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Ueber Anlegung und Verwendung der Lehrmittelsammlungen 
fur naturgeschichtlichen Unterricht an Gymnasien.

A l l g e m e i n e  V o r b e m e r k u n g e n .

Das hohe Ministerium fur Cultus und Unterricht liat in seinem Erlasse 
vom 4. Janner 1874, Z. 12237, ein Normalverzeichniss von Lehrmitteln ftir 
den physicalischen Unterricht an Gymnasien festgestellt und damit eine Grenze 
gezogen, iiber und unter welclie bei dem Unterrichte in dem obenerwahnten 
Lehrfache nicht gescliritten werden darf.

Es ist nicht zu laugnen, dass damit der Einheit in der Erreichung des 
Lehrziels ein wesentlicker Dienst geleistet wurde; zugleich ist damit in 
fester Linie die Bedeutung der physicalischen Cabinete gemarkt worden, in 
welchen man fruhcr niclit selten die kostspieligsien Apparate vorfand, welclie 
wolil geeignet waren dem Selbststudium der betreffenden Lehrer, nicht aber 
der Schule zu dienen.

Es ist zu bedauern, dass eine ahnliche Directive auch fur Anlegung 
von Lehrmittelsammlungen fur naturgeschichtlichen Unterricht bis jetzt noch 
nicht herahgelangt is t; sie ware fur das Gedeihen eines einheitlichen Yor- 
ganges im Unterrichte nicht minder wunschenswerth, wenn nicht zur Erreichung 
des Lehrziels — wie es im Org.-Entwurf in so schoner Weise vorgezeichnet 
ist, geradezu geboten.

Der Verfasser dieser Zeilen bat es nun versucht, auf Grund seiner Er- 
fahrungen, die er ais Lehrer der Naturgeschichte in der Zeit eines riertel 
Jahrhunderts gesammelt hat — ohne irgendwie massgebend vorgehen zu 
wollen, eine Zusammenstellung jener Objecte anzugeben, wie sie flir das Ge
deihen des naturgeschichtlichen Unterrichtes an Gymnasien am zweckmassig- 
sten erscheinen.

Die bestangelegte Lehrmittelsammlung ist an und fiir sieli ein todtes 
Capital. Leben und Bewegung, Fracht und Ziel spriesst erst aus ihrer ver- 
standigen und zweckmassigen Verwendung. Auch in dieser Hinsicht mogen 
an geeigneter Stelle praktische Winkę hinzugeftigt werden.



A. Locale und Mobilar.
Fur Unterbringung des naturgeschichtlichen Lehrmittelapparates geniigt 

ein griisseres Ziramer, trocken und heli, in den Fenstern Rouleaux, um iiber- 
mśissiges directes Sonnenlicht fernzuhalten. Ein eigenes Lehrzimmer, welches 
an das naturhistorische Cabinet unmittelbar anstbsst und durch eine Thiire 
communicirt, ist wol wtinschenswert aber nicht unerlasslich. Ausser den 
weiter unten naher beschriebenen Schranken fiir die instructiven Objecte 
kann an geeigneter Stellen ein S c h r e i b t i s c h  fiir die Inventarbiicher und 
Cataloge und die kleine Handbibliothek des Lehrers, ferner ein einfacher 
grosserer Tisch (mit Ladę) fur etwaige tecknische Arbeiten und ein Wasch- 
tiscb mit Wasserreseryoir untergebracht sein.

Die zur Unterbringung der Lehrobjecte dienenden Scliranke sollen von 
massiger Hohe und geringer Tiefe sein, um einerseits das miihsame Hinan- 
klettcrn zu yermeiden, anderseits die Uebersichtlicbkeit der untergebrachten 
Objecte zu erleichtern. Selbstverstandlicb wird man, wo nur thunlich, Glas- 
verschluss anwenden. Es ersebeint ferner dringend notkwendig, dass in den 
einzelnen Klassen, in welchen naturgeschichtlicher Unterricbt vorgesclirieben 
ist (I., II., III., V., VI.), einfaebe Scbaukasten untergebracht sind, um den 
Schtilern wiederholte Anschauung der Lehrobjecte zu ermbglichen. Den Schlussel 
dazu besitzt der Prima der Classe und kann derselbe auf Verlangen einzelne 
Lehrobjecte den Mitscliiilern unmittelbar in die Hand geben ; selbstversthndlich 
unter Garantie gegen boswillige Beschadigung.

B. Die aussere Anordnung des Lehrmittelapparates.
Die Anordnung der Lehrobjecte betreffend, ist es selbstverstandlich, 

dass dieselben zunachst nach den drei Hauptgruppen des Unterrichtes in :
I. Lehrmittelsammlung fiir zoologischen Unterricbt,

II. Lehrmittelsammlung fiir botanischen Unterricbt,
III. Lehrmittelsammlung fiir mineralogischen Unterricht,

zu scheiden sind.

I. Lehrmittelsammlung fiir zoologischen Unterricht.

a) A e u s s e r e  E i n r i c h t u n g .

Die Anordnung geschiekt nach den natiirlichen Abtheilungen des Thier- 
reiches (Classen): Saugethiere, Vogel, Kriechthiere (Reptilien), Lurche (Am- 
phibien), Fische, Insecten, Spinnenthiere, Vielfusser, Krustenthiere, Wtirmer, 
Kopifiisser, Scbnecken, Muscheln, Manteltliiere, Stralthiere, Urthiere.



Im Inventar sind mit Uebergekung der Ordnungen und Familien (mit 
Ausnalime der Insecten) in unmittelbarer Reihenfolge (etwa nach Leunis) 
die Gattungen verzeichnet, und zugleich ersichtlich gemacht, wo die betref- 
fende Gattung alsbald zu finden ist, nacli folgendem Muster :
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A. Saugethiere.
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3 Inuus silvanus (Magot) 
Skelett 1872 fl. 15

4 Cebus Apella, Winselaffe 
(Balg) 1877 fl. 8

U. s. w.
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In correspondirender Weise haben die Lehrobjecte an passenden Stellen 
fest angebrachte Etiąuetten, um nothigenfalls im Inventar dariiber nachsehen 
zu konnen, nach folgendem Muster :

Fiir entomologischen Unterricht geniigt niclit die gewohnliche Anord- 
nung in verglasten Sammelkiisten, worin viele Ilunderte von Individuen 
untergebracht sind; ist es rathlich, die wichtigsten und bekanntesten Formen 
in gesonderte Kastchen ohne Verglasung, womoglich dieselbe Species in meh- 
reren Exemplaren vorrrathig zu haben; und zwar in den drei Stadion: Larve, 
Puppe und vollkommenes Insect neben einander. Bei Arachniden, Crusta- 
ceen, Wlirmern, Weichthieren und Stralthieren sind Spirituspriiparate den 
Trockenpraparaten rorzuziehen.

Selbstverstandlich werden die verschiedenartigen Kalkabsonderungen, 
namentlich Schnecken und Muschelschalen, Korallenstocke in geniigender 
Anzahl vorhanden sein miissen.



Soli der Unterricht frnchtbringend sein, so miissen sammtliche Lehrmittel 
unverletzt, nach keiner Richtung scbadhaft und instructiv hergestellt sein, 
und durch sorgfaltige Reinigung gut erhalten werden.

b) D ie i n s t r u c t i v e  Z u s a m m e n s t e l l u n g .

Far den Unterricht erscheint es zweekmassig, die Lehrmittel in jener 
Reihenfolge anzuordnen, wie man dieselben in den einzelnen Klassen und 
Lehrstunden benothigt; selbst auf die Gefahr bin, dass dem systematiscbeu 
Ueberblick der Sammlung einiger Abbruch erwachsen sollte.

Die zu jedcr einzelnen Unterrichtsstunde notbigen Anscbauungsobjecte 
werden auf solche Weise schnell zurecbtgelegt, in geeigneten Tragvorrichtungen 
in das Lehrzimraer gebracbt und nach dem Unterricht in den Schaukasten un- 
tergebracht, damit dem Schuler die gewonnene Anscbauung durch wieder- 
bolte Betrachtung zum dauernden geistigen Eigenthum werde. In der naehsten 
Unterrichtsstunde wird die Lection an den Objecten kurz wiederholt, und diese 
sodann in die Lehrmittelsammlung wieder eingereiht. Auf solche Weise bat 
der Schtiler die Gelegenheit „Weniges, aber gut zu selien“, indem stets nur 
die Lehrobjecte fiir e i n e  Lection in den Schaukasten zur wiederholenden 
Anschaunng gebracbt werden.

i. Classe, I. Semester.

L e h r z i e l .  Naturgeschichte der wichtigsten Formen aus der Classe 
der Saugethiere.

L e h r b u c h .  Illustrirte Naturgeschichte des Thierreiches fur die unteren 
Classen der Mittelschulen von Dr. Alois P o k o r n y .  14. Auflage. 1878. 
von Seite 7 bis Seite 65.

U n t e r r i c h t s z e i t  un d  E i n t h e i l u n g :  Bei der Zahl von wochentlich 
zwei Unterrichtsstuuden, diirfte die Gesamratzahl der zu Gebote stehenden 
Lehrstunden 35 betragen, rechnet man davon 10 Stunden fiir den wieder
holenden Unterricht, verbleiben fur den eigentlich erliiuternden Unterricht 
25 Lehrstunden. Mit Zugrundelegung des erwithnten vorgeschriebenen Lehr- 
buches betragt der durchzunehmende Lehrstoff 65 Seiten; fiir jede einzelne 
Unterrichtsstunde durchschnittlich 2’/2 Seite.

L e h r m i t t e l :  l.Von Abbildungenempfehlensich: A. Li iben,  Naturliisto- 
rischer Atlas, weil an jeder Tafel gewohnlich nurEi n  T h i e r  mit besonderer 
Darstellung einzelner Theile sehr instructiv gezeichnet und richtig colorirt ist.

2. Ausgestopftc Balge.
3. Skelette und Theile von Skeletfen, beide letztgenannten Lehrobjecte 

in ausgezeichneter Qnalitat von W. F r i ć  in Prag.



1. Lect. Abbildung: Gorilla, Schimpanse, Orang, Mandrill.
Balge: Magot.
Skelett: Magot.
Gypsmodelle: Schadel eines jungen und alten Orang.

„ „ „ Menschen.

2. Lect. Abbildung: Brullaffe, (abgesondert die Schallblase am Zungenbein)
Winselaffe, Lowenaffcken (abgesondert die Hinterhand mit dem Platt- 
nagel am Daumen und die Yorderpfote), Maki (abgesondert Hinterhand 
mit der Kralle am Zeigefinger).
Balg: Winselaffe, Okrenfledermaus, Ilufeisennase.
Skeletttbeile: Kiefer vom Brtillaffen oder Winselaffen.
Skelett: Olirenfledermaus.

3. Lect. Abbildung: Vampyr (abgesondert den Blattaufsatz und Gebiss)
fliegende Hund (abgesondert das Gebiss).
Biilge: Maulwurf, Igel, Zwergspitzmaus.
Skelett: Maulwurf.

4. Lect. Abbildung: Wilde Katze, Luchs, Lowe.
Balge: Hauskatze.
Skelett: Hauskatze (die Einricktung der zuriickziekbaren Krallen abge

sondert praparirf j.

5. Lect. Abbildung: Konigstigęr, Leopard, Puma, Jaguar.
Skelett: Haushund.

0. Lect. Abbildung: Die verschiedenen Hunderacen (aus Fitzinger’s Atlas) 
Wolf, Schakal.
Balge: Fuchs.
Skelett: Schadel vom Wolf oder Fuchs.

7. Lect. Abbildung: Gestreifte Ilyane, gefleckte Ilyane, Ichneuinon, Her
melin, Iltis, Zobel.
Balge: Wiesel, Steinmarder.
Skelette: Wiesel, Schadel vom Marder.

8. Lect. Abbildung: Dachs, Vielfrass, braune Bar, Eisbar (abgesondert das
Gebiss).
Balge: Fischotter.
Skelett: Schadel der Fischotter.

9. Lect. Abbildung: Alpenmurmelthier.
Balge: Eichhórncken, Hausmaus, Wanderratte, Hausratte.
Skelett: Wanderratte.



10. Lect. Abbildung: Lemming.
B&lge: Fledermaus, Wasserralte, Hamster, Feldhase, Kaninchen.
Skelett: Hamster, Schadel des Hasen.

11. Lect. Abbildung: Biber (abgesondert der Drilsensack), Stachelschwein, 
Faulthier.
Balg: Springmaus.

12. Lect. Abbildung: GUrtelthier, Armadill, Ameisenbar, Schuppenthier (ab
gesondert dereń Scbadel, resp. Gebisse).
Balg: Armadill.

13. Lect. Abbildung: Pferd in verschiedenen Racen, Esel (Maulesel, Maul- 
tliier), Zebra, Quagga.
Skelette: Scbadel eines Pferdes, Fussskelett eines Pferdes (von der Zehe 

bis z tir Fusswurzel).

14. Lect. Abbildung: Zakme Rind, Zebu, Biiffel, Wisent, Bison.
Skelette: Scbadel eines Rindes, Fussskelett eines Rindes (von der Zehe

bis zur Fusswurzel).

15. Lect. Abbildung: Schaf in verschiedenen Racen, Ziege, Alpensteinbock,
Gemse, Gazelle, Gnu.
Skelett: Scbadel eines Scbafes, Horner vom Scbaf, von der Ziege, Gemse.

16. Lect. Abbildung: Reb, Edelhirsch, Damhirsch, Renthier, Elen (abge-
soudert die Geweibe in ibren Entwicklungsphasen).
Skelette: Scbadel vom Reb, Fussskelett vom Reb (von den Zehen bis 

zur Fusswurzel).

17. Lect. Abbildung: Moschusthier (abgesondert das Gebiss), Giraffe (Schadel, 
Zunge abgesondert), Dromedar, baktriscbe Kameel (abgesondert Scbadel,

Fussbildung).

18. Lect. Abbildung: Lama (Fussbildung abgesondert), Hausschwein, Wild- 
schwein, amerikanischer Tapir, indischer 7’apir.
Skelette: Scbadel des Sclweines, Fussskelett des Schweines von den 

Zeben bis zur Fusswurzel.

19. Lect. Abbildung: Indische Elepbant, afrikanisebe Elepbant (Scbadel und 
Gebiss abgesondert), Nasborn (Scbadel und Gebiss abgesondert).

20. Lect. Abbildung: Flusspferd (Schadel und Gebiss abgesondert), Seehund, 
Seelówe, Walross (Schadel und Gebiss abgesondert).
Skelett: Scbadel vom Seehund.



21. Lect. Abbildung: Delphin (Schadel und Gebiss gesondert), Nawal,
Potwal, grónlandischer Walfiscli (Schadel und Gebiss gesondert). 
Skelett: Stosszabn des Nawal.

22. Lect. Abbildung: Riesen-Iianguruh, surinamische Beutelratte, Schnabel-
thier (Schadel und Fussbildung abgesondert).

I. Classe, 2. Semester.

L e h r z i e l :  Naturgeschichte der wichtigsten Formen aus den Classen : 
Insecten, Spinnenthiere, Tausendfusser, Crustaceen, Wiirmer, Kopffiisser, 
Schnecken, Muscheln, Stacbelhauter, Schlauchthiere, Urthiere.

