hoch- und Weitsprung. Ricsenpriinge am Pferd, sowie Ilocke, Flanko 
und Griitsche ais Weitspriiugo. Hangiibungen an schriigen Leitern, Tauen und Riugen. 
Ktirturnen. Karl W i l k e ,  Turnlehrer.

III. Lehrbiicher.
welcl i e  im S e h u l j a h r e  1878/79 g e b r a u c h t  wu r d e n .

R e l i g i o n  s l e l i re :  a) k a t h o l i s c h e :  Fischer, lcatholische Religionslehre in I. — 
Liturgik in II. — Eichler, Geschichte der Offenbarung des alten Bundes, in 111. — Geschichte 
der Offenbarung des neuen Bundes, in IV. — Wappler, kath. Religionslehre, in V. und VI. — 
Fessler, Kirchengescliichte, in VII.

b) e v ange  l i s  c h e : Das neue Testament. Das eyangelische Gesangbuch. Die Geo- 
graphie von Palastina von Dr. R. Schramm. Sammtlich fiir die 1. Abtheilung. Die Ent- 
stehung der Bibel, von E. Zittel. Die Kirchengescliichte fiir die oboren Classen hoherer 
Bildungsanstalten von Heinrich Palmer fiir die 2. Abtheilung.

5
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c) i s r a e l i t i s c h e :  Wessely, biblischcr Katechisraus, in I. bis VI. Pentateuch in 
I. bis IV. — Johlson, Unterricht in der mosaischen Religion, in V., VI. und VII.

D e u t s c h e  S p r a c h e :  Heinrich’s deutsche Grammatik in I. bis IV. — Neumanu 
und Gehlen, Lesebuch 1. Theil in I., 2. Theil in II., — Neumann Lesebucli 3. Theil in
111., 4. Theil in IV. — Egger, Lesebuch 1. Theil. Ausgabe fur Realschulen und Jauker und 
Noe, mittelhochdeutsches Lesebuch in V. — Jauker und Noe, Lesebuch, 2. Theil, 1. Band, 
in VI. und 2. Theil, 2 Band, in VII.

F r a n z o s i s c h e  S p r a c h e :  Ploetz, Elementargraramatik in I. und II. — Ploetz 
Schulgrammatik und Lectures choisies, in II. bis VII.

Lectiire siehe unter II. Lehrverfassung.
E n g l i s c h e  S p r a c h e ;  Folsing, Lehrbuch fiir den Elementarunterricht, in V. — 

Lehrbuch fur den wissenschaftlichen Unterricht, in VI. und VII.
Seeliger, englisches Lesebuch, in V. bis VII.
P o l n i s c h e  S p r a c h e :  Lercel, Grammatik, in I. bis VI. — Wypisy polskie 

Tom. I in I. und II., Tom. II in III. und IV., Tom. II część II., in V. his VII.
G e o g r a p h i e :  Kozenn, Leitfaden der Geographie, in I. bis IV. — Stielers Schul- 

atlas, in I. bis VII.
G e s c h i c h t e :  Ilannak, Lehrbuch der Geschiclite des Alterthums, in II., dessen 

Mittelalter in III., dessen Neuzeit, in IV. — Ilannak, Lehrbuch fur die oberen Classen 
1. Band in V. — Gindely, 2. Band in VI., 3. Band in VII. — Ilannak, osterr. Vaterlands- 
lcunde, in VII. — Rhode, histor. Schulatlas, in II. bis VII.

A r i t h m e t i k :  Villicus, Lehrbuch ftir Unterrealschulen, 1. Theil in I., 2. Theil in
11., 3. Theil in III. — Walientin, Sammlung von Beispielen der Algebra und Arithmetik, 
2 Theile in IV. bis VII.

G e o m e t r i e :  Streissler, geom. Formenlehre, 1. Theil in I., 2. Theil in II. bis IV. 
— Wiegand, Planimetrie, 1. und 2. Curs, in V. — Moćnik, Geometrie fiir die oberen Classen, 
in VI. und VII.

D a r s t e l l e n d e  G e o m e t r i e :  Streissler, Darstellende Geometrie, in V. bis VII.
N a t u r g e s c h i c h t e :  Pokorny, Thierreich, in I., Pokorny, Pllanzen- und Mineral- 

reich II. — Thome, Zoologie, in V. — Bill, Botanik, in VI. — Hochstetter-Bisching, Mi
neralogie, in VII.

P h y s i k : Krist, Anfangsgriinde in III. — Pisko, Lehrbuch fiir Unterrealschulen 
in IV. — Miinch, Lehrbuch der Physik, in VI. — Pisko, Lehrbuch fiir Oberrealschulen 
in VII.

C h e m i e : Kauer, Elemente der Chemie, in IV. — Lorscheid, anorganische Chemie 
in V. und VI. — Lorscheid, organ. Chemie in VII.

S t e n o g r a p h i e :  Faulmann Lehrgebiiude und stenographische Anthologie.

IV. Themen fiir die oberen Classen zu den Aufsatzen in der
deutschen Sprache.

V. C 1 a s s e. 1. Ackerbau ist die Grundlage aller Cnltur. 2. Einfluss der Bodenge- 
staltung Kanaans auf die Geschichte der Juden. 3. a) Wen konneu wir fur unsern wahren 
Wohlthater halten? b) Ueber den wohlthatigen Einfluss des Umganges mit der Natur-
4. Ilagen im Nibeiungenliede (Charakteristik). 5. Aus welchen Thatsachen des pelopon- 
nesischen Krieges kann man auf den Verfall der griechischen Freiheit schliessen ? 6. ,,Ar- 
muth nur, Diophantes, weckt zum Leben die Kunste, Lehrerin in der Bemiihung.“ (Theo- 
krit). 7. Charakter des Pylades (GoethUs Iphigenie). 8. Krankheit und Heilung des Orestes 
(Goethe’s Iphigenie). 9. Zu wandeln und auf seinen Weg zu sehen ist eines Menschen
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erste, nachste Pflioht (Goethe’.? Iphigenie). 10. Sei beharrlich wie Demosthenes! 11. Yer- 
gleicli der Verfassungen Athens, Spartas und Roms. 12. a) Wer der Dichtkunst Stimme. 
nicht verniinmt, ist ein Barbar, er sei auch, wer er sei. b) Wer etwas Treffliehes leisten 
will, hatt’ gern was Grosses geboren, der sammle still und unerscblafft im kleinsten Punkt 
die griisste Kraft. (Schiller.) -  E. K o t h n y.

VI. C 1 a s s e. 1. Welche Umstande wirkten am Beginn der Neuzcit auf die Ent-
wicklung der deutschen Literatur ein? 2. In wie fern kann die Hoffnung fiir den Menschen 
eine Quelle von Uebeln sein? 3. In welche Stimraung versetzt uns der Winter? 4. Cha- 
rakteristik Louisens nach der Idylle von Voss. (Schularbeit.) 5. Wesshalb ist hauptsachlich 
Italien fur die Deutschen das Land der Sehnsucht. 6. Das Gold ist schadlicher ais das 
Eisen. 7. Gang der Handlung in Lessings Nathan. 8. Entwurf einer Disposition zu der 
Abhandlung Herdera: Ob Malerei oder Tonkunst eine grossere Wirkung gewahre? 9. Die 
gute Sache starkt den schwrachen Arm. 10. Das wahre Gltick liegt nicht ausser uns, son- 
dern in uns. 11. Charakteristik Ilermanns in Goethe’s „Hermann und Dorothea." (Schul
arbeit.) 12. Wie soli man seine Ferien anwenden? K. R a d  da.

VII. Cl as s e .  1. Der Urwald. (Schilderung.) 2. Einfluss der Armuth und des
Reichthums auf die Sittlichkeit. 3. „Mit des Geschickes Machten ist kein ewiger Bund zu 
flechten.“ (Chrie.) 4. Principiis obsta, sero medicina paratur. (Chrie.) 5. Die sittlichen 
Wirkungen des Ackerbaues. 6. Iu wie fern bezeichnen die Kreuzziige das Jimglingsalter 
der europaischeu Volker? 7. Die tragische Schuld Iphigeniens (Iphigenie par Racine) 
(Schularbeit). 8. Warum lernen die Realschiiler Franzósisch und Englisch, und warum 
Franzósisch friiher ais Englisch? (Maturitatsarbeit.) Fr. Kr e i dl.

