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Yorwort.
Ignatz Krasicki ist am 3 Februar 1735. geboren und am 14. 

Marz 1801 gestorben. Diese genugsam bekannte Tatsache wieder- 
hole ich hier, weil meines Erachtens in den einschlagigen Literatur- 
werken nicht geniigend Nachdruck darauf gelegt wird, dass Krasic
ki die Wirren seines Vaterlandes, die Teilung Polens und die 
Konstitution von 3 Mai erlebt bat, ohne dass diese weltbewegen- 
den Ereignisse, die einzig in der Weltgeschichte stehen, seine dich- 
terische Phantasie angeregt haben. Dabei lasse ich nicht den Ein- 
wand gelten, dass es ihm wohl war, wahrend sein Vaterland blu- 
tete, denn er gehbrte den altesten Adelsgesclilechtern an, war ein 
Freund des jungen Poniatowski und stand in steter Fulilung mit 
den fiihrenden Kreisen. Man darf auch nicht behaupten, dass es 
ihm an Herz fehlte, denn er war seelensgut und erzeigte Liebe, wo 
er nur konnte. Er freute sich wie ein Kind, ais ihm von Friedrich 
Wilhelm II. der Genuss seiner Pfriinde fureinjahr nach seinem Tode 
geschenkt wurdc, weil er wusste, dass das seiner Familie zu Gute 
kommen wiirde, und schrieb seinem Bruder dariiber: „Das ist kein 
iibles Geschenk, dafiir kannst Du schon einen Becher auf meine Ge- 
sundheit leeren“. Auch die Eigenheit seiner Begabung hatte ihn 
nicht gehindert, denn in seinen Fabeln spielt der Wolf eine so her- 
vorragende Rolle, dass eine Anspielung auf sein Vaterland gerade- 
zu gegeben war, aber er verschmahte es. Er ging sogar einer An
spielung dann aus dem Wege, wenn sie sich aufdrangte. In der 3ten 
Fabel des vierten Teiles Lamm und Wolfe fiihrt er zwei Wdlfe 
ein und lasst sie sagen „Feist bist Du, schwach, im Wald“ und beugt 
durch den Zusatz „im Wald“ einer moglichen politischen Anspie
lung vor.

Eine Erklarung fur diese scheinbare Teiinahmlosigkeit finden 
wir in seinem Charakter. Er war, was man einen „lieben Kerl“ nennt. 
Jeder der ihn kannte, war ihm gut. Es ist kein Zufall, dass er mit 24 Jah-



ren, oline die kirchlichen Weihen erhalten zu haben, sclion Koadju- 
tor einer Abtei war, und dass er den jungen Konig so an sieli 
fesselte, dass dieser ihm, dem dreissigjahrigen, sclion einen Bischof- 
stuhl verschaffen konnte, der eine Jalireseinnalnne von 400.000 
Gulden braclite. Er war ein Gtickskind, eine sonnige Natur, gleich 
ąelicbt bei Friedrich li. wie bei seinem Nachfolger. Er glich darin 
dem jungen Goethe und stand auch wie dieser (iber den po- 
litischen Ereignissen Nehmen wir dazu, dass er dem geistiichen 
Star.de angehorte und ais Seelenhirt ein Hort des Friedens war, so 
finden wir es natiirlich, dass er nur bestrebt war, die Menschcn 
zu bessern und aut den rechten Weg zu fiiliren. Und dabei kam 
ihm seine eminente Befahigung zum Fabeldichter ausserordentlicli 
zu statten. Im Gewande der Tierfabel sagte er seinen Landsleuten 
und allen, die es horen wollten, die Walirheit, ohne zu verletzen, 
ohne Unfrieden zu saen. Er widmet die Fabeln den Kindern, die 
den leichten flussigen Reimen oline Miihe folgen konnten, und trifft 
die Grossen, dereń Gewissen er wachruft.—Diese Fabeln gehoren zu 
den schonsten Erzeugnissen der Weltliteratur. Einfach, harmlos und 
docli poetisch sind sie aut diesem Gcbiete erste Meisterwerke. Sie 
stelien holier ais die Prosafabeln von Aesop, Phaedrus und Lessing, 
hoher ais die gereimten van Gellert und La Fontaine.

So betrachte ich ilire Wiedergebe in deutscher Sprache ais 
eine iiberaus lohnende Arbeit und bedaure nur, dass der beschrank- 
te Raurn einer Schulabhandlung niclit auch die Veroffentlichung 
der „Neuen Fabeln" gestattet.

Bei der Ubersetzung war ich mir der Schwierigkeit voll be- 
wusst. Sie erforderte niclit nur liebevolles Eingehen in die Eigen- 
art Krasicki’s, sondern vor allem eine Menge dichterischen Taktes. 
Die Fabeln sind so durchsichtig, dass der Dichter meist das An- 
bringen einer Morał unterlassen konnte, und wo sie erscheint, ist 
sie eine Folgę von Krasicki’s origineller Reimtechnik. Er begann 
gcwohnlich mit einem wichtigen, interessanten, den Leser spannen- 
den Satz. Fand er niclit gleich einen dazu passenden Reim, so sctzte 
er ihm ais Einleitung einen dazu moglichst passenden Satz allge- 
meiner Bedeutung voran. Dieser Satz ist ihm weniger wichtig, er 
konnte sogar fortfallen, ohne den Reiz der Fabeln zu mindern. In 
diesem Falle inusste auch die Ubersetzung, die doch einer gewissen 
jreiheit bedarf, die z w e i t e Zeile ungetriibt wiedergeben, durfte 
aber an der ersten nocli Belieben andern. So bringt die 5te Fabel



des 4ten Teiles, ais Hauptsache: „Traf die Oesundheit einst ein 
Medicus“, wahrend die Einleitung „ich erzahle Euch eine in- 
teressante aber wenig giaubhafte Tatsache“ ruhig fortfallen oder 
durch etwas anderes ersetzt werden kann. Auch ausserlich glaubte 
ich etwas andern zu miissen. Die Fabeln sind alle im gleichen 
Versmass geschrieben. Trochaen gemischt mit Daktylen fortlau- 
fend aa, bb, cc, gercimt, meist 14 Silben. (Die neuen Fabeln, die 
ich spater zu vcroffent!ichen gedenke, haben freieres Versmass). Die 
erste Fabel des ersten Teiles giebt dieses Versmass getreu wieder, 
doch lasst sieli nicht in Abrede stellen, dass das im Deutschen auf 
die Dauer ermuden wtirde. Die deutsche Prosa ist zwar auch tro- 
chaisch, daktylisch, sie wirkt aber wie Prosa in diesem Versmass 
und es bedarf einer eminenien dichterischen Begabung, um diese 
Trochaen, wie im Trompeter von Sakkingen geniessbarzu machen. 
Die deutsche gehobne Spraclie iiat jambisch anapastischen Cha
rakter, wie mail am besten an der Prosaiphigenie Goethes sehen 
kann, und deshalb habe ich es fur meine Verpflichtung gehalten, 
liier Mannigfaltigkeit zu schaffen, die ich durch Einfiigung von Bin- 
nenreimen zu erhohen suchte. lin iibrigen aber lassen wir den 
Dichter sprechen:



An die Kinder.

Ihr, die Ihr, ohne nach Warum zu fragen,
Nach einem Spielzeug konnt mit Wonne jagen,
Die Ihr fur Spielzeug werdet zu Erfindern,
Euch bring’ ich Fabeln, den geliebten Kindern.

Ihr, die Ihr glticklich noch im Leichtsinn lebet, 
Vereinten Drangs nach Nichtigkeiten strebet,
Die dem, der Nutzen sucht, zu nichts sich mindern, 
Euch bring’ ich Fabeln, den geliebten Kindern.

Ihr, die Ihr selbst in wechselnden Gestalten 
Mit Fabeln konnt die Brtider unterhalten,
Die selbst der Grossen Ernst nicht weiss zu hindern, 
Euch bring’ ich Fabeln, den geliebten Kindern.

ERSTER TEIL.

Eingang ins Fabelreich.

Es war einmal ein Bub’, gross an Enthaltsamkeit,
Es war einmal ein Greis, ein Feind von Zank und Streit, 
Es war ein Autor, der gonnt’ Ruhm den andern Dichtern, 
Ein Zollner, der nicht stahl, ein Schuster, immer niichtern, 
Es war ein Reicher, der der Armut Opfer brachte,
’S war ein Minister, der nie an sich selber dachte,
Ein Soldner, der nicht prahlt, es war ein frommer Dieb, 
Es war ein Dichter, der stets bei der Wahrheit blieb. 
Und das sind Fabeln? Nein! Das trifft man ab und zu. 
Erlaubl, dass ich’s in’s Reich des Fabelhaften tu’.



I. Abuzei und Tair.

„Vater“, sagte Tair, „ich bin beim Sułtan in Gnaden,
Er giebt die Schwester mir, hat morgen zur Jagd mich geladen". 
Sprach der Vater: „Auf Gunst der Fiirsten, auf Laune der Frauen 
Und auf das Wetter im Herbst ist leider wenig zu bauen".
Vater, du warst ein Prophet, der Sułtan erkor einen andern,
Und der Regen verbot Tags drauf zur Treibjagd zu wandern.

II. Bach und Strom.

Ein Bach, der mit Gebraus den Berg hinunter schoss,
Der hohnte einen Strom, der (ragę unten floss.
Doch ais der Schnee zerschmolz im Friihlingssonnenschein,
Da macht’ er aus dem Bach ein Fliisschen, winzig klein.
Bald schluckte ihn der Strom, ais ob’s em Bissen war’,
Und so war er, o weh, auch nicht ein Fliisschen mehr.

III. Papagei und Eichkatz.

In einem Hause war ein bunter Papagei,
Der ubertraf die Frau an Klatschsucht und Geschrei,
Und was im Haus geschah, bei Tage und bei Nacht,
Das ward sofort von ihm der Herrin iiberbracht.
Im Kafig nebenbei ein rotes Eichhorn sass,
Den ganzen Tag bedacht auf Springen, Kurzweil, Spass.
Den bunten Papagei, den liebt’ die Hausfrau sehr,
Dafiir das Hausgesind’ die rotę Eichkatz mehr.
Da fragt’ aus Eifersucht der bunte Papagei,
Worin fiir Dienerhass der Grund zu suchen sei.
Das Eichhorn sprach: „Du kommst ganz leicht wie ich zum Ziel, 
Eergbtze stets die Frau, doch klatsche nicht so viel“.

IV. Der jungę und der alte Fuchs.

Ein junger Fuchs, der noch im Waidwerk unerfahren,
Freut’ sich ani Winterpelz mit seinen dichten Haaren.
Der alte sprach: „Du Tor, zur Freude ist kein Grund;
Denn unsre Schonheit lockt den Jager und den Hund“.



Der Blinde trug den Lahmen, trefflicli ging es beiden,
Da wollt’ mit einem yyial der Blinde niclit mehr leiden,
Dass er dem Lahmen folgen musst’ aufs Wort,
Er kauft’nen Stock und spricht: „Der hilft mir besser fort“. 
Der Lahme ruft: „Geh’ links!“ der Blinde es nicht glaubt, 
Geht gradaus und zerblaut an einem Baum sein Haupt,
Der Lahme spricht besorgt: „Ein Wasser, Frcund, gieb Acht“, 
Der Blinde patscht hinein, hat bcide nass gemaclit,
Gerat dann in ein Loch, obgleich gewarnt: — Es kamen 
Die beiden elend urn, der Blinde mit dem Lahmen.
Weil dem, der in Gefahr auf Stockes Hilfe baut 
Und dem, der dann sein Heil der Dummheit anvertraut.