L e h r b u c h :  wie im I. Semester von Seite 148 bis Seite 154. 
U n t e r r i c h t s z e i t  und Eintheilung, wie im I. Semester; wegen der 

grossen Seitenanzahl 106 entfallen fur jede Unterrichtsstunde ungefahr 4 Seiten 
zum Durcharbeiten; es muss also hie und da gesichtet werden. Die Insecten 
bleiben fur die letzlen Sommermonate reservirt, weil die Schiller in der Lagę 
sind, die meisten Formen, sowie die Lebenserscheinungen der Insecten, durcli 
unmittelbare Anschauung in der Natur kennen zu lernen.

L e h r m i t t e l  fiir Entomologie, die weiter oben beschriebenen kleinen 
Kastchen, fiir jede einzelne Species, womoglich in den einzelnen Yerwandlungs- 
phasen fiir die iibrigcn Classen. Spirituspriiparate, Trockenpraparate nebst 
der hinreicbcnden Auswahl von Conchilien, Korallenstocken u. s. w.

1. Lect. gem. Bandassel, grosse Bandassel, gem. Schnurassel, europ. Scorpion, 
afrik. Scorpion, Biicherscorpion, Hausspinne, iKreuzspinne, Tarantel, 
Vogelspinne (Spirit.-Priip.).

2. Lect. gem.Weberkneclit, Holzbock (Spirit.), Flusskrebs, Hummer, Languste
(Trocken).

3. Lect. Einsiedlerkrebs, Krabbe, Taschenkrebs, Meerspinne, Mauerassel, 
Blattfusskrobs, Entenmuschel, Meertulpe, Regenwurm, Blutegel (Spirit.). 
Molukkenkrebs (Trocken).

4. Lect. Rohrenwurm, Spulwurm, Bandwurm, Finne, Quese (Spirit.)

5. Lect. Dinteniiseh, Seepolyp, Ackernacktschnecke, Waldsclmecke (Spirit.), 
Papierboot, Scliiffsboot, Weinbergsschnecke, Tellerschnecke, Schlamm- 
schnecke (Schalen).

6. Lect. Perspektivschnecke, Thurmschnecke, Porzellanschnecke, marm. 
Kegelschnecke, Fliigelschnecke, Tritonshorn, Spinnenkopf, Brandhorn, 
Purpurschnecke, Seeohr, Kaferschnecke, Wurmschnecke (Schalen).



7. Lect. Teichmuschel, Flussperlmuschel, Malermuschęl, Auster, Pilger- 
rauschel, Flammermuschel, Perlmuschel, Steckmuschel, Miesmuschel, Meer- 
datteln, Messerscheide, Riesenmuschel (Schalen).

8. Lect. Bohrmuschel, Pfahlwurm, Seeigel, Seestern' (Spirit.).
9. Lect. Ohrenąualle, Seeanemone, rotlie Seefeder (Spirit.) Pilzkoralle, Edel- 

coralle (Trocken).
10. Lect. Orgel-Coralle, Madregore, Stern-Coralie, Badescbwamm (Trocken).
11. Lect. Maikafer, Brachkafer, Rosenkafer, Hirscbkafer, Rosskafer, Nashorn- 

ltafer, Laufkafer, Puppenrauber, Sandlaufer.
12. Lect. Pechschwarzer Wasserkafer, gerand. Schwimrakafer, Raubkafer, 

Todtengraber, Speckkafer, Trotzkopf, Schnellkafer, Prachtkafer, Leuclit- 
kafer, Sckneekafer.

13. Lect. Pflasterkafer, Oelkafer, Mehlkafer, Korn Rtisselkafer, Kiefern- 
Riisselkafer.

14. Lect. Borkenkafer, Moschusbock, Zimmerbock, KugelkSfer.
15. Lect. Iionigbiene, Hummel, Wespe.
16. Lect. Waldaraeise, Kiefern-Blattwespe, Riesenholzwespe, Knoppern-Gall- 

wespe.
17. Lect. Riesenschlupfwespe, Raupenschlupfwespe, Baumweissling, KohP 

weissling, Aurorafalter, Apollo, Citronenfalter, Schwalbenschwanz, Segcl- 
falter.

18. Lect. Tagpfauenauge, Admirał, Trauermantel, Todtenkopfschwarmer, 
Kiefernscbwarmer, Bienenschwarmer.

19. Lect. Maulbeerspinner; Ringelspinner, Kiefernspinner, Weidenbohrer.
20. Lect. Bareospinner, Birnspinner, Atlasfalter, Wintersaateule, Ordensband 

(roth-blau), Frostschmetterling, Harlekin.
21. Lect. Ąpfelwickler, Kornmotte, Kleidermotte, Federmotte (weiss).
22. Lect. Stubenfliege, Fleischfiiege, Dasselfliege, Ochsenbremse, Stechmiicke,

Gollubaczer-Fliege.
23. Lect. Ameisenlowe, Fruhlingsfliege, Wasserjungfer, Eintagsfiiege, Termite.
24. Lect. Ohrwurm, Kfichenschabe, Fangheuschrecke, Werre, Feldgrille, 

Wanderheuschrecke, Laubbeuschrecke.
25. Lect. Wasserlaufer, Ruderwanze, Wasserscorpiou, Rosenblattlaus, Schar- 

lach-Sckildlaus.

II. Classe, I. Semester.

L e h r z i e l :  Naturgeschichte der wichtigsten Formen aus den Classen: 
Ybgel, Reptilien, Amphibien und Fische.



L e h r b u c h  wie in der I. Classe: von Seite 66— 147. 
U n t e r r i c h t s z e i t  und E i n t h e i l u n g .  Mit Hinweisung auf das in 

der I. Classe unter gleicher Ueberschrift Gesagte, entfallen bei der Zahl von 
25 Lehrstunden ungefahr 3 Seiten des Lehrbuches zum Durcharbeiten.

L e h r m i t t e l :  Von Abbildungen empfiehlt sieli der naturhistorische 
Atlas von Fitzinger. Balge, Skelette und Skeletttheile, sowie einzelne Spiritus- 
Praparate miissen in entsprechender Weise vertreten sein.

1. Lect. Abbildungen: Condor, Lammergeier.
Balge: weisskopfige Goi er, Steinadler, Habicht, Sperber, Wanderfalk. 
Skelette: Geier (Scbadel), Sperber.

2. Lect. Abbildungen: grosse Obreule.
Balg: Schleiereule.
Skelett: Schadel irgend einer Eulenart.

3. Lect. Abbildungen: einige Papageiarten, Ara, Kakadu, Pfefferfresser. 
Balge: Amazonenpapagei, Schwarzspecht, Griinspecht, Buntspecht, Kukuk. 
Skelette: Kopf des Schwarzspechtes.

4. Lect. Abbildungen: einige Kolibri-Arten, Nashornvogel, Leierschwanz. 
Balge: Eisvogel, Mandelkrahe, Wiedehopf.

5. Lect. Balge: Schwarzdrossel, Wachholderdrossel, Mistldrossel, Sing- 
drossel, Nachtigall, Sprosser, Zaunkonig, Dorndreher, Seidenschwanz.

6. Lect. BSlge: Rauchschwalbe, Hausschwalbe, Mauerschwalbe, Ziegenmelker.
7. Lect. Balge: Koldmeise, Beutelmeise, Feldlercbe, Goldammer,Kernbeisser, 

Blutfink, Distelfiuk, Edelfink, Zeisig, Sperling, Kreuzschuabel.
8. Lect. Abbildung: Paradiesvogel.

Balge: Kolkrabe, schwarze Krahe, Saatkrahe, Nebelkrahe, Dobie, Elster, 
Eichellieber, Staar.

9. Lect. Abbildungen: Auerhabn, Birkhahn.
Balge: Steintaube, Turteltaube, Rebbuhn, Wachtel.

10. Lect. Abbildungen: Goldfasan, Silberfasan, Pfau, Truthahn,
Balge: Ilauskukn, Fasan.
Skelett: Ilaushahn.

11. Lect. Abbildungen: afrikan. Strauss, Nandu, Emu, Casuar, Kiwi, Trappe.
12. Lect. Abbildungen: Krauich, rosenrotbe Plamingo, Ibis, Lófelreiher, 

Marabu.
Balge: Fisckreiher, Storcli, Waldschnepfe, Kiebitz, Strandreiter.

13. Lect. Abbildungen: Hockerschwan, Albatross, Eiderente.
Balge: Teichhuhn, Wasserhuhn, wilde Gans, Wildente. Lachmiive.

14. Lect. Abbildungen: Pelikan, Lappentaucker, patagonische Pinguin.



15. Lect. Abbildungen: Riesen-Seeschildkrote, Carettscbildkrote. 
Trocken-Prap.: Sumpfschildkróte, griech. Laudscbildkrdte.
Skelette: griech. Landschildkrote, gem. Eidechse.
Spirit,-Prap.: graue Eidechse, gebrechl. Blindscbleiche.

16. Lect. Abbildungen: fliegende Drache, Leguan, Nilkrokodil, Alligator, Gavial. 
Spirit.: afrikan. Ckamaeleon (mit hervorgestreckter Zunge).

17. Lect. Abbildungen: Riesenschiange, Klapperschlange, Brillenschlange. 
Spirit.: Ringelnatter, Kreuzotter (mit weit geoffnetem Maule, um die

Giftzahne sichtlich zu machen).
Skelett: Ringelnatter.

18. Lect. Spirit.-Prap.: griine Laubfrosch, Wasserfrosch, Unke, gem, Krote,
Erdmolch, Wassersalamander, Grottenolm.

Skelett: Froscb.
19. Lect. Abbildungen: Seebarsch, Plughahn, Goldbrasse.

Spirit.: Flussbarsch, Flussgroppe.
20. Lect. Abbildungen: Makrele, Thunfisch, Schwertfisch, Froscbfiscli.
21. Lect. Abbildungen: Lachs, Weis.

Spirit.: Karpfen, Hecht, Forelle (mit weit geoffnetem Maule).
22. Lect. Abbildungen: Stockfiscb, Sobie, Aal, Zitteraal.

Spirit.: Haring.
23. Lect. Abbildungen: Igelfiscb, Hausen, Stor, Menschenhai, Hammerhai,

Sagehai.
Spirit.: Seepferdchen.

24. Lect. Abbildungen: Zitterrochen.
Spirit.: Flusspricke, Lamprete.

VI. Classe.

Der zoologische Unterricht im Obergymnasium, welcber in beide Se- 
mester der VI. Classe fiillt, muss sich zunachst auf die schon erwiibnten 
Lehrmittel stiitzen, soweit es den speciellen Theil betrifft. Im Sinne des 
Org.-Eutw. liegt es, dass auf dieser Unterrichtsstufe aucb der anatomiscbe 
Bau beriicksicktigt werde, um auf Grund dessen den natiirlichen systemati- 
scben Aufbau zu vollenden. In Folgę dessen werden sich speciell fur den 
zoologischen Unterricht noch folgende Lehrmittel empfehlen, welche an bo 
treffender Stelle der Sammlung eingereiht werden miissen.

1. Injection eines kleinen Saugethieres.
2. Injection eines Vogels.
3. Injection einer Schildkrote.



4. Injection einer Schlange.
5. Injection einer Eidechse.
6. Injection eines Frosches.
7. Injection eines Fisches.
(zur Erlauterung des Blutkreislaufes und der Athmung)
8. Skelett eines Hechtes.
9. Der Nervenapparat eines Gliedertbieres und eines Wurmes.
10. Die Mundwerkzeuge derColeoptera (Hirschkafer), Lepidoptera(Todten- 

kopfschwSrmer), Hymenoptcra (Biene), Neuroptera (Wasserjungfer), Ortboptera 
(Kiichenschabe), Diptera (Fleischfliege) und Hemiptera (Schildwanze) in ver- 
gleichender Zusammenstellung.

11 Die Mundwerkzeuge der: Webespinnen, Skorpione, Milben und echten 
zehnfiissigen Krebse bebufs vergleichender Beobacbtung praparirt.

12. Die Mundwerkzeuge des Seeigels, medizinischen Blutegels (abgesond.).
13. Die einzelnen Entwicklungsstadien eines Frosches (Spirit.-Prap.).
14. Die Entwicklungsphasen der Forelle (in Spirit.-Prap.)

Von fossilen Reprasentanten sind zur Abrundung des Systems unent- 
bebrlich:

15. Eine Auswahl von Trilobiten.
16. Eine Auswahl von Ammoniten und Belemniten.
17. Eine Auswahl von Foraminiferen, welche genannten Esemplare 

der weiter angefiihrten palaontologischen Sammlung nach Bedarf zu ent- 
lehnen und wieder einzureihen sind.

18. In Bernstein eingeschlossene Insecten.
19. Die wichtigsten vorweltlichen Saugethierformen (Mamuth), Yogel 

(Dinornis), Reptilien (Pterodactylus, Megalosaurus) in instructiven Ąbbildungen.

11. Lelirmittelsammlung ftir botanischen Unterricht.
Weitaus den grossten Theil der Anschauungsobjecte ftir den botani

schen Unterricht bietet die Hand der Natur, es reducirt sieli demnach die 
inventarisch zu verzeichnende Lelirmittelsammlung fur Botanik, auf die Anlage 
eines Herbariums, wobei man aber zumeist auf die Reichhaltigkeit der Sporo- 
phyten Rilcksiclit nehmen soli, namentlich empfiehlt sich eine Separat- 
sammlung flir Algen, Flechten und Moose; bei der Naturgeschiclite der 
Schwamme leisten g u t e  Ą b b i l d u n g e n  (z. B. die giftigen und essbaren 
Pilze von M. A Becker in 8 Wandtafeln) die besten Dienste.

a) D ie a u s s e r e  A n o r d n u n g  des  L e h r m i t t e l a p p a r a t e s .
Die Aufbewahrnng der IIerbariumexemplare erweist sich am zweck- 

massigsten in Kiisten mit zwei Reihen von Laden; letztere sind gross genug,



um einen Bogen Papier (worin die Pflanze sammt Etiąuette liegt) aufzunelimen. 
Im Inventarcatalog sind die Pflanzen vollzahlig nach dem natiirlichen 
System geordnet; die Gattungen bilden in ihrer Aufeinanderfolge die Inventar- 
Nummer nach folgendem Muster:
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2 3 Acacia vera Acgyptdi durch Tausch

Die Etiąuetten sind den einzelnen Exemplaren frei beigelegt und con- 
trolliren gewissermassen das Inventar wie bei der zoologischen Abtheilung 
nach folgendem Muster:

Mit Bezug aut das in der zoologischen Lehrmittelsammlung unter gleicher 
Ueberschrift Gesagte sei hier nur erwahnt, dass die zum Unterricht nothigen 
Exemplare des Herbarium nicht nach Lectionen geordnet sein konnen, (weil 
die Bliithezeit mit dem System in keinem Zusammenhange steht) sie miissen 
also vor dem Unterricht zurechtgelegt werden und nach erfolgter Benutzung



und Ausstellung in Sckaukasten wieder demselben Inventar-Nro. einverleibt 
werden.

