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Ueber die tiro lischen  K riegslieder

V o r  r e d e.
Es ist ein charakteristisches Merkmal der historischen Lieder, dass sie 

im Yolk crsterben, sobald die Wirkungen der besungenen Begebenlieit aus

den Jahren 1796 und 1797, selbst die dialektischen, tbeilen bereits im 
Heimatlande dieses Schicksal; nur noch wenige der besten leben. Was daher 
geboten wird, ist densclben gedruckten oder gescbriebenen fliegenden 
Blattern entnommen, die einst so manclien Kampfer in die Schla elit geleitet.

Und ich war bestrebt, auch die Sclireibweise dieser Originale moglichst 
beizubehalten, um selbst formell den Liedertext ais getreues Bild der Zeit 
erscheinen zu lassen. So figuriert y — friiher im schwabischen Dialekt durch- 
wegs fur langes i  gebrauclit, dann yerwildert — consequent noch in den 
Worten T y r o l ,  b e y ,  f r c y ,  z w e y ,  d r e y ,  und was besonders wichtig, in 
s e y u - c s s e  zum Unterscliied vou s e i n - s u u s .  Auch t l i  steht verhaltnismiiBig 
hiiufig. Der Dialekt ist nattirlicli plionetiscli geschrieben, alle Diphthonge 
desselben, wie ea, u a, uc, i a u. s. f., erlialten den Spracliton auf den ersten 
Vocal, der zweite ist durchaus Nachschlag; s t  lautet in den Tiroler Dialekten 
sc llt, das Zeiclien a  vertritt dunkles, dem o sieli niikerndes a, gleiclwiel, 
ob lang oder kurz • liingegen ist das Zeiclien a, dialektiscli gebraucht fiir 
den Umlaut ii, ganz rein auszuspreclien; ~ gilt allgemein ais Type fiir einen 
schwacli liorbaren Nasal. Die Accusative s i, d i ,  analog mi, fiir s i e l i  und 
dicl i ,  sind stets unterschieden vom Fem. und Plur. s ie  und dem Artikel und 
Belatiy d i e. So babę ich versuclit, in die ganze Sclireibweise gegeniiber den 
Abweicbungen der yerschiedcnen Drucke und Manuscripte durch hiichst 
schonende Kritik eine gewisse Conseąuenz zu bringen.

Ja h re  1796 und  1797.

der Erinnerung desselben schwinden. Fast alle folgenden Sangesproben aus



Die Licderstroplien wurden numeriert, um die Ubersicht der StUcke zu 
erleichtern. Worterklarungen, groEtenfheils nach dem tirolisclion Idiotikon 
von J . B. Scliopf gegeben, finden sieli nur im notigsten Ausmafi. Den bodeutend- 
sten Dichtern ist eine. kurzo Lebensskizze beigefUgt, gewiss kcinem Leser un- 
willkommen.

Nun will icli noeli aller jener Herrcn dankbar erwahnen, welclio mir 
tlieils Materiał, tlieils Aufscliltisse zukommen liefien. Dio Anregung gab 
Professor Dr. 1. V. Zingerle, mein liochverebrter Lehrer; unterstiitzt haben 
mich durcli bereitwillige Literatur-Yermittlung, Notizen und Beschaffung von 
Abschriften : Balthasar Hunold, Pusto,s des Ferdinandeums, mein Freund Dr. 
Wolfram Zingerle, mein Bruder, Karl Unterkircher, Beamter der Innsbrucker 
Uniyersitats-Bibliothek, Hw. L. Tlieuille, Deean von Scliwaz.

Vor allem aber bin ich Dank verpdielitet dem Herm  Dr. L. v. 
Hormann, der mir seine wcrtvolle Liedersammlung aus den Jaliren 1703 — 1848 
imeigcuniitzig zur Ycrfugung stellte und sonst mit Intoresse meiner Arbeit 
folgte.

Ih m  b l e i b t  d e n n  a u c h  n a c h  W u n s c h  d i e  b e a b s i c h t i g t e  
H e r a u s g a b e d e r  L i e d e r v o r b e h a 11 e n.

T  es cli en ,  am 3. Jun i 1882.

Josef Feder.
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B. Liederąuellen:
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Das J a h r  1796.

Der gro be Kampf des alten monarcbischen Princips mit der Revolu- 
tion, wie er zu Ende des vorigen Jalirimnderts ganz Europa durehbebte, 
sollte im Alpenlande Tirol mit seltener Zabigkcit und Yolkskraft durcbge- 
fiibrt werden. Tirol war eben die conservativste Provinz der osterreicbischen 
Monarchie, es stand, am meisten exponiert, wie eine stolze Hochwaclit des 
Kaisertums dem Eepublikanersturm entgegen. In den ersten Jaliren blieb 
zwar der Feind nocli in respectvoller Ferne, das ftinfte aber zeigto nur zu 
gut, dass ein neuer kiiliner Geist die franzosisclie Armee beseele.

Mitte Mai 1796 kamen die ersten siclieren Nachricbten von den 
Niederlagen der Kaiserlichen in Italien und vom Anmarscb des Feindes 
nacli Tirol. Wilde Aufregung durchfuhr das ganze Land. Hicht Angst 
war es, was man fiihlte, nein, der tiefste Hass gegen den frechen Verachter 
der Eeligion und Sitte, gegen den Todfeind der angestammten Dynastie und 
den Spotter alles dessen, was dem Yolke lieilig galt seit den altesten Zeiten. 
Wenn aucb das altersschwaclie Gubernium yerzweifelte, die Stande kannten 
besser Pfliclit und Volk. Sclion wenige Tage nach ihrem Anfruf (17. Mai) 
eilten einzelne Landesvertlieidiger, besonders Adelige, an die bedrohte Grenze, 
und ais der Kaiser die Schutzdeputationen zu Innsbruck und Bozon bestii- 
tigte, folgten ganze Compagnien. Napoleons Manifest vom 14. Juni aus 
seinem Hauptquartier Tortona goss Ol in’s Feuer. Dass man ein Feindes- 
heer freundlich empfangen, die Waffen niederlegen oder Feuer und Scliwert 
flihlen sollte, diese Zumutung war dem Tiroler zu arg. Zablreiehe poetiscbe 
und prosaisclie Aufrufe flogen ais Antwort begeisternd von Thal zu Tbal, 
und unter Marscli- und Kampfesliedern yerlieben die mutigen Scbutzen ibre 
Heimat, den Franzmann zu zilehtigen. Es herrschte ein eigenes Leben jetzt 
im Lande. Ais ob man die lange fast lOOjahrige Euhe mit einem Scblag 
durcli Tbaten fttllen wollte, driingten sieli Ereignis und Lied. Keine Zeit 
in Tirol ist so reich an historischen Dichtungen, wie eben die denkwiirdigen 
Jabre 1796 und 97. Dem Inlialt und ihrer clironistiscben Folgę nach zer- 
fallen sie von selbst in Aufrufe, Marschlieder und eigentliebe Kriegsgesange. 
Es ist charakteristiscli, dass jetzt das historische, man konnte sagen, epische



Moment, im Lied gegen die Gewohnlieit der frtilieren Jahrhunderte auffallend 
m etr zuriicktritt. Alles strotzt von Empfindung, von namenloser Erbitte- 
rung. Weniger ist dies zwar der Fali bei den saft- und kraftlosen „Oden“ 
damaliger „patriotischer“ und „gutgesinnter11 Stadtpoeten, allein die wahren 
Bauernlieder, meist im Dialekt verfasst, zeigen eine Kraft und Urwuchsig- 
keit, ja  Rohheit, die ihnen von yornherein den fruclitbarstcn Boden sicherte.

So ein Bauernsanger von echtem Sehrot und Kom, ieli moclite sagen 
fast einzig in seiner Art ais Dicliter und Componist, war der Peter Paul 
Staudacher, Cantor, vielleieht aucli Chorregent, in Sehwaz*). Wie kraftig 
nur der seine Sebiitzen und Bergsturmmanner zum Kampfe rief; da musste 
selbst der Scliliifrigste erwaclien 2) !

1. W ax*) auf beyn Schlaggarar, 
Auf mit’n Stutz’n,
Schoisst sollo Saggarar 
Z 'sam m ar beyn P u tz’n !
M achtigar ist j a  koa~r,
San puro Heitar,
San lau tar T uadt’n Boa~r, 
Sehummlat sie w e ita r!