V. Freigegenstande.

G e s a n g. I. Abtheilung. 1. Semester: Vorbereitende Uebungen (Sprechen, Ziililen 
etc.), Treffubungen im Dreiklange. Das Tetrachord, die Tonleiter, Ganz- und Halbton, 
Treffubungen im Tetrachord und in der Tonleiter. Rhythmische Uebungen. Werth der 
Noten und Pausen. 2ji -, 3/4-, 4/4-, i>/4- und °/s-Takt. Dynamik (rhytmische und melodische 
Betonung). Die Intervalle bis zur Quint geiibt. — 2. Semester: Die Interyalle bis zur 
Octave. Bildung und Uebung des Zwei- und Dreiklanges. Einfiihrung nach G- und F-dur 
Die Versetzungszeichen, Bildung und Auffinden der transponirten Tonleitern. Modulation 
der Dominanten- und Subdominanten-Tonart. Haupttóne und Hauptdreiklange. Nebstdem 
zwei- und dreistimmige Lieder.

II. Abtheilung. Bildung und Auffinden der transponirten Tonleitern. Unterscheidung 
zwischen a b s o l u t e n  und r e l a t i y e n  Intervallen. Beurtheilung und Umkehrung der In- 
teryalle (gross, kiciu, yermindert, iibermassig). Bildung und Beurtheilung der Zwei- und 
Dreiklange auf allen Stufen der Dur-Tonleiter. Bildung des Yierklanges, insbesondere 
Uebung des Dominatseptaccordes. Bildung und Auffinden der Molltonleitern. Nebstdem 
wurden diverse gemischte Chore eingeubt. K a r l  H u s s a k .

S t e n o g r a p h i e .  I. Abtheilung. Wortbildungslehre, Vor- und Nachsilben, Wort- 
kiirzungslehre mit Einschluss der S igel; Grundzuge der Satzkurzung, Das ganze Jahr 
hindurch fanden abwechselnd Schreib- und Leseubungen statt.

II. Abtheilung. Vollstiindige Theorie der Satzkurzung an der Hand von Lese- und 
Schreibubungcn. Im 2. Semester wurden Schreibfibungen nach allmalig rascheren Dictaten 
yorgenommon. F r a n z J o h n .

A n a l y t i s c h e  C h e m i e .  VI. Classe. 2 Stunden: Darstellung der bei der Aus- 
fiihrung qualitativer Analysen auftretenden [charakteristischen Verbindungen; thcoretische 
Eriirterung der dabei stattfindenden chemischen Prozesse.

VII. Classe. 2 Stunden: Qualitatiye Analyse einfacher und zusammengesetzter Kórper. 
Darstellung einiger Praparate fiir die Lehrmittelsammlung. M ax  R o s e n f e l d .

5*
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VI. Statistische Notizen.

R i c h t i g s t e l l  u n g  der  vor j i i hr i ge n  Ci ass i f i -  
c a t i o u  nach dem Ergebuisse der Wiederholungs- 

priilungen:

In d e r C i a s s e
Zu-

<
h4 1

> ►—4
> »

sam-
men

Es erhielten ein Zeugniss der Reife:
mit Y o rzu g ................................................. 2 1 i 1 2 2 4 1 14
der I. C asse................................................. 25 30 38 26 21 15 8 6 169

waren unreif zum Yersetzen: 223Zeugniss der ]f. C l a s s c ........................ 5 3 6 4 6 1 2 3 29
Zeugniss der III. C ia s s e ........................ — 5 1 1 — 2 — — 9
blieben u n gep ru ft..................................... - — — __ 2 2

somit waren am Eude des vorigen Schuljahres . . 32 39 46|32|29 20 16 10 223

1. Uebersicht der Schiller im Schuljahre 1878/9.

a) n a c li d e r  Z a li 1:
in dieselbe sind aufgenommcn worden :

Repetenten von h i e r .............................. 2 3 5 3 2 2 2 — 19
aufgestiegen von h ie r .............................. — 45 28 22 11 13 12 131
Repetenten von a u s s e n ........................ 2 — 1 3 — 1 1 — 8
aufgestiegen von a u s s e n ........................ — — 3 1 1 1 — — 6
durch Aufnahmspriifung........................ 30 28 — ~ ~ — — 58

Summa der aufgenommenen S c h i l l e r ........................ 34 31 54 35 25 15 16 12 2221 223dazu P r iv a t i s t e n ..................................... — — — — 1 — — — 1J
davon ausgtreten wiilireud des I. Sem. — 1 1 2 — — 1 — 5

» 51 »  » ^  » 8 — 1 2 1 1 — — 8
somit am Ende des Schuljahres verblieben . 31 30 52 31 25 14 15 12 209 ■210

+  1J
b) n a c h  d e m  F o r t g a n g s e r g e b n i s s c :  

Iliervon erhielten ein Zeugniss der Reife:
mit V o rzu g ................................................. 2 3 2 1 — 1 1 3 13
der I. C i a s s e ........................................... 19 20 34 20 18 10 10 6 137

waren unreif zum Versetzen
zur Wiederholungspriifung zugelassen . — — — 3 — — ~ — 3
Zeugniss der 11. C ia s s e ........................ 7 6 15 6 5 1 4 3 47
Zeugniss der III. C ia s s e ........................ 3 1 1 1 1 2 — — 9
blieben u n gep riift..................................... — — — — — — — —

c) n a c h  d e m  W o h n o r t e  d e r  E 11 e r n : 
in Teschen w o h n en d ........................................................ 9 10 9 9 2 5 4 54
F r e m d e ................................................................................ 22 23 42 22 16 12 10 8 155
liievon in der Bezirkshauptmannschaft Teschen . • 8 11 25 5 7 2 5 1 64

» n V V Freistadt . • 8 4 8 8 1 2 — 3 34
,. „ „ „ Bielitz . ■ 1 3 3 2 2 1 — 1 13
» » » » Troppau . . — — — 1 — 1 — — 2
„ « „ „ Freiwaldau . 1 - 1

somit zusammcD S c h lc s i e r ........................................... 27 26 46 25 19 8 10| 9 169
ferner M iih rer ........................................... 2 3 2 3 4 4 1 — 19 ■ 26G a liz ia n er ..................................... — — 1 2 — 1 1 2 7

somit zusammen N ichtschlesier..................................... 2 3 3 5 4 5 2 O 26
dazu U n g a r n ........................................... 2 2 3 1 2 1 3 1 15

d) n a c h  d e r  C o n f e s s i o n :
I ia th o lik en .......................................................................... 25 20 30 22 13 11 6 9 136 )
P r o te s t a n te n .............................................................. 3 1 9 4 2 ___ 2 — 21 >210
Juden ................................................................................ 3 9 13 5 10 3 7 3 53 1
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e) n a c h  d e r  M u t t e r s p r a c h e :
Deutsche.......................................................................... .....
Poleu......................................................................................
Tschechen ....................................................................
M a g y a r e n ..........................................................................

f) n a c h  dem L e b e n s a l t e r  am 15. J u l i  1879:
10 Jahro alt
H „ „
12 „ „
U n »
14 „ „
15 „ „
15 » )j
17 » „
1® 1) I!
1® u ii
20 „ „
21 „ „
22 „ „
25 u u

d) n a c h  der  S c h u l g e l d z a h l u n g :
im ersten Semester zahlende...........................................

„ „ b e fr e ite ...........................................
im zweiten Semester z a h le n d e .....................................

„ „ h a lb b e fr e ite ...............................
befreite...........................................

2. Schulgeldertrag.
Im  I . Sem ester z a h lte n  163 S ch ille r 11. 1684 
Im  I I .  „ „ 162 „ fi. 1654.

In d er  C l a s s o

<
H-i

pi
HH O

1 . 
0 WHH

1
> £

1 v
n

. sarn
in en

15 18 24 17 20 5 11 9 119 j
8 6 14 4 2 2 2 1 39 12106 6 14 10 3 6 2 2 49
2 - — — — 1 — — 3 1

1 li
4 1 1 6

10 7 3 1 — - — — 21
5 13 11 4 1 — — — 34
9 4 15 8 10 — — — 46
1 3 16 7 4 — — — 31
2 — 3 8 3 5 3 — 24 210— 1 2 2 6 5 3 3 22

— — — 1 1 4 7
1

4
3

17
4

—
1

2 2

1 1.

26 29 35 24 22 9 10 8 163( 2228 1 19 11 4 6 6 4 59 J
25 21 35 25 22 10 12 7 157

1 2 1 — — 1 5
7 7 16 6 3 4 3 4 50

Zusam m on fl. 3338.

3. Stipendien.
D as S tipend ium  der E m ilie  F r ie d m a n n ’schen  R e a l s c h u ls t i f tu n g  im  Ja h re sb e tra g e  von 15 fl. 

w urde im  lau fenden  S ch u ljah re  zum  ers te n  M ałe yerliehen  u n d  zw ar an  den  S chiller de r d r il te n  Classe 
A dam  C iencia la  a u f  d ie  D au er seines S tud ium s an  h ie sig er A n sta lt. (V erg leiche tiber d ieses S tipend ium  
die C hronik).