II. Classe, 2. Semester.

L e h r z i e l .  Naturgeschichtliche Kenntniss der wichtigsten Pflanzen- 
formen mit besonderer Berucksichtigung der Flora der engeren Heimat.

L e h r b u c b .  Ulustrirte Naturgescbiehte des Pflanzenreicbes fiir die 
imtern Classen der Mittelschule von Dr. Alois P o k o r n y ,  XI. Auflage 1878.

U n t e r r i c h t s z  ei t  und E i n t h e i l u n g .  Mit Beziebung auf das 
beim zoologischen Unterrichte Gesagte mijge nun erwahnt werden, dass die 
ersten Unterrichtsstunden (etwa bis Mitte Marz) den bliithenlosen Pflanzen 
zugewendet werden konnen (mit Beniitzung des Ilerbariums und guter Ab- 
bildungen) von da ab liefert die Natur ttberreiches Materiał.

L e h r m i t t e  1. Die Lelirmittel fur botanischen Unterricht auf der 
ersten Stufe sind die eingangs erwahnten. Es empfieblt sich ferner, dass 
die Schiller mit einer guten Ło u p e  versehen sind, dass ferner ausser dem 
Lehrbuche irgend ein Ilandbuch zum Bestimmen der im Sckulbuch nicht an- 
gefiihrten Species (etwa Leunis) zur Yerfiigung stehe und wenigstens in zwei 
Exemplaren vorbanden sei.

1. Lect .  Wandsehusselflechte, Krustenflechte, Wandkartenflecbte, Moos-
flechte, Renthierflechte.

2. L e c t .  Speisemorcbel, Keulenmorchel, Loćherpilz, Rohrenpilz, Eier-
schwamm, Champignon, Fliegenschwamm.

3. Lect .  Flockenstaubling, Speisetriiffel, Flugbrand, Keulenkopfcben, Kol-
benschimmel.

4. Lec t .  Bachwasserfaden, Blasentang, Torfmoos, Sternmoos, Astmoos,
Haarmtitzenmoos,
Fiir die folgenden Lectionen sind die nothigen Lelirmittel und An- 

schauungsobjecte aus der reichen Sammlung der Natur nach der Zeit der 
Bliithe beziehungsweise Fruchtreife zu entnehmen.

V. Classe, 2. Semester.

Auch hier kann der Unterricht nur ais Erweiterung der im Unter- 
gymnasium gewonnenen Anschauungen betrachtet werden; es wird demgemass 
beziiglich der Lehrmitteln das bei der II. Classe Erwiihnte gelten. Der 
Org.-Entwurf verlangt kein Eingehen in den anatomischen Bau der Pflanze, 
es gcnugt daber von mikroskopischen Praparaten nur soviel herzustellen, um 
den Scbiilern die Begriffe von „Zelle, Gewebe und Gefass“ beizubringen.



III. Lehrmittelsammlung ftir den mineralogischen Unterricht.

a) D ie a u s s e r e  Z u s a m m e n s t e l l u n g .
Beinahe an allen Lehranstalten ist die Masse der mineralogischen 

Anscliauungsobjecte die grosste. Es empfiehlt sich, um darein cine gefallige 
Anordnung und schnelle Uebersicht zu bringen, zuniicbst eine Sonderung in :

Mineralogische Lehrmittelsammlung,
Geognostische Lehrmittelsammlung,
Palaeontologische Lehrmittelsammlung einzufiihren und im Ilauptcatalog 

ersichtlich zu machen.
Die speciell mineralogische (oryctognostische) Sammlung theile man wieder 

in eine
1. terminologische,
2. systematische.
3. Schaustiicke-Sammlung.
Ausserdem mnss (ais Anhang) eine Auswahl minder werthvoller Exem- 

plare ais Verbrauchs-Exemplare vorhanden sein, um daran die physikalischen 
und chemischen Eigenscliaften der Mineralien durch Schiilerversuche zu er- 
lautern.

Zur terminologischen Sammlung gehoren zunachst eine vollzahlige 
Sammlung von Krystallmodellen (aus stearinirtem Gyps von W. E r i e  in 
Prag); dann ausgesuchte instructive Exemplare von Mineralien, an denen die 
einzelnen Mcrkmale hervorstecbend wahrzunehmen sind.

Die einzelnen Objecte sind in einem yerglasten Kasteu mit weissem 
Anstrich im Innern, auf schwarzcn Brettclien zu befestigen ; an der Yorder- 
seite des Brettchens die Etiąuette angebracht.

Im inventarischen Ilauptcatalog ist die Fuhrung der Evidenz, wie bei 
den friiheren Abtheilungen nach dem Muster:
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VI B A. Terminologische Sammlung.

4 Horizontale Streifung der KrystallflSchen.
Qu a rz .

Schemnitz. 
Durcli Ankauf.



Dem entsprechend an dem betreffenden Objecfe die Etiąuep-

K. k. Gymnasium. Mineralogie
A. 4.

Horizontale Streifung der 
Krystallfłachen. — Q U A R Z.

Schemnitz.

1. Der terminologischen Sammlung sind weiter eingereiht alle Apparate 
und Chemicalien zum Zwecke der Erlauterung der wichtigsten Reactionen 
an Mineralien sowohl am trockenen, wie am nassen Wege.

2. Die systematische Sammlung, dereń Yollstandigkeit von verschiedenen 
Zufallen abhangig ist, ist in versckliessbaren Laden anfzubewaliren, jedes 
Exemplar in einer offenen Pappscbachtel, worein aucb die Eticpiette frei gelegt 
wird ; die ftir die einzelnen Lehrstunden nothigen Objeete, werden in Trag- 
kasten in die Scbule gebracht, und nach Gebraueh in dem Schaukasten 
behufs Wiederholung untergebracht.

3. Dic Sammlung der instructiyen Schaustucke ist in yerglasten Kiisten 
untergebracht und der grosseren Schonung wegen niclit transportabel; es 
muss daher die Yerfiigung getroffen werden, dass die Schiller gruppen- 
weise die ausgestellten grossen Schaustucke im Cabinet selbst besichtigen 
kbnnen.

Die geognostische Sammlung muss nach zwei Richtungen yertreten und 
zusammengestellt sein, und zwar:
a) nach den Gemengtheilen und der Structur;
b) nacb Formationen.

In ahnlicher Weise muss schliesslich die palanotologische Sammlung, 
welche in alle drei Gebiete des natnrgeschichtlichen Unterrichtes eingreift 
nach zwei Richtungen yertreten sein, und zwar:
a) nach den einzelnen Thierclassen (und Pflanzenformen).
b) nach Formationen.

Die Anordnung, Unterbringung und Verwendung der beiden letztge- 
nannten Sammlungen ist eine gleiche mit der systemat. mineralogischen.

Im Allgeraeinen gilt auch hier das an betreffender Stelle bei der 
zoologischen Abtheilung Gesagte; auch hier erweist es sieli ais fiir den Unter- 
richt sehr forderlich und zeitersparend, wenn man die Lehrobjecte nach der

b) D ie i n s t r n c t i y e  Z u s a m m e n s t e l l u n g .



Reihenfolge der einzelnen Lectionen zusammengestellt liat und nacL Beniitzung 
in gleicher Weise einrciht.

III. Classe.

L e h r z i e l :  Kenntnis der wichtigsten Mineralien und Gesteine. 
L e h r b u c h :  Illustrirte Naturgeschichte des Mineralreiches fiir die 

unteren Classen der Mittclschulen von Dr. Alois Pokorny. 9. Auflage. 1876. 
Seite 11— 93.

U n t e r r i c h t s z e i t  und  E i n t h e i l u n g :  Mit Beziehung auf das an 
gleicher Stelle bei Classe 1 Gesagte entfallen auf jede der 25 disponiblen 
Lehrstunden ungefahr 3 Seiten des Lehrbuches zum Durcharbeiten.

L e h r m i t t e l :  Aus den letzterwiihnten Sammlungen nach Bedarf 
zusammengestellt.

1. Lect. Krystallmodell Fig. 6. Steinsalzkrystall, kbrnig, fasrig, blau, griin, 
rotli gefarbte Yarietśiten; Krystallmodell Fig. 10 Salpeter in kiinst- 
lichen Krystallen, Efllorescenz.

2. Lect. Krystallmodelle Fig. 12, 13, 14, 16. Alaun in kiinstlichen Kry
stallen, ais Ausbliihung, Eisenvitriol, Kupferyitriol in kiinstlichen Krystallen 
und ais Verwitterungsproducte.

3. Lect. Krystallmodelle Fig. 18, 19, 20, 21. Gyps in Krystallen ais
Spaltungsform, dicht (Alabaster) und fasrig (Fasergyps), Calcit in Kry
stallen, in Drusen ais Spaltungsform (Doppelspath, Tropfstein, weisser 
und hunter Marmor, Mergel, Kreide.)

4. Lect. Krystallmodelle Fig. 27, 31, 32, 33. Aragonit in Krystallen,
zackig ais Eisenbliithe, fasrig-sehalig ais Sprudelstein, fasrig-schalig-
kornig ais Erbsenstein.

Fluoritkrystalle in verschiedenen Farben. Spaltungsform.
5. Lect. Krystallmodell Fig. 36, 37. Baryt in Krystallen und ais Spaltungs

form, Galmei derb, Weissbleierz in Krystallen, Grunblei in Krystallen 
und ais rindenformiger Ueberzug, Gelbblei in Krystalldrusen.

6. Lect. Krystallmodelle Fig. 38. Kupferlasur in kleinen Krystallen, Mala
chit mit deutlich fasriger Structur, Kupfergriin crdig.

7. Lect. Talk mit schiefrig-blattriger Structur, Chlorit, Sleatit, Meerschaum,
Serpentin.

8. Lect. Kaliglimmer in Spaltungsformen und schuppigen Bliittchen, Magnesia-
glimmer, Lepidolith, Thonerde, Kaolin, Grunerde, Gelberde, Tripel.

9. Lect. Krystallmodelle Fig. 41, 42. Kalifeldspath in Krystallen, ais
Spaltungsform und derb, Labrador mit Farbenspie), Leucit in einge- 
wachsnen und losen Krystallen, Analcim in Krystallen.



10. Lec t .  Krystallraodelle Fig. 43, 44. Ilornblende in Krystallcn, steiiglig 
ais Strahlstein und Tremolit; Asbest. Augit in Krystallen und kornig.

11. Lec t .  Krystallmodelle Fig. 45, 46. Quarz ais: Bergkrystall, Marma- 
roscher Diamant, Amethyst, Rosenąuarz, Milchąuarz, Hornstein, Feuer- 
Stein, Jaspis, Chalcedon, Chrysopras und Acliat.

12. Lec t .  Krystallmodell Fig. 52. Opal ais: edler Opal, Hyalith, Milchopal, 
Waohsopal, Ilolzopal, Kieselsinter, Obsidian, Bimsstein, Granat und Pyrop 
in Krystallen, Turmalin in Krystallen und stenglig, schwarz und laucli- 
griln.

13. Lect .  Krystallmodelle Fig. 53, 55. Topas in losen Krystallen, Topas- 
fels, Smaragd a is : Beryli und Aquamarin, Korund ais gemeincr Korund 
und Smirgel, Diamant in Iramitationen aus Glas.

14. Lec t .  Krystallmodelle Fig. 60 Zinnerz in Zwillingskrystallen, derb, 
Magnetit in eingewachsenen Krystallen und derb, Hamatit-Krystalle ais 
(Eisenglanz) fasrig, (Glaskopf) erdig, (Rotliel).

15. Lect .  Limonit, fasrig (brauner Glaskopf), Thoneisenstein, gelber Eisen- 
ocher, Eisenniere und Sumpferz, Cuprit in Krystallen.

16. Lec t .  Gold in Blechen und ais Goldsand, Platin ais Platiusand, Silber 
in drabtformigen gestrickten Gestalten.

17. Lect .  Quecksilber an Zinnober in Tropfchen anhangend, Kupfer einge- 
sprengt, Blei, Zink, Zinn ais technisclie Praparate.

18. Lect. Krystallmodelle Fig. 68. Arsenmetall derb, Wissmut in kiinst- 
liclien Krystallen, Antimon derb-kornig; Pyrit in Krystallen und Drusen, 
Kupferkies bunt angelaufen, Speiskobalt in Krystallen.

19. Lect .  Krystallmodelle Fig. 70, 71, 72. Arsenikkies in Krystallen, 
Galenit in Krystallen und Drusen, derb, Ar.timonglanz in Krystall drusen.

20. Lec t .  Krystallmodelle Fig. 74, 75, 76. Fahlerz in Krystallen, Argentit 
eingesprengt, Zinkblende in Krystallen und derb.

21. Lect .  Krystallmodelle Fig. 77. Rothgiltigerz in Krystallen, Zin ober 
derb, Schwefel ais Ueberzug, Bernstein, Asphalt.

22. Lect .  Graphit derb, Schwarzkohle, Glanzkohle, Braunkohle, Kalkstein- 
arten.

23. Lect .  Dolomit, Tlionschiefer, Basalte, Phonolit.
24. Lec t .  Lava, Granit, Gneiss, Glimmersckiefer, Griinsteine, Porpbyr.
25. Lect .  Sandsteine, Tlion, Gerolle, Sand, Dammerde.

V. Classe. I. Semester.
Fiir den mineralogischen Unterricht am Obergymnasium, welcher wol

zunaebst auf den in der III. Classe gewonnenen Anscliauungen wurzeln muss,



empfiehlt sich nebst einer grósseren Auswahl von Krystallformen die besondere 
Beriicksichtigung der chemischen Constitution und Reaction der Mineralien 
und Gesteine. Gegriiudet auf diese Grundsiitze diirfte sich nachstehende 
Auswahl von typischen Mineralformen zur Durcharbeitung empfehlen.

I. Nicht metallische Elemente: Schwefel, Diamant (1 Lection).
II. Metallische Elemente: Platin, Gold, Silber, Merkur, Kupfer, Wismut, 

Arsenik, Antimon (2 Lectionen).
III. Erden: Quarz, Opal, Korund (1 Lection).
IY. Metalloxyde: Limonit, Ilamatit, Cuprit, Rutit, Kassiterit (2 Lectionen).
V. Metallchloride, Fluoride und Sulfuride: Steinsalz, Fluorit —• Galenit 

Antimonit, Tetraedrit —• Chalcopyrit, Pyrit, Markasit —- Speiskobalt, Kupfer- 
nikl, Blende, Pyrargyrit, Zinnober (4 Lectionen).

VI. Kalksalze: Gyps, Aragonit, Calcit, Apatit (2 Lect.).
VII. Thonsalze: Wawellit, Alaune (1 Lect.).
VIII. Eisensalze: Siderit, Vivianit, Melanterit (1 Lect.).
IX. Bleisalze: Cerussit, Wulfenit, Pyromorpliit (1 Lect.).
X. Kupfersalze: Malachit, Azurit, Kupfervitriol (1 Lect.).
XI. Blattrige Silicate: Kaliglimmer, Lithionglimmer, Magnesiaglimmer 

(1 Lect.).
XII. Amorphe Silicate: Talk, Steatit, Meerschaum, Kaolin, Obsidian 

(1 Lect.).
XIII. Krystallinische Silicate: Chabasit, Analcim, Leucit, Orthoklas, 

Disthen, Andalusit, Topas, Beryli, Granat, Pyrop, Vesuvian, Pyroxen, Amphibol 
(5 Lect.)