2. Fureh t’s dii Franzosen nid, 
Do durr’n Sprissal,
S en m its  es liear bey da Grid**), 
M aggt’s ***) es a b issa l!
Aft wearn sie P learar tlioan,
Aft wearn sie rotz’n,
Schoant’s siillan Zipfl koan, 
S ch lag t’s ean’ af d ’ Fo tz’n !

3. As moant da B onapart,
E r will a l l ’s g ’winnar,
Miar san Tyrolar Art,
D ’ Kunst weard eam z’rinnar. 
Miar roek’n  ’s P ratz’l nid,
San koane HSrar,
L a s s t  iins oa 'r g a r  koan Fried, 
Gob’ mar eam Porar.

Mit der alten Losung fiir Gott, Kaiser und Vaterland wollen wir sieges- 
sicher in den Kampf uns stiirzen:

*) Kach giitiger M ittheilung des hochw. H erm  Decans von Sehwaz, L. Theuille, 
war S t a u d a c h e r  nicht Chorregent, wie er sich auf allen fliegenden Blattern nennt, son- 
dern Cantor am Schwazer Pfarrchor, „ein tiichtiger Basssanger und Choralist, nebstbei 
ein besonderer Liebhaber vom Rebensaft und iiberaus m unterer K um pan“ ; lauter treff- 
liche Tugenden, die uns auch atts seinen Liedern entgegenklingen. Im  iibrigen ist nur 
Negatives iiber ihn bekannt. E r  ist nicht in Sehwaz geboren, nicht daselbst gestorben, 
war nicht verebelicht; denn Tauf-, Trauungs- und Sterbebucher enthalten kein Wortlein 
iiber ihn. Also ein kurz aufleuchtender Stern im gemiitlicben Schwazer Stiidtlein.

2) „Duxerlied an  die Tyrolischen Landesvertheidiger v. P . P . Staudacher, Chor 
regent zn Sehwaz.“ Original-Ms. Staudachers a. d. J . 1796. Orig.-Dr. „mit Wagner- 
schen Schriften 1797“. Beide in Dr. Hormanns Sammlung, letzterer auch ; Ferdinandeums- 
Bibliothek, II. a. 32 u. Bibl. Tirol. D. n. 134.

*) W ax, wach, Adj. u. Ady., sehmuck, mutig. **) Grid, f., die auseinander 
gespreizten Schenkel. ***) maggen, sehw. v., zerdriicken.



8. Schutzt’s enkar V ad arlan d  
Yoar diesem 6 'sclim aisso!
Os seyd’s as leiclit in S tand , 
Teadt’s es, wia d’ Lauso!
Dos weard ’n Franzal g ’freu’n, 
Unsarn liab’n Koasar,
W am i mar a f t  Jubal schrei’n, 
Bis m ar san lioasar.

9. Miar h a l t ’n allb z’sam m ’, 
San troi nnd biedar,
Und sehoiss’n in Gottes N annn’ 
Y arreathar niedar.
Miar b a b ’n  an Glab’n noeli,
San guate Leute,
Hoasst’s g le i: Tyrolar Zoeli *), 
Uns is’s a  Freudte.

11. Tatz, Buabm ar! auf recht wax, 
L a s s t’s nu tol k n a lla r,
Nemmt’s dii Tyrolar P ra s  *•),
A ft wearn sie fa llar.
A ft weard’s enke gitzl’n gnua, 
W an n  a n "  weard sa g ’n :
„Scliau, da Tyrolar Bua 
H a t  a l l ’s z’sam m ’g ’sch lag ’n “ !

Man sielit, der Titel „ D u x e r  Lied an die Tyrolischen Landesver- 
theidiger“ ist yollkommen gerechtfertigt. Naeh der Arie zu urtheilen, diente 
es zngleicli beim Marsehe; es war so recht geschaffen ftir die gelenke Kraft 
des Unterinnthalers. W ir mttssen Gott danken, dass die Franzosen damals 
nicht nach Scliwaz gekoinmen, sonst hattc der gute Staudacher wohl kaum 
mehr solcher schneidiger und zugleich schmeiclielhafter Lioder gemaclit, wie 
sie uns noeli yon ihm begegnen werden.

Ich liabe mit obigem nur ein Beispiel aus den zahlreichen Aufrufen 
zu den Waffen herausgegriffen. Dieselben sind natiirlich yon selir yerscliie- 
denem Werte und tlieils Sprilche, theils sangbar. YolksmaBig kiingt folgen- 
des SchUtzenłied

Bei Gott! Yor drei und neunzig Jahren haben unsere Vater zwei 
Feinde, Franzosen und Baiern, aus dem Lande gescldagen2) ; und

4. Nun will ein junger Bonapart 
Das Land Tyrol bestiirm en! . . . .

Ms. in Dr. Hormanns Sammlung. 
a) Albert Jiiger, Tirol und der franz.-bair. Einfall im J . 1703.
*) Zoch, m., Bengel. **) Prax, braclis, f. Ilippe, grosses Messer, Sabel. Nam-

lich olme die kurzeń Lederhosen der Banem.

1. Tyroler auf nun! Mann fur Mann, 
Es g iltet den Franzosen,

O, scliaut sie nur mit Starrsinn an, 
Sind Buben oline Ilosen***).

Tyroler, zeigt den Biedermuth, 
Den ihr ja  anererbt,

Und kostet es auch wirklich Blut, 
O gebt es, eh’ ihr sterbt!



W ir yertrauen auf Gott und unsern Kaiser F ran z :
5. E in  Volk, das unsern Gott nicht elirt 

Und nichts, ais raubt und teufelt,
Ist zwar nicht unsres Pulvers werth,
W eil es bald selbst yerzweifelt;
Doch aber die Eeligion,
Die schon so vieles litt,
E uft uns in ’s Eeld — wir kommen schon 
Und barer Tod kommt mit.

6. W ir kiimpfen fiir das Heiligthum,
F iir unsres H errgo tfs Ehre,
F iir W eib und Kind und Eigenthum 
Spannt jeder sein Gewehre.
Tyroler, wie du sehen wirst,
Bald sind wir wieder frey,
Dein Franz, der gute Landesfurst,
Gibt Stutzen, Pulver, Bley.

Also aucli liier, wie so oft noch, keliren die eingangs betonten Motive 
wieder. Etwas kalter lassen uns im weiteren die „Empfindungen eines 
getreuen Patrioten

1. Auf, tapferes Tyrol, du M utter seltner Schiitzen,
Lass deiner Buchsen F eu ’r auf Frankenkbpfe blitzen 1

oder Eiedls „Walirlieiten fiir gegenwKrtigen Zeitpunkt“ 2):

1. Auf, Bilrger, zu gerecliten W alfen!
Franzosen ziehn an unser L and;
W ir wollen diese Frevler strafen,
Sie sollen flieh’n mit Schimpf und Schand!

A udi „ein Bauer von Hotting“ mischt sich in den Waflfenlarm3) :

1 . Auf, Tyrol! nicht lang yerweile,
Mach’ dich auf bey guter Zeit,
Bald dem Feind entgegen eile,
Herzhaft mit demselben s tre it ;
Lass die M orderrott’ nicht siegen 
Uber unser Vaterland,
Mach’, dass diese Efłuber liegen 
D ir zu PuP mit Spott und S chand!

*) O rig inaldr.; Bibl. tirol. D. n. 1245 und in Dr. Hormanns Sammlung. Abgedr.: 
A. Emmert, Almanach, S. 1G3. — Fortan  citiere ich Hormanns Sammlung fiir Original- 
drucke nur dann, wenn diese nicht in  der Ferd. Bibl. oder Bibl. tirol. D. yorhanden, 
bemerke aber gleichzeitig, dass jene Sammlung auch die hier gebotenen fast yollzahlig 
enthalt.

-) Originaldr.: Bibl. tirol. D. n . 134. Abgedr.: A. Emmert. Alm. S. 126.
3) O riginaldr.: Bibl. tirol. D. n. 134. Abgedr.: A. Emmert, Alm. S. 130.



Das G-ediclit ist voll festen Grottvertrauens und ziełit in scinen spateren 
Stroplien fast nur gegen die Verachter der Religion zu Felde. Ich mochte 
daher hinter dem Bauern lieber einen Geistlichcn suchen, aucli wohl wegen 
der undialektischen Spracliform.

AuPerst keck und frisch, selbstbewusst, sind zwei Aufrufe, die anonym 
der Innsbrucker Tyrtaus Johann Friedrich Primisser, Vetter des gleichfalls 
poetisch, nur niclit kriegeriscli angelegten Johann B aptist*), in die Welt 
schickte; einer bestimrat „fur die Tyroler Scharfschutzenregimenter den 
27. Mai 1796 5 * 2)“.