E s  bezogen fe rn e r :
E in  S ch ille r e in  A n to n  R i t t e r  v o n  O tte n th a F s c h e s  S c h a l s t ip e n d iu m  im  Jah re sb e tra g e  von 

67 fl. 20 k r ., w elches dem selben a u f  d ie D auer se in e r S tud ien  vom  lób l. G em eindera the  der k o n ig l. 
L a n d esh an p ts tad t B rilnn  y e rlieh en  w urde.

E in  S ch ille r e in  J o s e f  u n d  T h e re s ia  N ie m ts c h ik ’sches S tip e n d iu m  von  40 fl., w elches dem 
selben  vom  lobl. G em eindera the  der S tad t F riedek  am  19. J u n i  1877 y erlieh en  w urde.

E in  Schiller ein  J o s e f  und  T h e re s ia  N ie m ts c h ik ’sches S tu d e n te n s t ip e n d iu m  von 40 fl., w elches 
dem selben vom  lo b l. G em eindera the  der S tad t M istek  vom  S ch u ljah re  1876—77 an , y e rlieh en  w urde .

E in  S ch ille r e in  H a n d s tip e n d iu m  yon  100 fl , w elches dem selben  d u rch  E r la s s  der h oh . k . k. 
F in an z -D irec tio n  in  T roppau  vom  9. O ct. 1877, Z ah l 10452 y erliehen .

E in  S ch ille r e in  H a n d s tip e n d iu m , w elches dem se lben  du rch  h oh . k . k . F in an z -M in .-E rla ss  
vom  17. M ai 1879, Z ahl 13072 y e rlieh en  w urde.

S om it bezogen  6 S ch ille r e inen  S tip e n d ien b e trag  von 862 fl. 20 k r .
U eber den  U n te rs tiitz u n g sv e re in  S ch iile rlade  fo lg t de r J a h re sb e ric h t w eiter un ten .

4. Aufwand ftir Lehrmittel.
Z u r V erfiigung s ta n d e n :

a) D o ta tio n  der lo b l. S ta d t -C o m m u n e ............................
b) d ie  A ufnahm staxon  von  74 S ch iile rn  i  fl. 2.10
c) d ie  L e h rm itte lb e itra g e  von 223 S chiilern  5, fl. 1.05
d) d ie T axen  fiir 4 S ttick  Z eug iss-D uplica to  h  fl. 1 .—
e) d ie  T axe ftir 1 M atu rita tsz eu g n iss -D u p lica t . . .
f)  d ie  D o ta tio n  des chem  L a bo ra to rium s pro 1879*) .
g) a u sse ro rd en tl. D o ta ton  des phys. C ab inets  2. R a tę fl. 200.—

Sum m ę fl. 1149.55

fl. 300.— 
fl. 155.40 

234.15 
4 .— 
6 —  

250.—

f l .
fl.
fl.

*) D icse D o ta tio n  w urde e rs t am  Sch luss des S ch u ljah res  fliissig gem ach t u n d  k o n n te  d a h e r  der 
grossore T he il d e r  h io r ausgew iesenen  B e trag e  e rs t n ac h  D ru ck  des P rogram m es zu r Y erw endung  gelangen , 
w eshalb  dereń  Y erw endung  im  fo lgenden  Program m e au?gew iesen w erden w ird .
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VII. Vermehrung der Lehrmittel.

A. Bibliothek.
Custos K. R ad da.

I. L e h r  e r  b i b l i o t h e k .
Z u w a c h s  d u r c h  An k a u f :  Verordnungsblatt des k. k. Ministeriums fiir Cultus und 

Unterrickt. Jahrg. 1878 und 79. — Hdpfaer, Zeitschrift fiir deutsche Philologie, 10. Bd. 1879. 
— Kolbe, Zeitschrift fur das Realsckulwesen, 4. Bd. 1879. — Strack, Centralorgan fiir die 
Interessen des Realschulwesens, 7. Bd. 1879. — Romania, Dritteljahrsschrift, 1879. — Sybel, 
Historische Zeitschrift, 5. und 6. Bd. 1879. — Petermann, Geographische Mittheilungen, 
25. Bd. 1879. — Petermann, Erganzungsheftc 53 — 57. — Ficker, Statistische Monatsschrift,
5. Bd. 1879. — Hoffmann, Zeitschrift fiir den matkem.-naturw. Unterricht, 10. Bd. 1879. — 
Wiedemann, Annalen der Physik und Chemie, 4. Bd. 1879. — Wiedemann, Beiblatter, 3. Bd. 
1879. — Grunert, Archiv fur Mathematik und Physik, 63. Bd. 187 9. — Liebig, Annalen der 
Chemie, Bd. 193 — 196, 1879. — Arendt, Chcmisches Centralblatt, 1879. — Yirchow und 
Holtzendorff,'Vortrage, XIV. Serie. — Oeffentliche Vortrage, gehalten in der Schweiz, 4. Bd. 
12 Hefte. — Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt, 28. u. 29. Bd. 1878 und 79. — Tscher- 
mak, Verhandlungen der k. k. geolog. ReichsanstaltJhrg. 1878 und 79. — Tschermk, Minerał.- 
Petrograph. Mittheilungen. 1878 und 79. — Gaea, Natur und Leben, 14. Bd. 1878. — Kobelt, 
Rlustrirtes Conchilienbuch. — Fehling, Neues Handworterbuch der Chemie. 3. Bd. — 
Herbart, Paedagogische Schriften, 2. Bd. — Arnsthdt, Fenelon iiber Tochtererziehung. — 
Meyer, Conversationslexikon, 15. und 16. Bd. — Klopstock’s Werke, 5. Theil. — Wie- 
land’s Werke, 40. Theil. — Goethe’s Werke, 34. und 35. Theil. — Jean PauPs Werke, 
54—60. Theil. — Krones, Gedichte Oesterreichs, 4. Bd. — Meindl, Die Vereinigung des 
Innviertels mit Oesterreich am 13. Mai 1779.

Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g ;  Vo m h o h e n  k. k. M i n i s t e r i u m  fur C u l t u s  
und U n t e r r i c h t :  Movimento della navigazione in Trieste nel 1877. — Movimento com- 
merciale in Trieste nel 1877. — Bericht iiber den Handel und die Industrie Niederosterreichs 
1877. — Lemayer, Die Verwaltung der ósterr. Hochschulen von 1868 — 1877. — Statist. 
Bericht der Handels- und Gewerbe-Kammer in Laibach. 1875. — Movimento della navigazio- 
ne in Trieste, 1878. — V on  d er  k a i s e r l .  A k a d e m i e  d e r W i s s e n s c h a f t e n :  Anzeiger 
fiir die pbilos.-kistor. und die mathem.-naturwissensch. Classe, Jabrg. 1878 u. 79. — V on  
dem  hoc l i l obl .  k. k. s c h l e s .  L a n d e s s c h u l r a t h :  Bericht iiber osterr. Unterrichts- 
wesen aus Anlass der Weltausstellung 1873. 2 Theile. — Oesterr. botan. Zeitschrift. — 
Vom H e r r n  E m i l  Fr.  R o t h e ,  H o f p h  o t o  g r a p h  in C a s s e l :  Jahresbericht iiber 
die Fortschritte der physischen Wissenschaften von Jac. Berzelius, iibersetzt von Dr. F. 
Wohler, 23 Bandę. — Handbuch der angewandten Chemie von J. Dumas, deutsch von 
Engelhart, 5 Bandę. — Vom D i r e c t o r  L. R o t h e :  Tageblatt der 51. Versammlung deut- 
scher Naturforscher und Aerzte in Cassel, 1878. — V om  L e s e z i r k e l  d e s  Le h r k o r -  
p e r s :  Die Heimat, 3 Bd. 1878. — Fliegende Blatter; Bd. 68 u. 69, 1878. — Leipziger 
illustr. Zeitung, 69. u. 70. Bd. 1878. — Neue illustr. Zeitung, Jahrg. 1879. — Ueber Land 
u. Meer, 39. Bd. 1879. — Delitzsch, Aus allen Welttheilen,9. Jrg. — Vom R e a l s c h u l l e h r e r  
S t u r m:  Knauer, Die Reptilien und Amphibien Nieder-Oesterreichs. — Knauer, Fang der 
Amphibien und Reptilien — Knauer, Unsere Kenntnisse von der Entstehung des Chloro- 
phylles. — Knauer, Beobachtungen an Reptilien u. Amphibien in der Gefangenschaft. — Vom  
R e a l s c h u l l e h r e r  F. Z v e r ź i n a  in W i e u :  Grundziige der ital. und franzosischen 
Metrik. — V om  B i b l i o t h e k a r :  Holty, Gedichte, Wien 1790. — Gerstenberg, Poetische 
Schriften, 1794. — Haller, Gedichte, 1793. — Hagedorn, Poetische Werke, 2 Bde. 1790 u. 
91. — Lichtwer, Poetische Schriften, 1793. — Willamov, Poetische Schriften, 1793. — 
Thiiinmel u. Utz, Poetische Schriften, 1790.
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II. S c h u l e r b l i o t h e k .
Z u w a c h s  d u r c h ; An k a u f :  Emmer, UnserKaiserFranzJosef I. 5Exempl. — Teuffen- 

bach, Yaterlandisches Ehrenbuch, 4 Exempl. — Marryat, Sigismund Rlistig. — Uhlemann- 
Drei Tage in Memphis. — Gustav Freytag, Aus dem Mittelalter. — Jac. u. W. Grimm, 
Kinder- und.Hausmarchen. — Carl, Die elektrischen Naturkrafte. — Pfaff, Die vulkanischen 
Erscheinungen. — Zittel, Aus der Urzeit. — Alex. v. Humboldt, Ansichten der Natur. — 
Iiummer, die Mutte rliebe der Thiere. — Klopstock’s Messiade. — Goethes Werke, 6 Bde. 
Adalbert Stifter, Studien, 3 Bde. — Uhland's Gedichte und Dramen. 3 Bde. — Rosegger 
Aus dem Walde.