VI. Adler und Sperber.

Dem Adler, dem bchagt unwiird’ges Jagen nicht;
Drum hat er sieli zur Jagd den Sperber abgericht’t.
Der Sperber Spatzen fing, sie speist mit Lust der Aar,
Doch da ihm zu gering bald solche Nahrung war,
Und seine Fresslust wie ein Spargel wurde langer,
Frass er den Vogel frtih, zur Nacht den Yogelfanger.

VII. Der geizige Vater und der leichtsinnige Sohn.

Das Uebermass, das bringt gewohnlich schlimmen Lolin:
Der geiz’ge Vater schalt den Prasser, seinen Sohn.
Der beiden Ende war: Vor Hunger starben sie,
Was sich nicht gonnt’ der Greis, vcrprasst der Solin zu fruh.

VIII. Ratte und Katze.

„Mir rauchert man fiirwahr", so spracli mit Stolz die Ratte,
Die vor dem Hauptaltar sich eingenistet liatte.
Da drang ihr ins Gesicht der Rauch, der eitlen Ratze,
Sie sah ein Weilchen nicht, da biss sie tot die Katze.



Der Ozean, dem Stolz die Riesengrosse gab,
Der blickte vo!!er Hohn auf Strom und Fluss hinab.
„Hort auf“, sprach er ,und fiihrt mir niclit mehr Wasser zu“.
Da sagt der Tajo: ,.Du, Gewaltiger, gicb Ruh!
Fiir dcine Grosse muss ich wiihlen meine Bahn,
Denn, wiire icli kein Fluss, warst du kein Ozean“.

X. Das Fiillen und das alte Rosa.

Ais man die Rossę spannt’ in goldbeschlagne Kumte,
Von Ncide iibermannt, ein junges Fiillen brummte.
Bald kam auch seine Zeit, da war es hoch begliickt,
Bis ihn des Halfters Stahl zu sehr im Maule driickt,
Bis es den Reiter trug, bis es die Riemen spiirt,
Bis ilirn der Sattelgurt den Leib zusammenschniirt.
Und wie’s nun weint und grollt, das alte Ross versetzt:
„Du hast’s ja selbst gewollt, zur Unzeit klagst du jetzt“.

XI. Zwei Schildkróten.

Zwei Schildkróten wollten einmal einen Wettlauf probieren 
Und taten, trotz reichlicher Qual, gar wacker sich riihren.
Aber noch eh’ einen Teil sie der Strecke durchliefen,
Flohen die Gaste in EiP, und die Richter, die schliefen.
„Euch sollt’“, die Schwalbe drum spiicht, „kein Wettlaufen trennen, 
Ihr konnt das Gehen noch nicht, wozu also rennen?“

XII. Biene und Hornisse.

Die Biene zur Hornisse spricht, indes ihr Stachel droht:
„Dich Miissigganger nalir’ ich nicht, verdiene dir dein Brot“
Und die Hornisse sagt: „Das ist schon wahr, ich raum’ es ein, 
Doch mich, nur weil du f!eiss’ger bist, zu schelten ist nicht fein. 
Und bcsser, wenn du in der Not dem Armen Hilf’ erweist,
Ais dass, indes dein Stachel droht, du nur dich selber preist".



Ais man das Lamm bekranzt’, nicht wenig stolz es war,
Und ais von Golde glanzt sein schnnickes Hdrnerpaar,
Doch ais mit seinem Strick der Schinder kam herbei,
Erkannt’ es sein Geschick, dass es ein Opfer sei,
Und ob es auch nicht wollt’, es trug’s in Demut ganz—
Was frommt’ ihm nun das Gold, was ntitzt ihm nun der Kranz?

XIV. Der Doktor.

Ein Arzt erfand einmal ’ne gute Arzenei
Und glaubt’, dass ohne Wahl sie immer dienlich sei.
Ais er sie fiinfmal gab, konnt’ kaum der Kranke stehn,
Man legt’ ihn in das Grab nach Flaschchen neun und zelin.

XV. Jager und Hund,

Dem Forster ist ein Rude entflohn, irrt’ durch den Tann,
Und bot, der Freiheit miide, dem Wolf zum Dienst sieli an.
Da fing er Hasen, Bbcke, jagt’ Enten auf dem Teich,
Und was er bracht’ zur Strecke, das frass sein Herr sogleich.
Da rief er tief erbittert, denn er litt Not dabei:
„Der Mensch der schlagt und ftittert" und lief zur Forsterei.

XVI. Eisklumpen und Kristall.

Ein Klumpen Eis aus der Pfiitze sah einen Kristall; aus Neid, 
Dass dieser glanze und blitze, klagt er der Senne sein Leid.
Da hat die Sonne geschienen, sie riihrte das torichte Flehn.
Er glanzt’wie Demant und Rubinen und musste, der Arme, zergehn. 
Ihn trank die durstige Erde, er ward zum schmutzigen Moor.
Das hatt’ er von seiner Beschwerde und seinem Neide, der Tor.

XVII. Alter Hund und alter Diener.

Ais Packan nach dem Schuss die Beute bracht’ zur Strecke,
Lebt’ er im Ueberfluss und schlief auf warmer Decke.
Er wurde alt; geschwind war’s mit der Gunst vorbei;



Er kam zu Schaf und Rind auf eine Meierei.
Es pflegte nun den Hund getreulich Jahr um Jahr,
Der heute Schafer und der Kammerling einst war.

XVIII. Vater und Sohn.

Es hat ein jedes Alter die cigne Plackerei.
Der Solin stohnt bei den Biichern, der Vater stohnt dabei,
Der Vater fleht um Ruhe, der Sohn diinkt sich niclit frei,
Der klagt, dass er zu alt ist, der, dass zu jung er sei.

XIX. Esel und Hammel.

Ein Esel ziirnte dem Geschick, weil ihn im Winter fror,
Ein Hammel in der Nah’ am Strick der sagt zu ihm: „Du Tor 
Siehst Du den Fleischer neben mir ? Dein Los das bessre ist, 
Dank Du den Gottern doeli dafiir, dass Du nicht schmackhaft bist“.

XX. Maus und Katze.

Ein Mauschen, das gemach ein Buch verzehrt’,
Das glaubt’, dass ihm danach Verstand beschert.
Sie sprach zu andern Mausen: „Mich musst Ihr horen,
Ich werde mit Beweisen die Katz’ bekehren".
Die Katze kam geschwind: „Ich bin bereit".
Die Katzen namlich sind voll Piinktlichkeit.
Die kleine Maus beginnt, die Katz’ hort zu 
Und weinet wie ein Kind, da wird im Nu 
Die Maus viel ktihner nocli, spricht mancherlei 
Und wagt sich aus dem Loch — da war’s vorbei!

XXI, Vogel im Kafig.

Ein alter Zeisig im Kafig weint, da trostet ihn ein junger:
„Du hast es besser im Kafig, Freund, du leidest keinen Hunger". 
„Du kamst im Kafig, mein Kind, zur Welt,. doch ich in jungen

[Tagen“,
So sprach der alte, „flog iibers Feld und muss drum ewig klagen".



Ais ein Esel vor der Sonnen Kiihlung suchend, irrte,
Sah er, dass zu einetn Bronnen trieb das Vieli der Hirte.
Und des Menschen Giite macht ihn sprachlos vor Vertrauen, 
Doch ein kluger Ochse lacht ihn ans und sprach zum Grauen: 
„Du zahlst heut sie zu den -besten, doch ich kann beweisen, 
Dass die Menschen nur uns masten, urn uns zu verspeisen.

XXIII. Eiche und Kiirbis.

Ais der Kiirbis Sonne trank und sich dehnend bauchte,
Fragt’ die Eiche er, wie lang sie zum Wachsen brauchte. 
„Hundert Jahre“ ! „Und ich wuchs so in hundert Tagen“.
Doch der Eichbaum sagt ihm flugs: „Das hat nichts zu sagen, 
Deine Schonheit Trug nur ist, Trug den bloden Sinnen,
Wie du schnell gewachsen bist, musst du schnell von hinnen".

XXIV. Derwisch und Schiiler.

Ein weiser Derwisch schopfte friih und mittags einen Trank 
Aus jener heil’gen Quelle, die schon Mahomed besang.
Sein Schiiler wollt’ der Weisheit Macht erwerben doppelt schnell, 
Trank fruh, des Mittags, in der Nacht, fortwahrend aus dem Quell. 
Und was geschah mit solchem Tropf ? Die Weisheit schopft er nicht, 
Doch kriegf er einen Wasserkopf und ausserdem die Gicht.

XXV. Wandersmann und Kriippel.

Ein Wandersmann empfand es ais ein herbes Los,
Dass er musst’ ziehn durchs Land, die Fiisse nackt und bloss.
Da sah er in der Stadt, dass wer am Kirchtor schlief,
Der keine Beine hat; und dankerfiillt er rief:
„Ich dank dii Schopfer Du, will immer dankbar sein,
Ich bin nur ohne Schuh, doch der ist ohne Bein.“



Der Loewe wollte gnadig sein und giitig 
Und lud zur Jagd die Tiere ein, grossmiitig.
Sie jagten mit ihm friili und Split durch Woclien 
Und frassen, Fleisch nahm Majestat, die Knochen.
Man tat im ganzen Konigreich ihn loben;
Er sann, von neuer Gnade, gleicli auf Proben,
Und sich besonders koniglich zu weisen,
Erlaubt er, einen unter sieli zu speisen.
Es kamen bald auch andre, nach der Reihe;
Der Rest, der wurde fett, da sprach der Leue:
„Es spottet diese Fressensgier des Masses,
Weil dem gefriissigen Getier“. — Er frass es.

XXVII. Fischlein und Hecht.

Ein Wiirmclien aus dem Wasser guckt, ein bisclien bios,
Ein Fischlein hatt’ es gern verschluckt, es war zu gross.
Es frass den Wurm ein grosser Hecht, der nicht bedacht,

Dass drin ein Haken kunstgereefit war angebracht.
Und wie ans Land der Angler frisch zog seinen Hecht,
„Ein Knirps sein“, sprach der kleine Fisch, „ist auch nicht schlecht".

ZW EITER TEIL.

I. Jupiter und die Schafe.

Die Schafe standen spat und friih bei Zeus in Scharen 
Das Los der Lammer wollten sie von ihm erfahren.
„Ich sagę Euch der Lammer Los, doch nur zur Strafe;
Denn dunkel ist der Zukunft Schoss“, sprach Zeus zum Schafe. 
„Viel schlimmer wird dein Schicksal sein, wenn du nun weisst, 
Dass dicli samt deinen Kinderlein der Mensch verspeist“.
Drum lialte sich im engen Kreis, wen Neugiei plagt;
Was er verschweigt, der Himmel weiss, und was er sagt.



Der Bauer hatt’ an einer Ernte nicht genug,
Drum zog er zweimal durch den Acker mit dem Pflug,
Und statt der Doppelfrucht dem Superklug 
Der Acker Hederich und Quecke trug.

III. Die Nachtwachter.

Im Starrsinn wachst das Uebel, war’s auch klein,
Mischt sich zumal der Ehrenpunkt hinein.
Im Stadtchen war ein heisser Kampf entfacht 
Bei Hans und Veit, den Wachtern fiir die Nacht.
Zu Haus und draus und allwarts tobt der Streit.
Der Schulz lobt’ Hans, der Amtmann lobte Veit,
Und Mann und Frau und Kinder sind Partei,
Gevattern, Freunde, Nachbarn sind dabei:
Und warum tobt’ zwolf Jahre solcher Streit?
„Gebt Acht“ schrie Hans, „gebt Obacht“ briillte Veit.