1 . Ladet eure Rolire 
Scharf und flink,

T ap fre  Schutzenlieere,
Auf den W ink!

W agen’s unzahlbare Ilorden 
Ubermlithig kuhn,

Die dureh Rauben und durcli Morden 
Hollenauswurf sind geworden,

Uns zu iiberziehn:
So ergreift die W ehre 

Rasch und flink,
T ap fre  Schutzenlieere,

Auf den W ink!

2. D enkt an eure Abnen 
Stolz zuriick,

An die Siegesfahnen
Und ihr G liick!

Gallier und Bojoaren,
Die das Land verheert, 

Trieben sie in groPen Schaaren 
Docli zu gleicher Zeit zu Paaren, 

W ie die Chronik lehrt. 
Folget dieser Lelire,

Folgt ihr nach,
Ladet in die Rolire

Tod und Racli’ !

5. Felilt es euch an Waffen, 
F eu ’r und Bley:

W ald und Berge schaffen 
Sie herbey.

Lasset Felsenmassen rollen, 
Reifiet Stamine los;

In  dem grausen Abgrund sollen 
Sie den Tod dem Frevel zollen, 

Alle, Mann und Ross.
Seht, nun liabt ihr Waffen,

Stalli und Bley,
W ald und Berge schaffen 

Sie herbey.

6 . Ladę deine W ehre,
Felsensohn,

Freyheit, Rulim und Ehre 
Ist dein Lohn.

Trotz dir, Gallier! willst du’s wagen ?
Komm’ nur, komm’ herein! 

E inst wird unser Enkel sagen:
„Hier ward der Franzos’ ersclilagen, 

H ier liegt sein Gebeinw.
Ladę deine W ehre 

Felsensohn,
Freyheit, Rulim und Ehre 

Ist dein Lohn !

J) J o h a n n  F r i e d r i c h  P r i m i s s e r ,  geb. zu Prąd 21. Aug. 1757, gest. 1812 
aisGubernialsecretiir, Registratursdirector und Archivar in Innsbruck; 1796 Registrant beim 
k. k. Guberni um. — J o h .  B a p t i s t  P r i m i s s e r ,  geb. zu Prąd 1739, gest. inW ien 1815 
ais Custos der dahin iiberbracliten Ambraser Sammlung. V. Joseph Bergmann: „Die 5 
gelehrten Prim isser.“ Das W eitere bietet der Excurs, mit Yoraussetzung der Kenntnis- 
nalime der noch folgenden „Primisser-Kriegsliederw.

2) O riginaldr.: Bibl. tirol. D. n. 134. A bgedr.: A. Emmert, Alm. S. 143 und 
Dorflinde 1866, n. 25.



Noch besser dem Zweck entsprack, zumal am Anfang, der andere, im 
Oberinntlialer Dialekt gediclitete Aufruf: „A Lied im Franzosen Kumrnel 
1796“, nach den Typ en bei Wagner gedrucktx) :

1 . Den Stutzen hear, beyn Saggara,
W a s  wblPn derm d’ Franzosen?
Ho ! moanen sie mit ihren G’schroa,
Mier liaben ’s Hearz in d’ Hosen?
An schwanzigen Tyrolar B ua 
Derfst du nit dreym al fragen,
W eard ear dier w irsch* *), a f t schau nur zua,
E r nimmt die glei ban K ragen.

2. Die W alschen**)! j a ,  dass ’s Gott erbarm ’,
Seyn freila pure Heitar,
Sigst a fa  ’n Tyrolar Arm  —
H ui! nur koan Schrit mea weitar!
J a ,  spr6 z’ ***) nur einer Tuifelsboan,
Mier woll’n dier’s schoan drahnen,
W as ’s Stutz’1 nit derthuat, derthoan 
Dio Stoaner-Krafellahnen f).

Zum Schluss wirft der Dichter die Brandfackel des Wetteifers in die 
einzelnen Thaler. Ziindend trifft er namentlich dio ktthne Jagernatur des 
Oberinnthalcrs :

C. Und mier — mier sollten g ’schlechter seyn,
As iinsre braven A lten?
Hui, auf, T irolar! wiirg, hau drein,
L ass  ’s Stutzl nia derkalten!
Du Oberlander, felsafest,
W ie deine Fearnar g’froara,
Stell di hinauf ins Adler Ost,
D btt kunst sie niederboara!

7. Der Unterlander L o ta r f f )  n ach  
Ilearau  in dicken P o a se n ff f ) ,
E r kuit Taback und kui t  R acli’
Und Toadt fur die Franzoasen.
Der Yintschger stealit schoan eisafost,
Der nagste ’n Gefahren,
L ass t sbch’n, Mander, wear ziecht’s Bdst,
W ear treib t’n Feind zu Pasiren  ?

r) O riginaldr.: Ferd. Bibl., I I  e 8. A bgedr.: A. Emmert, Alm. S. 145. Das Origin.-Con- 
cept: Stutzen liear beym Sackara14 weicht vom Druck selir ab. V. Bibl. tirol. D. n. 1037.

*) wirsch, mhd. wirs, Adj., erziirnt.
**) Piemontesen, Mailander, die den Franzosen niclit zu widerstehen vermochten.

***) sprotzen, schw. v., glotzen.
j*) Stoaner-Kraffellahnen: Steinpyram ide; zu kraffl, g ’raft’1, n. Geriimpel. 

f f )  Loter, m., eine Mannsperson. 
t t t )  wohl das dialektisch entstellte franz. poisseau, Scheffel, Mafi.



Audi im Etschland wurde das frische Lied bald heimisch; finden 
wir dodi im Jahre 1797 nach seinem „Weisel“ dort einen Siegessang 
gesungen1). J a  1866 kehrt es interessanterweise im Pusterthale wieder, 
umgemodelt ais „a Liod zum Garibaldi Eummel'12).

1. Den Stutz’n hear beim Saggara,
W a s  w8ll’n d’ roat’11 P foat’n*),
Geaht’s einer os mit enkern G’schroa,
Mier hauen enk zu Schoafn ! . . . .

Die anderen im Fruhjahr 1796 entstandenen Aufrufe, tlieils anonym, 
tbeils mit Cbiffren oder audi vollstandig benamt ausgegeben, bieten fast 
sSmmtlieh ein geringes historisches und poiitisdies Interesse. Yor allem 
mangelt ilinen ganz und gar alles Volkstiimliche. Sie sind vielmebr nadi 
Dr. Htirmanns treffendcr Charakteristik ..ein schwiilstigcs Phrasengeklingel,
von dem man eigentlich nicht weifi, fii 
fabricirt ist“. * 2 3) Zur Ulustration dieser A 

aus einer Kriegsode des Mediciners J .

1 . Rhiitier**) auf!
Ilelden auf!

Auf! — und stellet eucli zur Wekre,
Rettet Vaterlandes Elire,

Freiheit, Hab und Gut!
R ette t eurer W eiber Tugend,
Schutzet eurer Kinder Jugend 

Yor der Franken W uth!

r welehe Kategorie yon Menschen es 
rt gentigen yollkommen zwei Strophen 
Mayr 4 *) :

2. Fasset Mutli,
B lut nur Blut! —

Lasset Felsentriimmer rollen,
Seinen Freyel soli er zollen 

In  der Berge Seboss !
Sehreibt der Nachwelt dann die Thaten 
Auf der Berge Felsenplatten:

„Hier liegt der F ranzos11.

Man sielit, der D iditer war ziemlidi blutdurstig. Im iibrigen beschranke 
ich mieli, Titel und Anfangsverse dieser ganz gut gemeinten patriotischen 
Ergiisse der Yollstandigkeit lialber abseits anzufuhren 6 7 * * * *— s). Nur das „Yolks-

’) V. Seite 32, 83.
2) Dorflinde 18ibl u. 32. „G’m aclit li’a ts  a  P ostara  Bui“ ; die Trayestie namlich.
3) v. Id. (Dr. H orm ann); „die tiroliseben Kriegslieder ete.“ Bote f. T. u. V. 1879 

E. B. n. 76 (3. Spalte).
4) Aufgeboth der Tyroler zur R ettung des Vaterlandes. Yon J . Mayr, Mediziner 

1796“. O riginaldr.: Bibl. tirol. D. n. 134. Abgedr.: A. Emmert, Alm., S. 124.
") „Erfahrung flir die gegenwartige Lagę den Burgern Innsbrucks geweiht. Von 

einem patriotischen Freunde M. C. M. (Menk) den 12. Jun i 1796“. „Auf! Mayors gebeut 
zur F ahne“. Originaldr.: Bibl. tirol. D. n. 134. Abgedr. A. Emmert, Alm. S. 132.