Z u w a c h s  durch S c h e n k u n g :  Vom Y e r l e g e r  K l e i n m a y e r  in L a i b a c h  
Heinrich,Grammatilc der neubochdeutschen Sprache. — Vom V e r l e g e r  Leon  in K l a g e n 
fur t :  Dr. Brandt, Verslehre. — Vom  V e r l e g e r  Kl i ng  bard in Wi e n :  Willomitzer, 
Deutsche Grammatik. — Vom P r o f e s s o r  Dr.  Th.  H a w l a s :  Gustav Freytag, Soli und 
Haben, 2 Bde. — Vom P r o f e s s o r  Z a h r a d n i c e k :  Knirr, Elemente der allgemeinen 
Arithmetik. — Vom B i b l i o t h e k a r :  Oskar Hocker, Erzahlungen, 5 Bde. -  Marrya^ 
Peter Simpel. — Bulwer, Eugen Aram a Tale.

B. Geographische Lehrmittelsammlung.
Custos: E. K othny.

Dieselbe erfuhr keinen Zuwachs.

C. Lehrmittelsammlung ftir Naturgeschichte.
Custos: A n t o n  P o h o r s k ^ .

Z u wa c h s  durch A n k a u f :  Turdus merula, Sitta europaea, Motacilla Troglodytes, 
Lanius collurio, Parus major, Parus coeruleus, Cocothraustes vulgaris, Fringilla carduelis, 
Fringilla spinus, Fringilla coelebs, Alauda arvensis, Emberiza citrinella, Regulus flavicapillus, 
Motacilla alba und Serinus chloris, sammtlich ausgestopft.

Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  Von J o s e f  P o l a c h ,  Schiller der II. Klasse einen 
Sturnus vulgaris und Pyrrhula rubricilla. — Von dem yormaligen Collegen Herrn k. k. 
Oberlieutenant J o a c h i m S t e i n e r  in Bosnien den Balg eines Aasgeiers. — Vom Director 
L u d w i g  R o t h e  eine aus 54 Stiicken bestehende Suitę Gebirgsarten des Thiiringerwaldes 
sowie 57 Stiick Gebirgsarten, welche von demselben in Hessen und dem Odenwaldo gesam- 
melt Worden waren.

D. Physikalisches Cabinet.
Custos: F r a n z J o h n .

Das physikalische Cabinet erhielt folgenden Zuwachs:
Auf Rechnung der yorjiihrigen Jahresdotation einen Himmelsglobus, Durchmesser 3<im.
Auf R e c h n u n g  e i n e r  a u s s e r o r d e n t l i c h e n  D o t a t i o n  ein Spectrometer zu- 

gleich Goniometer mit Gauss’schem Ocular, 2 Horizontalkreisen, doppelter Nonius-Ablesung 
nebst Tischchen fur Krystalle u. s. w., Dalton’s Apparat zur Messung der Spannkraft der 
Dampfe mit Ofen.

Auf R e c h n u n g  der  J a h r e s d o t a t  i o n :  Plateau’s Drahtnetze, 2 NikoPsche Pris- 
men, 4 (juarzkeile parallel und senkrecht zur Axe, 1 Undulations-Glimmerplatte, 4 Quarze 
senkrecht zur Axe rechte und linkę, 3 Krystallobjecte ftir Axenbilder, 1 Glaswanne und 
eine gróssere Quantitat Quecksilber.

Der Ueberschuss der Dotation wurde auf Repaiaturen, Fracht und kleine Ausgaben 
yerwendet.
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E. Chemisches Laboratorium.
Custos: M ax R o s e n f e l d .

Z u w a c h s d u r c h  A n k a  uf :  I. a) Instrumente: Tkermometer von -(- 60° bis — 50° C.
I. b) Apparate zum Gebrauclie im Laboratorium: Exsiccator nacb Schrótter.
I. c) Apparate zu Vorlesungsversuchen: Apparat zur Zerlegung des Wassers nach 

Hoffmann, Apparat zur Zerlegung der Salzsaure (ohne Statiy), Elektrolytiscker Knallgas- 
erzeugungsapparat, Condensationsrobre fur schweflige Siiure, 2' St. Ckromsaure-Elemente, 
Wasserstoffentwicklungsapparat.

III. Glasgerathc b) Verbrauchsmateriale: Ifolben, Tricliter, Beckerglaser.
IY. Porzellan-und Tkongeratke, b) Verbrauchmateriale: Abdarnpfschalen, Reibsebalen, 

Eprouvetten, Glascilinder fiir Praparate.
Y. Kock- und Glukyorricktungen, 1 Lampe nacb Breitenlohner, 2 St. Reductions- 

tiegel mit Rokren, eine Berzeliuslampe, 1 Lampe nack Mitsckeriick, G St. Lótkrókre.
VI. Metallgeratke: 5 Tiegelzangen, eine Bleckbtickse fiir Kaik.
VII. Ilolzgerathe: 2 St. Eprouvettenkalter aus Hoiz, 2 Eprouvettengestelle, 2 Filtrir- 

gestelle.
VIII. I)iverses: A) Inventarisirtes: 7 St. Ilornlbffel u. cin Ilornmesser, 1 Holzpresse, 

8 Wollappen, und 4 Leinwaudlappen.
B) Yerbraucksmateriale: Ckemikalien, Kautsckukscklaucke, Tkon- und Draktdreiecke, 

Draktnetze, Draktbiirsten, Sprengkokle, Platindrakt, Holzkokle und Klemmsckrauben.
Z u wa c l i s  a u P r i i p a r a t e n :  Im Laboratorium wurden an Praparaten dargestellt: 

Quecksilberrhodauid, Quecksilberacetat, Cadmiumbromid, Kupferacetat (normales u. basisckes), 
schwefelsaures und salpetersaures Roseo-Kobaltoxid, salpetrigsaures Kobaldoxid-Kali, hubsck 
ansgebildeter Ckromalaun-Krystall Jodoform.

Z u wa c h s  dur c k  S c k e n k u n g :  Graf Larisck-Mónich und Comp. Sodafabrik in 
Petrowitz: 30 Nummern zur Yeranschaulichung der Sodafabrication und ihrer Nebenproductc. 
Vom Custos folgende Praparate : Selen, Inulin, saures zuckersaures Kali, Salicilsaure, Eosin

F. Die Lehrmittel ftir geometrisches Zeichnen
erfuhren in diesem Jakre keine Vermekrung.

G. Lehrmittelsammlung fiir Freihandzeichnen.
Custos: F r a ń  z H o l e  czek.

Z u w a c k s  d n r c k  A n k a u f :  Yorlagen: Grundauer, der Regelkopf 15 Blatt mit er- 
klarendem Text. Andśl, das polyckrome Ornament III., IV. und V. Ileft (18 Blatt).

Holzmodelle: Ein kokler Wiirfel, ein kokles Parallelopiped, ein kokler Kegel, eine 
kokle Halbkugel, ein vierseitiger Pfeiler mit ąuadratiscker Deckplatte, eine cilindriscke 
Niscke mit Absckluss und Sockel, ein prismatisckes Doppelkreuz mit Stufen und ein 
yierseitiger Pfeiler mit Stufen.

H. Programmsammlung.
Custos: Der Director.

Zuwachs;

I. Mittclsckulen N iederosterroicks..................... 305 Stiicke.
II. n Oberosterreicks.......................... . . .  10 „ 60 „

III. » S te ierm a rk s ............................... . . .  17 „ 69 „
IV. n Kiirntens und Kraina . . . . . . .  10 „ 41 „
V. •1 des K iis ten la n d es ..................... . . .  10 „ 60 „
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VI.
VII.

VIII. 
IX.
X.

XI.
XII.

XIII.

„ M a h r e n s ....................................................
„ S ch lesieu s....................................................
„ G a l iz ie n s ............................................... ....
„ der Bukowina uud Dalmatieus . . .