IV. Der Philosoph.

Ein Philosoph, in sein Sistem verbissen,
Wollt’ nichts von Gott und allen Heil’gen wissen.
Doch, ais ihn Krankheit traf, glaubt’ unser Meister 
An Gott nicht nur, sogar an bose Geister.

V. Die Tiere und der Bar.

Beim alten Loewen brach oft Krieg aus mit den Tieren,
Der jungę Leu versprach, nur milde zu regieren.
Drum war die Freude gross, es schwieg allein der Bar, 
Gefragt, da brummt’ er bios, doch endlich sagte er:
„Des Friedens mich zu freu’n, wird mir erst dann gefallen, 
Wenn unserm jungen Leu’n gewachsen sind die Krallen“.

VI. Bachlein und Springbrunn.

Die Fontaine in die Hohe steigt und braust und briillt,



Dass das Bachlein in der Nahe murmelt neiderfiillt.
Doch da brach das Lcitungsrohi, Springbrunn ist zu Ende,
Doch das Bachlein wie zuvor, murinelt durclis Gelande.
Nach der kurzeń Trauer ist Freude ohne gleichen:
Kunst kann doch zu keiner Frist die Natur erreichen.

VII. Der Schatz.

Es fand ’nen Schatz ein reicher Mann, ein armer stand nicht weit 
Und klagte laut die Gotter an der Ungerechtigkeit.
Und Zeus erwidert: „Warte du erst ab, was noch geschieht."
Der Reiche forschte immerzu des Nachts, wo’s keiner sieht,
Und kratzt und grabt und schleppt und hebt, fiel hin entkraftet dann, 
Und blieb, solange er noch lebt’, ein kranker, siecher Mann.
Drum merke, dass man nach dem Schein nicht vorschnell schatzen

[muss,
Gott straft nicht nur durch Not allein, oft auch durch Ueberfluss.

VIII. Der Taler und der rotę Gulden.
i?'

Ein Taler, gross und schwer und dick,
Der hohnt’ ein rotes Guldenstiick,
Doch ais es kam zum Wechseln bald,
Das Guldenstiick zwei Taler galt.

IX. Bar und Fuchs.

Der Bar, die Tiere zu ergotzen,
Tat wie gewohnlich Unsinn schwatzen.
Die Tierwelt schlief, der Wolf nur tobte,
Dicweil der Fuchs den Unsinn lobte.
Der spracli: „Mich juckt die Haut vor allen,
Weil schwach die Rede, scliarf die Krallen“.

X. Die Prozesshansel.

Nach 30 Dekreten und 19 Repliken
Nach 11 Resolutionen und 13 Dupliken
Sicgt Hans im Streit und darf von  R e c h te s  w eg en



Den Rest seiner Habe fiirs Urteil erlegen.
Sie starben beide, wie vom Amt sie heimwarts wandern:
Der Hunger wiirgt den Sieger, Yerzweiflung wiirgt den andern.

XI. Der Loewe und die Tiere.

Die Tiere alle, ais des Loewen Gaste,
Die stritten, welcher Vorteil wolil der beste:
Die Weisheit lobt der Elefant, die Wiirde preisst der Ur,
Der Fuchs die List und den Verstand, das Ross lobt die Statur, 
Der Wolf den beutesicliern Blick, der Hirscli ein schon Geweih, 
Das Lamm Ergebung in’s Gescliick; dem Hund gefallt die Treu, 
Der Panther schwarmt fiir kiihnen Mut, der Bar fiir Kraft und Macht, 
Dcm Escl diinkt die Arbeit gut, dem Luclis die auss’re Pracht, 
Enthaltsamkeit dem Dromedar, dem Reh die Wohlgestalt,
Der Hase findet wunderbar das Rcnnen durch den Wald.
Der Loewe sprach: „Den achte ich zumeist,
Wenn ihr mich fragt der sieli nicht selber preist“.

XII. Rohr und Hopfen.

Der Hopfen rankt’ ums Rohr, er wollt’ es halten;
Doch ais der Bliitenflor sieli tat entfalten,
Da sprach das Rohr: „Lass sein, nimm mir die Bindę,
Ich stehe schon allein, furclit’ keine Windę".
Der Hopfen sprach sodami: ,,’S gkbt starkre Wetter"
Und setzte Aeste an und neue Blatter.
Es kam ein Wind danacli, konnfs Rohr nur biegen,
Der Hopfen aber brach und blieb auch liegen.

XIII. Das Schaf und der Hirt.

Ais der Schafer sclior das Schaf, tat er erzahlen,
Wie er fiir das Lamm so brav miisse sich ąualen,
Ais es schwieg da schimpffer los, dieses bescheiden 
Fragte: „Womit, sag’ mir bios, tust du dicli kleiden?"



Die Kasse liat, von Golde schwer, den Hirsesack verlacht.
Da kamen grade Diebe her, eiabrechcnd bei der Naclit.
Ais Schloss und Riegel sie zerstort, entflohn sie mit dem Raub, 
Und warfen, da sie nichts mehr wert, die Kasse in den Staub. 
Der Hirsesack durchs Fenster sah, ais die Gefahr vorbei,
Da lag die arme Kasse da, zerbrochen und entzwei.
Er sprach: Du Stolze bist zerstort, mich aber liess man ganz, 
Man freue sich am eignen Wert, niclit am erborgten Glanz.

XV. Die gliickliche Ehe.

In diescr schlimmen Zeit, da hab’ ich’s doch gesehen,
Den Hort der Einigkeit, das Muster aller Ehen,
Den Zielpunkt aller Neider, den andern zur Erbauung—
Der Ehemann starb leider acht Tage nach der Trauur.g.

XVI. Der Geizhals und der Neider.

Verlassend Heimat und Kind und Weib in ihrer Hiitte,
Der Neider und Geizhals sind gewandert, Zeus der dritte...
Und wie zu End die Fahrt, da sagte Zeus zu ihnen,
Im Blitz geoffenbart: „Ich werde jetzt Euch dienen:
„Wahlt nur, ich karge niclit, selbst mit den grćissten Gaben, 
„Einmal soll’s der, der spricht, der andre doppelt haben.“
Der Geiz’ge stand wie’n Pfahl, schien sprechen nicht zu konnen, 
Der Neider die Doppelzahl wolit’ nicht dem Gegner gonnen,
Und konnte doch vor Wut das Schweigen nicht ertragen 
Und sprach: „Zeus sei so gut, ein Aug’ mir auszuschlagen". 
Und statt durchs offne Tor das Gliick zu sehn; aus Neide 
Er flugs ein Aug’ verlor, der andre alle beide.

XVII. Zwei Hunde.

Zum fetten Mopse sprach der Hofhund an der Kette:
„Ich friere ohne Dach, du Iiegst im warmen Bette“.
„Und datur ist der Grund“, der Mops drauf sagt mit Lachen, 
„Du kannst nur dienen und ich kann Yergnugen machen".



„Ich fliichte mich zu dir“ sagt Damon zu Arist,
„O bringe Hilfe mir, wenn du ein Freund mir bist;
Ich bab’ dem schonen Kind, Irenen Lieb’ gezeigt,
Doch ihre Eltern sind und sie mir nicht geneigt’"
„Du einz’ger aus der Scliar," sprach drauf Arist „du weisst, 
Wie treu ich stets dir war, drum ais dein guter Geist,
Geh’ ich zu ihr geschwind" — und weil nicht faul er war, 
Sah er das schone Kind und fiihrt es zum Altar.

XIX. Der Landwirt und die Baume.

Ein Wirt, der auf Beąuemlichkeit und Schonheit sehr viel gab, 
Schnitt jedem Baum zur Friihlingszeit die meisten Acste ab. 
Der nachste Herbst belehrte ihn, dass nutzlos seine Kunst,
Er hatt’, statt ein Spalier zu ziehn, nur jeden Baum verhunzt.

XX. Der Philosoph und der Redner.

Ein Philosoph, ein Redner, stritten lang,
Wer wichfger sei, und ziellos war ihr Zank.
Ein Bauer kam, „der riclite" beide schrei’n,
Da Redner fragt, wcr grosser von den zwei’n,
Der ausdenkt oder der das Wort erst leiht,
Der Bauer sagt: „Mir fehlt Gelehrsamkeit,
Doch wenn hier meine Ansicht etwas gilt,
Ich schatz den Rahmen wen’ger ais das Bild.“

XXI. Der Mensch und die Gesundheit.

Der Mensch ging fiirbass, es ging die Gesundheit mit.
Der Mensch, der rannte zuflink; „O hemme den Schritt"
Sagt der Gefahrte, „du wirst miide gar sehr“
Sagt der Mensch ihr „Du irrst“ und rannte nocli mehr,
Und so blieb sie zurtick und folgte gemach.
Er lief allein ein Sttick, ward iniide und sprach :
„Komm, ich hemme den Lauf, begleite mich Freund'1,
Und sie gingen darauf wieder vereint.



Jełzt blieb ofters er stehn, sein Atem ging schwer;
„Stiitz’ mich", begann er zu flehn; „ich kann ja nicht mehr“ 
„Dazu war friiher die Zeit“, nahm sie das Wort.
Er bat ’ne Antwort bereit, die Gesundheit war fort.

XXII. Die Pferde und der Fubnnann.

Den Deichselpferden sagt der Fuhrmann: „Rennt,
Dass !hr die vordern uberholen konnt."
Die rannten um die Wette bis zur Nacht.
Da kam ein Wandersmann und Hat gelacht:
„Dir folgt das dumnie Vieh, was ist das wert?“.
„Dumni oder nicht“, sagt der „mein Wagen fahrt“.

XXIII. Die Nachtigall und der Stieglitz.

„Dem Stieglitz", sagt’ der Zeisig „ist der Sieg gelungen",
Ais mit der Nachtigall um Vorrang er gesungen.
Das hat die Vogel alF in hohein Grad emport,
Da docli der Nachtigall allein der Sieg gehort.
„Der Zeisig tauschte sieli,“ schrien sie, „in jedem Fall“ 
„Vielleicht getauscht durcli mich,“ sagt hołd die Nachtigall.

XXIV. Miicke und Fliege.

Die Miicke sali die Fliege, die ertrank 
Und sagt: Ich fliege besser, Gott sei Dank.“
Und wiilirend sie nocli diese Worte spricht,
Yerbrennt sie sich ihr Flugelpaar am Licht.

DRITTER TEIL. I,

I, Der Elefant und die Biene.

Nicht geifern soli der Kleine auf den Grossen.
Ein kleines Bienchen tat sich arg erbossen,
Da ihr des Stachels scharfes Gift bekannt,



Dass sic nicht fiirciitete der Fieiani
Sie stacii den Grossen drum und raclite sich,
Und starb daran; er ftihlte nicht den Stich.

II. Fuchs und Esel.

Ein Fuchs, ergraut im Triigen und im Steliien,
Klagt einem Esel, dass ihm Freutide fehlen.
„Drań tragst Du Schuld“ entgegnete der Graue,
Wer Freundschaft sucht, der will, dass mail ihm traue, 
Mail meidet den, der gross ist im Betrtigen.
Sei selbst ein Freund, so wirst Du Freunde kriegtn.