6) „An die Tyroler yon J . Rinna 1796“. „W ie allyerderbend wiilzt sieli die 
H011enfluth“ ; (14 alkaische Strophen). Originaldr.: Bibl. tirol. D. n. 134. Abgedr.: 
A. Emmert, Alm. S. 121.

7) „Kriegslied der Tyroler. Yon einem eifrigen Patrioten B. G. G. (Gioyanelli)
1796“. Originaldr. „mit W agner’schen Schriften11: Bibl. tirol. D. n. 134. Abgedr.: A.
Emmert, Alm. S. 151.

*) Pfoat, mhd. pfeit, st. f., Hemd.
**) T iroler; Tii'ol war bekanntlich ein Theil der rom. Proyinz Rhatien.



lied, den tapferen Tyroler Schutzen nnd Landleuten von einem Gutgesinnten 
geweihet11, soli noch heiworgohoben werden*).

1. Das Vaterland ist in Gefahr!
Auf, Briider, es zu retten!
Befrey’ es, m utk’ge Brenuenschaar,
Von der Neufranken K etten! . . . .

Ihm gebulirt z war aucli nielit der Titel „Volkslied“, den es bean- 
sprucht, sein Dichter ist aber niemand geringerer, ais der nackmalige 
bekannte Historiker und Tlofcommissar von anno 9, Josef Freilierr von 
Hormayr, der also damals sclion, erst 16 Jahre alt, sich mit jugendlicher 
Begeisternng in’s politiscbe Leben geworfen.

Den „Aufrufen11 schlieben sieb von selbst an die „Marschlieder“, 
grobtentbeils von den ausrtickenden Schutzen gesungen. So besaben die 
„Boznorischen tyrolisclien Landesvertheidigungs- Truppen“, die sclion Ende 
Mai, auf den ersten Hilferuf, an die Grenze marscbierten, folgendes durcli- 
aus edel gebaltene Kriegslied 2) :

1. Die Trommel wirbelt! auf, in’s Feld!
Wem teutscher Muth die Brust beseelt,

Der zieli’ m it uns hinein!
W er Gott, Gosetz und Kaiser ehrt,
Der ist des teut.schen Namens wert,

Auf Briider, marscli hinein!

2. F u r Gott, fur Fiirst, fur W eib und ICind,
F iir Haus und Hof, die unser sind,

Zieh ’11 wir den Fahnen nach.
Und unsre Patriotenhand 
Beschiitzt das liebe Vaterland,

Und unsre eig’ne Sacli’.

Die stolze Freude am glorreichen Jah r 1703 kehrt aucli bierw ieder- 8 * * *

8) „ Aufrnunterung des getreuen Tyrolers zum Vaterlands Schutze. Verfasst von 
einem getreuen Patrioten zu Innsbruck 1796“. „Auf, auf! mein lieb’s Tyrol, du Pflanz- 
sta tt wahrer T reu“. Originaldr. in Hormanns Sammlung. A bgedr.: A. Emmert, Alm.
S. 123, Austria Kalender 1847 S. 37, Dorflinde 1866 n. 31.

') „Gesungen am 1. Brachmonath 1796. Innsbruck, gedruckt mit W agner’schen 
Scliriften11. Originaldr.: Bibl. tirol. D. n. 134. Abgedr.: A. Emmert, Alm. S. 154.

2) A l t e  D r u c k e :
а) bei „Leykam in  G ra tz" ; mir nicht zuganglich.
б) nach den Typen bei Karl Joseph AYeiss in Bożen : Ferd. Bibl. IV. a 79.
c) „mit W agnerW nen Schriften“ und Nennung des Dichters und Componisten: 

in Dr. Hormanns Sammlung.
d) ohne Druckortsangabe mit dem T ite l: „Kriegslied beim Abmarsche der Tyroler 

Scharfsehiitzen im Mai 1796“ : Bibl. tirol. D. n. 134, Ferd. Bibl. I I  a  32, II  e 8 (im 
Peerischen Nachlass). Sammtliche Drucke mit Ausnahme des Titels ohne Unterschied. 
d) ist ahgedruckt: A. Emm ert, Alm. Seite 137 und Austria Kalender 1848, S. 67.



4. Tiroler unbesiegte Treu 
Ist immer lioch, wie Anno Drey,

W as unsre Arme stahlt.
Verjagt die tolle Frevlerbrut 
Mit Jugendkraft und M Snnerm uth!

Aut' Briider, auf, in ’s F e ld !

Das Lied bat Anton Kem ich gedichtet und Abbe Bililer ;)in Musik 
gesetzt14. Fiir seine Beliebtbeit und weite Yerbreitung zeugen die haufigen 
Drucke. Der stolzen Handelsstadt wollten die Sterzinger nicbt nacbstelien. 
Aucb sie batten ihr eigenes Marsehlied ]) :

W ir zielfn  an unsre Granzeu hin,
Das F eu ’rrohr in der Hand,

Gott und den Kaiser in dem Sinn,
F iir G laub’ und Yaterland.

Auf dich vielkopfig’s Ungeheu’r,
Du trotzender Franzos,

Auf dicli blitzt Gottes Rachefeu’r 
Aus unsern Rohren los.

Ais die Pusterthaler ScharfschUtzen Mitte .Tuni ibre Heimat verlieCen, 
trafen sie gleichfalls friscb und frank den Ton jenes Bożnersanges2) :

1. Die Trommel ruft, nun ist es Zeit,
Auf Briider! muthvoll in den Streit,

Auf! schnaubet Mord und Tod.
Fort! das Y aterland zu retten  
Yor den tollen Sklavenketten,

W omit der F ranke  droht.

Zum Schluss folgen schwungvoll Abscbied und Losung:

8. W ir ziehen iiber Berg- und Thal,
• Ihr Freunde und Bokannte all,

Ihr Tlieuren lebet wohl!
Fallen  wir auch in der Schlaclit,
Ist ein F ranz, der fiir eueh wacht,

L ebt immer, immer wohl!

9. Wolilan, wer Muth im Busen trfigt.
W em Ahnenblut im Pulse schlagt,

Der eile m it uns fort!
U nter Feuer, Mord und Brand,
F iir Gott, Regent und ’s Vaterland 

E rschair sein L osungsw ort!

') „Neues Lied der Sterzinger Scharfschiitzen. Gesungen bey dem Auszuge wider 
die Franzosen“. Originaldr.: Bibl. tirol. D. n. 134. Abgedr.: A, Lmmert, Alm. S. 141. 

2) Ms. in Dr. Hiirmanns Sammlung.



Da ist nocli ein gewisser A. A. v. F. (Feldhofer), „ein aeliter Patriotu. 
Er badet sieli formlich im Frankenblut*):

6. W ir schlagen, bis dein geiles Blut 
Von Felsenwanden triiuft,
Bis unter demem Leiclienschutt,
W o einst ein grauser Uli u ruht —
Der Lorbeer fiir mis reift.

Fast liiitten wir iiber diesem Eifer der Siidtiroler unsern liebeu Schwazer 
Bekannten Staudaclier yergessen. Auch der liob seine Briider am 3. Juli 
niclit ohne Sang und Klang von dannen ziehen; sogar die heimatliche ttir- 
kisclie Musik sclilug kraftig ein in den dialektischen Marsch* 2 3) :

1. Auf, frisclie Tyroler! Auf, spa im t’s en!;er Biiclis ! ,
Scbiasst nieder d’ Franzosen, wia H nscn  und Fiichs!
■Schiasst eanen a f  d’ N asen, scbiasst eanen af d ’ Hax,
Aft wearn sie denlcen, Tyroler san wax.

2. L ogt’s un enkre Schlagring, hi>bt’s d’ F aust in die Ileach,
So purzlen sie z’sam m ar, wia d’ W anzen  und Fleacli;
\Venn’s a lle  frisch z’sam nihelft’s, so gealits gwis recht guat,
Ós stbckt’s j a  Franzoslar leielit siihs af oan H uat!

Freilich ist das ganz.e Lied, 10 Stropiicti umfassend, fiir seinen Zweck 
etwas lang, alleiu die Schwazer werden sich eben mit einzelnen Strophen 
begniigt haben.