Oesterreichische Łehrerbildungsanstalten.....................
Schulen Ungarus, Siebenbiirgens und der Militar-

XIV. Sonstige inliindische A n s t a l t e n ...................................
XV. Baierische Studienanstalten und Realsckulen . . .

XVI. Preussisehe Realschulen.......................... ..... . . . .
XVII. Preussisehe G ym n asien ....................................................

XVIII. Sonstige auslandische Anstalten (inclus. Gymnasien
Sachsens, Wtirttembergs und B a d en s)..........................

Zuwachs: Gegenwartiger 
Bestand:

20 » 90 r>

57 n 223 n
21 jj 132 n
13 n 104 »
17 n 60 r>
7 » 41 n
4 » 38 JJ

19 JJ 80 n
21 n 62 ił

25 n 175 jł

39 rt 127 i?

254 r» 274 n

30 n 48 w
640 Stiicke 1992 Stiicke

Die sub'.XVI bis XVIII aufgefiihrten Programme erhielt ilie Realschule grossten- 
theils durch Venuittelung der buchhiindlerischen Zentralstelle fiir den Programmeutausch 
der hóberen Schulen Deutschlands von B. G. Teubner in Leipzig; uberdies erhielten wir 
50 Stiick altere inliindische Programme geschenkt, yom Ilerrn Professor Dr. Car l  R o t h o  
in Wien.

I. Miinzen- und Antikensammlung.
Custos : D e r D i r e c t o r .

Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  Vom Realscbullehrer Ilerrn Josef S p i n k a  eine ung. 
Papiernote aus dem Jabre 1848; vom Realschiiler F a l d i n ,  zwei eben solclie; vom Ilerrn 
Realscbullehrer Anton S a k r a v a ,  2 franzosisebe und 1 griechische Kupfermiinze; vom 
Ilerrn Professor Dr. I l a w l a s  11 Stiick Miinzen, worunter eine papstliche vom Jabre 1711, 
eine romische und 7 tiirkische; vom Herrn Professor E. K o t h n y ,  4 diinische und 1 
schwedische Mitnze; vom Herrn Dr. S l a w i k  1 preussisehe Miinze; vom Herrn Professor 
P o h o r s k y ,  1 griechische und 3 diverse Miinzen; vom Herrn Dr. H a w l a s  ais zweite Gabe 
26 Stiick Miinzen aus den beiden yorigen Jahrhunderten.

Diese Sammlung umfasst gegenwartig:
M iin z e n ..................108 Stiicke.
B a n k n o ten ..........  4 „
Antike Gefiisse . . .  2 „

Zusammen 114 Nummern.

K. Die Lehrmittel fiir das Turnen
erfuhren in diesem Jabre keine Vermehrung.

Der Lehrkórper schenkte fiir das Conferenzzimmer ein von der Kunstanstalt Holzl 
in Wien in Oelfarbendruck ausgefiihrtes grosses Bild Ihrer Majestat der Kaiserin in breitem 
Goldrahmen ais Gegenstuck zu dem bereits yor 3 Jahren in gleicher Weise geschenkteu 
Bilde Seiner Majestat des Kaisers.

F iir  s a m m t l i c h e  im V o r a n s t e h e n d e n  a u f g e f i i h r t e n  S p e n d e n  wi r d  h i er -  
mi t  N a m e n s  der  A n s t a l t  der  g e z i e m e n d e  D a n k  a u s g e s p r ó c h e n .
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VIII. Maturitatspriifung.

Die schriftlichen Maturitatspriifu ngen wurden vom 4. bis 9. Juni abgehalten und fol- 
gende Themen bebandelt:

A b h a n d l u n g  aus  d e m D e u t s c h e n :  Warum lernen die Realschiiler die franzó- 
sicbe und die englische SpracheFund warum die englische spater ais die franzósische? — 
Arbeitszeit 5 Stunden. Hilfsmittel keine.

U e b e r s e t z u n g  aus  dem D e u t s c h e n  i n s  F r a n z ó s i s c h e :  „Hektors Tod“ 
in Fr. Neumann’s deutschem Lesebuche, 2. Theil, Wien 1879, Seite 136 vom Beginn bis
Seite 1 3 7 ................der den furchtbarsten Feind der Griechen erlegte". — Arbeitszeit
3 Stunden. Hilfsmittel Lesikon. Fr. Kre i dl .

U e b e r s e t z u n g  au s  dem F r a n z ó s i s c h e n  i n s  D e u t s c h e :  Aus J. J. Ampere 
L’Histoire romaine a Romę jener Abschnitt, der sich in A. BechtePs franzós. Chrestomathie
Seite 63 befindet, beginnend: „Le dernier souffle de la lib er te ................bis Seite 65,
endigend mit den Worten: . . . mais avec des proscriptions." — Arbeitszeit 3 Stunden. 
Hilfsmittel Lexikon. Fr. Kre i d l .

U e b e r s e t z u n g  a u s  dem E n g l i s c h e n  i ns  D e u t s c h e :  Aus: The Last days 
of Pompcii by Bulwer. Nach Pelleter’s Chrestomathie pag. 189 bis 190 Mitte. Arbeits
zeit 3 Stunden. Hilfsmittel Lexikon. Dr. Th. Hawl as .

. F r e i e r  Auf s a t z  aus dem Po l n i s c h e n :  Es sind einige der wichtigsten Erfin- 
dungen der Neuzeit zu besprechen. — Arbeitszeit 3 Stunden. Hilfsmittel keine.

J. N. P o s p i s c h i l l .
M a t h e m a t i s c h e  Ar b e i t :  1. In einem schiefwinkeligen Parallelepiped sind die 

drei in einem Eckpunkte zusammenstossenden Seiten a =  5, b -= 6, c “  7 cm. und die 
Kantenwinkel a =- 55°, 3 “  108°, y — 72°. Es soli die Oberflache und der Cubikinhalt 
berechnet werden. (AUgemeine und besondere Lósung.)

2. Jemand ist zum unnentgeltlichen Bezuge von 50 Kub. m. Eichenholz aus den Forsten 
der Herrschaft A berechtigt. Wegen Mangels an dieser Holzgattung erhalt der Forstbeamte 
den Auftrag, diese Forderung in ganzen Cubikmetern Buchen- und Fichtenholz zu be- 
gleichen. Wie viel von jeder Holzgattung muss der Beamte ausfolgen, wenn die Preise 
von Buchen-, Eichen- und Fichtenholz in dem Verhaltnisse 9 : 7 : 5  stehen?

3. Die Gemeinde G soli mit der in einiger Entfernung voriiberfuhrenden Kaiser-
strasse durch eine senkrecht einmilndende Bezirksstrasse yerbunden werden. Da ein Wald 
die directe Aussicht hemmt, so hat man auf der Strasse die Strecke AB -= 5480 m so ab- 
gesteckt, dass man von A und B nach G visiren kann und u — 25°, p ■= 39° gemessen. In 
welcher Entfernung von A wird die Strasse miinden? ■— Arbeitszeit 4 Stunden. Hilfs
mittel Logarithmentafeln. Fr. J o h n .

Ar be i t  aus  der d a r s t e l l e n d e n  Ge ome t r i e :  1. Es ist der Schnitt eines 
Rotationskórpers mit einer Ebene zu bestimmeu.

2. Es sind die Selbstschattengrenze, Punkte grosster Beleuchtung im directen und 
indirecten Lichte und der Schlagschatten bei einem Cilinder und einer sechsseitigen Platte 
zu bestimmen.

3. Es ist die centrale Projection einer quadratischen Platte mit kreisrunder Oeffnung 
zu bestimmen. —• Arbeitszeit 5 Stunden. Hilfsmittel die Zeichenrequisiten.

Jos. S p i n k a .
Sammtliche 12 Schiller der VII. Classe hatten sich zur Ablegung der Maturitats- 

priifung gemeldet.
Die miindliche Priifung wurde am 2. und 3. Juli unter dem Yorsitz des Herrn k. k. 

Landesschulinspectors H e i n r i c h  S c h r e i e r  abgehalten, und erhielten 9 Schiller das 
Zeugniss der Reife zum Besuche einer technischen Hochschule, darunter 3 mit A u s -  
z e i c h n u n g  ( Kr a u s s ,  S c h w a n d a  und Si kora) ;  die 3 iibrigen wurden auf ein halbes 
Jahr reprobirt.
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Yerzeichniss der Abiturienten.