III. Juppiter und die Bauera.

Paul siie’t am Berg, Fritz unten in dcm Tale,
Paul bat urn Regen, Fritz, dass Sonne strahle;
Und Zeus erhort die bciden ganz aufs Wort,
Schickt Regen auf den Berg, und regnet immerfort 
Und ohne Unterlass schickt er in’s Tal die Sonne. — 
Die Ernte aber war nicht eitel Freud’ und Wonne.
Denn auf dem Berg verfault das ganze Korn 
Und musste in dem Tal im Sonnenbrand verdorrn.

IV. Kind und Vater.

Der Vater hat den Klaus geschlagen mit der Rut’.
Kaum ging der Vater ’raus, wart Klaus sic in die Glut; 
Und ais es wieder kam, dass Klaus etwas versah,
Den Stock der Vater nahm; die Rutę war nicht da.

V. Diamant und Kristall.

Womit Du nicht bedacht, das suche nicht zum Scheiti. 
Durch der Facetten Pracht, betrog das Aug’ ein Stein. 
Smaragd und auch Rubin aus Stolz er unwert fand,
Da legte neben ihn ein Mann den Diamant.
Die falsche Pracht erblich; es sprach der Juvelier 
„Der Stein, der eignet sich kaum fiir ein Schlosschen mir“.



Der Frómmlerin die Magd etwas zerbrechen tat,
Gcrade ais sic sagt das Ende voin Gebet.
Sie wendet sieli zuriick voll Zorn und Ungeduld
Und spricht mit frommem Blick „Vergieb uns uns’re Schuld,
So wie auch wir vergeben“ Drauf fing sie an zu hau’n.
Beliiite uns im Leben vor solchen frommen Frau’n.

VII. Der Dickwanst und der Bettler.

Den fetten Herm der Bettler sali; da weinte er. —
Der starb, kaum war der Abend da, ersfickt im Schtner.
Almosen drauf der Erbe streut mit leichter Hand;
Der Bettler trank ans Iauter Freud’ sich einen Brand.

VIII. Die Biicher.

In einer der grossen Bibliotheken 
Gerieten in Zank die vielen Scharteken;
Und weil ihm das Schrein ein Argernis war,
So fragte die Chronik der Bibliothekar:
„Was schreist Du, erklare, was ist Dir geschehn ?“
„Ich will beim Kalender", so sagt sie, „nicht steh’n“,
„Was willst Du“, der Herr sagt, „ihr seid doch ein Paar.
Der liigt uns was scin wird, und Du liigst, was war“.

IX. Der Frommler.

Verhaltner Groll kann schlimmer sein, ais offner Griff.
Es biss einmal ein Hund in’s Bein den Herm Tarttiff.
Sclilag ich den Hund, denkt er ftir sich, nennt man mich schlecht, 
Es giebt was Bessres sicherlich, wie man sich racht.
Es kam gerad viel Volks dazu, er rief: „seht her 
Hicr ist ein toller Hund“ Im Nu lebt der niclit mehr.

X. Eiche und Unterholz.

Seit Jahrhunderten allein wuchs der Eichenbaum.



Baumchen unter ihm gedcih’n im dem weiten Raum.
Und der Neid erfasste die Baumchen allzusamm’,
Dass sie wuchsen und doch nie wurden solcii ein Stamm,
Aber einmal kam der Tag, da sie fallen musst’
Und dem Neid war jeder Schlag mit dem Beil ’ne Lust;
Doch sie fanden iliren Lohn fur den Neid und Stoiz;
Denn in Fallen knickt’ die Kron’ alles Unterholz.

XI. Wolf und Schafe.

Der Schwache tragt oft Leid und muss sogar verzeih’n,
Fallt jenem nur zur Zeit ’ne gute Ausred’ ein.
Der Wolf hat ein Traktat geschlossen mit den Schafen,
Und diese wussten Rat und schrieben Paragrafen,
Wie sie den Mordgesell in hundert Strafen fangen,
Es brauchte fiir sein Feli nun keines rnehr zu bangen.
Doch schon zwei Tage d’rauf verspiirt er ein Geliist 
Und frass ein Lammchen auf, nur weil er’s gerne frisst.
Die Schafe Zeter schrei’n, der Wolf ganz ruhig spicht:
„Die Lammer, die noch klein, kennt unsre Urkund nicht“.
Ein Scliaf drauf raubte er, wie Larm die Schafe machen,
Sagt er „von ungefahr sprang mir es in den Rachen“.
Und ais der WOlfe Scliar zerriss der Schafe zelm,
Sprach er „seid still, ich war nur dort urn zuzusehn,
Die andern trieben Mord, ich half nur wenig mit,
Das glaubet mir auf’s WorU und so gings, Schritt fiir Schritt. 
So hat er den Traktat verletzt in keinem Fali,
Zur Ausred’ stets parat frass er die Schafe all’.

XII. Der Kartenspieler.

Ein Spieler, der im Kummelblatt verlor nicht wenig,
Rot Ass aus Wut zerrissen hat und Eichelkonig.
Und ais durch diese Tat das Weh sieli etwas kiihlte,
Steckt er sein Geld in’s Portemonaie, das nicht verspielte.
Und zeigt wie voll die Spielerei vom Ekelhaften,
Und wie die schlimmste besser sei der Leidenschaften,
Und wie selbst einer, der gewinnt, dabei verliere“....
Zeigt’s an den Karten und beginnt drauf „Frische Viere“



XIII. Bach und Fluss.

Ein Bach, der mit Gebrtill geschwind zu Tale schoss,
Hdhnt einen Fluss, der still in breitem Bette floss.
„Wir beide, dieser sprach“ vor Friihrots Wiederkehr,
Du schnell und ich gemach, verschwinden doch im Meer“.

XIV. Fuchs und Wolf.

Im Fangloch sass der Fuchs, es ging ihm ziemlich schlimm, 
Da kam bedauernd flugs der Meister Isegrimm.
„Lass das Bedauern sein, bring lieber Rettung schnell"
So spricht der Fuchs „O Nein", der Wolf sagt, ,,Du Gesell 
Du biisst fur manche Tat, fiir manche grosse Siind’
Wer keinen Glauben hat, auch keinen Glauben find’t“.

XV. Wein und Wasscr.

Zum Wasscr sprach der Wein voll Stolz und Ubermut: 
„Mich schliirfen Herren ein, Du bist fiir Bauern gut“
„Dich trinkt die feine Welt, mir ziemt daftir der Dank,
Der Bauer zahlt das Geld, gestarkt durch meinen Trank".

XVI. Herr und Hund.

Der Hund bellt auf den Dieb, bis er ihn fortgeschreckt 
Und kriegte manchen Hieb, weil er den Herrn geweckt 
Tags drauf war’s ruhig, und da brach in’s Haus der Dieb. 
Weil nichl gebellt der Hund, besah er manchen Hieb.

XVII. Minister Ochs.

Ais Ochs Minister war, war gut das Reich bedacht,
Im Amt gings langsam zwar, doch alles ward gemacht.
Zu langsam diinkts dem Leu’n, auf dass es rascher geht, 
Setzt er den Affen ein, der jeden Spass versteht.
Es freute sich der Thron, im Anfang auch das Land,
Doch war in Kurzem schon das Reich aus Rand und Band. 
Der Konig ist entziickt, und der Minister lacht,



Das Volk nur ist bedriickt und klagt bei Tag und Nacht.
Da ward der Fuchs ernannt, der wiirde helfcn schon,
Doch er verriet das Land, den Konig und den Tliron.
Und was durch den Verrat verdorben und den Narren 
Das wurde wieder g’rad, ais man berief den Farren.

XVIII. Des Lówen Reue.

Die Wahrheit und der Trug bei Hof sind gleich gefahrlich.
Der Leu, den Reue schlug, spriclit: „Tadelt mich, doch ehrlich" 
Der Fuchs sprach: ;,Du hast Schuld, weil Du zu fronnn, zu giitig“ 
Er fand des Konigs Huld. Das machte uberiniitig 
Das Schaf, und es begann: „Du kennst niclit fremde Not,
Bist grausam, ein Tyranii" Schon war das Schafchen tot.

XIX. Der Weise und der Tor,

Den Weisen hat der Tropf beim Streite uberschrie’n;
Drum schwieg der kluge Kopf; dem andern aber schien,
Ais ware es ein Sieg; drum schrie noch arger er,
Indes der Weise schwieg. Bald konnte er niclit mehr.
Da sprach der Kluge: „Wohl hab’ ich es jetzt durchschaut,
Dass, weil die Glocke hohl, sie tonet iiberlaut.

XX. Ad}er und Eule.
Aut einem Baum zur Ruh, sass Eule mit dem Aar;
Er sprach ihr trostreich zu, weil sie doch tagblind war,
Die Eule dankt dafiir, da kam vor Tages Grau’n 
Der Jager in’s Revier, die Eule konnt’ ihn schau’n;
Da warnte sie den Aar, der hob sieli rasch empor,
Und so entging das Paar dem morderischen Rohr.
Da sprach der Adler „Erst jetzt merk’ ich es“, zur Eul’,
„Wenn Du niclit tagblind wiirst, dann ware ich niclit heil“.

XXI. Tintenfass und Feder.
Die Feder und das Tintenfass die stritten urn die Wette,
Wer wohl das Buch, des Schrift noch nass, zumeist geschriebcn

[hatte,



Da Autor sprach: „ Ihr seid niclit klug und sollt das Streiten lassen 
Der Tintenfasser gibts genug und Federn auch in Massen“.

XXII. Die Schoten am Wege.

Der Bauer voll Verzweiflung steht und kraut sieli in den Haaren. 
Weil Schoten, an den Weg gesaet, ilnn aufgegessen waren.
Er saet die Schoten hinters Kom gar klug im nachsten Jahre, 
Damit am Weg der Roggen vorn die Schoten ihm bewahre.
Und ais die Ernte wiedcrkehrt, war er in grossern Noten,
Die Schoten waren doch verzehrt; dazu das Kom zertreten.
Und daraus jeder lernen muss, der mit Verstand gelesen,
Dass Vorsicht bis zum Uberfluss, von Verteil nie gewesen.

XXIII. Nachtigall tfnd Stieglitz.

Der Stieglitz sprach zur Nachtigall, die still im Baum gesessen. 
„Wie ist doch Deiner Lieder Schall, so karg, so knapp gemessen". 
Die sprach: „So wie mir’s liegt im Blut, so lass ich es erklingen, 
Und besser wenig aber gut, ais lang und massig singen.

XXIV. Ochse und Ameisen

Des Ameishaufens Emsigkeit missfiel dem Ochsen sehr.
Da wurde ihm fiir alle Zeit die heilsam gute Lehr:
„Die Arbeit svelche selbstbewusst, der kann man Achtung zollen, 
Du tiist die Arbeit, weil Du musst, wir aber, weil wir wollen.

XXV. Tulpe und Veilchen.

Die Tulpe von bunten Glanzc war arg emport,
Dass Veilche.- und Nesselpflanze intim verkehrt.
Der Ilerr der grade gekommen, die Tulpe brach,
Und ais er das Veilchen genommen, die Nessel stach.
So liess er das Veilchen stehen am schatfgen Ort;
Die Tulpe hat es gesehen und sprach das Wort 
„Ich bin iiber Ehre und Schande zu spat belehrt,
Ein Freund von niedciem Stande ist auch was wert“.