In  den Juli fallen schlieblich die beiden folgenden Marsclilieder, nam- 
licli das „der loblichen biirgerlichen Scliiitzen-Compagnie zu Innsbruck11 3), 
die am 18. Juli unter ilirem Hauptmann Paul Eisler, seines Zeicliens Wund- 
arzt, ausruckte, und das „Lied bey dem Abmarsche der Haller Schiitzen“ 4). 
Das erstere, iiberhaupt melir Abscbiedslied, klingt reclit philisterliaft und 
sticlit gar traurig ab gegen den kampfspriihenden, selbstbewussten Marscli 
der Haller:

1. Ih r Haller, Burger und Schutzen!
L asst Schwerter und Feuerrohr’ blitzen;
Zieht m unter und tapfer in ’s Feld,
Fiir uns sind die Lorbeer’ b este llt!

') „Landesdefensionszng und Abschied der Tyroler." O rig inaldr.: Bibl. tirol. Dip. 
n. 134. Abgedr.: A. Emmert., Alm. S. 134.

2) „An die friseben Tyroler bey Gelegenheit des Franzosenkrieges yerfasst und 
abgesungen mit Begleitung der tdrkischen M usik vom P . P . Staudaclier, Chorregent, 
den 3. Ju lius 1796 auf der ScliiePstatt zu Scliwatz, Gedruckt mit W agner’sclien 
Schrłften". Originaldr.: Bibl. tirol. D. und 134 n. Ferd. Bibl. II . a  32. Abgedr.: A. Em
mert, Alm. S. 156.

3) Originaldr.: Bibl. tirol. D. n. 134. Abgedr.: A. Emm ert, Alm. S. 138. Y. Fr. 
K. Z o lle r: Gesch. Innsbrueks II, 338.

4) Originaldr.: Bibl. tirol. D. n. 134. Abgedr.: A.Emmert, Alm. S. 139.



9. W enn d’ Stutzen und FeuerrOhr’ kraohen,
Da werden wir brav dazu laehen,
W ir schlagen mit G’wehr’ tapfer drein,
H ui B riider! wie lustig  wird’s sey n !

Yerpont war dem Tyroler die angepriesene revolutionare Freilieit:

12. Uns kann nach der F reiheit nicht diirsten,
W ir bleiben getreu unserm Fursten.
E s leb’ unser ICaiser und H err!
W as will man verlangen uoeh melir?

Die Haller liaben sieli aber aueh anno 1796 gleicli den anderen inn- 
thaliscben Compagnieu factiscli eminent gelialten, besonders bei Segonzano 
(2. Xov.) und Ca.lliano (6. u. 7. Nov.)x).

Damit ware das mir bekannt gewordene Materiał erscliopft. Allein 
nicht zu kiibn ist die Beliauptung, dass in jener begeisterungsvollen Zeit 
fast jede Schtitzen-Compagnie mit ilirem eigenen Marsch ins Feld gezogen.

W ir kommen mm zu den speciellen Kriegsliedern, die sieli scliou 
bestimmter an den Gang der Ereignisse kniipfen. Zunachst gehdren liielier 
einige etwas stadtisch klingende „BegTliCungsliynmenu auf den greisen Eeld- 
marscliall Wurmser, der, von der Rlieinarmee abberufen, anfangs Juli  durcli 
Tirol rciste, um das Obereommando in Italien fur Alyinzy zu iibernelimeti. 
Es galt, um jeden Preis Mantua zu entsetzen. Die Hymnen sind voll der 
stolzesten Siegeslioffnungen, zu denen der beriilunte Eeldlierr bereehtigte. 
leli bebe davon nur zwoi heraus. E in e2) verdammt vorerst in charakteri- 
stisclier Weise die fremde Ereiheit und Aufklarung:

1 . Nein Freilieit, du b ist’s nicht ira Stande,
Vergebens bemiilist dn dich so;

Zu heilig, zu eng sind die Bandę,
Geli, packę dich iiber den Po!

5. W er plunderte grausam die heirgen Altare,
W er richtete Blutbader an?

W er raubte den Glauben, das Gut und die Ehre ?
Du Freiheit, du hast es getlian.

Und Wurmser gilt ilir denniacli ais Held des Conservatismus:

10. Ich seh’ sie sclion wehen die siegende Fahne,
Die Gott und dem Lande geweiht;

Held W urmser kommt, er macht uns die Piane,
Sein’ Gegenwart alle erfreut.

r) Fr. K. Zoller: Gescli. der Stadt Innsbruck, II ., 341.
2) „Aneiferung der an der Griinze stehenden Tyroler Scharfsehutzen zur Tapfer- 

keit v. F . Iv.u O riginaldr.: Bihl. tirol. D. n. 134. A bgedr.: A. Emmert, Alm, S. 147.



12. Verleihe, o Himmel, ihm fernere Siege 
Zur Stiitze der R elig ion!

O, dann macht er’s Ende dem sehreeklichen Kriege,
W ir flechten ihm Lorbeer zum Lolm.

13. Zernichte durch ihu die frankisehen Machte,
Dam it ih r Stolz bald gebeugt,

Und der grausame Schander menschlieher Rechte 
Zu seinem Joche sieh neigt!

Die andere besingt die ersten gliicklichen Gefechte des Feldherrn in 
den letzten Juli-Tagen bei Brentonico und Rivoli, bei Salo und Brescia1) . "

6. Bald sind sie bis zu der Feste gedrunge'n,
B ald  is t’» den tapfer’n Teutschen gelungen,

Dort ilirer Briider Befreyer zu seyn.
O, dann ergiess’n die vereinigten Schaaren 
Furehterlieh sich, wie wenn Strome sich paaren 

Und sich dann stiirzen in’s W eltmeer hinein.

7. Franken, ihr soll’t von Italiens Grlinden,
Wie vor dem W indę die Nebel, verschwinden.

Adlersehnell eilet der Sieger voran.
Denkmale werden’s den Kommenden sagen,
W as zum Erstaunen in wenigen Tagen 

W urmser mit seinen Helden getlian.

Leider war die Siegesfreude von kurzer Dauer. Napoleon verlie!5 
rasch Mantua und schlug nach einander die Unterfeldherrn Wurmsers, Quos- 
danovich und Liptay. Wurmser selbst sab sich seit der Niederlage bei 
Solferino (5. August) durch Massena bis Trient zurttckgeworfen. Gleich- 
zeitig ritekten nach den Kriegsunfallen in Siiddeutschland auch den nord- 
lichen Grenzen die Feinde immer naher, und da zudem Geld- und Muni- 
tionsmangel, Tlieuerung der Lebensmittel und ansteckonde Krankheiten sich 
einstellten, geriet Tirol Mitte August in yerzweifelte Lagę. Dieser Leidens- 
periode entstammen mehrere stimmungsvolle Trost- und Ermutigungslieder. 
So darf namentlich eine „ Aufmunterung zum Gebet mit Yertrauen um 
Rettung des Vaterlandes“ den schonsten geistlichen Gesangen sich wiirdig 
anreihen. In  schlichter, wahrhaft kindlich frommer Weise tbnt aus der Klage 
die Bitte um Erlosung * 2) :

') „Atrf W urmsers Siege in Ita lien “. O riginaldr.: Bibl. tirol. D. n. 134. Abge- 
(lruckt: Emmert, Alm. S. 149.

AuCerdem existiert noch eine dritte Herzensergiefiung . Au seine Excellenz den 
Herrn Feldmarschall Grafen von AVurmser bey dessen Durclireise durch Botzen im 
Tyrol zur Ubernahme des Commando der k. k. Armee in Italien 1796“. Gedruckt „in 
Botzen bey Carl Joseph W eiss“. Originaldr.: Bibl. tirol. D. n. 1245.

2) Originaldr.: Bibl. tirol. D. u. 134. A bgedr.: A. Emmert, Alm. S. 117. V. v. H. 
(Hormann): Die tirolischen Kriegslieder e tc .; Bote f. T. u. V, 1879, E . B. n, 81.



1 . Gott, der du, an Erbarmniss reich,
Ersclieinest uns zur Hilfe gleich 

In W enig, wie ira Yielen:
O gniidig sieli’ auf uns herab,
Lass’ uns ais ein erwiinsclite Gab’

Des Krieges E nd’ erzielen!