N

N a m e 
des

Abiturienten
Vaterland,
Geburtsort

A
lte

r Nationalitat

C
on

-
fe

ss
io

n

Gewahlter Beruf

i D ostał Josef Schles., Herzmanitz 17% tschechisch kath. Agricultui'
2 Klimesch Johann Mahren, N.-Lhota 18% deutsch Hiittenwesen
3 Krauss Franz Bohmen, Eger 18% V Forstwesen
4 Krautwurst Karl Schles., Oderberg 19% J5 n V
5 Nowak Friedrich „ Freistadt 17% V n
6 Scholtis Friedr. ,, Teschen 18 •n
7 Schwanda Joh. „ Dobrau 20 polnisch n
8 Sikora Josef ,, Jablunkau 18% tschechoslav. Lehrfach
9 Zatzek Emil „ Teschen 16% deutsch n

Dostał, Krautwurst, Nowak, Schwanda, Sikora und Zatzek besuchten die hiesige 
Realschule durch 7 Jahre, Scholtis durch 8 Jahre; Kliraescli besuchte durch 3 Jahre dio 
Realschule in Bielitz und durch 4 Jahre dio hiesige; Krauss besuchte durch 3 Jahre die 
Communalrealschule in Oedenburg, sodann durch 2 Jahre das Lahne’sche Privat-Real- 
gymnasium daselbst und war hierauf 3 Jahre Schiller hiesiger Anstalt.

IX. Chronik.

Die Yeranderungen im Lehrkorper vor Beginn und wahrend des Schuljahres sind 
bereits oben auf Seite 54 angegeben worden.

Wahrend der bis 27. September 1878 dauernden Beurlaubung des Directors (Yergl. 
oben Seite 54) vertrat Professor K a r l  R a d d a  denselben, nahm bei Beginn des Schuljahres 
die Einschreibungen vor, hielt die Nachtrags- und Aufnahmsprufungen ab und verfertigte 
den Stundenplan.

Die Aufnahmsprufungen fur die erste Classe fanden am 13. und 14. September statt, 
und mussten von 61 hiezu erschienenen Schillera 3 zuriickgewiesen werden.

Wiederholungsprtłfungen fanden keine statt, wohl aber bestanden 2 wegen Krankheit 
ungepriift gebliebene Schiller die Nachtragspriifung mit giinstigem Erfolge, wahrend 2 aus 
gleicher Ursache ungepriift gebliebene die 6. Classe freiwillig wiederholten.

Das Schuljahr wurde am 16. September vorschriftsmassig mit einem feierlichen Gottes- 
dienste eroffnet.

Am 4. October wohnte der Lehrkorper dem anlasslich des N am  en s f e s t  es Sr. k. k. 
M a j e s t a t  in hiesiger Pfarrkirche abgelialtenen feierlichen Gottesdienste bei und wurde 
fur die Schiller aus gleichem Anlasse ein besonderer Gottesdienst abgehalten.

In gleicher Weise wurde am 19.November der N a m e n s t a g  I h r e r  M a j e s t a t  der  
K a i s e r i n  gefeiert.

Dem Professor Franz H o l e d e k  wurde durch Landesschulrath-Erlass vom 14. No. 
Tember, Z. 3566 die erste Quinquennalzulage bewilligt. Der wirkliche Lehrer M ax R o
sę n f e l d  wurde durch Landesschulrath-Erlass vom 14. November, Z. 3383 im Lehramtc 
definitiv bestatigt und ihm der Titel „k. k. Professor11 verliehen.

Der Herr Kreisrabb. Simon Friedmann stiftete im Sinne des Testamentes seiner am 2. Au
gust 1876 verstorbenen Ehegattin, Frau E m i l i e  F r i e d ma n n  geb. La n d ć ,  den Betrag von 
dreihundert Gulden óst. W. zu einer „ E mi l i e  F r i e d m a n n s c h e n  R e a l s c h u l s  t i f t u n g  
in T e s c h e n “, Der am 28, December 1878 mit Z. 4407 vom k. k. schles. Landesschulrathe
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vollinhaltlich bestatigte Stiftsbrief wurde in 3 Exemplareu ausgefcrtigt, wovon je eines bei der 
hohen .schles Landesregierung und in den Archiven der Staatsrealschule und der Stadtge- 
meinde Teschen aufbewahrt werden. Die Stiftungsverwaltung beateht aus dem jeweiligen 
Director der Staatsrealschule und zwei Mitgliedern des Gemeindeausschusses der Stadt 
Teschen. Das Capital erliegt in der Teschner Sparcassa und werden aus seinen Interessen 
yorlauflg am 2. Januar eines jeden Jahres 15 fl. an einen armon und wiirdigen Rcalschiile 
oline Riicksicht auf dessen Confession ausbezahlt; iiber die Wahl dioses Schiilers entscheidet 
der Lehrkórper jedoch mit der Bestimmung, dass Waisen einen Vorzug haben. Bei der 
Feststellung des Stiftsbriefes wurde auch auf eine allmahlige Auwaclisung des Capitales 
Riicksicht genommen, es betragt dasselbe gegenwartig 328 fl. 96 kr. ó. W. Die entfallenden 
Uebertragungsgebuhren hat Herr Friedmann in generbsester Weise aus Eigenem bestritten.

Das erste Semester wurde am 15. Februar geschlosseu, worauf am 19. Februar das 
zweite Semester begann.

Vom 2. bis 8. April wurde die Realschule vom Ilerrn k. k. Landesschulinspector 
H e i n r i c h  S c h r e i e r  eingehend inspicirt, und wurde laut Erlasses vom 19. Juni 1879, 
Z. 1329 der im Ganzen recht gunstige Befund der Inspection om Laudesschulrathe mit 
Befriedigung zur Kenntniss genommen.

Vom 9. bis 15. April waren Osterferieu.
Das ftinfundzwanzigjahrige Jubilaum der Vermahlung des A llerhochsten Kaiser- 

paares wurde am 23. April im festlich geschmuckten Zeiclieusaale nach folgendem Pro- 
gramme gefeiert:

1. Festchor zur Jubelfeier, Text von Spork, comp. vom Schulrath Petz in Graz.
2. Festrede des Professors Kotliny (Entwickelung Oesterreichs seit 1848).
3. Lied „Franz Josef I.“ von Prechter.
4. Declamation einiger Scenen aus Grillparzers „Konig Ottokar’s Gliick und Ende-

durch einige Septimaner, nebst einem das Verstandniss dieser Scenen be- 
wirkenden Prologe, zusammengestellt vom Professor Radda.

5. Lied „Hoch Oesterreich hoch“ von Zedlitz, comp. vom Musiklehrer Hussak.
6. Ansprache des Directors und Vertheilung der vom Unterstiitzungsvereine Schiiler-

lade bewilligten ausserordentlicheu Unterstutzung an 55 Scbiiler.
7. Hoch auf Ihre Majestaten und Yolkshymne.

Der Lehrkórper betheiligte sich iiberdies an den aus dieser Veranlassung soust ver» 
anstalteten Kundgebungen, und fand am 23. und 24. April kein Unterricht statt.

Vom 31. Mai bis 3. Juni waren Pfingstferien.
Yom 4. bis 9. Juni wurden die schriftlichen, am 2. und 3. Juli die miindlichen Ma- 

turitatspriifungen abgehalten.
Am 30. Juni starb der seit Anfang Juni beurlaubte Supplent I g n a z  D u d e k  in 

seiner Heimat. Herr Ignaz Dudek war am 27. Juli 1850 zu Czaniec in Galizien geboren, 
besuchte dort die Volksschule und hierauf die 3. und 4. Hauptschulclasse und die 1. Real- 
classe in Biała; absolyirte dann das katholische Gymnasium in Teschen, an welchem er im 
Jahre 1873 mit Auszeichnung maturirte. Nach yierjahrigem Studium an der Wiener Uni- 
yersitat war er ais Supplent an hiesige Anstalt berufen worden.

In ihm verloren die Schiiler einen vaterlichen Freund, die Anstalt und die Collegen 
einen geschatzten Berufsgenossen. Am 5. Juli wurde vor dem Unterrichte eine Trauer- 
andacht fiir den Verstorbenen abgehalten, an welcher sich die Schiiler und Lehrer der 
Anstalt betheiligten.

Das Schuljahr wurde am 15. Juli in der iiblichen Weise geschlossen.
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X. Einige Verfugungen des hochl. k. k. schles. Landesschulrathes
an die Realschule.

1. Vom 30. Juli 1878, Z. 2518. Intimation des Min.-Erlasses votu 8. Juli, Z. 10821, 
entlialtend eine allgemeine Richtschnur, inwieferne Directoren oder Lelirer an Mittelschulen 
Kostzoglinge halten diirfen.

2. Vom 11. Noyember, Z. 3880. Laut des Min.-Erlasses vom 4. Noyember, Z. 17722 
kann nunmehr die halbe Sclmlgeldbefreiung zuerkanut werden, jedoch ist der Fortgenuss 
der lialben wie auch der ganzen Befreiung an dieselben Bedingungen gekniipft, unter denen 
sie erlangt werden kann.

3. Yom 15. December, Z. 4242. Intimation des Min.-Erlasses vom 26. Noyember, 
Z. 15123, womit, die moglicbste Selionung der Sehorgane der Schiller zur Pflicht gemacht 
wird.