Die im Lehrbuch (Kenngott) bei den genannten Species angeflihrten 
Reactionen sind durcli Schuler ausfUhren zu lassen und zu dem Zwecke aus 
den Verbrauchsexemplaren kleine Proben der betreffenden Minerale zur chemi
schen Untersuchung yorzubereiten.



S e h u l n a e h r i e h t e n .

I. Lehrpersonale.

a) V e r a n  d e r u n  gen.

Es schied aus dem Lehrkorper I Es trat ais Ersatzmann ein

Mitte September 1878:

Professor F r a n z  B a u e r ,  dem m. 
h. Min.-E. v. 29. August 1878, 
Z. 12516 (intim. m. li. 1. Erl. v.
3. September 1878, Z. 2892) eine 
Lehrstelle am 1. deutschen Staats- 
gymnasium in Briinn yerlieben 
wurde.

1.
| Professor M i c l i a e l P e t s c b a  r, der 

in. li. Min.-Erl. vom 29. August 
1878, Z. 12516 (intim. m. b. Erl. 
v. 3. September 1878, Z. 2892) 
aus Dienstesriicksichten von Ru- 
doifswertb nacb Tescheu versetzt 
wurde.

Mitte December 1878:

Der provisori8che Exbortator fur das 
Untergymnasium P. A n d r e a s  
K u c z e r a ,  der in Folgę seiner 
Prasentation zum Pfarrer von Po- 
gwisdau resignirte.

2 .

Dor Pfarrkaplan P. P e t e r Moro 
(m. h. 1. Erl. v. 18. December 
1878, Z. 4355).

b) B e u r l a u b u n g e n .

1. Professor Ru dol i  B a r t e l m u s  blieb ais Bezirksschulinspector das 
ganze Schuljahr hindurch beurlaubt (1. b. Min.-Erl. v. 1. October 1873, 
Z. 10005).



2. Professor Dr. An t o n  B a l c a r  erhielt wegen Krankheit Urlaub vom 
15. September bis 5, October (m. h. 1. Erl. vom 20. August 1878, Z. 2754), 
der demselben spater bis 1. December verlangert wurde (m. h, 1. Erl. vom
5. October 1878, Z. 3311). In Folgę dessen wurde die Direction ermach- 
tigt (m. b. 1. Erl. v. 8. October 1878, Z. 3384), den geprtiften Lehramts- 
candidaten J o s e f  M a t z u r a  zur Vertretung des Beurlaubten in Verwendung 
zu nebmen. Die Vertretung dauerte vom 12. October bis Ende November,

3. Professor Dr. J o s e f  F i s c h e r  war zur arztlichen Pflege seiner in 
Ungarn schwer erkranklen Tochter vom 13. bis 27. Janner beurlaubt (m. b.
1. Erl. v. 14. Janner 1879, Z. 1G9).

4. Professor P. I g n a z  Ś wi ć ż y  war ais Abgeordneter fiir den schle- 
sischen Landtag fiir die Dauer der Session (v. 23. September bis 14. Oc
tober) beurlaubt und wurde durch den Pfarrcaplan P. J o h a n n  S i k o r a  
vertreten (1. b. 1. Erl. v. 23. September 1878, Z. 315G).

Stand des Lehrpersonales am Schlusse des Schuljahres.

1. Herr J o s e f  W e r b e r ,  k. k. Director, d. Z. Mitglied des k. k. schle- 
siclien Landesscbulratbes, Curator der Probst Scberscbnik’scben Bibliothek- 
stiftung, lehrte Griecbisch in VI.

2.  Ilerr Med. Dr. J o s e f  F i s c h e r ,  k. k. Professor, Curator der Dr. Pb. 
Gabrielschen Lehrmittelstiftung, lehrte Latein in VI.

3. Ilerr J o s e f  Smi t a ,  k. k. Professor, lehrte Mathematik in II., Natur- 
gescbichte in I. A, I. B, II., III., V., VI.

4. Herr G o t t l i e b  F r i e d r i c h ,  k. k. Professor, lehrte Latein in VIII., 
Griecbisch in VII., Deutsch in VI., pliilos. Propadeutik in VII., VIII.

5. Herr M a n u e l  R a s c h k e ,  k. k. Professor, lehrte Geographie in I. A, 
Geographie und Geschiclite in II., 111., VI., Deutsch in VII., VIII.

6. Ilerr R u d o l f  B a r t e l m u s ,  k. k. Professor (VIII. Rangclasse) und 
Bezirksschulinspector, beurlaubt.

7. Herr I)r. J o h a n n  O d s t r ć i l ,  k. k. Professor (VIII. Rangclasse), lehrte 
Mathematik in I. A, III., VI., VIII., Physik in IV., VIII.

8. Herr Dr. Ant on  B a l c a r ,  k. k. Professor, lehrte Geographie in I. B, 
Geographie und Geschiclite in IV., V., VII., VIII., Deutsch in V.

9. Ilerr A r m a n d  K a r e l l ,  k. k. Professor, lehrte Latein in IV., VII., 
Griechisch in V.

10. Herr W e n z e l  P s c h e i d l ,  k. k. Professor, lehrte Mathematik in I. B,
IV., V., VII., Physik in VII.

11. Herr P. I g n a z  Ś wi e ż y ,  k. k. Professor, lehrte kathol. Religions- 
lelire in allen Classen.



12. Herr F r a i i z  S c h m i e d ,  k. k. Professor, lehrte Latein in I. A, Griechisch 
in VIII., Deutscli in I. A.

13. Herr Dr. J o h a n n  W i t r z e n s ,  k. k. Professor, lehrte Latein in II.,
V., Deutsch in II.

14. Herr R i c h a r d  F r i t s c h e ,  k. k. Professor, lehrte evangel. Religions- 
lehre in allen Classen.

15. Herr M i c h a e l  P o t s c h a r ,  k. k. Professor, lehrte Latein in III., Grie
chisch in III,, Deutsch in III., IV.

16. Herr J o h a n n  Ve t chy ,  Supplent, lehrte Latein in I. B, Griechisch in
IV., Deutsch in I. B.

17. Herr S imon F r i e d  man n , Kreisrabhiner, lehrte israelitische Religions- 
lehre.

18. Herr P. P e t e r  M o r o ń ,  Obcrcaplan, provisor, Exhortator, hielt die 
Exhorte fur das Untergymnasium.

Die relativ obligaten Landessprachen lehrten:

1. Herr Dr. J o s e f  F i s c h e r ,  k. k. Professor, bohmische Sprache in der
I., II., III., polnische Sprache in der I., II. Abtheilung.

2. Herr A r m a n d  K a r e l l ,  k. k. Professor, polnische Sprache in der III.
Abtheilung.

Die freien Lehrgegenstande lehrten:

1. Herr F r a n z  Ho l e ć e k ,  Professor an der Staatsrealschule, Freihand-
zeichnen.

2. Herr F r a n z  K r e i d 1, Lehrer an der Staatsrealschule, franzosische Sprache.
3. Herr K a r l  Wi l k e ,  Turnlehrer an der k. k. Lehrerbildungsaustalt, Turnen.
4. Herr K a r l  Hu s s a k ,  Musiklehrer an der k. k. Lehrerbildungsanstalt,

Gesang.



II. Lehrplan.

a) O b l i g a t e  L e h r g e g e n s t a n d e .

I. Classe.

Ordinarius: Abth. A: Herr Fr. Schmied.
Abth. B: Herr Johann Vetchy.

1. R e l i g i o n s l e h r e :  a) katholisch: 2 St. w. Der christliche Glaube. Die
zelin Gebote. Die Gnadenmittel. J. Świeży.

p) evangelisch: 1 St. w. Bibliscke Geschichte des alten Testa- 
mentes. Die einschlilgige Geograpbie. Nachrichten aus dem religio- 
sen und Culturleben der mit Israel in Beriihrung gekommenen Vólker. 
Erklarung der zehn Gebote und des „Unser Vater". Zu den Fest- 
zeiten des Kircbenjahres ein religioses Lied. R. Fritsche.

2. L a t e i n :  8 St. w. Regelmassige Formenlehre, eingeiibt an den Uebungs-
beispielen des Lesebuches. Memoriren und Aufschreiben der Voca-
beln. Wóclientlich 1 Composition. , , , ,  . _  „ , . ,

Abth. A: Fr. Schmied.
Abth. B: J. Yetchy.

3. D e u t s c h :  4 St. w. Der einfache erweiterte, zusammengezogene und
zusammengesetzte Satz in Yerbindung mit der Interpunktionslehre. 
Flexion der Yerba. Miindliche und scliriftliche Eintibung durch Bei- 
spiele. Lesen und Erklaren prosaischer und poetiseher Lesestiicke. 
Vortrag memorirter Stiicke. — Alle 8 — 14 Tage ein Aufsatz ais 
hausliche Arbeit und eine orthographische Uebung.

Abth. A: Fr. Schmied. 
Abth. B : J. Vetchy.

4. G e o g r a p h i e :  3 St. w. Grundbegriffe der mathematischen Geograpbie.
Beschreibung der Erdoberflache mit Bezug auf ihre naturliche Be- 
schaffenheit und die allgemeinen Scheidungen nach Yblkern und Staa- 
ten. — Kartenlesen und Kartenzeichnen,

Abth. A: M. Raschke. 
Abth. B : Dr. A. Balcar.

5. M a t h e m a t i k :  3 St. w. Die 4 Reehnungsarten mit unbenannten und
benannten Żabien. Dekadisches Zahlensystem. Decimalbriiche: Rech- 
nen mit abgekiirzten Decimalen, abgekiirzte Multiplication und Divi-



sion. Primzahlen, Tlieilbarkeit der Żabien, gemeinscbaftliches Mass 
und Vielfacbes. Gemeine Briiche. — Aus der Anschauungslebre: Ge- 
rade, Winkel, Dreiecke. Abth. A: Dr. J. Odstrćil.

Abth. B: W. Pscbeidl.

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

Abth. A und B : J. Smita.

li. Classe.

Ordinarius: Herr Dr. Jobann Witrzens.

1. R e l i g i o n s l e b r e :  a) katholisch: 2 St. w. Erklarung der Gebrauche
und Ceremonien der katboliscben Kirche. J. Świśży.

p) evangeliscb: 2 St. w. Biblische Geschichte des neuen Testa- 
mentes, vornehmlich die Reden Jesu. Zusammenhangende Geographie 
Palastinas und der in Betracht kommendeu Orte und Lander. Er
klarung aller 6 Hauptstucke des (lutberischen) Katecbismus. Zu den 
Festzeiten des Kircbenjahres ein religióses Lied. R. Fritsche.

2. L a  t e i n :  8 St. w. Wiederholung und Erganzung der regelmassigen For-
menlebre. Unregelmassigkeiten in Declination und Conjugation. Die 
notkwendigsten I.ebren der Syutax. Uebungsbeispiele nacli dem Lese- 
bucbe. — Alle 8 Tage eine Composition, alle 14 Tage ein Pensum.

Dr. J. Witrzens.

3. D e u t s c h :  4 St. w. Formenlehre des Nomen. Der zusainraengesetzte
Satz mit schriftlichen Uebungen. Wiederholung und Beendigung der 
Orthograpbie. — Lesen von Musterstticken mit spracblicher und sach- 
licher Erklarung, Yortrag memorirter Stiicke. — Alle 8 — 14 Tage 
ein Aufsatz ais hauslicbe Arbeit und eine ortbograpbische Uebung.

Dr. J. Witrzens.

4. G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  4 St. w. Physikalische und politische
Geographie von Asien, Afrika und Europa im Allgemeinen, specielle 
Geographie von Stid- und West-Europa. Kartenzeichnen. — Geschichte 
des Altertums. M. Rascbke.

5. Mat hemat i k :  3 St. w. Arithmetik: Verhaltnisse und Proportionen und
dereń Anwendung. Masse, Gewiehte, Mitnzen und darauf beziigliche 
Rechnungen. — Anschauungslehre: Messung, Theilung, Verwandlung und 
Aehnlichkeit geradliniger Figuren. J. Smita.



7. Na t ur gesc l i i ch t e :  2 St. w. a) Zoologie der Vógel, Amphibien und Fisclie 
mit erlauternden Demonstrationen. — b) Botanik: Beschreibung der 
Pflanzen nach ausseren Merkmalen mittelst Demonstrationen an lebenden 
Gewachsen. Uebungen im Bestimmen der bliihenden Gewachse nach 
Linne’s System. J. Smita.

III. Classe.

Ordinarius: Herr Michael Petschar.

1. Re l i g i o n s l e k r e :  a) katholisch: 2 St. w. Die Geschichte der Offen-
barungen Gottes im alten Bundę. Ig. Świeży.

p) evangeliscb: 2 St. w. Die christliche Glaubenslelire. Lebensbikler 
cbristlicher Ileldon aus der Zeit der Stiftung der Kirche bis zur Refor- 
mation. Zu den Festzeiten des Kirchenjahres ein religioses Lied.

R. Fritscbe.

2. Lat e in :  6 St. w. Casuslehre, eingetibt an den Beispielen des Uebungs-
bucbes. — Cornelius Nepos nach Auswahl. — Alle 14 Tage eine llaus- 
und eine Schulaufgabe. M. Petschar.

3. Gr i echi sch:  5 St. w. Regelmitssige Formenlehre bis zu den Passiv-
formen. Uebersetzung der entsprechenden Uebungsstiicke. — Im II. 
Semester alle 14 Tage ein Pensum und alle 4 Wochen eine Composition.

M. Petschar.

4. Deutsch:  3 St. w. Lesen prosaischer und poetischer Musterstucke mit
sachlicher und sprachlicher Erklarung. Vortrag memorirter Lesestticke. 
— Alle 14 Tage ein Aufsatz ais liausliche Arbeit. M. Petschar.

5. Ge o g r a p h i e  und Ge s c h i ch t e :  3 St. w. Oro-, Hydro- und politische
Geographie von Europa (Oesterreich ausgenommen). Geographie von 
Amerika und Australien. Kartenzeichnen. Geschichte des Mittel- 
alters mit besonderer Berticksichtigung der Hauptmomente aus der ostor- 
reichischen Geschichte. M. Raschke.

6. Mat hema t i k :  3 St. w. Grundoperationen mit Buehstabengróssen, Po-
tenciren, Radiciren und Combinationslehre. — Anschauungslehre: Der 
Kreis und die regelmassigen Polygoue in Construction und Rechnung. 
Ellipse, Parabel, Hyperbel. Dr. J. Odstrcil.

7. Na t u r g e s c h i  cht  e : 2 St. w. (im I. Sem.) Minęralogische Anschauungs
lehre. J. Smita.

8. P h y s i k :  2 St. w. (im II. Sem.) Einleitung. Anfangsgrttnde der Chemie
und Warmelehre. J. Smita.



IV. Classe.

Ordiuarius: Herr Wenzel Pscheidl.