Nicht minder edel gehalten ist ein anderes Trostlied: „Waffen ftir 
die Tochter Tyrols oder Bethen ist auch gestrittenu. Die Idee liegt hier 
sclion im T ite l: Der Mannerkampf erhalt die Weihe durchs Gebet der Frauen 
in der Heimat. Beides yereint flihrt zuin freudenvollen Sieg1) :

7. Die Feinde sie fliehen mit Schande bedecket,
Vom blutenden H aupte des Fuhrers erschrecket,

Sie fliehen und sehen nicht wieder zuriick.
So wird Gott die Waffen der Eurigen lenken,
E r wird ihre Schwerter im Frankenblut tranken,

W enn ihr nur reclit betet zum Himmel um Gliick.

8. Dann eilet entgegen den siegenden Sbhnen,
Mit Kninzen von Lorbeer die Helden zu krdnen,

Dann, Tochter des Landes, zerflieftet in Freud’;
Dann singet den Kommenden Siegesgesiinge 
Und menget euch frohlich hinein in ’s Gedrange 

Zum Bruder, zum Gatten, im festlichen Kleid!

Das anonyrn erschienene Gedicbt liat yielleicht den Stamser Pater 
Valentin Lannpacher, einen gebornen Innsbrucker, zum Yerfasser* 2).

Appellieren die beiden genannten Lieder an Gemiit und Gebet, so 
spricht aus den folgenden der frische unverzagte Schiitze, der stets yertraut 
auf Mut und Stutzen.

1. Tyroler! es rucken Franzosen gen Berg,
Sieli etwas im Land zu erschnappen,

D ort hinten ein Riese, dort vorn ein Zwerg,
Mit roth angestrichenen Kappen.

Und kommt dort ein Riese und kommt dort ein Zwerg,
W ir jagen sie alle von unserem Berg 

Und prellen die hungrigen Lappen.

T) Originaldr.: Bibl. tirol. D. n. 134. Abgedr.; A. Emmert, Alm. S. 119.
2) v. H. (Hormann): Die tirolischen Kriegslieder etc. Bote f. T. u. Y. 1879, E. 

B. n. 78. Die blofle handschriftliche Nennung Lannpachers auf Dr. Hbrmanns Exem- 
plar lasst bei dem Umstand, dass die Autoritiit des betreffenden Schreibers unbekannt, 
noch nicht sicher auf unsern Pater ais Dichter schliePen. E rst das Hinzukommen der 
uberlieferten Eigentuinlichkeit Lannpachers, seine Gedichte nur e i n e r Arie, also 
auch nur e i n e r  Strophenform anzupassen, damit man sie beąuemer singen konne, 
wiirde hier entscheiden. Allein mir stehen eben keine erwiesenermaPen Lannpacher’schen 
geistlichen Lieder zu Gebote, um eine solche Gleichheit des Strophenbaues constatieren 
zu kbnnen.

2



3. Hans streckt m it dem Stutzen manch H undert dahin,
Und Jorge hat Sense und Gabel,

Der muthige Stoffl schlagt mit dem Zippin*)
Dem gallischen Bub auf den Sclinabel.

So strecket der Stutzen, so streekt der Zippin 
Viel hundert der gallischen Buben dahin,

C hrust’s **) Lanze durchbohrt iliren Kabel.
5. Ih r lumpichte Kerls, ja  wagt es nur nicht 

Euch im Lande Tyrol einzunisten!
Ihr kennt keinen Gott und ihr kennt keine Pflieht,

W ir aber, wir bleiben noch Christen.
D ’rum, kommt ein so lumpichter Kerl einher,
So soli auch das briillend’ Tyroler Gewehr 

Sein Leben nicht langer ihm fristen.

6. W ar’ schade um’s Pulver, war’ schade um ’s Bley,
Es sind keine Manner, nur Buben;

E in  drollichtes Huysa, das schlagt sie entzwey,
W ie dort eine Dirne die Euben.

So schont denn das Pulver, so schont denn das Bley,
Und schlagt diese Buben mit Huysa entzw ey!

Sie diencu zum Mist in die Gruben.

8 . Uns hilft Gott und Kaiser, und ihm helfen wir,
W ir lagern uns hart an die W andę —

Doch Friede, wo bist D u? wir bieten auch Dir 
Vom Streite gekronet die Hiinde.

Allguliger Yater! wir alle, ja  wir,
' W ir seufzen und flehen und schreien zu d ir:

„Macie bald diesem Ubel ein E nde“ !

Zwar ist das nur handschriftlich uberlieferte reclit yolksmallige „Kriegs- 
liedl£ undatiertJ), allein der ganzen Haltung nacli, die Kampfbereitschaft 
voraussetzt, besonders aber mit Riicksicht auf seine lctzte Stroplie (8), glaubte 
icli es hier und nicht, wie Dr. v. Hijrmann, unter die Aufrufe einreiben zu 
sollen* 2). Es kennzeicbnet fast mebr, ais jedes andere gleiclizeitige, die 
gebrauchliclie Kampfweise und kecke Feindesveraclitung. Unzweifelhaft 
gebtihrt der hiesige Platz dem aufierst lebendigen effectreichen Lied Johann 
Friedrich Primissers 3) :

T) Ms. in Dr. Hormanns Sammlung.
2) v. H. (Hormann): Die tirolischen Kriegslieder etc., Bote f. T. u. V. 1879. 

E . B. n. 75.
3) Orig. Ms.: Bibl. tirol. D. n. 134. Absclirift in Hormanns Sammlung; (kleine 

Differenzen).
*) Zippin, zappin, m., ital. zappa, Haue gebogener Art, Hebel mit eisernen 

H aken zum Heben von Blocken.
**) Christian.



1. Feinde ringsum!
Um diese zischende Schlange, 
Vaterland, ist dir so bange? 

Bange? warum?

2. Z itt’re du niclit!
H orst die Unsinnigen rasen, 
Horst die Trompete sie blasen?

Z itt’re du n ic h t!

4. V ater und Sohn,
Flammende Sabel gezogen,
Kommen wie Raben geflogen, 

Sprechen ibm Holin.

7. Feind zięb’ nur ab !
Nicht mit dem schnaubenden Gaule, 
Nicht mit dem prahlenden Maule 

Schreckt man uns ab.

W ir liaben sclion Abscliied genommeu von unsern Lieben und stelm 
znm Kampf gertistet.

9. Y aterland w eint! 12. W eib, gute Naclit!
Horst du’s? und Vaterlands Thrane Pallasche zwischen die Ziilme,
Macht aus Tyrolem  Hyiinen —• F a llt auch darauf eine Thrane —

Schlaget den Feind. Fort in die Schlacht!

Noch scharfer kennzeichnet die damalige trostlose Lagę ein anderes, 
dem yorigen in Ton und Stimmung uberraschend ahnliches Lied, wohl vom 
selben Yerfasser1).

1. Nur nicht yerzagt!
W er fiir den Glauben kampft, geht nicht zu Grund’,
Gott steht den Schiitzen bey zu jeder Stund’.

Nur nicht yerzagt!
Ilass unterliege 
In diesem Kriege,
Der fur Gott ficht,
Fiirchtet nur nicht.

6. Nur nicht y e rzag t!
Zum Himmel euch wendet aus Herzensgrund,
F lehet um Segen mit reuigem Mund!

. N ur nicht y e rzag t!
Ziehet von hinnen 
Mit frohen Sinnen 
W ider den F e in d !
Gott bleib’ eu’r Freund!

Die beiden Ictztgenanntcn Gediclite sind, nacli den Schlussversen zu 
urtlieilen, an ausriickende Schiitzen-Compagnien gericbtet. Sie nebmen also 
wohl Bezug auf die am 30. August erfolgte Einberufung aller vier Ziige 
(20.000 Mann) zu den Waflen. Man merkte jetzt gleicb, dass ein ganz 
anderes Loben in’s Innsbrucker Gubernium gekommen, seit der kiilme Ilof- 
commissar Graf Lebrbach den alten furchtsamen Waidmannsdorf abgelost. 
Jene Einberufung tvar eben die scbleunige Antwort Lolirbaclis auf Napoleons 
zweites Manifest, das dieser Tags yorlier erlassen. Die aufgebotene Mann- 
scliaft, sofort an die Grenze abriickend, sollte Wurmser bei seinem zweiten *)

2*
*) Ms. in Dr. Hormanns Sammlung.