4. Yom 16. Januar 1879, Z. 152 (Min.-Erl. vom 28. December 1878, Z. 17225), wo- 
durch die Aufsicht iiber den evangelischen Religionsunterricht geregelt wird.

5. Vom 24. Januar, Z. 262. Durch den Min.-Erlass vom 18. Januar, Z. 768, werden 
die Normen fur Ertheilung der dritten allgemeinen Zeugnissclasse abgeandert..

6. Vom 13. Mai, Z. 1588. Intimation des Min.-Erlasses yom 8. Mai, Z. 2177, wo- 
nacli yom Schulgelde halbbefreite Schiller auch nur die halbe Maturitatspriifungstaxe zu 
zahlen haben.

Bestimmungen iiber die Aufnahme der Schiller an der Staats- 
Realschule fiir das Schuljahr 1879 80-

Das Schuljahr 1879—80 wird am 16. September d. J. mit einem Festgottesdienst6 
eriiffnet werden.

Die Aufnahme der Schiller findet am 13., 14. und 15. S e p t e m b e r  Vormittags von 
9 bis 12 Uhr in der Directionskanzlei statt.

A l l e  a u f z u n e  h m e n d e n  S c h i l l e r  haben sich in Bogleitung ihrer Eltern oder 
dereń Stellvertreter bei der Direction zu melden und das z u l e t z t  e r h a l t e n e  S t u d i e n -  
z e u g n i s s  (resp. Freąuentationszeugniss der Volksschule) mitzuhringen; neu Eintretende 
wollen tlberdies den Tauf- oder Geburlsschein yorlegen. Auch hat jeder Schiller zu der 
Einschreibung ein vorher yollstandig ausgeftllltes Nationale mitzubringen, auf welchem zu- 
gleich diejenigen freien Gegenstande eingetragen sind, an denen er theilnehmen soli. Ais 
f r e i e  G e g e n s t a n d e  werden gelehrt: polnische Sprache und Gesang in allen Classen, 
Stenographie in den 4 obern und analytische Chemie in den 2 oberen Classen. Ein zweites 
ebenso ausgefiilltes Nationale ist am ersten Unterrichtstage dem Herrn Classenyorstande zu 
iibergeben.

Z ur A u f n a h m e  in di e  I. C l a s s e  ist das yollendete oder bis 31. December d. J. 
zur yollendung gelangende 10. Lebensjalir, sowie das Bestehen der A u f n a h m s p r i l f u n g  
erforderlich. Bei dieser Prilfung wird gefordert: „Jenes Mass von Wissen in der Religion, 
welches in den ersten 4 Jahrescursen einer Volksschule erworben werden kann; Fertigkeit 
im Lesen und Sclireiben der deutschen Sprache und der lateinischen Schrift, Kenntniss 
der Elemente aus der Formenlehre der deutschen Sprache, Fertigkeit im Analysiren ein- 
facher bekleideter Satze, Bekanntscliaft mit den Regeln der Orthographie und Interpunc- 
tion und richtigo Anwenduug derselben beim Dictandoschrciben; Uebung in den 4 Grund- 
rechnungsarten in gauzen Zahlen."



Zum Eintritt in eine h o h e r e  C l a s s e  ist einp A ufnah m s prii f un g in allen jenen 
Fallen u n e r l a s s l i c h ,  in welchen der Aufnahmswerber ein Zeugniss iiber die Zurtickle. 
guug der unmittelbar vorhergebenden Classe vom 2. Semester 1878/9 an der hiesigen oder 
einer gleichorganisirten bffentlichen Rcalschule nicht beigebraclit hat, welches Zeugniss 
iiberdies mit der Bestatigunng versehen sein muss, dass der Schuler seinen Abgang oid- 
nungsgemiiss angczeigt hat.

Die A u f n a h m e  von P r i v a t i s t e n  unterliegt denselben Bedingungen wie jene der 
bffentlichen Schuler.

Die Taxe fur eine A u f n a h m s p r i i f u n g  (mit Ausnahme jener fur die I. Classe) und 
fur eine Privatistenpriifung ist 12 fl.

Das halbjahrlich im 1. Monate des Semesters im Vorhinnein zu entrichtende Scliul- 
geld betriigt in den untern 4 Classen jahrlich 20 fl., in den oberen Classen 24 fl.

Jeder neu eintretende Schuler hat eine Aufnahmstaxe von 2 fl. 10 kr. zu erlegen.
Der Lehrmittelbeitrag, welchen jeder Schiller zu entrichten hat, betriigt 1 fl. 5 kr.
Die Aufnahmsprufungen fiir die erste Classe werden am 15. September, die Wieder- 

holungspriifungen am 16. September abgehalten werden.
Teschen, am 15. Juli 1879.

L u d w i g  Ro t he ,
Realscliuldirector.

Der vierte Jahresbericht iiber die mit der Staats-Realschule yerbundene gewerbliche 
Fortbildungsschule wird besonders ausgegeben werden.



Sechster Reehensehafts-Berieht
des

U iterstfllim p-Y ereiD S S ctó ler la ie  aa der t .  Ł  Oberrealschnle za T esclea .
n e b s t  M i t g l i e d e r - Y e r z e i c h n i s s .

Die ordentliche Jahresversamralung des Unterstiitzungs-Yereins „Schlilerlade" wurde 
am 23. Marz 1. J. abgehalten. In derselben wurde zunachst das Protokoll iłber die vor- 
jahrige Generalversammlung yerlesen und genehmigt. Sodann wurde der Bericht des Vor- 
standes iiber die Thatigkeit des Yereines im vergangenen Jahre, sowie der Bericht des 
Herru Cassiers genebmigend zur Kenntniss genommen. Hierauf wurden fur das Yereins- 
jahr 1879 in den Ausschuss gewahlt die Herren: Dir. R o t h e  ais Yorstand, Buchhandler 
und Buchdruckereibesitzer Karl P r o c h a s k a  ais Vorstand-Stellvertreter, Professor Dr. 
H a w l a s  ais Schriftwart, Professor R o s e n f e l d  ais Sackelwart, Professor Ko t l i n y  ais 
Bibliothekar und die Herren Gemeinderatli Anton Gi mp e l  nnd Kaufmann E. F l o o h  ais 
Mitglieder. Zu Rechnungsrevisoren fur das Vereinsjahr 1879 wurden bestimmt die Herren 
Professoren R a d d a  und Z a k r a d n i ć e k .

Beziiglich der Verwendung der im vorigen Vereinsjahre gesammelten 419 fl. 61 kr. 
liatte die Jahresversamm ung bestimmt:

a) Lebrbiicher seien "in diesem Jahre, da der Vorrath hinreichend sei, keine neu 
anzuschaffen;

b) fiir den Reservefond (das Stammcapital des Vereines) sei aus dem Ertrage des 
Adressenbuclies mit Hinzuziehung der Zinsen dieses Fondes Goldrente im Nominalwerte 
von 200 fl. anzukaufen;

c) am Tage der silbernen Hochzeitsfeier Ihrer k. k. Majestaten seien einem jeden 
von der Schulgeldzahlung befreiten Schiiler zwei, Vorzugsschulern aber vier Silbergulden 
ais ausserordentliche Unterstiitzung zu iibergeben;

d) der Rest sei in seitheriger Weise zu Unterstutzungen in Baarem zu verwenden.
Vorstehende Beschliisse gelangten durch den Ausschuss zur Ausfiihrung, und wurden

u. a. an 48 Schiller 270 Biicher und Atlanten ausgeliehen, desgleichen an 10 Schiiler Reis- 
zeuge. An Gelduntersttitzungen erhielten aus der I. Classe: 1 Schiller 5 fl. 50 kr., 2 Schiiler 
G fl., 1 Schiiler 15 fl.; aus der H. Classe: 2 Schiller 6 fl., 3 Schiller 10 fl. und 2 Schiiler 
15 fl.; aus der V. Classe: 1 Schiiler 6 fl. und aus der Y lł. Classe 1 Schiller 16 fl.; bei 
der Kaiserfeier wurden 122 fl. vertbeilt, zusammen sonach 248 fl. 50 kr.

Der Reseryefond erfuhr eine Vermehrung urn 181 fl. 10 kr. und betragt gegenwartig 
661 fl. 92 kr., wobei die Wertpapiere im Ankaufspreise berechnet wurden, wahrend der 
Curswert desselben ein hóherer ist.

Die diesjahrigen Sammlungen ergaben 267 fl. 63 kr., welche im nachsten Schuljahre 
im Sinne der Statuten zu yerwenden sind.

T e s c h e n ,  am 19. Juli 1879.