Ein Wagen stak im Sande ganz fest gefahren.
Die Rossę ausser stande, zu ziehen waren.
Ein Falter sitzt ain Wagen, und klug er spriclit: 
„Sie konnen niclit ertragen mein Schwergewicht.
Ilir sollt Erbarmen lernen von mir ftir’s Vieh,
Ich werde mich entfernen, zieli Schimmel zieh“

VIERTER TEIL.

I, Bienen und Ameisen.

Zwei Republiken, die so nah’ im Raum,
Dass Freundschaft und Disput war zu vermeiden kaum,
Die Ameisen im Bau und dicht bei ihnen 
Im Bienenstock die arbeitsamen Bienen,
Die stritten oft, wer hoher oder besser.
Da kam der Herbst, mit ihm des Imkers Messer,
Und was mit Fleiss die Bienen aufgespeichert,
Blieb hnen nicht, hat jenen nur bereichert.
Die Nachbarn sagten, schauend auf die Reste:
„Ein kleines Heim ist immer doch das Beste.

II. Verlorene M iihe!

Hans, der nicht lernen mag, das Aiphabet zerreisst,
Dar Spiegel kriegt ’nen Schlag, weil er ihn hasslich weist.
Man nennt ihn schlecht und dumm; er wiitet wie ein Tor,
Doch macht das niemand stumm und auch nicht taub sein Ohr.

III. Lamm und Wolfe.

Will jemand rauben gehn, urn Griinde ist’s nicht schwer.
Ein Lamm zwei Wolfe selin und fallen drliber her;
Da ruft das Lammchen: „halt, wo bleibt hier Recht und Fug?“ 
„Feist bist Du, schwach, im Wald, das ist doch Rechts genug“



IV- Schildkrote und Maus.

Dic Schildkrot’ sass niclit grad beąuem in ihrem Haus.
„Du wohnst doch gar niclit angenehm“, sagt ihr die Maus. 
„ Lass Du“, sagt diese, ,.a!lcmal Dcin Mitleid sein,
Mein Hauschen ist zwar eng und sclimal, ist aber mein“

V. Arzt und Gesundheit.

Am Stadttor, wo man sieli begegnen muss,
Traf die Gesundheit einst ein Medicus,
Zuerst verdutzt, blieb er ein wenig stelin,
Weil er so nali sie niemals nocli geselin,
Dann fragt er: „wohin eilst Du so gescliwind?"
„Dahin“, sagt diese, „wo ich Eucli niclit find’“

VI. Veilchen und Gras.

Auf den griineii Matten wuchs beim Gras ein Veilchen 
In der Baunie Schatten, Freunde fur ein Weilchen.
Bald maclit breit das Gras sich; Veilclien; schiichtern stelit 
Denn es fiirchtet bas sieli; nur der Duft verrat es.
Und das Gras vor Neide tat dariiber laclien. —
Koinint die Mahd, um beide gleich zu Heu zu machen.

VII. Der biissende Wolf.

Der Wolf bereute sein Lotterleben.
Er wollt’ seit heufe nach Busse streben,
Kein Fleisch mehr fressen, nur griine Blatter,
Da steht indessen im Wald sein Vetter.
Dem Nachsten ist man zur Hilf’ verpflichtet,
Ein wenig frisst man, wird Dank entrichtet;
Ein Lamm sali stehen er ganz alleine,
Und aus Versehen blieb tot das kleine;
Geht mit der Kuh niclit ein Kalb, ein feistes:
„Die Sunde tu nicht“, sagt er, und speist es;
Den Stier von Jahren frisst er beim Weiden,
Um ihm zu sparen des Greisen Leiden;



So tut er stiindlich nur Gut’s in Musse:
Diirr war er stindlich und fett vor Busse.

VIII. Pfau und Adler.

Voller Hochmut war auf sein Rad der Pfau,
Ihn erblickt der Aar lioch im Himmelsblau,
Pacht und kommt lierbei; ’s Iacht die Vogelwelt.
Drauf des Pfauhahns Schrei tont, das weit es gellt:
„Sie verstelin mich nicht“, sagt er, doch der Aar:
„Stolz und Dummheit", spriclit, „lieb noch keinem war“.

IX. Brot und Sabel.

Dei Sabel lag beim Brot. Da sprach das blankę Schwert: 
„Fur Dieh oft bin ich rot; drum ziemt’s, dass man mich ehrt, 
Ich miih mich Nacht und Tag, damit man Dich in Ruh’ 
Geniessen kann und mag“. Das Brot bemerkt dazu:
„Wohl weiss ich, wie Du niitzt in doppelter Gestalt,
Indem Du heute scluitzt und morgen iibst Gewalt“.

X. Der Wandersmann

Ein Wanderer, der verfiuchte den Regen,
Weil dieser ihn sehr gestort auf den Wegen.
Da fiigt’ es sieli, dass ein Rauber ihm drohte,
Doch ’s Pulver war nass und trieb nicht die Schrote.— 
Er merkt’ nach 'ner Weil, ais nicht mehr 'hm bangte, 
Dass ganz er sein Heil dem Regen verdankte,
Und fluchte nicht mehr dem stromenden Regen,
Was scheinbar gar schwer, wird oft uns zum Segen.

XI. Der Konig und die Schreiber.

Ein Konig, welcher trug den Hang zum Sonderbaren,
Liess schreiben, welche klug und welche glucklich waren; 
Der die Zufriednen zalilt, war bald damit zu End’,
Und fur die Klugen fehlt im Reich’s an Pergament.



Gut tat man, wenn man stets bei Braven bliebe,
Ein boses Beispiel totet edle Triebe.
Die Turteltaube, die den Mann verlor 
Und stets allein zu bleiben sich verschwor,
Die ging dem Vogelsteller auf den Leim 
Und sass drei Tage im gesclilossnen Heim.
Ais sie tagsdrauf die Freiheit wieder liatte,
Flog sie zum Wald, dass sie sich doppelt gatte.

XIII. Windhund und Katzchen,

Der Hund sali, wie ’ne Maus der Kater froh benagt 
Und redete ihm aus, soich ganz gemeine Jagd.
Den Kater riihrt’ das nicht „Ich wahle von der Pirsch
Fur mich die Maus“, sie spricht, „Du fiir den Herrn den Hirsch*

XIV. Mensch und Wolf.

Im Wolfspelz ging der Mann und sprach zum Wolf im Tann: 
„Sieli meiner Kleidung an, was ich, der Jager, kann“
Der Wolf, der lachte heli, dann aber sagt’ er schnell:
„Du scheinst mir schwach Gesell, Du brauchst ein fremdes Fell“

XV. Walnheit, Satyriker, und Panegyriker.

Die Wahrheit ein Satyriker 
Bat und ein Panegyriker 
Urn ihrer Miihe richfgen Lohn,
Die Wahrheit sprach: „Hier ist er schon,“
Gab ein Gefass mit H mig voll 
Und eins mit Galie, „davon quoll 
Ja i.nmer uber Eure Schrift",
In G’all und Honig barg sich Gift.

XVI. Atlas und Kattun.

Der Atlas schatzt’ im Laden grad den Kattun gering,



Da kauft’ der Richter Atlas, Kattun der Kammerling.
Der Kaufmann will Bezahlung, was ist da vicl zu tun?
Es machte ’ne Verbeugung der Atlas dem Kattun.
Und ais des Schuldscheins Zahlung erfolgte nicht im Lenz,
Da machte der Kattun bald dem Atlas Reverenz.

XVII, Der schmeichelnde Spiegel.

Die Dunkelbraune zeigt’ der Spiegel licht,
Sie liebt’ das Glas fiir’s schmeichelnde Gesicht.
Und ais die schwarze Base drin sieli schaut,
Zeigt’ er auch ihr ’ne sehr viel lichtre Haut.
Das hat die Dunkelbraune so errregt,
Dass sie das Glas in tausend Stiicke schlagt.

XVIII. Die Vógel und der Esel.

Man lobt’ die Nachtigall; der Zeisig nahm dasW ort:
„Ich konnt’ dem siissen Schallgern lauschcn immerfort“
Und so die ganze Schar, wem nur in Baum und Strauch 
Gott schenkt’ ein Flugelpaar. Die Tiere lobten auch.
Der Esel nur allein frass Disteln ganz in Ruh’
Und stimmte nicht mit ein. Da fragt ihn einer: „Dul 
Hat Dich denn nicht erbaut ihr Lied so sanft und weich?“
„Mich? Ich sang einen Laut, da schwieg der Vogel gleich“

XIX. Wohltatigkeit.

Des Wolfes grosse Giite pries das Schaf,
Da fragt der Fuchs: „Wieso ist er so brav“.
„Er nahm mir nur ein Lamm, der Abstinent,
Und hat das Leben gtitig mir gegonnt“.

XX. Der Geizhals.

Dem Geizhals fehlt ein Talerstiick, drum wollfer sieli erhenken, 
Jedocli zwei Groschen fiir den Strick, die rnocht er nicht verschen-

[ken,
So stahl aus geiz er heimlich ihn, ein Nachbar tat es melden.



Das Todesurteil, das erschien zu freuen unsern Helden.
Denn wie mit wohlgemeintem Trost zu ihm sich Nachbarn drangen 
Sprach er ,wie gut, dass es nichts kost’t, wie fein umsonst zu

[hangen".
XXI. Herr und Katzchen.

„Ja Freunde hast Du nicht“ vom langern Jagen satt 
Zum Herm das Katzchen spricht, der sie gestreichelt hat.
Der Herr fragt: „In wie ferii ?“ „Du streichelst inicli“, sie sagt, 
„Doch Zartlichkeit des Herm gilt meiner Mausejagd".
„Gewiss ftir diese Miih bin ich Dir wohlgesinnt,
Doch warum jagst Du sie?“ „Weil ich sie schmackhaft find’*.

XXII. Mensch und Kleid.

Der Mann nahm den Stock und klopfte scin Kleid,
Ais wiitend der Rock mit einemmal schreit:
„Ich warmte Dich lang, ich war Deine Zier,
Und kriege zum Dank jetzt Priigel von Dir“
Der Mann sagi: „Erlaub’, nicht ziichtigt mein Stock,
Der gestrige Staub, der muss ans dem Rock,
Das Schicksal verbeut, stets milde zu sein,
Und schlag’ ich Dich heut, bist morgen Du rein“.

XXIII. Die jungę und die alte Ratte.

Weil mit Mausen tandelt sie, ’s Rattlein lobt dić Katze.
„Solche falsche Tugend flieh," warnt die alte Ratze.
„Schein ist diescs Spiel, mein Kind, ihre Gier zu decken,
Das die schlimmsten Feinde sind, die beim Beissen lecken“.

XXIV. Nachbarschaft.

Auf dem Brachfeld wuchs das Korn, war’ in’s Kraut geschossen, 
Hatt’ es nicht der Hagedorn ringsum eingeschlossen.
Unberuhrt tragt von dem Pflug gtiter Boden Fruchte,
Und es gabe Korn genug, macht’s kein Dorn zunichte.
Wo benachbart Gleiche sind, ist auch Frieden immef.
Schlimm ist Hunger, Krieg und Wind, bose Nachbarn schlimmer.



Der Einaugige hielt die Seiten sieli vor Lachen,
Und einer, welcher schiclt, konnt’ atich nichts andres machen;
Der dritle war im Bund ein Greis mit Augenglas;
Zum Lachen war der Grund, dass dort ein Blinder sass.
Da kam ein Mann, gesund, mit Augen, klaren, hellen,
Laclit’ des Verhohnten und der hohnenden Gesellen.

XXVI, Der Kluge und der Dumme.