Entsatzversuche Mantuas eine kraftige Stiitze bieten. Z war kam sie zu spat 
—  denn sckon sali sich Wurmser bei Bassano (7. Sept.) geschlagen, von 
Tirol abgeschnitten und in die Feste Mantua gedrangt —  aber die frischen 
Krafte halfen wacker Laudon und Davidowich den bis Lavis vorgedmngenen 
Feind aufhalten und das Etscldand von St. Micliele bis Kaltern, das Zimmer- 
thal, den Nonsberg und Yintscligau ais Defensivlinie zu beliaupten. Nur 
kleinere Vorpostengefeclite unterbrachen das Lagerleben. Aueh diese Zeit 
der Grenzbewacliung war nicht olme Wurze. Es fiillt liieber ein kostliches 
Lied Jobann Peter v. Unterricliters, voll etschlandischen Kebenmutes *):

4. Feind’, ilir habt uns anfgeschrecket,
H abt uns aus dem Schlaf erwecket,

Den uns Ruhe schlummern hiess;
Aber denkt, wir konnen trinken,
Konnen aueh die Schwerter blinken 

Machen und aueh stossen zu.

5. Denkt, es hat der Saft der Reben 
Uns aueh Kraft und Muth gegeben,

Feindesmenge nicht zu scheu’n ;
Kommt ihr gleich zu Tielen Tausend’,
Kommt ihr gleich, wie SUirme, brausend,

Z ittert kein Tyroler nicht.

Endlicli winkte der Sieg, wenigstens fiir Tirol. Naclidem am nord- 
liclien Kriegsscliauplatz bereits im September dank Erzlierzog Karls gliin- 
zenden Waffenthaten allc Gefahr geschwunden, konnte man die ganzc Kraft 
auf den Sliden concentrieren. Anfangs November griffen liier T')avidowich 
und seine Brigadegenerale, besonders der schneidige Laudon am rechten 
Fliigel, den Feind von allen Punkten an und warfen ilm tiber Trient bin- 
aus, wo Laudon am 5. November unter dem Jubel der Bev0lkeruna: einzog. 
Seclisten und siebenten entscliieden die blutigen Gefeclite um die Sclilosser 
Bisein (Besena) und la Pietra in der Enge von Calliano das Scliieksal der 
Franzosen. Unter Yerlust von 3000 Mann retirierten sie fluclitartig aus 
dem Lande, und am 8. November stand kein Feind mehr auf tirolischem 
Boden. Jetzt jubelte Primisser seine vom Fluge der Begeisterung getragene 
Siegesliymne „auf die Rettung Tyrols“ 2) : * 3

’) „Lied der wackeren Etschlander, die zur Vertheidigung des Vaterlandes auf 
den Grenzen stehen. Gesungen von ihrem Landsm ann J . P . v. U. (Unterrichter)“. 
O riginaldr.: Bibl. tirol. D. n. 134. A bgedr.: A. Emmert, Alm. S. 161.

3) „Den 19. Nov. 1796“. O riginaldr.: Bibl. tirol. D. n. 134. Abgedr.: A. Emmert, 
Alm. S. 167. Mag die Siegeshymne aueh, wie Dr. Hormann sagt, Cramer nachgebildet 
sein, ais tirolisclies Kriegslied stammt sie doch von Job- Friedr, Primisser. V. v. H. 
(Hormann): Die tirol. Kriegslieder e t c ,  Bote f. T. u. V. 1879, E. B. n. 81, Anm. 2, 
und meinen Excurs.



Besonclers kraftig
rung :

5. Felsen im Meer’
Standen w ir: sehiiumende W ogen 
Brachen sich uberall, zogen 

Rings um uns ller.

0. Schnaubende Schaar! 
W ogende Sabel gezogeu, 
Kommen, Centauren, geflogen 

Kroat und Ilusar.

Die letzten entsclieidenden

10. Am Kallian,
Stolz mit franzosisehem Blute 
Schmiuket die Etscli ihre Fluthe, 

Stannet sich an.

der Schlachtenschilde-

7. Der Markomann,
Yom jiingsten der Briider begleitet,
Dem edlen Sarmatier, schreitet 

Riistig heran.

8. H alt Legion!
W oher? aus Osten. Den Namen?
Den spriclit ans Donner und Flammen 

Unsre Kanon’.

schliefien das Ganze bedeutend ab.

12. Unter Biseiu
W ird einst dem W anderer sagen :
„Hier ward der Franke erschlagen", 

WeiPes Gebein.

1. Unser der Sieg!
Liege*) nur prahlende Hordę, 
Mttde vom Raub und vom Mordę, 

Schander, da lieg’ !

belebt sind die Strophen

Erfolge

So lnitten wir den Krauz der bistorisclien Dichtungen aus dem 
Jalire 179C, die sieli mit melir oder weniger Bestimmtheit in den Ralimen 
der kriegerisclien Zeit einfiigen lassen, gewundcn. Zu erwahnen bleibt nur 
nocli „ein Tafclgespritch zwisclien cinem dsterreicbisclien Wirth, einem Yor- 
arlberger, einem Ober- und Unterinnthaler, einem Etschlander Scłmtzen und 
einem kaiserlichen Soldaten von der Rheinarmee von A. A. v. F. (Feld- 
liofer)“ . Emrnert liat es unabsicbtlich ais Torso gegeben -1).

Sein Gang ist dramatisch belebt, und mdgen auch dem uns schon 
bekannten Dicbter zuweilen etwas gelelirte Ausdrttcke entschliipfen, so konnen 
wir ihm dies woit eher verzeihen, ais seinen blutigen „Defensionszug“ * 2). 
Siegreicb war die Gefahr fiir diesmal abgewiesen, aber das Auge des Ein- 
sichtsvollcn konnte nur bange in die Zukunft blicken.

*) Vollstandiger Originaldr.: Bibl. tirol. D. n. 134. A bgedr.: A. Emrnert, Alm 
S. 164 ohne die Strophen 4 —20, fallend zwischen; „was machen die Tyroler?" und 
„die derbe Schlappe lebrt sie zw ar“ ; ein Zeugnis fiir die Fliiehtigkeit des Heraus- 
gebers. Denn er bemerkte nicht, dass in dem ihm vorliegenden Exemplar die beiden 
Mittelbliitter fehlten, oder er iibergieng sie. Sie behandeln die allseitig durch die Fran- 
zosen yerubten Unthaten.

2) Y. Seite 14, n. 1 .

*) So das Original. Emrnert u. Dr. Hormaun (die tir. K riegsl.: B. f. T. u. V. 
1879, E . B. n. 81) haben unriclitig „Liige“.



A nno 1797.
Gleich der Beginn des neuen Jalires liefi sieli gar traurig an fiir’s 

Tirolerland. Alvinzy, beim vierten Entsatzversuch Mantuas auf den Hohen 
von Kivoli (14. Januar) geschlagen und durcli Napoleon nach Avio zuriick- 
gedrangt, war schon willens, Tirol ganz preis zu geben. Nur die dringen- 
den Yorstellungen der Deputationsmitglieder Graf Welsberg, v. Glanz und 
Dipauli bewogen ihn, zum Sckutz des bedrohten Landes die drei Brigaden 
Liptay, Laudon und Yukassewich zuriickzulassen.

Wahrend er selbst sich liinter die Piave zog, riickte Joubert mit 
15.000 Mann in’s Etschland, p l i i n d e r t e  K l o s t e r  u n d  K i r c l i e  von 
St .  Mi c l i e l e  und stand bereits am 31. Janner vor Salurn. Erst liier 
konnte Liptay ihm Halt gebieten. Mantuas Eall am 2. Februar maclite die 
Lagę noch dtisterer. Sofort erliefien Lelirbacb, Liptay und die beiden 
Deputationen dringende Aufrufe um Landesschutzen-Succurs, denen schon 
in den nachsten Tagen neue Compagnien an die Grenze folgten. Die 
Durchreise des Erzherzogs Karl zur italienisclien Armee leuchtete wie ein 
Strahl der Hoffnung in die triibe Zeit,

Nur drei Kriegslieder geben der damaligen Stimmung Ausdruck. Zu- 
nachst eine „Aufmunterung an die Tyrolischen Scharfschiitzen und Landes- 
vertheidiger“ von unserem Staudacher1). Der Weehselgesang fand beim 
Ausmarscli der Schwazer Scharfschiitzen unter dom Commando des Ilaupt- 
manns Harb am 11. Februar statt. Allein er zeigt nicht den gewohnten 
Humor des Dichters. W irkt schon seine Lange und Gedankenarmut fast 
ermiidend, so stort noch iiberdies ungemein die nachlassige unverbess erliche 
Durchfuhrung des Dialektes. Gleich der Ansclilag ist liochdeutsch :

Einer oder zwey.
1. He, lustig ihr Herren und Schiitzen!

Maclit euch zu dem Streite b e re it!
Lasst Stutzen und F lin ten  recht blitzen 
Und zeiget, wie tapfer ihr seyd!