1. Re l i g i ons l ehr e :  «) katholisch: 2 St. w. Die Geschichte der Offen-
baruugen im neuen Bundę. Ig. Świeży.

(3) evangelisch: 2 St. w. Die christliche Sittenlehre. Lebensbilder 
cliristlicher Helden aus der Reformation bis iu die neueste Zeit. Zu 
den Festzeiten des Kircbenjabres ein religioses Liod. R. Fritsche.

2. La t e i n :  6 St. w. Tempus- und Moduslehre, eingeiibt an den Aufgaben
des Uebungsbuches. Prosodie und Metrik. — Lectiire: Caesar de bello 
gallico 1. I. V. VI. VII. — Ovid nach Auswahl. — Alle 14 Tage ein 
Pensum und eine (Jomposition. A. Karell.

3. Gr i e ch i s ch :  4 St. w. Abschluss und Wiederholung der Formenlehre;
Ilauptpunkte aus der Syntas der Modi, eingeiibt an den Beispielen 
des Lesebuches. — Alle 14 Tage ein Pensum, und alle 4 Wocben 
eine Composition. J. Vetchy.

4. Deu t s ch :  3 St. w. Lectiire prosaischer und poetiscker Lesestiicke mit
spracblicher und sachlicher Erklarung. Figuren und Tropen. Deutsche 
Prosodie und Metrik. Geschaftsaufsatze. Vortrag memorirter Stiicke. — 
Alle 14 Tage ein Aufsatz ais hausliche Arbeit. M. Petschar.

5. Geograpkie  und Geschi ch t e :  4 St. w. I. Sem.: Geschichte der Neu-
zeit mit Heryorhebung der Geschichte des Habsburgischen Gesammt- 
staates. — II. Sem.: Geographie und Statistik der osterreichich-unga- 
rischen Monarchie. — Kartenskizzen. Dr. A. Balcar.

6. Ma t h ema t i k :  3 St. w. Zusammengesetzte Verhaltnisse nnd ihre An-
wendung. Zinseszinsrechnungen. Gleichungen des I. Grades. — An- 
schauungslehre: Stereometrische Grundbegriffe. Inhalts- und Oberflachen- 
berechnung der Korper. W. Pscheidl.

7. Physik:  3 St. w. Die Lehre vom Gleichgewichte und der Bewegung
fester, fliissiger und ausdehnsamer Korper. Akustik, Magnetismus und 
Elektricitat. Grundbegriffe der Optik. Dr. J. Odstrćil.

V. Classe.

Ordinarius: Ilerr Dr. Anton Balcar.

1. Re l i g i ons l ehr e :  a) katholisch: 2 St. w. Allgemeine Glaubenslehre.
Ig. Świeży.



/?) evangelisch: 2 St. w. Zusammenhangeude Darstellung der Ge-
schickte der christlichen Kirche yon der Stiftung derselben bis zur 
Reformation. R. Fritsche.

2. La t e i n :  6 St. w. Lectiire (5 St. w.): Livius 1. I. XXI. — Ovid nach
Auswahl aus den Metamorpbosen. Meraoriren einzelner Stellen. —■ 
Grammatiscb-stilistische Uebungen (1 St. w.): Wiederholung der Gram- 
matik: Casuslebre, Tempora, Modi, — Alle 14 Tage ein Pensum, alle 
4 Wocben 1 Composition. Dr. J. Witrzens.

3. Gr i ecb i s cb ;  5 St. w. Lectiire (4 St. w.) Xenopbon Auab. I. II. III, IV'
nacb Schenkls Chrestomathie. Homer II. 1. I. H. III. — Grammatik 
(1 St. w.) Syntax des Nomens mit entspreebenden Beispielen. — Alle 
4 Wocben eine Composition. A. Karell.

4. De u t s c h :  2 St. w. Lectiire von Musterstuckeu der neueren Literatur
mit spracblicher und sacblicber Erklarung. Vortrag memorirter Stticke. 
— Alle 14 Tage ein Aufsatz ais kauslicke Arbeit. Dr. A. Bal car.

5. Geograpl i i e  und Geschicht e :  4 St. w. Geograpbie Yorderasiens und
der Mittelmeerlander. — Cultur der asiatischen und afrikaniscben 
Yolker. Gescliicbte der Perser, Griechen, Makedonen, Karthager und 
Romer bis zu Oetavianus Alleinberrschaft. Dr. A. Balcar.

6. M a t h e m a t i k :  4. St. w. Algebra: Die Zablensysteme. Algebraische
Grnndoperationen. Theilbarkeit der Żabien und ihre Anwendung. Yoll- 
standige Lehre von den Briichen. ----- Geometrie: Planimetrie.

W. Pscheidl.

7. Na tu  r ge scbicbt  e: 2 St. w. I. Sem. Mineralogie in Verbindung mit
Geognosie. II. Sem. Botanik mit besonderer Beriicksichtigung der 
Organograpbie und des natiirlichen Systems. J. Smita.

VI. Classe.

Ordinarius: Herr Dr. Josef Fischer.

1. Re l i g i ons l ehr e :  «) katbolisch : 2 St. w. Die christlicbe Lehre. Beson- 
dere Glaubenslehre. Ig. Świeży.

/?) evangelisch: 2 St. w. Zusammenkangende Darstellung der christ- 
lichen Kircbe von der Reformation bis in die neueste Zeit. Gescliicbte 
des evangelischen Liedes. R. Fritsche.



2. L a  tein:  6 St. w. Lectilre (5 St. w.) Cicero, orat. in Catil. II. III.
Sallust, bellum Jugurthinum. Caesar, cle bello civ. 1. I. Vergil, Aen.
1. I. — Grammatisch-stilistische Uebungen (1 St. w.). — Alle 14 
Tage ein Pensum, alle 4 Wochen eine Composition.

Dr. J. Fischer.

3. G r i e c h i s c h :  5 St. w. Lecttire (4 St. w.): Homer, II. VIII. IX. XVIII.
— Herodot 1. VII. Grammatik (1 St. w.): Syntax des Verbums. — 
Alle 4 Wochen eine Composition. J. Werber.

4. D e u t s c h :  3 St. w. Erkliirung der im Lesebuche enthaltenen prosaischen
und poetischen Lesestiicke bis einschliesslich Schiller und Goethe mit 
den entsprechenden literarhistorischen Notizen. Leichtere Partieen des 
Lesebuches wurden den Schiilern ais Privatlecture zugewiesen. — Alle 
14 Tage ein Aufsatz ais hausliche Arheit. G. Friedrich.

5. G e o g r a p h i e  und  Ges c h i c h  t e :  Geschichte des romischen Kaiser-
reiches und des Mittelalters mit besonderer Berucksichtigung der Ge
schichte der osterreichischeu Lancler. — Entsprechende politische Geo' 
graphie. M. Raschke.

6. M at h oma t i k :  3 St. w. Algebra: Potenz- und Wurzelgrossen; Loga-
rithmen. Gloiekungen des I. Grades mit einer und zwei Unbckannten. 
Determinantem Aufgaben aus Ileis. — Geometrie: Stcreometrie und 
Trigonometrie. Dr. J. Odstreil.

7. N a t u r g e s c h i c h t e :  2 St. w. Zoologie mit erlfluternden Demonstrationen
und besonderer Berucksichtigung des anatomischen Baues der Haupt- 
typen. J. Smita.

VII. Classe.

Ordinarius: Herr A r m a n d  Ka r e l l .

1. R e l i g i o n s l e h r e :  a) katholisch: 2 St. w. — Cbristliche Sittenlehre.
Ig. Świeży.

j3) evangelisch: 2 St. w. — Religionsgeschicbte. I. Sem.: Die poly- 
theistischen Religionen. (Die Naturreligionen der Semiten, Ąegypter, 
der Arier am Indus und der Germanen; die Culturreligionen der Grie- 
chen und Romer, der Chinesen; der Brabmanismus und Buddhismus 
und die Religion des Zarathustra). II. Sem.: Die monotheistischen
Religionen (das Judentum, der Islam und das Christentum). — Das 
Leben und die Lehre Jesu im Urtexte gelesen und erklart.

R. Fritsche.



2. L a t e i n :  5 St. w. Lectiire (4 St. w.): Cicero, orat. pro Arcbia und pro
lege Manilia. -— Yergil, Aen. 1. IV. V. — Grammatisch-stilistisclie 
Uebungen (1 St. w.) — Alle 14 Tage ein Pensum, alle 4 Wochen 
eine Composition. A. Karell.

3. G r i e c h i s c h :  4 St. w. Demosthenes, orat. Olynth. I. II. III. sammt Ein-
leitung. — Homer, Odyss. 1. I. — Sophokles, Ajas mit Einleitung 
in die griechische Tragodie. — Alle 14 Tage eine grammatische 
Stunde (Wiederholung nach Bedarf). — Alle 4 Wochen eine Compo
sition. G. Friedrich.

4. D e u t s c h :  3 St. w. — Literaturgeschichte bis 1300 mit Lectiire aus
dem mittclhoehdeutschen Lesebuche. — Musterstiicke aus Egger II. 2.
— Schillers „Braut von Messina11 und Goethes „Gotz von Berlichingen“.
— Alle 14 Tage ein Aufsatz ais hausliche Arbeit. M. Raschke.

5. G e o g r a p h i e  und  Ge s c h i c h t e :  3 St. w. Geschichte der Neuzeit mit
Hervorhebung der ckarakteristischen Momente aus der dsterreichischen 
Geschichte. Entsprechende politische Geographie. Dr. A. Balcar.

6. M a t h e m a t i k :  3 St. w. Algebra: Unbestimmte Glcichungen. Quadra-
tische Glcichungen mit einer und mehreren Unbekannten. Exponential- 
Gleichungen. Progressionen. Combinatiouslehre. Binomischer Lehrsatz. 
Aufgaben aus Heis. — Ge ome t r i e :  Anwendung der Algebra auf die 
Geometrie. Analytische Geometrie in der Ebene. W. Pscheidl.

7. P h y s i k : 3 St. w. Allgemeine Eigenschafton der Korper. Mechanik
fester und tropfbarfliissiger Korper. Warnie. Theorie der Gase. 
Chemie. W. Pscheidl.

8. P h i l o s o p h i s c h e  P r o p a e d e u t i k :  2 St. w. Logik. G. Friedrich.

VIII. Classe.
Ordinarius: Herr G o t t l i e b  F r i e d r i c h .

1. R e l i g i o n s l e h r e :  a) katholisch: 2 St. w. Geschichte der Kirche Christi.
Ig. Świśży.

P) evangelisch: 2 St. w. Die christliche Glaubenslelire mit vor- 
hergehender Erklarung der Bibei. — II. Sem.: Die christliche Sitten- 
lehre. — Das Leben und die Lehre der Apostel im Urtexte gelesen 
und erklart. R. Fritsche.

2. L a t e i n : 5 St. w. Lectiire. (4 St. w.) Tacitus, Annal. I. Iloratius,
Carm. Epod. Satir. Epist. nach Auswahl. — Grammatisch-stilistische 
Uebungen nebst Wiederholung der wichtigsten Partien der Grammatik 
(1 St. w.) — Alle 14 Tage ein Pensum, alle 4 Wochen eine Compo
sition. G. Friedrich.



3. Gr i e c l i i s c h .  5 St. w. Lectiire: Platons Apologie und Meno (I. Sem.)
—- Sophokles, Elektra. (II. Sem.) — Wiederholung der Syntax nach 
Bedarf. — Alle 4 Wochen eine Composition. Fr. Schmied.

4. D e u t s c h :  3. St. w. Analytische Aesthetik. Die Lehre von den schonen
Kiinsten, von der Poesie mit Bezug auf die im Gymnasium gelesenen 
griechischen, lateinischen und deutschen Classiker und mit Beniitzung 
von Mozarts Lesebuck f. O. G. III. — Lecttire von Schillers „Don 
Carlos“ und „Demetrius". — Alle 3 Wochen ein Aufsatz ais hausliche 
Arbeit. M. Raschke.

5. G e o g r a p h i e  u nd  G e s c h i c h t e :  3 St. w. I. Sem.: Hauptmoment
aus der Geschichte der Gegenwart. Geschichte der osterreichiseh-unga- 
rischen Monarchie mit Ileryorhebung ihrer Beziehungen zur Geschichte 
der Nachbarlander. -— II. Sem.: Vaterlandskunde der osterreichiscli- 
ungarischeu Monarchie. — Kartenskizzen. Dr. A. Balcar.

6. M a t h e m a t i k :  2 St. w. Wiederholung des Lehrstoffes und Uebung im
Auflosen algebraischer, geometrischer und physikalischer Probleme.

Dr. J. Odsirćil.

7. P h y s i k :  3. St. w. Magnetismus, Elektricitat, Akustik und Optik.
Dr. J. Odstrfiil.

8. P h i l o s o p h i s c h e  P r o p a e d e u t i k :  2. St. w. Empirische Psychologie.
G. Friedrich.

Israelitischer Keligionsunterricht.

I. A b t h e i l u n g :  (I., II. Cl.) 2 St. w. — 1 St. Biblische Geschichte von 
der Zeit der Richter bis zur Theilung des Reiches. — 1 St. Lesestiicke 
aus Exodus sachlich und sprachlich erklart.

II. A b t h e i l u n g :  (III., IV. Cl.) 2 St. w. — 1 St. Biblische Geschichte 
von den ersten Propheten bis zu den Maccabaerkriegen. — 1 St. Lese- 
stiicke aus dem Pentateuch (5. B.) sachlich und sprachlich erklart.

III. A b t h e i l u n g :  (V., VI. Cl.) 2 St. w. — 1 St. Von der Erkenntniss 
und Verehrung Gottes. — 1 St. Die Propheten Jonas und Haggai im 
Urtexte ganz gelesen und sachlich und sprachlich erklart.

IV. A b t h e i l u n g :  (VII., VIII. Cl.) 2 St. w. — 1 St. Geschichte der Juden
und dereń literarische Leistungen vom XIII. bis XV. Jalirhundert. — 
1 St. Psalmen erklart und erlautert. S. Friedmann.



b) L an d e ssp ra c he n .

I. Polnisch.

I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Das fur den ersten Unterricht Wesentliche ans 
der Lautlehre. Regelmassige Formenlehre des Hauptwortes, Beiwortes, 
Zahlwortes und Zeitwortes, eingeiibt bei der Lectiire gewablter Lese- 
stUcke ans Wypisy polskie I. — Memoriren kurzer Gedicbte. Alle 4 
Woolien ein schriftliche Anfgabe. Dr. J. Fischer.

II. Ą b t h e i l u n g :  2 St. w. Erganzung der regelmassigen Formenlehre.
Lehre vom Satz, Casuslehre, Gebrauch des Zeitwortes, eingeiibt bei der 
Lectiire aus Wypisy polskie II. — Memoriren kurzer Gedichte. — 
Alle 4 Woclien eine schriftliche Aufgabe. Dr. J. Fischer.

III. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Grammatisch-stilistische und sachliche Erkia- 
rung ausgewahlter Lesestlicke aus Wypisy polskie II., 2. f. O. G. mit 
einem kurzeń Abrisse der Literaturgescbichte. — Yortrag freigewahlter 
Gedichte. — Alle 4 Woclien eine schriftliche Aufgabe. A. Karell.