Den Wcisen fragt’ ein Tropf, wozu Verstand wohl sei;
Da schwieg der kluge Kopf, der Dumme fragt aufs Neu’,
„Dazu wird er geiibt“ der Weise darauf sagt,
„Dass mail nicht Antwoit giebt, sobald ein Dummer fragt“.

XXVII. Habicht und Falkę.

Auf Deinen Gegner liabe Acht, willst Du ein Kampe sein.
Der Habicht, der aus mancher Schlacht des Sieg’s sich konnte freu’n, 
Erklart dem Falken kiihn den Krieg; der lacht zu solchem Streit, 
Zu strafen nur, er niederstieg, des Habichts Dreistigkeit.
Verwundet wird das arme Ding bald von des Falken Klau’n;
Der sprach: „Du bist mir zu gering, geh, lass Dich nicht nrehr

schaun".
Man wird nicht seines Sieges froh, wenn schwach der Gegner war. 
Mit Wachteln gelits dem Habicht so, mit Falken so dem Aar.

XXVIII. Die halsstarrigen Ochsen.

Siiss ist des Ubels Anfang zwar, docli ’s End’ voll Bitterkeit.
Es wollt’ im Jocli ein Ochsenpaar nicht zieh’n zur Fruhlingszeit; 
Drum blieb im Herbst die Ernte schwach, fast leer die Tenne war, 
Und ais es drum an Brot gebrach, ass man das Ochsenpaar.

XXIX, Wolf u n d  Schafe.

Der Wolf ein Aas wo roch und wollt’ es gerne haben;
Da fiel er in ein Loch, das Menschenlist gegraben,



Er sitzt, ihm geht es arg, da hóret Schafe er;
Die nah’n ihm neugierstark, er atmet tief und schwer,
Ais war ihm’s Sprechen schwer, spracli er drauf leis und sacht: 
„Nicht Zufall bracht’ mich her, nur des Gewissens Macht.
Ich biiss’ fur manche Tat, fur manchen Mord an Euch,
Bis dass der Tod mir naht“. Die Schafe bitten gleich:
„Dir ist verziehn, ko mm ’rauf“ „Nein“ „Komm, wir helfen Dir“ 
„Lasst meiner Buss den Lauf, nur weil Ihr bittet, Ihr“ —
Sie scheuten keine Mtih, und nach geraumer Zeit 
Den Wolf schon hatten sie aus seinem Loch befreit.
Und kaum war das gegliickt, weil er so dankbar war,
Zerreisst er und zerstiickt die ganze dumme Schar.





Sprawozdanie Kierownika,



Zakład powołało do życia i utrzymuje „Tow. Pry w. ginin. 
realn. w Chrzanowie", którego zarząd stanowią:

JWP. Eksc. Antoni lir. Wodzicki, prezes honorowy,
JWP. Edward hr. Mycielski, prezes,
WP. Jan'Rąb, wiceprezes I,

„ Alfred Droździkowski, wiceprezes II,
„ Waleryan Gajewski, sekretarz,
„ Jan Grzelewski, skarbnik,
„ Dr Oskar Hochbaum, członek Wydziału,

Wbny Ks. Jakób Kamieński, „ „
WP. Dr Wojciech Krajewski, „ „

„ Adolf Loewenfeld, „ „
„ Dr. Piotr Marczak, „ „
„ Franciszek Mika, „ „
„ Stanisław Polaczek, „ „
„ Karol Rudolphi, , „

Wbny Ks. Stefan Skoczyński, „ „
WP. Dr. Karol Smoleń, „ „

„ Dr. Kaz. Woynarowski, „ „
, Sylwester Ziembiński, „ „
„ Adolf Zontek. „ „



I. SMnd p n ii nauczyciclsli ego.
A. Dla nauki obowiązkowej.

1. Krajewski Wojciech, dr. filozof, c. k. profesor 
gimn. św. Anny w Krakowie, kierownik zakładu, członek 
Komisyi filolog. Akad. Um. w Krakowie; uczył jęz. łacińsk.
w kl.I. i II., histor. powsz. w ki. II.; tyg. godz. . . . 1 4

2. Loewenfeld Adolf, egz. były naucz, szkół średnich
pruskich; uczył jęz. niem. w kl. I. i II., tyg. godz. . . 9

3. Ks. Maj Franciszek, wikaryusz, uczył religii katol.
w kl. I. i II.; tyg. godz. . . . . . .  4

4. Pietrzak Józef, zast. naucz., egz. naucz, gimnast., 
gosp. kl. II., zawiad. zbiorów do nauk przyrod. i geogr., uczył 
od 1. paździer. geogr. w kl. I. i II., matemat. w kl. I. i II., 
histor. nat. w kl, I. i II., kaligr. w kl. I. i gimnast. w kl. I.
tyg. godz. . . . . . . . . . 1 7

5. Urbańczyk Tadeusz, zast. naucz., gosp. kl. I., za
wiad. bibliot. uczniów i naucz., uczył jęz. polsk. w kl.
I. i II., histor. polsk w kl. I.; tyg. godz. . . . .  9

6. Wyspiański W itold, zast. naucz., uczył do 1. paździer. 
geogr. w kl. I. i II., matemat. w kl. I. i II., histor. natur.
w kl. I. i II., kaligr. w kl. I.; tyg. godz. . . . . 1 5

7. Rapkiewicz Piotr, naucz, szkół. 6-cioklasowej
w Chrzanowie, uczył rysunków w kl. I. i II.; tyg. godz. . 5

8. Skupień Andrzej, naczelnik Tow. gimnast. „Sokół“ 
w Chrzanowie, uczył do 1. paździer. gimnast. w kl. I. i II;
od 1. paździer. gimnast. w kl. II.; tyg. godz. . . .  2

9. Lichten Jakób, naucz. szkoły 6-cioklasowej
w Chrzanowie, uczył religii mojż. w jednym oddz.; tyg. godz. 1

B. Dla nauki nadobowiązkowej.
1. Guzik Ludwik, naucz, szkoły 4-roklasowej w Chrza

nowie, uczył śpiewu; tyg. godz. . . . . .  2

Służba zakładu.

1. Ur b a ń s k i  J an ,  tercyan.



II. Zmiany w  gronie nauczycielskiem.
PRZYBYLI DO ZAKŁADU:

1. Pietrzak Józef, demonstr. w I. Zakładzie chemiczn. Uniw. 
Jagiell., od 1 paździer. 1912 r.

2. Urbańczyk Tadeusz, od 1. września 1912 r.
3. Wyspiański Witold, od 1. września 1912 r.

UBYLI Z ZAKŁADU:
1. Kita Ludwik, mianowany od 1. września 1912. r. zast. 

naucz, w c. k. gimn. w Buczaczu
2. Wyspiański Witold, z powodu choroby zrezygnował 

z posady w zakładzie z dniem 1. paździer. 1912. r.

Ii!. Plon nouiii.
Nauka odbywała się według Planów nauki dla galicyj. 

gimnaz. realn. wydanych rozporz. c. k. Rady szk. kraj. z dn. 21. 
kwietnia 1910. 1. 17525 (Reskr. c. k. Min. W. i O. z dn. 7. wrze
śnia 1909. 1. 32.791.

IV. Zbiory naukowe.
A, Biblioteka nauczycielska.

Do biblioteki naucz, przybyło w r. szk. 1912/13 19 dzieł z da
ru WP. Kogerówny.

B. Biblioteka uczniów polska.
Liczy 217 książek. Ogółem przybyło w roku szk. 1912/13 125 

książek, z czego 57 jest darem miejscowego Koła T.S.L., 7 darem 
WP. Adamczyka.

Z biblioteki korzystali wszyscy uczniowie.

C. Biblioteka uczniów niemiecka.
Liczy 7 książek.

D. Zbiory do historyi naturalnej.
Liczą ogółem 185 numerów. W roku sprawozdawczym przy

były następujące przedmioty: Leutemann: Atlas zoologiczny (tablic.28).



Z okazów wypchanych: Orzeł włochacz, krogulec, zięba jer, 
wiewiórka pospolita, chomik, drozd kwiczoł, drozd skalny, 
kos, mroczek nietoperz, brodziec krwawodziób, (dar W.P. 
Dr.Wierzbickiego). Z okazów suchych: jeżówka, piła i paszcza 
rekina (dary JWP. hr. Mycielskiego), muszla perlopława (dar ucznia 
Mattera), muszla porcelanka (dar ucznia Tschópa), rozmaite okazy 
muszli i muszelek (dary uczniów kl. 1. i 11.), Zbiór owadów i motyli.

Zbiory mineralogiczne i geologiczne liczą 63 okazy, pocho
dzące przeważnie z kopalni w Sierszy (dary ucznia. Zegartowskiego).

E. Zbiory geograficzno-historyczne.
Liczą ogółem 17 numerów. W roku bieżącym przybyły: 

Globus polityczny. Z map: Gaebler: Mittel und Siideuropa, Kie- 
pert: Italia antiąua i Imperii Romani tabula geographica (dary WP. 
A. Loewenfelda), Kiepert, Graecia antiąua i Orbis terrarum antiąuus; 
Bamberg, Afrika; Bamberg, Asien; Mirt, Hauptformen der Erdober- 
flache.

Wszystkim P.T. ofiarodawcom składa Dyrekcya serdeczne 
podziękowanie.

0. Raźniejsze rozporządzenia władz szkolnych.
C. k. Dyrek. Kolei państw, we Lwowie, 4. VII. 1912. 

L. 106 2727 IV. i RSK. 18 VII. 1912. L. 11973 IV. zarządza, by 
l e g i t y ma c y e ,  udzielane uczniom uczęszczającym do z a k ł a d ó w  
p r y w a t n y c h  z prawem publiczności do jazdy pociągami między 
miejscem zamieszkania a zakładem naukowym, przy potwierdzaniu 
prócz stempla szkolnego były zaopatrywane także przez Dyrekcye 
zakładu klauzulą: Z prawem publiczności wedle reskryptu z dnia.........

R.S.K. 24. Vlll. 1912. 1. 10960IV. polecadyrekcyoin,by dziełko: 
„ Z a s a d y  p r z y z w o i t e g o  z a c h o w a n i a  s i ę  u c z n i ó w  
s z k ó ł  ś r e d n i c h " .  Według J. Wisnara opr. Dr. J, Piątek, Lwów 
nakł. Tow. naucz. szk. wyż. 1912. Cena 30 h. polecały młodzieży 
i nakłaniały rodziców do zakupywania dla swoich synów jako po
radnika dobrego zachowania się.

R.S.K. 13. IX. 1912 1. 15726 IV. poleca dyrekcyom, by do
pilnowały, iżby drużyny skautowe lub całe klasy z powodu d a l s z y c h



wyc i e c z e k  nie opuszczały egzort i nabożeństw niedzielnych i świą- 
tecznych.

R.S.K. 4 X. 1912 1. 18087 IV. oznajmia, że e g z a m i n  do j 
r z a ł o ś c i  z języków wykładowych w g i m n a z y a c h  u t r a -  
k wi s  t yc z n y c h  ma się odbywać w sposób analogiczny do egz. 
dojrz. z jęz. klasycznych.