L. Rothe, Yorstand.



80

Einnahmen im Yereinsjahre 1878—79.
1. Cassenbestand: Ein Sparcassenbuch Nr. 1278 B ..................................................
2. Eingegangene Iiuckstande von 1877—78 ..............................................................
3. Eingezalilte Jahresbeitrage von 91 M itg l ie d e r n ..................................................
4. Zinson: Interessen im obigen Sparcassabuch pro II. Sem. 1878 fi. 10.55

» „ „ „ „ I. „ 1879 „ 11.77
Mai- u. Novembercoupon der Papierr. d. Reservefondes „ 4.20
Januar- u. Julicoupon d. Sudb.-Prior. „ „ „ 6.08
Aprilcoupon der Goldrente „ „ „ 4,60

5. Ausserordentliche Einnahme:
a) Geschenke : Rud. Duczay 5 fl., Hofienreicb 1 fl., Franz Russiua 1 fi., 

Karl Schaffcr 1 fl., Leop. Wasservogel 1 fl., Leop. Scholtis 2 fl., Muller 
1 fi., Matzlce 1 fl., Ign. Tauber 2 fl., Agnes Leschansky 1 fl., Sulimiersky 
1 fl. 85 kr., Pekarsky 50 kr., Treissler 60 kr., Prof. Zverina 2 fl. fl, 20.95

b) Reinertrag von 40 St. Planen der Stadt Teschen . . „ 2 .—
c) Ertrag des Adressenbuches............   „ 1.80

Einnalimesumma

fl. 419.51

u
13.—

200 . —

u 37.20

24.75
fl. 694.46

Ausgaben im Vereinsjahre 1878 79.
1. Unterstiitzungeu:

a) Aus Anlass der Feier der silbernen Ilockzeit Ihrer Majestaten er-
hielten 49 Schiller 2 fl. und 6 Yorzugsschiiler je 4 fl....................................

b) Unterstiitzungen im Baarem an 13 S ch ille r ............................................
2. Itegieauslagen:

Druck des 5. Rechcnschaftsberichtes............................................fl. 3 75
P o r t o ....................................................................................................„ —.30

3. Reservefond:
Fur den ReserYefoud angokauft: 200 fl. osterr. Goldrente Nr. 12130

a fl. 77.75 ..........................................................................................................
Beim Ankaufe daraufgezahlte I n t e r e s s e u ........................................................
Die demselben zukommenden Interessen (siehe oben).....................................

4. Cassenbestand: Im Sparcassabuche...........................................................................
Ausgabesumma

u
u

122. —  

126.50

4.05

u
•n

J)

_o_
f l .

155.50
3.90

14.88
267.63
694.46

G e b a h r u n g  d e s  R e s e r r e f o n d e s .
Uebertrag vom vorigen Ja b re ................................................................................. „ 380.82
Znwachs an Interessen aus den drei W ertpapieren ............................................ ,, 14.88
Zuwachs an Interessen des Sparcassabuehes Nr. 5129 B ..................................„ 10.72
Aus dem Ertrage des Adressenbuches angekaufte Goldrente Nr. 12130

im C oursw erthe........................................................................................................„ 155.50
Summa fl. 561.92

G e g e n w a r t i g e r  S t a n d .
Siidbahn-Prioritat Nr. 117350, Serie P im A n k a u fsp r e is e ..................................... „ 102.--
Papierrente Nr. 12421* „ ,, ................................................. . 61.20
Goldrente Nr. 12130 „ „ ............................................„ 155.50
Sparcassabuch Nr. 5129 B ................................................................................................... „ 243.22

Summa fl. 561.92
T e s c h e n ,  19. Juli 1879.

Max Rosenfeld,
Sackelwart.
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Mitglieder-Y erzeichniss.
fl. fl.

Schlesischer Landesausschuss 30 Herr Lustig Heinrich 1
Stadtgemeinde Teschen 20 Maceczek Ign., k. k. L.-Ger.-Rat 1
Herr Miller Franz y. Aichholz 10 Frau Mattencloit Marie, Freiin v. 2

li Aufricht A. 1 Herr Metzner Alfons, dirig. Oberlehrer 1
ii Balcar A., k. k. Professor 1 11 Monczka Max 1
11 Baibok Theodor, Wien 1 11 Nawratil Joh., k. k. Steueramts-Adi. 2
11 Bartelmus Rudolf 1 11 Nawratil Franz, Węgierska Górka 1
11 Barthe Edl. v. Parthe 5 11 Nowak Ludwig, Wien 1
11 Bayer Friedr., Wien 2 11 Oelweiu Arthur, Wien 1

Frau Beess-Chrostin Freiin v. 5 11 Pindter Emil, Berlin 1
Herr Bernatzick Karl sen. 1 11 Pohl, Dr., Wien 1

11 Bernatzick Karl jun. 1 11 Pohorsky Anton, k. k. Prof. 2
11 Bernatzick Wenzel Dr., Wien 1 11 v. Portenschlag, Trzynietz 2
11 Bernatzick S. M., Wien 1 11 Presser Moritz 2
11 Blumenthal S. 1 11 Prochaska Karl, Buchhiindler 5
11 Bohm Math., k. k. Oberlandesgerichtsr 1 11 Pszczółka Ferd., J. U. Dr. 1
11 Busek Georg 1 11 Radda Karl, k. k. Professor 1
11 Butschek Gustay, Wien 1 11 Richter Edwin 1
11 Dróssler Leop. J. U. Dr. 1 11 Richter Josef, Wien 1

Frau Dulawa Filomena 1 11 Ripper Jacob, Wien 1
Herr Feitzinger Heinrich 5 11 Rosenfeld Max, k. k. Professor 1

11 Flooli Eduard 2 11 Rosner Alfred, J. U. Dr. 1

”
Friedmann S., Kreisrabbiner 2 11 Rosner Johana 1
Fritsche Richard, k. k. Prof. 1 11 Rothe Ludwig, k. k. Director 5

11 Gabrisch Joch., Kaminfegermeister 1 11 Sandany Fr. Josef, Wien 1
11 P. Genserek fguaz, Katechet 1 Frau Schindler Augustę 1
11 Gimpel Anton, Gemeinderath 2 Herr Schindler Emil, Wien 1
11 Glesinger Bernh. 2 11 Schmied Franz, k. k. Professor 1
11 Goch Georg 4 11 Scholtis Karl, Farber 2

Gold Adolf 1 Schreinzer Franz 1
Grauer Jakob 1 11 Schroder Eduard 1

Frau Gregor Augustę 1 11 Schuster Roman, J. U. Dr. 1
Herr Hawlas Thom., Dr., k. k. Professor 2 11 Schwanda Alois 3

11 Heissig Adolf, Kaufmann 2 11 Schweda Max, Wien 1
11 Herlitzka Sam., Rosogliofabrikant i)

11 Schwehelka Ferd., Wien 1
11 Hesser J., Kauimann 1 11 Skrobanek Jacob 1
11 Hlisnikowsky Joh , Ob.-Ellgoth 1 11 Sniegon Fr., fb. General-Vicar 5
11 Hoenig Carl, k. k. Professor 2 11 Souschek Jos., k. k. L.-G.-Rat 1
11 Hohenegger Wenzel, Wien 2 11 Spinka Jos., k. k. Professor 1

”
Ifolecek Fr., k. k Professor 1 11 Spitzer Day., Skotschau 2
Hrncsirs Karl, Hausbesitzer 2 11 Spitzer Ignaz 1
Hiibl Ililmar, Freih. y. 2 Staniek, Dr., Wien 1
John Franz, k. k. Professor 2 11 Sturm Josef, Reallehrer 1
Jureczek Josef 1 11 Thiel Karl, Kaufmann 2
Kahler Karl 2 11 Tilger Eduard 1
Karell Armand, k. k. Professor 1 11 Tugendhat Daniel 2
Klucki Sob., J. U. Dr. 1 11 Voss-Flotow, Freiherr v. 2
Kohn Ferdinand 1 11 Vogel David 1
Kohn Sigmund 1 11 Walach Adam, Cam.-Ellgoth 1
Kolar Wenzel, Peterswald 1 11 Werber Jos., k. k. Director 1
Kopka Adalb., Freistadt 1 11 Wilke Karl 1

11 Kothny E , k. k. Professor 1 11 Wolf Leopold 1
Kreidl Fr., k. k. Professor 1 11 Zahradnidek Karl, k. k. Professor 2

n Krywon Joh., Wien 1 11 Zajonz Andr., M. Dr. 2
Kunze Fedor 1 11 Zatzek Adolf 2

n Lamich Rudolf 1 11 Zebisch Hermann, Dir., Oberlehrer 1
n Lehmann Wenzel 1 11 Ziffer Ignaz, Wien 1
ii Lenoch Thomas 1 li Zyerina Felix, Wien 2

Der Yerein zahlt sonach 116 Mitglieder.

Den s a m m t l i c h e n  W o h l t h a t e r n  wird hiemit Namens der diirftigen Schiller 
der warmste Dank erstattet.
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