II. Bohmisch.

I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Die Anfangsgriinde des Unterricktes; die
Formenlehre des Nomens; die acht Classen des Yerbums. Einiibung 
der Formen an praktischen Beispielen. Uebersetzungen aus dem Deut- 
schen ins Bohmische und umgekehrt. Erklarung bolimischer Lesestiicke 
unter Gebrauch der bohmischen Spracbe. Lesen. Yortrag. — Im Ganzen 
10 schriftliche Arbeiten Dr. J. Fischer.

II. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Wiederholung der gesammten Formenlehre-
Uebersetzungen aus dem Bohmischen ins Deutsche und umgekehrt. 
Spaterhin Erklarung schwieriger Lesestiicke unter Gebrauch der bohmi
schen Sprache. Erweiterung der praktischen Sprachfertigkeit durch Me
moriren und Vortragen erklarter Lesestiicke, Bereicherung des Sprach- 
schatzes. — 10 schriftliche Aufgaben, anfanglich Uebersetzungen, gegen 
das Ende des Schuljahres freie Reproduction erkliirter Lesestiicke in 
bohmischer Sprache. Dr. J. Fischer.

III. A b t h e i l u n g :  2. St. w. Lectiire von Musterstiicken aus Jirećek’s
Anthologie mit grammatisoh-stilistischer und sachlicher Erkliirung und 
literarhistorischen Notizen. Vortrag gewablter Gedichte. — Alle 4 
Wochen eine schriftliche Aufgabe, Dr. J. Fischer.



c) F re ie  Lehr g e g e n s t a n d e .

I. Freihandzeichnen.

I. A b th e i lu n g :  2 St. w. Zeichnen ebener geom. Gebilde aus freier
Hand nach Vorzeichnungen 'auf der Tafel. Gerade und krumme Linien, 
Winkel, Dreiecke, Yielecke, Kreis, Ellipse und Spirale. Anschliessend 
an die geom. Grundformen Uebungen von gerad- und krummlinigen 
Figuren.

II. Ab t h e i l u n g :  2 St. w. Zeichnen nach Vorlagen, nach Aachen und pla- 
stischen Modellen, und zwar im Umrisse, wie auch schattirt. Das Orna
ment und das menschliclie Gesicht verbunden mit Erkarung der beim 
freien Nachbilden der, Objecte zu beachtenden Regeln. Er. llolecek.

II. Turnen.

I. Abt he i l ung :  2 St. w. a) Ordnungs- und Freiiłbungen: Aufstellung.
Grundstellung. Richtung. Yorwartsgehen, Yorwartslaufen. Gehen an 
Ort. Umkehren im Gehen und Laufen. Seitwśirtsgehen in Flanken- 
reihen. Riickwartsgehen in Stirnreihen. Gehen mit Trittwechsel. Neben-, 
Vor- und Hinterreihen in Paaren. Winkel- und Gegenzug im Gehen 
und Laufen. Drehungen im Stehen. Armhaltungen und Bewegungen 
der gestreckten Arme. Fersenheben in die Zehenstellung mit Armheben. 
Schreiten in die Schrittstellungen mit Armheben. Armbeugen und 
Strecken der Arme. Gehen mit Armhaltungen. Halbe Beugung der 
Kniee mit Armbeugen und Strecken. Rumpfbeugen mit Armhaltungen. 
Htipfen mit geschlossenen Ftissen. — b) Gerathiibungen: Kletteriibungen 
an schriigen und senkrechten Stangen. Hang- und Hangeliibungen 
an den wagrechten Leitern. Liegestiitz- und Liegehangttbungen am 
Barren und Reck. Gemischte Sprtinge am Bock und Pferd. Frei- 
springen ilber Schnur. Sturmspringen. Schwebeubungen an den 
Schwebestangen. Schaukelubungen an den Ringen und am Schwebereck.

II. Abt he i l ung:  2 St. w. a) Ordnungs- und Freiiłbungen: Neben-, Vor- 
und Hinterreihen in den Vierreihen im Gehen und Laufen. Schwenken 
der Vierreihen. Oeffnen und Schliessen der Flankenreihen. Verbin- 
dungen von Ziehen, Reihen und Schwenken zur Doppelsśiule im Gehen 
und Laufen. Zusammengesetzte Fuss-, Knie-, Bein-, Rumpf- und Hiipf- 
ubungsfolgen mit Armbeugen verbunden. — b) Gerathiibungen: Hangel-, 
Kletter- und SteigUbungen an schragen und senkrechten Stangen, 
schragen, senkrechten und wagrechten Leitern. Ilangubungen am Reck. 
Wellenaufschwung, Felgeaufschwung. Stiitziibungen am Barren: Schwingen



yerbunden mit Sitz, Stiitzeln. Gemischte Spriinge am Pferd : Auf- und 
Absitzen, Hocke, Flankę Bockspringen ais Ilochsprung. Freispringen 
iiber Scknur ais Weit- und Ilochsprung. Uebungen am Rundlauf, 
Schwebereck und an den Ringen.

III. Ab t h e i l u n g :  2 St. w. Geratheubungen: Die yerschiedensten Auf-, Um-, 
Ab- und Durchschwiinge am Reck, Ein- und Ausspriinge am Ende des 
Barrens; Schwingen im Unterarm- und Strecksttitz mit Stutzhiipfen; 
Ueberschlagen vom Sitz. Sturm- und Freispringen ais Hoch- und 
Weitsprung. Bockspringen ais Hocli- und Weitsprung. Langenspriinge 
am Pferd, sowie Ilocke, Flanko und Gratsche. Ilangiibungen an schrageri 
Leitern, Tauen und Ringen. Klirturnen. K. Wilke.

III. Gesang.

I. Ab t h e i l u n g :  2 St. w. Yorbereitende Uebungen. Tonleiter. Rhyth-
mische Uebungen. Dynamik. Intervalle. Bildung des Zwei- und Drei- 
klanges. Einfiihrung nach G- und F-dur. Transponirte Tonleitern.— 
Ein- und zweistimmige Lieder.

II. Ab t he i l ung :  2 St. w. Klarlegung verschiedener Begriffe. Bildung der
Dur-Tonleitern. Bildung und Unterscheidung der Zwei- und Dreildange 
und des Yierklanges der 5. Stufe. Beurtheilung und Umkehrung der 
lntervalle. Bildung aller Taktarten. Darstellung aller Schliissel. Moll- 
tonleitern. Verminderter und iibermassiger Dreiklang. Verminderter 
Septaccord. — Mannerchore und gemischte Chore. K. Hussak.

IV. Franzosische Sprache.

I. Ab t h e i l u n g :  2 St. w. Orthoepie und Orthographie. Formenlehre des
Substantivums, Adjectivums, Pronomens und Yerbums mit Zugrunde- 
legung der lateinischen Formen und Heranziehung von analogen Fallen 
aus dem Deutschen. Das zur mundlichen und scftriftlichen Eintibung 
der Formen notwendige Materiał aus der Syntax. Einzelne Unregel- 
mtissigkeiten in der Verbalflexion.

II. Ab t h e i l u n g :  1 St. w. Nach yorangegangener Wiederholung der regel
massigen Yerbalflexion die ganze unregelmassige Yerbalflexion, einge- 
iibt an den im Lehrbuche enthaltenen Beispielen. — Lectiire: Chateau- 
briand’s „Atala“. Fr. Kreidl.



Ili. Verzeichniss
der im Schuljahre 1878/79 verwendeten Lehrbucher nach 

Gegenstanden und Classen.

I. R e l i g i o n s l e h r e :  a) katholisch: Fischer, Katholische Religionslehre,
in I. — Liturgik oder Erklarung der gottesdienstlichen Handlungen 
(Bellmann), in II. — Geschichte der Offenbarung des alten Testamentes 
(Bellmann), in III. — Geschichte der Offenbarung des neuen Testa
mentes (Bellmann), in IV. — Martin, Allgemeine Glaubenslehre, in Y.
— Martin, Besondere Glaubenslehre, in YI. — Martin, Sittenlebre, 
in VII. — Fessler, Geschichte der Kirche Christi, in VIII.

p) evangelisch: Berthelt, Biblische Geschichte, in I., II. — Palmer, 
Der christi. Glaube und das christi. Leben, in III., IV. — Palmer, 
Lehrbuch der Religiou fur die oberon Glasson, II. Theil, in V., VI.,
I. Theil, in VII., VIII.

II. L a t e i n i s c h e  S p r a c h e :  Schmidt, Schulgrammatik, in I.—VIII. -—
Rożek, Uebungsbuch, I. Theil in I., II. Th. in II. — Cornelius, Nepos 
ed. Siebelis, in III. — Vielhaber, Aufgaben zum Uebersetzen ins Latei
nische, I. Theil, in III., II. Theil in IV. — Caesar, helium gallicum, 
ed. Hoffmann, in IV. — Ovidii carmina selecta, ed. Grysar, in IV,, V.
— Livius, ed. Grysar, in V. — Siipfle, Aufgaben zu lateinischen 
Stiltibungen, II. Theil, in V., VI., III. Theil in VII., VIII. — Caesar, 
helium ciyile, ed. Hoffmann, in VI. -— Sallust, Jugurtha, ed. Linker, 
in VI. — Cicero, orat. in Catilinam, ed. Klotz, in VI. — Vergil, 
Aeneis, ed. Ribbek, in VI., VII. — Cicero, orat. pro lege Manilia; 
pro Archia poeta, ed. Klotz, in VII. — Tacitus, ed. Halm, in VIII. -— 
Horatii carmina, ed. Muller, in VIII.

III. G r i e e h i s c h e  S p r a c h e :  Curtius, Schulgrammatik, in III.—YHI. —
Schenkl, Elementarbuch, in UL, IV. — Schenkl, Chrestomathie aus 
Xenophon, in V. — Homer, Ilias, ed. Dindorf, in V., VI. — Herodot, 
ed. Wilhelm, in VI. — Demosthenes, od Pauly, in VII. — Homer, 
Odyssee, ed. Dindorf, in VII. -— Sophokles, Ajas, ed. Dindorf, in VII.
— Sophokles, Elektra, ed. Dindorf, in VIII. — Platonis dialogi (Apo- 
łogie, Meno), ed. Hermann, in VIII.

IV. D e u t s c h e  S p r a c h e :  Gurke, Schulgrammatik, in I., II. — Neu-
mann und Gehlen, Deutsches Lesebuch, 1. in L, II. in II., III. in III.)
IV. in IV. — Egger, Deutsches Lehr- und Lesebuch fur hohere Lehr- 
anstalten, I. B. in V., II., 1. Theil in VI,, II. 2. Theil in VII. —
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Reichel, Mittelhochdeutsches Lesebucb, in VII. — Mozart, Lesebuch 
fiir die oberen Classen, III. B., in VIII.

V. G e o g r a p h i e  u n d  Ges ch i ch  te:  Herr, Grundziige der Gcographie, I , ;
in I. — Stioler, Schulatlas, in I.—IV. — Ptaschnik, Leilfaden, in II.
III., IV. — Hannak, Geschichte des Altcrthums, in II. — Kiopcrt, 
Atlas antiąuus, in II., V. — Hannak, Geschichte des Mittelalters, 
in III. — Hannak, Geschichte der Neuzeit, in IV. — Hannak, Oest. 
Vaterlandskunde, in IV. — Jausz, histor. geograph. Schulatlas, II. in 
I I I  III. in IV. — Hannak, Lehrbuch der Geschichte des Alterthums 
f. O. G. in V. — Gindely, Lehrbuch der allgemeinen Geschichte fiir
O.-G. II. in VI., III. in VII. — Hannak, Oesterreichische Vaterlands 
kunde fiir die hoheren Classen, in VIII.

VI. M a t h e m a t i k :  Moenik, Lehrbuch der Aritbmetik f. U.-G. I. in I., II.-,
II. in III., IV. — Moenik, Geom. Anschauungslehre, 1. in I. II., II. 
in III., IV. — Moenik, Lehrbuch der Arithmetik und Algebra f. O.-G., 
in V.—VIII. — Wittstein, Planimetrie, in V. — Moenik, Lehrbuch der 
Geometrie fiir die oberen Classen, in VI., VIII. — Heis, Beispiol- 
sammlung, in V.—VIII.

VII. N a t u r  g e s c h i c h t e :  Pokorny, Illustrirte Naturgeschichte, I. in I. II., 
II. in II., III. in III. — Keungott, Lehrbuch der Mineralogie, in V
— Bill, Grundriss der Botanik, in V. — Schmidt, Leitfaden der 
Zoologie, in VI.

VIII. P h y s i k :  Krist, Anfangsgriinde der Naturlehre, in III. — Pisko 
Lehrbuch der Physik f. IT.-G. in IV. — Miinch, Lehrbuch der Physik, 
in VII. — Pisko, Lehrbuch der Physik f. O.-G. in VIII.

IX. Ph i l o s .  P r o p a e d e u t i k :  Drbal, Logik, in VIII. — Lindner, Empi-
rische Psychologie, in VIII.

X. I s r a e l i t i s c h e  R e l i g i o n s l e h r e :  Wessely, Biblischer Katechismus. —
Pentateuch (Hebraischer Text). — Philippson, Religionslehre.

XI. P o l n i s c h e  S p r a c h e :  Małecki, Gramatyka mniejsza. — Wypisy
polskie. 1. II ., f. O.-G. II. 2.

XII. B o h m i s c h e  S p r a c h e :  Kunz, Ćeska mluvnice. — Jirećek, Citanka I.
— Jirećek, Obrazy z rakouskych zemi. — Jirećek, Anthologie. Doba 
stara. Doba nova.

XII. F r a n z o s i s c h e  S p r a c h e :  Pliitz, Elementargrammatik. - -  Plotz, 
Schulgrammatik.



IV. Deutsche Aufgaben im Obergymnasium.

V. Classe.

1. Der Nil, der Vater des Segens.
2. Die vier Menschenalter nach Ovid’s Metamorphosen.
3. Klein Roland.
4. Die landschaftliche Lagę Teschens.
5. Oesterreibh im Yergleiche mit den Erdstrichen, die mit ilim unfer

gleicher Breite liegen.
6. Der Sclinee im Haushalte der Natur.
7. Was verbindet uns auf das Innigste mit dem Vaterlande ?
8. Wiens geograpliische Stellung.
9. Der Einfluss der Perserkriege auf die Entwickelung Atbens.

10. a) Die Oertliclikeiten in „Hermann und Dorotliea11. b) Die Vorgeschicliten 
in „Hermann und Dorothea“. (Nach freier Wahl).

11. Nutzen der Obstbaumcultur,
12. Morgen, Frtililing, Jugend. — Vergleichende Betrachtung.
13. Die nordische Mythe in der Pflanzenwelt.
14. Wie wurde in Teschen die Feier des 25. Jahrestages der Vermahlung 

Ihrer k. u. k. Apostoł. Majestaten begangen?
15. Aus der Krafte schón vereintem Streben

Erhebt sieli dauernd erst das walire Leben. (Schiller.)
16. Einfluss der Gebirge auf die Beschaftigung der Menschen.
17. Was gewann man in der Neuzeit durch die Schiffahrt und den Seeliandel ?
18. Einfluss der Warme auf die organischen Wesen.
19. Alle Wesen leben vom Liclite, jedes gliickliclie Geschopf — die Pflanze 

selbst kehrt freudig sich zum Liclite. (Schiller.)