R.S.K. 30. XI. 1912.1.21211 IV. poleca, by nauczyciele także do
mowe z a d a n i a n i e mi e c k i e  poprawiali i oceniali, tudzież redukując 
ilość wypracować niemiec. ustanawia w kl. 1. miesięcznie 2 zad. 
szk., z tych 3 dyktaty w półroczu; w kl. II. miesięcz. 2 zad., na 
przemian szkol, i domow.; w kl. III—VI. co 3 tyg. jedno zad., na 
przemian szkol, i domow.; w kl. VII i VIII. co miesiąc jedno zad. 
na przemian szkol, i domow.; — nadto zwraca uwagę na częste 
ćwiczenia, wpisywane przez uczniów w szkole i w domu do pre- 
paracyi.

R.S.K. 26. XII. 1912. 1. 22314 IV. zezwala, aby w tych szko
łach, w których obchodzi się święta grecko-katol., w dniu 18 I. 
każdego roku jako w dniu wi g i l i i  J o r d a n u  młodzież szk. śred. 
była uwolniona od nauki szk.

R.S.K. 31. XII. 1912 1. 21913 IV. wzywa, aby przy egz.  
n a d z w y c z .  dl a c e l ó w  pr a k t .  postępowano z taką samą ści
słością, jaką przepisy szkol, normują dla egz. wstępnych.

R.S.K. 3 i. XII. 1912 1. 14517 IV. poleca dyrekcyom szk. 
śred., aby przy wpisach glówn. i w ciągu roku, tudzież w razie 
przejścia uczniów z innego zakł. nie przyjmowała ich bez przed
łożenia d o w o d ó w  s z c z e p i e n i a  ospy.

R.S.K. 14 II. 1913. 1. 1245 IV. poleca dyrekcom czuwać, by 
s t r ój  s k a u t o w y  służył wyłącznie tylko do właściwych ćwi
czeń, a zabraniać używania go przy uroczystościach i obchodach.

R.S.K. 26. II. 1913 1 2845 IV. poleca, by uczniowie kl. VI, 
którzy otrzymali za i. pófr. z g e o g r .  p o s t ę p  n i e d o s t a t e c z n y  
zdawali w pierwszych sześciu tyg. II. półr. egzam. poprawczy z tego 
przedni. W razie wyniku niepomyślnego można zezwolić na pow
tórny egz. w czasie egz. promoc., jeżeli uczeń wykazuje dodatni 
postęp we wszystkich innych przedmiotach.

Pan Minist. Wyzn. i ( św. nadał reskr. z dn. 28. III. 1913. 
1. 12673 na r. szkol. 1912/13 klasie I.iII. tut.zakł. p r a w a  p u b l i 
c z n o ś c i  (R.S.K. z 14 IV. 1913 1. 6317 IV.)

R.S.K. 5. IV. 1913 1. 5548 IV. zawiadamia, iż Najprzewielebn



Konsystorz Książęco Biskupi zamianował X. D ra  A d a m a  P o d 
wi ną ,  Kanonika, komisarzem książęco-biskupim do wszystkich 
szkół średnich w obrębie dyecezyi krakowskiej.

R.S.K. i 51. V. 1913 1. 14173 IV. wzywa dyrekcye, by poro
biły kroki u osób zamożniejszych w okolicy celem przyjęcia przez 
nich na czas feryi jednego lub kilku uczniów na k o l o n i ę  w a k a 
cyj ną .

R.S.K. 21. V. 1913 1. 6852 IV. poleca dyrekcyom, by zachę
cały młodzież do f o t o g r a f i c z n e g o  z d e j m o w a n i a  podczas 
wycieczek budowli, typowych krajobrazów, wielkich zakładów 
przem., typów ludowych, okazów przyrodn. i tp., a kierownicy wy
cieczek przesyłali negatywy komitetowi środk. nauk. w Polsk. Muz . 
Szk. we Lwowie, które zamierza wydawać obrazy szkol, do histor. 
sztuki, geogr., etnogr. i nauk. przyrod.

R.S.K. 9. VI. 1913 1. 9752 IV. poleca dyrekcyom, by bieżący 
rok szkolny zakończyły naboż. i rozdaniem świadectw, w dniu 29. 
czerwca, a egz. wst. do klasy. I. przeprowadziły w dniu 28. ewent. 30. 
czerwca.

Do fizycznego rozwoju młodzieży służyły przedewszystkiem 
ćwiczenia gimnastyczne jako obowiązkowy przedmiot nauki szkol
nej, odbywane 2 razy w tygodniu w każdej klasie w sali gimna
stycznej Towarzystwa „Sokół" pod kierownictwem p. Skupnia i p. 
Pietrzaka. Prowadzono ćwiczenia wolne według systemu Linga 
(gimnastyka szwedzka), i ćwiczenia na przyrządach (koniu, porę
czach, drabinie i td.). W dniach pogodnych urządzano na wolnem 
powietrzu ćwiczenia, gry i zabawy, z których najwięcej zaintere
sowania budziły: „Dzień i noc“, „Trzeciak", „Murzyn", „Cygan 
śpi", „Chiński mur", „Palant", „Pięstówka", „Piłka górna", i „Piłka 
nożna".

Dnia 1 VI. b.r. wystąpili uczniowie z popisem gimnastycznym 
wykonali 3 obrazy wolne, oraz zawody w skoku w dal i w wyż. 

Najlepsze skoki w wyż były uczniów Zegartowskiego (L76 m.) 
Bozowskiego i Bytomskiego (1 68 m.). W czasie pauz bawili się 
uczniowie na podwórzu. W zimowych miesiącach uczęszczała zna
czna liczba młodzieży na ślizgawkę. — Prócz tego zajmowali się



uczniowie założeniem ogrodu przed gimnazyum, oraz budową 
drogi na podwórcu gimnazyalnem.

Większa część młodzieży zamieszkałej w Chrzanowie należała 
do drużyny harcerskiej i pod kierownictwem p. Pietrzaka odbywa
ła bardzo często wycieczki w okolicę, gdzie z całem zapałem od
dawała się zabawom i ćwiczeniom harcerskim, tudzież zbie
rała i oznaczała rośliny i owady. Wycieczek takich odbyto 
ogółem 25.

fili. Pomoc koleżEńska; stypendya i wsparcia.
Pomoc koleżeńska posiada 25 książek szkolnych.
Stypendyum otrzymywał ! uczeń z fundacyi nadwyżek_karnych 

c.k. Dyrekc. Skarbu w Krakowie w kw. 200 K.; 2 uczniów otrzymało za
pomogi po 00 K. z fundacyi WP, Mandelbauma; 1 uczeń od Zarzą
du Tow. Pryw. gimn. realn. w Chrzanowie, w kw. 60 K.



VII!. S ta tystyk  Zakładu.
K I .  I. 11. Razam K I .  I . I I . t a le m

|  b i c z b a  u c z n ió w . V . W ed łu g  J ę z .o j c z .  u c z .

Z k o ń . r . s z .  1 9 1 1 /u  b y ł o 47 — 47 P o l a k ó w .......................... 41-1-1 36-1-2 77-1-3

N a p o c z . r . s z . l 9 1 2 ' i 3 „ 4 5 41 86 V I W e d łu g  w y z n a n ia
W  c i ą g u  r . w s t ą p i ł o — 2 -1 -2 2-1 -2 r e l i g i j n e g o  u c z n ió w :
R a z e m  z a t e m  p r z y j ę t o 45 4 3 -1 -2 8 8 + 2

a )  k a t o l .  o b r z .  l a ć .  . 35-1-1 30 65-1-1

1) z  t u t e j s z e g o  z a k ł a d u :  

a )  z  k l a s y  n i ż s z e j 37

b )  „  ., g r e c .  .
c )  m o i ż e s z o w e g o  . .

1

5 6-1-2

1

1 1 -1 -2
■0/

R a z e m  . . . 41 +  1 36-1-2 7 7 -1 -3
b )  r e p e t e n t ó w  . . 6 6

2) z  i n n y c h  z a k ł a d ó w : V II .  W iek u c z n ió w .

a )  z  k l a s y  n i ż s z e j — 1 i L a t  11 m i a ł o  . . . . 11 — U
b )  r e p e t e n t ó w  . . — 2 2 . . 1 2  .............................. 7 5 12
c )  n a p o d s t . e g . w s t . 3 9 3 -1 -2 4 2 + 2 „  13 „  . . . . 1 0 + 1 9 19-1-1

K a z e i n  . .  . 45 4 3-1 -2 88-1 -2 ., 14 , ............................ 9 5 14
W  c i ą g u  r , w y s t ą p i ł o 3 7 10 „  15 „  . . . . 2 8-1-2 1 0 -1 -2
P r z e s z ł o  w  s t u d y u m ,. 16 .............................. 2 7 9

p r y w ....................................... 1 1 „  17 .............................. _ 1 1

Z a t e m  p r z y  k o ń .  r . s z .  
1 9 1 2 ', ,  b y ł o  . . . . 41-1-1 3 6 -1 -2 77-1 -3

.. 18 .............................. — I 1

R a z e m  . . . 41-1-1 36-1-2 7 7 -1 -3

H . W ed łu g  m ie j s c a  u r o 
d z e n ia  b y ło : V I I I .  S ty p e n d y a :

Z  C h r z a n o w a  . . . 12 10-1-2 22-1 -2 a )  L i c z b a  s t y p e n d y ó w I ___ 1
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r o d z i c a c h  . . . . 1 — 1

R a z e m  . . . 41-1-1 3 6 -1 -2 77-1-3



IX. HroniHa zoHłndu.
R.S.K. resk. z. dn. 30. VI. 1912 1. 1038 IV. udzieliła Drowi 

W. Krajewskiemu urlopu na przeciąg r. szk. 1912/13 celem dalsze
go sprawowania obowiązków kierownika w tut. zakładzie.

W dniu 1. IX. r. 1912. odbyło się uroczyste poświęcenie no
wego budynku gittm. przy udziale Wydziału Tow. Pryw. gimn. realn. 
licznie zebranej publiczności, grona naucz, i młodzieży gimn. Po 
uroczystem nabożeństwie aktu poświęcenia dokonał Wbny Ks. Prób, 
Jakób Kamieński, poczem w gorących słowach przemówił Wbny 
Ks. }. Kamieński, WP. Jan Rąb, wicepr. Tow., Dr. W. Krajewski, 
kierownik zakładu, J.W.P. poseł Dr. Wróbel, i J.W.P. Henryk Loe- 
wenfeld z Londynu, któremu swe powstanie budynek zawdzięcza.

Rok szkolny rozpoczęto dn. 4. IX. 1912 uroczystem nabożeństwem.
D. 9. IX. 1912 wzięli uczniowie udział w nab. żałobn. za 

spokój duszy śp. Cesarzowej Elżbiety.
Dn. 30. IX. 1912 przystąpili uczniowie do Spowiedzi a na

zajutrz do Komunii św.
Imieniny Najjaśniejszego Pana obchodził zakład uroczystem, 

nabożeństwem w dniu 4. X. 1912.
Dn. 26. X. 1912 zwiedził zakład JWP. Dr. Ignacy Dembowski 

Wiceprezydent RSK.
Dn. 19. XI. 1912 jako dzień imienin śp. Cesarzowej Elżbiety 

obchodził zakład nabożeństwem.
W dn. 6. XII. 1912 jako w d. św. Mikołaja, Patrona parafii, 

nie było nauki szk.
Ferye świąt Bożego Narodzenia trwały od 22. XII.—7. I 

włącznie.
40-tą rocznicę powstania styczniowego święcił zakład w dniu 

26. I. 1913 r.
W dn. 21. II. 1913 odbył inspekcyę zakładu c. k. krajowy 

inspektor szkół, )WP. Radca Dworu Emanuel Dworski.
W dniach od 6—8 marca odbyli uczniowie rekolekcye pod 

przewodnictwem Wbnego Ks. Dra Benignusa Dziadka, Superyora 
0 0 . Salwatoryanów w Trzebini, poczem przystąpili do Spowiedzi 
i Komunii św.