Dr. A. Baicar.

VI. Classe.

1. Naclit und Morgen. Allegorie.
2. In der Eintraeht liegt die Macht.
3. Erklarung des SchilleFschen Bergliedes.
4. Cereris sunt omnia munus. (Ovid.)
5. Zum Lobe der Donau.
6 In welchen Ziigen der Sagengeschichte findet sich der geschichtlich ge- 

wordene Charakter des Romers vorgebildet?
7. Die Macht des Gesanges. Erlautert durch Sagę und Erzahlung.
8. II. IX, v. 184: t8v 8’ eopov (ppsva T£pitóp.svov cpópp,iyYi
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9. Welche Biirgschaft enthalt Schillors „Graf von Habsburg", dass die Er- 
wartungen, die das Yolk in dem Gedichte von der neuen Kaiserwahl 
hegt, in Erfulłung gehen werden'?

10. Die Einheit der Handlung in Lessings Pliilotas.
11. Die Yaterlandsliebe ist darzustellen ais die Pilicht fiir das Yaterland 

nicbt nur zu sterben, sondern fiir dasselbe aucb zu leben.
12. IIoc animo semper esse debemus, ut invidiam virtute partam gloriam, 

non invidiam putemns. Mit Beziehung auf Ciceros Consulat.
13. Erfolgt die Heilung Orests in Goethes Iphigenie durcli unmittelbare 

Einwirkung der Gottlieit?
14. Erklarung der Klopstoekschen Ode „Mein Vaterland“ .
15. Einzug des ersten Krouzheeres in Jerusalem.
16. Wiirdigung der Ode „Die Sanie des Pfliigers" von Denis.
17. Ueber den Zusammenbang der Pflege der Culturpflanzen mit der Bil-

dungsstufe eines Yolkes.
18. Und die Sonne Ilomers, siebe, sie liiehelt aucli uns. (Commentar zu

diesen Worten Schillers.) G. Friedrich.

VII. Classe.

1 Das Studium ein Kampf.
2. Schone Kiinste und Sittlichkeit sind Werkc der Cultur-, nioht der Na- 

turmenschen.
3. Verhaltniss der Scbrift zur Sprache.
4. Das geistige Leben in Deutschland zwischen 1150 und 1250.
5. Oesterreicks Antheil an der mittelhochdeutschen Dichtung.
6. Die Erde ist verschiedenen Menschen Verschiedenes.
7. Die leibeigene Familie in Ilartmanns „Armer Heinricli“ .
8. Die Haltung der atkenischen Ekklesie gegeniłber der Politik Philipp II. 

von Macedonien.
9. In der iiberlieferten Cultur haben wir Gutes und Schlimmes zu sicliten.

10. Durch Erkenntniss iiberwinden wir die Schreckeri der Natur.
11. Schutzrede fiir Singvogel, Frosche u. a.
12. Verniinftiger und unverniinftiger Lnxus.
13. Thoas ais Barbar und ais edlerer Mensch.
14. Wolier kamen schadliche Elemente in die menschliche Cultur innerhalb 

der historischen Zeit?
15. Freiheit ruft die Vernunft, Freiheit die wilde Begierde: Yon der heiPgen 

Natur ringen sie lilstern sieli los.
16. Was yersteht Schiller unter Freude in seineni Liede „An die Frondo'1?

M. Raschke,



VIII. Classe.

1. Was heisst Gemitt?
2. Hóhere Studien sind nicht miissige Studien.
3. Gefahren warnen und reizen den Mann.
4. Wie ersetzt und iibertrifft der Mensch gewisse Vorztige der Thiere?
5. Odysseus und Gudrun.
6. Die erzieliendeu Wlrkungen des Geschicbtsstudiums auf den Einzelnen.
7. Der Grundgedanke in Schillers „Don Carlos".
8. Eine verzogene Phantasie ist eine Qual und eine Gefahr.
9. Oesterreichs Ansprucli auf das Mittelmeer.

10. Graecia victa ferum victorem cepit.
11. Wie herrsckte und Jierrsclit die Natur ilber den Menschen?
12. Wie belierrscht der Mensch die Natur?
13. Warum lernt der Gymnasiast auch die griechische Sprache? (Maturitats- 

aufsatz).
M. Rasclike.



V. Statistische Uebersicht der Schiller,

a) N a eh  Z a h l. b) F o r t g a n g .
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VI. Vermehrung der Lehrmittelsammlungen.

A. Bibliothek.
a) L e h r e r b i b l i o t h e k .

a) Durch Ankauf.
1. Poggendorff, Annalen fur Physik und Chemie, 1879. — 2. Fleck. 

eisen und Masius, Neue Jahrbiicher fiir Philologie und Piidagogik, 1879. —
3. Zeitschrift ftir die osterr. Gymnasien, 1879. — 4. Das Ausland, 1879. —
5. Petermann, Geograph. Mittheilungen, 1879. — 6. Mittheilungen der geogr. 
Gesellschaft in Wien, 1879. — 7. Yerordnungsblatt, 1879. — 8. Sclilo- 
milch, Zeitschrift filr Mathematik und Physik. 1879. — 9. Sybel, Historische 
Zeitschrift, 1879. — 10. Literarisches Centralblatt, 1879. — 11. Zeitschrift 
fiir das Realschulwesen, 1879. — 12. Halni, Juli Flori epitomae. — 13. 
Halni, Fabulae Aesopicae. — 14. Bekker, Apollodori bibliotheca. — 15. 
Baehrens, Papinius Statius. 2 vol. — 16. Dederich, Julii Frontini Stratege- 
maticon. — 17. Schneidewin, Babrii fabulae Aesopicae. — 18. Huschke,
Justiniani institutiones. — 19. Merkel, Apollonii Rhodii Argonautica. —
20. Detlesen, Plinii secundi hist. natur. vol. IV., V. — 21. Schmidt, Die 
Eurliythmie in den Chorgesangen der Griechen. — 22. llellwald, Die Frdo 
und ilire Volker. 2. Bandę. — 23. Wolf, Sophokles’ Ajas. — 24. Muff, 
Technik des Sophokles. — 25. Allegret, Essai sur le calcul des Quaternions. 
— 26. Grimm. Deutsches Worterbuch, IV. Band, 3. Lief. — 27. Schroied, 
Encydopadie, Heft 105— 107. — 28. Krones, Geschichte Oesterreichs, IV. 
Band. — 29. Liiben, Thierkunde und Antliropologie, III. Th. — 30. Weber 
Weltgeschichte, XIV. Band, 1. Halfte. — 31. Liibker, Sophokleische Theo- 
logie und Ethik. 2. Theil. — 32. Falkę, Hellas und Rom, Lieferung 1—8. 
-— 33. Ziller, Vorlesungen iiber allgem. Padagogik. — 34, Unverzagt, Theorie 
der Quaternionen.

p) Durch Schenkung.

Vom h. k. k. Ministerium fur Cultus und Unterricht: 1. Bericht iiber 
das osterreichische Unterrichtswesen aus Anlass der Wiener Weltausstellungi 
2 Theile. — 2. Die Verwaltung der osterreichischen Ilochschulen von 1868- 
bis 1877. — 3. Vierteljahrsschrift fiir deutsche Alterthumskunde. 1878,3,4. ;  
1879, 1., 2. — 4. Botanische Zeitschrift pro 1879.

Von der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien: 1. Sitzungs-
berichte der phil.-hist. Classe, 88. Bd. (1 — 3); 89. Bd. (1—2); 90. Bd. 
(1-—3); 91. Bd. (1—2); 92. Bd. (1 — 3); Register zu Bd. 71—90. — 2. 
Sitzungsberichte der mathem.-naturw. Classe: I. Abtb. 1877, 6—10, (76.Bd.);



1878, 1— 5 (77. Bd.); 6— 7 (78. Bd.). II. Abth. 1877, 7— 10 (76. Bd.) 
1878, 1 - 5  (77. Bd.); 6—8 (78. Bd.). III. Abth. 1877, 6— 10 (76. Bd.); 
1878, 1—5 (77. Bd.); Register zu Bd. 65— 75. — 3. Almanach pro 1878. 
— 4. Archiv fur osterreichisebe Geschichte. 56. Bd., 2. Halfte; 57. Bd.; 
58. Bd., 1. llśilfte. — 5. Fontes rer. Austr. 41. Bd.

Von der k. k. miihr. Gesellschaft zur Beforderung des Ackerbaues, der 
Natur- und Landeskunde; 1. Schriften [der histor.-statist. Section. Band
XXIII. — 2. Mitthellungen, 1878 (58. Jahrgang).

Von der k. k. Central-Commission zur Erforscbung und Erhaltung der 
Kunst- und liist. Denkmale: 1. Mittlieilungen, Neue Folgę, 4. Bd., 3., 4.
Heft; 5. Bd. 1. Ileft.

Vom Yereine fur siebeńbiirgische Landeskunde: 1. Archiv des Ver-
eines, 14. Bd. 1. Heft. — 2. Ernteergebnisse auf dem ebemaligen Konigs- 
boden in den Jahren 1870— 1874. — 3. Jahresbericht des Yereines pro 
1876/77.

b) D ie S c h u l e r b i b l i o t h e k .

Durch Ankauf hinzugekommen: 1. Proschko, Oesterroichische Volks-
und Jugendschriften zur Hebung der Yaterlandsliebe. 3 Bandchen. — 2. 
Ilolder, Histor. Bibliothek, 2 — 10 (9 Bandchen). — 3. Oppel, Kapitan Mago. 
— 4. Jessen, Oesterreichische Volks- und Jugendbibliothek, 1—25 (25 Band- 
cben). — Bibliotheka pisarzy polskich. 53—56 (4 Bandchen). — 6. Korner, 
Siid-Afrika. — 7. Umlauft, Wanderungen durch die osterr. Monarchie. Heft 
1— 13. — 8. Hildebrandt, Reise um die Erde. — 9. Narodni bibliotheka. 
36—39 (4 Bandchen). — 10. Westermanns Monatshefte, 1879. — 11. Die 
Die Heimat, 1879. — 12. Spamers Conversationslexicon Lief. 233—262 
(2 Exempl.), — 13. Osterwald, Erzahlungen, 3. Theil, — 14. Schillers Ge- 
dichte (5 Ex.). — 15. Goethes Gedichte (5 Ex.). — 16. Kinderlaube. 1879.

B. Geographisch-historische Lehrmittel.

Durch Ankauf: 1. Langl, Bilder zur Geschichte. Blatt 32—37.

C. Naturwissenschaftliche Lehrmittel.

a) Fiir Naturgescliichte; Utensilien zu den chemischen Reactioncn fiir 
den mineralogischen Unterricht und zwar: 1. Platintigel sammt Deckel —
2. Platinblech und Platindraht. — 3. Zwei Triangel mit feuerfestem Thon 
armirt. — 4. Drei Porzellantigel sammt Deckel.



Einige zur Anschaffung in Aussiclit genommene zoologische Objecte 
konnten von der betreffenden Firma noch nieht beigestellt werden.

b) Fur Physik: 1. Spharometer mit Glasplatte. — 2. Elfenbeinkugel
mit Marmorplatte fiir Eiasticitatsversuche. — 3. Optometer naeh Stampfer. 
— 4. 15 Sttick Diaphragmen. — 5. 4 Stiick Klemmschrauben von Messing.

Durcli Schenkung: 1. Von dem Herrn Oberingenieur Emil Kuhlo in
Ustroń wurde ein Phonograpli gescbenkt, wofiir hiemit dem Spender der ge- 
ziemende Dank ausgesprochen wird.

Lehrmittelfond pro 1878/79.
Kassarest vom Schuljahre 1877/78 . . . . . 87 fl. 30 kr.
Aut'nahmstaxen pro 1878/79 . . . . . . 189 „ — ,,
Lehrmittelbeitrage pro 1878/79 . . . . . 340 ., 20 „
Taxen fiir Zeugnissduplicate . . . . . . 7 „

Summa 623 fl. 50 kr.

VII. Maturitatspriifungen.

Wie bereits in dem vorjiihrigen Programme berichtet wurde, erhielte n 
bei der am Schlusse des Schuljalires 1877/78 abgebaltenen Maturitatsprufung 
sammtliche (19) Examinanden das Zeugniss der Reife, darunter 5 mit Aus- 
zeiclmung. Es folgt nunmehr das Namensverzeicbniss.

Post
Nr. N a m e

A
lt.

er
s-

 I
 

ja
hr

e 
1

Dauer der Studieii Berufsstudium

1 Barta Josef 19 8 Jahre offentlich. Theologie.
2 Blumenthal Heinrich 18 8 Jahre offentlich. Techn. Studien.
3 Boruta Johann 18 8 Jahre offentlich. Theologie.
i Eisenberg Anton 19 8 Jahre offentlich. Jurisprudenz
5 Fizia Emil 20 9 Jahre offentlich. Bergwesen.
6 Fuzon Anton 21 8 Jahre offentlich. Philos. Studien.
7 Gazda Friedrich 18 8 Jahre offentlich. Jurisprudenz.
8 Granzer Josef 20 8 Jahre offentlich. Philos. Studien.
9 Janusch Leo 18 8 Jahre offentlich. Jurisprudenz.

10 Jeźischek Rudolf 18 8 Jahre offentlich. Bergwesen.
11 Kohn Eugen 20 8 Jahre offentlich. Philos. Studien.
12 Melcher Karl 18 8 Jalire Offentlich. Philos. Studien.
13 Michl Alfred 18 8 Jahre offentlich. Jurisprudenz.
14 Minol Richard 19 8 Jahre offentlich. Philos. Studien.
ló Muller Ludwig 17 1 Jahr privat, 7 offentlich. Jurisprudenz.
16 Munk Alfred 18 1 Jahr privat, 8 offentlich. Jurisprudenz.

1 17 Olschak Anton 21 8 Jahre Offentlich. Theologie.
18 Schimek Kornelius 18 8 Jahre offentlich. Bodencultur.

1 19 Zinsm eister Otto 18 8 Jahre offentlich. Medicin.



Zur diesjahrigen Maturitatsprtifung meldetcn sieli sammtliche 17 offent- 
lielie Schiller der VIII. Classe.

Die scliriftliche Priifung, der sieli sammtliche angemeldete Examinanden 
unterzogen, wurde yom 26. bis 30. Mai abgebalten,

T h e m e n  zu den schriftlichen Prufungen :
1. Aus dem La t e i n  i ns  D e u t s c h e :  Hor. Carm. II, 17 (Cur me

ąuerelis — feriemuś agnam).
2. Aus dem D e u t s c h e n  ins  L a t e i n :  Ciceros Beredtsamkeit und Ge- 

lehrsamkeit.
3. Aus dem De u t s c h e n :  Warum lernt der Gymnasiast auch die grie- 

chische Sprache?
4. Aus dem G r i e c h i s c h e n :  Plato, Gorgias pag. 471 E—472 D

(rŁ2 p.axa'pie •—  orcie p.r(.)