Ferye świąt Wielkanocnych trwały od 18. III.—26.111.1913 
włącznie.



D. 23. IV. 1913 z powodu imienin kierownika był wolny 
od nauki szk.

Dn. 4. V. 1913 wzięli uczniowie udział w obchodzie Konsty- 
tucyi 3-go maja.

D. 29. V. 1913 z powodu święta lokalnego, oktawy Bożego 
Ciała, nie było nauki szk.

D. 4. VI. 1913 był wolny od nauki szk.; w dniu poprzednim 
odbyli uczniowie wycieczkę pod kierunkiem grona naucz, do lasów 
w Pogorzycacli.

D. 20. Vi. 1913 przystąpili uczniowie do Spowiedzi a naza
jutrz do Komunii św.

D. 28 VI. 1913 wziął zakład udział w nab. żałobn. za spokój 
duszy śp. Cesarza Ferdynanda.

Rok szkolny zakończono 29. VI. 1913 uroczystem nabożeń
stwem dziękczyniłem, po którcm rozdano uczniom świadectwa roczne.

I  1^ 'iaz książek,
które w r. szk. 1913|4 będą używane w zakładzie.

KLASA I. K. h.
Wielki katechizm religii katolickiej. Kraków 1910. . . —‘60
Dr. Z. Samolewicz, Zwięzła gramatyka języka łacińsk.

dla kia kl. I. i II. Wyd. 6. Lwów 1907 . . . 1*—
T. Lewicki, Początki nauki jęz. łacińskiego (w druku)
F. Konatski, Zwięzła gramatyka jęz. polskiego. Lwów 1911. —'50
Dr. M. Reiter, Czytania polskie dla kl. I. Lwów 1910 . 3 —
Dr. K. Zagajewski, książka niemiecka dla I. klasy (w druku)
Benoni i Tatomir, Krótki rys geografii, oprać. Wierzbicki,

wyd. 9. Lwów, 1908 . . . . . .  L—
Gebert i Gebertowa, Opowiadania z dziejów ojczystych.

Lwów 1912 wyd. 2. . . . . . . 2'50
K. Strutyński, Arytmetyka, Stopień niższy (dla kl. I. II. i III.)

Lwów 1913 . . . . . . . 3‘50
Jamrógiewicz—Strutyński, Geometrya poglądowa, Stopień

niższy (dla kl. I. II. III.) Lwów 1912 . . . 3'—
Dr. Nusbaum—Wiśniowski, Wiadomości z zoologii dla niż

szych klas szkół średnich. Wyd. 3. Lwów 1010 . 3'60
O wyborze podręcznika do botaniki zawiadomi uczniów Dyrekcya 

z początkiem r. szk.



KLASA II. K. h.
Wielki katechizm religii katol. Kraków 1910. . . —‘60
Dr. Z. Sainolewicz, Zwięzła gramatyka jęz. łacińskiego dia

kl. I. II. wyd. 6. Lwów 1907 . . . P—
Steiner—Scheindler, Ćwiczenia łacińskie dla ki. II. oprać.

Dr. Z. Sainolewicz. Wyd. 6. przygotował Frączkiewicz 
(w drukit) . . . . . . .

A. Małecki, Gramatyka jęz. polskiego szkolna. Wyd. 11.
Lwów 1 9 1 1 ................................................................2-40

Dr. M. Reiter, Czytania polskie dla II. kl. Lwów 1911 . 3'40
German—Petelenz—Gayczak, Ćwiczenia niemieckie ula kl.

II. Wyd. 5 Lwów 1 9 1 2 ...........................................2 80
M. Siwak, Geografia dla kl. II. i III., Lwów 1911 . . 3.20
Dr. A. Semkowicz, Opowiadania z dziejów powsz. Część I.

Wyd. 4. Lwów 1 9 1 2 ..................................................... 2 —

I. Kranz, Arytmetyka na kl. II. Kraków 1911 . . . 1'50
I. Kranz, Geometrya poglądowa na kl. II. Kraków 1910 . P40
Dr. Nusbaum—Wiśniowski. Wiadomości z zoologii dla niż

szych klas szkół średn. Wyd. 3, Lwów 1910 . . 3’60
J. Rostafiński, Botanika szkolna dla klas niższych Wyd. 6.

Kraków 1907 . . . . . . . 260
KLASA III. K. h.

Ks. Jougan, Liturgika Wyd. 4. Lwów 1910 . . . 1.40
Ks. Szydelski, Dzieje biblijne starego zakonu, Lwów 1912 L50
Dr. Sainolewicz i T. Sołtysik, Gramatyka jęz. łacińskiego

Część II. Składnia. Wyd. 9. Lwów 1909 . . 2'40
F. Próchnicki, Ćwiczenia łacińskie dla kl. III. Wyd. 6.

Lwów 1912 . . . . . . . P80
Dr. W. Krajewski, Czytania łacińskie dla kl. III. W. V. (w druku)
A. Małecki, Gramatyka jęz. polskiego szkolna. Wyd. 9—11.

Lwów, 1 9 1 1 ................................................................2-40
Dr. M Reiter, Czytania polskie dla III. kl. Lwów 1912 . 340
German—Petelenz—Gayczak, Ćwiczenia niemieckie dla kl.

III. Wyd. 5. Lwów 1911 . . . . . 2  80
Dr. Petelenz, Deutsche Gramtnatik, Wyd. 3 i 4 Lwów 1911 P80
M. Siwak, Geografia dla kl. II. i III Lwów 1911 . . 3'20
Gebert i Gebertowa, Opowiadania z dziejów monarchii

austr-węg. Lw'ów 1912 . . . . . 2‘50
I. Kranz, Arytmetyka na kl. III. Kraków 1910 . . . P80



1. Krauz, Geometrya poglądowa na kl. 111. Kraków 1910 L80
Wł. Żłobicki, Wiadomości z fizyki dla niższych klas (w druku)

XI. Bursa.
W budynku gimnazyaln. otworzył Zarząd To w. Pry w. gimn. 

realn. bursę, w której pod okiem kierownika zakładu dwóch ucz
niów otrzymywało mieszkanie, światło i opał. Koszta utrzymania 
bursy ponosił JWP. Henryk Loewenfeld z Londynu.

XII. Opis uczniów.
Nazwiska ujęte w nawias oznaczają  uczniów, którzy  
w ciągu roku wystąpili ze zakładu; nazwiska wydruko
wane tłustym drukiem oznaczają uczniów ctilubnie uzdo l

nionych.

KLASA I.

Adryan Józef
Bista Ludwik 
Blonder Ignacy 
Bobek Józef 
Brzózka Jan
(Czarnecki Czesław 14. IV, 1( 
Dęsoł Antoni 
Germata Narcyz 
(Jurkiewicz Jan 1. IV 1913} 
Kantor Edward 
Karmański Jerzy 
Kieszek Henryk 
Klein Chaskel 
Kochanek Edward 
Korzeniowski-Kreizer Stanisław 
Kurek Mieczysław 
(KuśniercK,*: Jan, przeszedł 

w stud. pryw. 12. II. 1913) 
Lichota Jan
Maraszewski Stanisław
M aszymbrodzki Konrad 
Mateja Wilhelm

Matusik W ładysław
Mizia Alojzy 
Miziolek Antoni 
Moll Stanisław 
Oczkowski Maryan 
Pers Piotr 
Rcifer Iser 
Sarnik Józef 
Sclmitzer Dawid 
Scholter Henryk 
Sołtykiewicz Filip 
Stańko Józef 
Stefański Wacław 
Sutkowski Stanisław 
Szlachcic Jan 
Tschóp Ferdynand 
Urbach Bernard 
Wacławek Franciszek 
Wierzbicki Kazimierz 
(Wilczek Oskar 28. I, 1913} 
Wójcik Władysław 
Zalewski Juliusz 
Zezyk Jan 
Znanski Józef.



Bozowski Tadeusz 
Bromberger Jakób 
Bytomski Bolesław 
Cygan Jan
(Darasz Bolesław 30. III. 1 
(Dworniczek Jacenty 17. XII 
Glass Juda 
Grzelewski Tadeusz 
Jastrzębski Władysław 
Jaworski Leon 
Klei.i Salomon (prywat.) 
Kluger Chaskei 
Kościelniak Józef  
Kościński Remigiusz  
Kot Stefan
(Kula Andrzej 1. II. 1913) 
Kula Stefan 
Matter Henryk 
Matter Herman 
Mąsiorski Eugeniusz 
Mucha Józef 
Nowakowski Eugeniusz 
Obrok Józef

Oczkowski Mieczysław 
(Otrębski Stefan 17.III. 1913) 
Pactwa Józef
(Pawela Władysław 1. II. 1913) 

913) Piekarski Franciszek 
1912)Punicki Stanisław  

Richter Gabryel 
Sarnik Andrzej 
Selinger Szyja (prywat.) 
Siemczyk Jan 
Spyra Władysław 
Stanik Julian 
Sułkowski Stefan 
(Świderski Franciszek8. XI. 1912) 
(Szuster Józef 1. II. 1913) 
Tauzowicz Aleksander 
Tschóp Ryszard 
Wildstein Dawid 
Wyrobiec Stefan 
Wysocki Franciszek 
Zegartowski Stanisław  
Ziembiński Sylwester.

XIII. Ogłoszenie.
Wpisy uczniów i egzamina wstępne do klasy I. na rok 1913 ,4 

odbędą się przed feryami 30. czerwca o godz. 8 ej rano; po feryach 
zaś 1 września.

Wpisy uczniów do klas wyższych oraz repetentów do klasy 
1 odbędą się dnia 1. września.

Uczniowie zgłaszający się do egzaminu wstępnego do klasy 
1. mają przybyć do wpisu w towarzystwie rodziców lub opieku
nów i przedłożyć: Metrykę urodzenia na dowód, że ukończyli 10 
rok życia lub go ukończą przed 1. stycznia 1914, świadectwo 
szkolne za ostatnie półrocze kl. IV., jeżeli pobierali naukę w szko
łach publicznych i świadectwo powtórnego szczepienia ospy odby
tego w roku poprzedzającym wstąpienie do gitnnazyum.



Każdy uczeń ma złożyć przy wpisie 5 K. na środki naukowe 
i 20 hal. na przybory piśmienne.

Opłata szkolna wynosi 12 kor. miesięcznie, które uiszczać 
należy w Dyrekcyi z góry. Od opłaty tej żaden uczeń nie może być 
uwolniony.

Egzamina poprawcze i uzupełniające i egzam. wstępne do kl. 
ii. i 111. odbędą się w dniu 2. września od godziny 9 rano.

Z egzaminu wstępnego nie wydaje się świadectw.
Taksa egzaminu wstępnego wynosi 24 kor., egzaminu prywat

nego za cały rok 48 kor. Egzamin prywatny składa się z reguły 
przed wakacyami i przed końcem 1. półrocza

Od 1. września otwartą zostanie klasa 111.
Dla uczniów klasy 111. urządzi zakład kurs języka greckiego 

jako przedmiotu nadobowiązkowego z programem gimnazyów kla
sycznych.

Rok szkolny 1913/1914. rozpocznie się uroczystem nabożeń
stwem dnia 3. września; dnia 4. rozpoczną się lekcye szkolne.

Dr. W. Krajewski.
kierownik.