5. Aus der M a t h e m a t i k :
a) Die Wiener Sparcassa yerleiht Geld auf Hypotheken unter der Bedingung,

dass durcli 15 Jahre stets zum Sclilusse eines jeden Jabres */,„ des ur- 
sprlinglichen Capitals zurtickgezablt werde, wodurch die Sebuld amortisirt 
wird. Wie viel u/o Zinseszinsen sind darin gerechnet?

b) In welcbem Verhaltnisse muss der Radius einer Kugel dureb eine Ebeno
gesebnitten werden, dass der dadureb bestimmte Kugelsector von der 
Ebene halbirt werde?

c) Um die Area eines Platzes, der ein unregelmassiges Viereck bildet und
in dessen Mitte sich ein Sumpt befindet, zu bestimmen, bat man der 
Reihe nach die Seiten desselben gemessen und gefunden 120, 200,250 
und 300m-; der Winkę! zwiseben der ersten und zweiten betragt 80°. 
Wie gross ist die Area?

6. Aus dom Po l n i  s cli en:  Wissenschaft ist ein Schatz, Arbeit der 
Scliltissel dazu.

7. Aus dem B o b m i s c h e n :  Nejvetśiho vitezstvi bożskebo dosahneme, 
kdyź yinnikum svym odpustime. (Der Siege gottlichster ist das Vergeben. 
Schiller, Braut von Messina.)

Die miindliche Priifung wurde am 30. Juni und 1. Juli unter dem 
Yorsitze des k. k. Landes - Scbulinspectors Ilerrn Heinrich Schreier abge
balten. Es unterzogen sieb derselben sammtliclie (17) Examinanden, die 
auch insgesammt filr reif erklart wurden, darunter 4 fur reif mit Auszeichnung.

Es verliessen daher am Schlusse des Schuljahres 1878/79 die Anstalt 
mit dem Zeugnisse der Reife,



Post
Nr. N a m e
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Dauer der Studien Berufsstudium

1 A uerhahn  Adolf 20 8 Jahre offentlich Philos. Studien
2 B roda P au l 18 8 Jahre offentlich Pliilos. Studien
3 G rauer Emil 21 10 Jahre offentlich Jurisprudenz
4 H aas A ugust 18 8 Jahre offentlich Philos. Studien
5 H aw las F ranz 22 8 Jahre offentlich Theologie
6 Jan ik  A lfred 19 8 Jahre offentlich Medicin
7 Kulisz A ndreas 21 8 Jahre offentlich Philos. Studien
8 M achatschek Emil 18 8 Jahre offentlich Orient. Akademie
9 v. M arenzeller 01ivier 20 1 Jalir privat, 9 offentlich Orient. Akademie

10 M olnar H einrich 21 8 Jahre offentlich Medicin
11 P loszek  Jo sef 21 8 Jahre offentlich Theologie
12 R echtenberg  K onrad 18 8 Jahre offentlich Jurisprudenz
13 Repa Johann 20 9 Jahre offentlich Theologie
14 S eid ler Adolf 19 8 Jahre offentlich Pliilos. Studien
15 Sobetzki H einrich 18 8 Jahre offentlich Theologie
IG S p itzer Alfred 17 8 Jahre offentlich Medicin
17 T eschner Jo sef 19 8 Jahre offentlich Agricultur

VIII. Wichtigere Erlasse.

1. H. Min.-Erl. vom 21. Sept. 1878 Z. 15551 (intim. m. h. 1. Erl. v. 
15, Oct. 1878 Z. 3367): Norm hinsichtlich des Yorganges, wenn sich Frauen 
der Maturitatspriifung unterzieben wollen.

2. II. Min.-Erl. v. 4. Nov. 1878 Z. 17722 (intim. m. h. 1. Erl. v. 11 
Nov. 1878 Z. 3880): Vom II. Sem. 1878/79 an kann Schiilern auck die 
halbe Sehulgeldbefreiung zuerkannt trerden, dagegen ist der Fortgennss der 
Befreiung ilberhaupt fortan an dieselben Bedingungen gekniipft, unter denen 
sie erlangt werden kann.

3. II. Min.-Erl. v. 26. Nov. 1878 Z. 15213 (intim. m. li. 1. Erl. v.
15. Dec. 1878 Z. 4242): Weisungen hinsichtlich der Sckonung der Seh- 
organe der Schiiler.

4. H. Min.-Erl. v. 28. Dec. 1878 Z. 17225 (iutim. m. h. 1. Erl. v.
16. Janner 1879 Z. 152): Regelung der kirchlichen Aufsicht iiber den evan- 
gelischen Religionsunterricht.

5. H. Min.-Erl. v. 18. Janner 1879 Z. 768 (intim. m. h. 1. Erl. v. 
24. Janner 1879 Z. 262): Abanderung der hinsichtlich der Zuerkennung 
der III. Zengnissklasse bisher bestandenen Normen.

6. H. Min.-Erl. v. 22, Janner 1879 Z. 803 (intim. m. h. 1. Erl. v.



27. Janner 1879 Z. 282): Abiturienten sind von der Prtifung aus Geschichte 
und Physik bei dem Abiturienten-Examen loszuzahlen, wenn die Durch- 
schnittsleistungen derselben in diesen Gegenstanden wahrend der 4 letzten 
Semester ihres offentlichen Studiums ais „lobenswert“, „vorzuglich“ oder 
„ausgezeichnet1* charakterisirt werden konnen. Diese Yerfiigung wurde m. 
h. Min.-Erl. v. 5. Febr. 1879 Z. 1921 (intim. m. b. 1. Erl. v. 13. Febr. 
1879 Z. 440) bediugungsweise aucli auf die eingescliriebenen Privatisten 
ausgedebnt.

7. H. Min.-Erl. v. 8. Mai 1879 Z. 2177 (intim. m. h. 1. Erl. v. 13.
Mai 1879 Z. 1588): Ein Maturitatspriifungscandidat, der ais offentliclier 
Schiller einer Staatsmittelsclmle im Genussc der lialben Sckulgeldbefreiung 
stcht, bat aucli nur die Halfte der vorgescbriebenen Maturitatsprufungstaxe 
zu entrichten.

X. Chronik.

Am 16. September wurde das Schuljabr vorschriftsmassig eroffnet.
Am 4. October war aus Anlass des Allerhochsten Namensfestes Sr. 

k. k. Apostolischen Majestat ein Ferialtag.
Desgleicken war am 19. November aus Anlass der Feier des Aller

hochsten Namensfestes Ihrer Majestat der Kaiserin ein Ferialtag.
Dem Professor Dr. Johann Odstrcil sowie aucb dem Professor und 

Bezirksscbulinspector Rudolf Bartelmus wurde mit h. Min.-Erl. v. 9. Jiinner 
1879 Z. 18678 (intim. m. b. 1. Erl. vom 20. Janner 1879 Z. 215) die 
VIII. Rangsclasse zuerkannt.

Der 25. Jahrestag der Yermahlung des Allerbochsten Kaiserpaares 
wnrde an der Anstalt durcli eine wiirdige Schulfeier (am 23. April) und 
Tbeilnabme an dem Festgottesdienste (am 24. April) in fostlicber Wcise be- 
gangen. Die ebrfurcbtsvollen Gluckwtinsche des Lebrkorpers sowie der Aus. 
druck der loyalen Gesinnung und treuen Anhanglicbkeit desselben an das 
Allcrbocbste Herrscherbaus wurden von dem k. k. Bezirksbauptmanne, dem 
Herrn Regierungsratbe Karl Ruff entgegen genommen, um im geeigneten 
Wege an die Stufen des Allerhdchsten Thrones geleitet zu werden.

Am 15. Juli wurde das Scbuljabr geschlossen.



X. Unterstiitzung der Gymnasialschiiler im Schuljahre 1878/9.

a) Durch k. k. Fonds-Stipendien.

1. Das Graf T e n c z i n ' s e h e  Stipendium per 70 fl. o. W. bezogen:
1) Franek Josef [III]; 2) Pawłowski Eugen [II]; 3) Schedy Emil [VI]; 4) 
Woyuar Eduard [V]; 5) Peltsarszky Eranz [VI] ; 6) Franek Paul (VII); 
7) Hernik Karl [VII]; 8) Wider Raimund [VI]; 9) Blahut Karl [VI]; 10) 
Urbisch Heinrich [IVJ; II) Waliczek Josef [V]; 12) Waloschek Joliann [V]; 
13) Montag Wilhelm [VI]; 14) Czaja Albert [VII]; 15) unbehoben; 16)
Hawlas Franz [VIII],

2. Uas S a r k a n d e r ’sche Stipendium pr. 70 tl. o. W. bezogen: 1) 
Rechtenberg Konrad [VIII]; 2) Brunowsky Johann [IV].

3. Das AlbeTsclie Stipendium per 70 fl. o. W. bezog Hohn Fer- 
dinand [VII).

b) durch Privatstipendien.
1. Das Math. O ppo lsky ’sche Stipendium per 52 11. 50 kr. o. W. 

bezogen: 1) Sobetzki Heinrich [VIII]; 2) Haas August [VIII]; 3) unbesetzt.
2. Das Math. O p p o lsk y ’sche Stipendium per 42 fl. o. W. bezogen: 

1) Schuscik Johann [IV]; 2) Krzystek Johann (II]; 3) Linzer Eduard [IV]; 
4) Ligotzki Johann [II]; 5) Legersky Johann [111].

3. Das Dr. P ru te k ’sche Stipendium per 30 fl. o. W. bezogen: 1) 
Kucharczyk Johann [IV]; 2. Ploschek Josef [VII]]; 3j Winkler Gustav [VI].

4. Das B i t t a ’sche Stipendium per 25 fl. o. W. bezogen: 1) Sieder 
Johann [III]; 2) Koczwara Johann [III].

5. Das T l a m e t i u s -  C a n a b i u s ’sche Stipendium per 60 fl. o. W. 
bezogen: 1) Mitzeli Alois [II]; 2) Postuwka Leopold [III].

6. Ein Stipendium fur Sohne von k. k. F i n a n z b e a m t e n  per 100 fl. 
o. W. bezog Prochaska Anton [V].

7. Das ŻuFsche Stipendium per 28 fl. 6. W. bezogen: 1) Czarnotta 
Franz [v] ; 2) Koczy Johann [VI],

8. Das J a k o b ’sehe Stipendium per 60 fl. bezog: Misarek Johann [II],
9. Das K is c h a ’sche Stipendium per 31 fl. 50 kr. bezog Kubisch 

Georg [IV],
10. Stipendien der Tesclmer e v a n g e ł i s c h e n  K i r c h e n g e m e i n d e

bezogen: 1) Bojda Adolf [IV], 20 fl.; 2) Rusnok Georg [I], 3) Leżak
Johann [I], 4) Kucharczyk Johann [IV] je 15 fl.; 5) Starzyk Johann [VI], 6) 
Hajek Josef [VII], 7) Ploszek Josef [VIII], 8) Siinśa Josef [IV], 9) Bystron 
Johann [VI] je 10 fl.; 10) Hadać Karl | II |, 11) Molnar Emil [III], 12)
Żiyocky Johann [IV] je 5 fl. o. W.



11. Baron C s e l e s  ta ’sche Stiftsplatze & 250 11. o. W. hatten: 1) Pelt- 
sarszky Franz [VI]; 2) Rechtenberg Konrad [VIII]; 3) Rechteuberg Wilhelm 
[IV]; 4) Zastera Robert | III] ; 5) Schmidt Hermann [IV].

12. Erzherzogl. Al b r e c h t’sche S t i f t s p l a t z e  a 175 fl. o. W. hatten: 
1) Janotta Kasimir [V]; 2) Schwab Richard [III],

c) Unterstiitzungen.
1. Aus der Dr. GabrieFschen Lehrmittelstiftung fiir arme

uml fleissige Schuler flir Lehrbticher verausgabt . . 121 fl. 32 kr.
2. Aus der C. Liuxweiller’schen S tif tu n g ...........................  5 „ 25 „
3. Aus der Kotzich’schen S t i f t u n g ......................................  2 „ 10 „

Summę 128 fl. 67 kr.

Stand der Gabriel’schen Stiftung.

1. Stamra-Capital..................................... ......  600 fl. — kr.
2. Zuwachs von 1866 bis 1878 ............................................ 4132 „ 28 „
3. Zuwachs vom Schuljahre 1877/8 bis 1878/9 . . . .  314 „ 27
4. Stand des Fondes am Seldusse des Schuljahres 18 78/9 4446 fl. 55 kr.

XI. Voranzeige fiir das kommende Schuljahr.

Das Schuljahr 1879/80 wird am 16. September 1. J. eroftnet.
Die Aufnahme der Schuler fiir die e r s t e  Classe findet am 13. und

14., fiir die u , br i gen Cl as s en  aucli  noch  am 15. September von 9 —12 
und von 3— 5 Uhr in der Directionskanzlei statt.

Neu eintretende Schuler haben den Geburts- (Tauf-) Schein, beziehungs- 
weise auch ihre sonstigen Zeugnisse beizubringen und eine Aufnahmstaxe 
von 2 fl. 10 kr. o. W. zu entrichten.

Schuler, welche in die e r s t e  Cl as se  eintreten, miissen, wenn sie aus 
einer óffentlichen Volksschule kommen, im Sinne der h. Ministerial-Verord- 
nung vom 7. April 1878 Z. 5416 ein ausdriicklich zum Zwecke der Aufnahme 
in die Mittelschule ausgefertigtes F r e ą u e n t a t i o n s - Z e u g n i s s ,  welches 
die Noten aus der Religionslehre, der Unterrichtssprache und dem Rechnen 
zu enthalten hat, yorweisen, und haben sich ferner einer Au f n a h ms -  
p r t i f u n g  zu unterziehen, bei welcher im Sinne des h. Ministerial-Erlasses 
vom 14. Marz 1870 Z. 2370 jenes Mass von Wissen in der Religion, welches 
in den ersten vier Jahrescursen der Volksschule erworben werden kann, 
Fertigkeit im Lesen und Schreiben der Unterrichtssprache und der latei-



nischen Schrift, Kenntniss der Elemente aus de r ' Formenlehre der Unter- 
richtssprache, Fertigkeit im Analysiren einfacher bekleideter Satze, Bekannt- 
schaft mit den Regeln der Orthograpkie nnd Interpunktion und ricktige An- 
wendung derselben beim Dietandoschreiben, Uebang in den vier Grundrech- 
nungsarten mit ganzen Żabien gefordert wird.

Schiller, welche in eine h ó k e r e  C l a s s e  eintreten wollen, miissen sich 
mit staatsgiltigen, mit der A b g a n g s - C l a u s  el  versehenen Zeugnissen tiber 
(las Schuljahr 1878/9 ausweisen, oder falls sie solcke niclit besitzen, gegen Erlag 
der Taxe von 12 fl. o. W. die yorgeschriebene Aufnahmsprtifung ablegen.

J e d e r  Sck i i l e r  hat einen Lekrmittelbeitrag von 1 fl. 5 kr. 6. W. 
zu entrichten. Nur solcke Sckiiler, dereń Unyermogen diesen Beitrag zu 
entrickten erwiesen ist, konnen gegen besondere, gleick zu Anfang des Sckul- 
jakres beizubringende Gesuche liievon befreit werden.

Josef Werber,
k. k . G ym nasia l-D irecto r.

/