Alle.
Seyd alle Freunde, schwort Hand in H a n d :
„W ir geben Leben und Blut fUr das Land".

Dagegen erinnert folgendes „Gsatzl‘£ unwillktirlich an’s Duxerlied: 

Einer oder zwey.
8. H a b t’s j a  nur koan Kummer, koan Schrocken,

Do Ratscher, do thoan k ra d  so gross;
Thiet’s eanen die Oahren brav rocken,
A ft pfeifen sie sauber in d’ Hos’. *)

*) Originaldr. „mit W agner’sehen Schriften": Bibl. tirol. D. n. 134.



Alle.
Seyd alle Freunde etc., wie oben.

Zum Schluss miissen hoch leben Tirol, der Kaiser uud der Erzherzog
K arl:

Einer oder zwey.
14. Dem Erzherzog jauchzet entgegen, 

Dem Karl, dem tapferen Ileld!
E r wird alle Feinde erlegen,
E r kennt kein franzusisches Geld.

Alle.
E r bat die Feinde am Rhein gestillt, 
Nun wird Italien mit Schrecken erfullt.

Die Stroplie wirft zugleicli ein interessantes Streiflicht auf das Miss- 
trauen des Volkes den kaiserliclion Gcncralen gegeniiber.

Etwas frischer und consequenter gehalten ist das andere, anonym 
erscliienene „Lied fur die Tyrolischen Landesvertheidiger beyin zweyten 
Einbruche der Eranzosen“ 2) :

1. W as? in ’s L and ist wieder da 
Der Franzos gedrungen?
Doch sind wir Tyroler ja  
Deshalb nicht bezwnngen.
E ilt, yerdoppelt eu’re Scbritt’,
Tapf’re W affenbriider!
Brauchet nach Tyroler S itt’
E u ’re Rohre wieder!

9. Bey dem schon vergossnen Blut 
Schworen wir zu streiten,
Und der Yiiter Heldenmuth 
Soli uns stets begleiten.
Uns empfang’ der Unsern Schoss 
N ur zuriick mit Ehren,
Feige mogen ehrenlos 
Zu den Ihrcn kehren.

10. Tausendfach Gebet zu Haus 
Stiirmt indess zum Himmel;
Der theilt seinen Segen aus,
Stiirkt im Kriegsgetiimmel.
„Leb’ der K aiser!" hoffen wir 
Froh au fs  Neu zu schreien;
„Leb’ Prinz K arl!" bey dem auch hier 
Sieg an Sieg sich reihen.

Im librigen entlialt es die Scliilderung der bekannten franzosischen 
Gewaltthaten, die wir aber noch viel charakteristischer zu horen Gelegen-

') Originaldr. ,,mit W agner’schen Schriften 1797“ : Bibl, tirol. D. n. 134.



heit haben werden. Der dritte diesjahrige Aufruf, vom Lehrer Friedrich 
Primissers, Franz Gassler, gedichtet und vom Kapellmeister Pfaff compo- 
niert, gelangte am 12. Februar, dem Geburtstage des Kaisers, in Innsbruck 
zur Absingung. Er klingt kriiftig, wenn auch nicht volkstttmlicli1).

1. Die Kriegstrompete rufet euch,
Ih r M anner vom Gebirge,

Damit das kiihne Frankenreich 
Nicht weiter urn sieli wurge;

Dem Haus, dem W einberg, dem Altar,
Dem W eib, dem Kinde droht Gefahr 

Yon dieser wilden Schaar.

Sonst beliaupten aucli hier Ahnenstolz und Treusclrwur gegen Gott, 
Kaiser und Yaterland ihren Platz. Interessant ist, dass am selben 12. Februar 
zum erstenmal die herrliche osterreicliische Yolkshymne mit dem freilich 
nicht ebenbiirtigen Text von Lorenz Hascbka, gedruckt bei Wagner, in der 
tirolischen Hauptstadt feierlich ertćinte2) :

1. Gott erhalte Franz den Kaiser,
Unsern guten Kaiser Franz 1 
Lange lebe Franz der Kaiser 
In  des Gliickes hellstem Glanz!
Ihm  erbliihen Lorbeerreiser,
Wo er geht zum Ehrenkranz.
Gott erhalte Franz den Kaiser,
Unsern guten Kaiser Franz!

Oftmal bat sich seitdem die Dichtung des Liedes gewandt, nur seine 
Seele, Haydns Werk, kann nicht besser gemacbt werden. Wenden wir 
uns wieder zum Gang der Geschichte.

Die groben Erwartungen, die sich an das Erscheinen Erzlierzog Karls 
gekniipft iiatten, bestatigten sieli nicht. Am 19. Februar schloss Napoleon 
mit dem Papst den Fricden von Tolentino. Wahrend er, jetźt riickenfrei,

') „Das hiichste Geburtsfest Sr. M ajestat des Kaisers Franz des Zweyten in 
Tyrol gefeyert den 12. Februar 1797. Innsbruck gedruckt mit W agner’schen Schriften 
1797“. O riginaldr.: Bibl. tirol. D. n. 134. Dass Pfaff Compositeur des Liedes, erhellt 
aus der Titelanmerkung zu dem von ihm in Musik gesetzten Festgesang fur die Denk- 
miinzen Yert.heilung 22. Ju li 1798, wornach dieser nur ais Anhang zu unserem Liede 
bezeichnet wird. Die Chitfre F . G. lasst hier wie dort, wo der Name yollstandig steht, 
auf Franz v. Gassler ais Dichter schlieben.

J) „Gott erhalte den Kaiser! E in  Volkslied verfasst von Lorenz Leopold Haschka, 
in Musik gesetzt von Joseph Haydn. W ird zu W ien und in allen iibrigen Orten der 
osterreichischen Monarchie am 12. Februar ais am allerhochsten Geburtstage Sr. k. k. 
ap. M ajestat abgesungen. Innsbruck gedruckt mit W agner’schen Schriften 1797“. 
Originaldr.: Bibl. tirol. D. n. 134. V. F . K. Zoller, Gesch. der Stadt Innsbrucks II, S. 
314. Seitdem wiederholt abgesungen: Ebendort S. 357, 381.



personlich gegen das Gros der osterreichischen Artnee ani Isonzo operierte, 
in der Absiclit, tiber Karnten und Steiermark Wien zu erreichen, sollte 
Joubert gleiclizeitig mit 18.000 Mann von Salurn aus sieli den Weg durchs 
Innthal oder Pusterthal balmen nnd so seine Vereinigung mit dem Haupt- 
lieer bewerkstelligen. Ilim gegentiber stand General Kerpen, der den kriink- 
liclien Liptay abgelost, mit circa 25.000 Mann, wovon 10.000 Landes- 
scliiitzen. Sein recliter Flugel unter Laudon reichte bis Małe, der linkę 
unter dem tapferen Oberstlieutenant Ellin hielt Cembra, Faedo und Yalda 
besetzt. Am 20. Marz fiihrte Joubert den Hauptsclilag. Nacli lOstiindiger 
heifier Sclilacht wurde der Damm der Osterreicher am linken Flugel und 
im Centrum durchbrochen, Ellin blieb todt, die Landesschutzencomman- 
danten Fclix v. Riccabona und v. Klmen wurden mit dem groUten Tlieil 
der Innsbrucker und Eattenberger gefangen. Nur wenige entkamen iiber 
die steilen, scbneebedeckten Gebirge von Fassa und Enneberg in’s Puster- 
tlial. Die ganze Stellung war yerloren. Withrend sieli nun Laudon lang- 
sam und intact itber den Nonsberg gegen Meran zuriickzog, retirierte Kerpen 
unter bestiindigen Gefecliten nacli Neumarkt, Bożen und mit der dortigen 
stidlichen Scbutzdeputation bis Brixen. Die frauzosisclie Armco folgte aut 
dem FuBe. Bereits am 23. marscliierte sie mit 3 pracbtigen Musikbanden 
und 200 Trommeln in Bożen ein. Umsonst versuchtc Kerpen in den 
naclisten Tagen, Miililbacb und dadurcli die Yerbindung mit dem Puster- 
tlial zu lialten, er ward aucli hier geworfen, und durch Delmas im Eiicken 
gedeckt b o s e t z t e n  d i e  F r a n z o s e n  p l i t n d e r n d B r i x e n .  Kerpen kam 
erst vor Sterzing zum Stelien. Seine ganze Macht betrug nocli 7000 Mann.

Ais diese Hiobsposten durcli den flticbtigen Brixner Bischof nacli Norden 
gelangten, kannte die Bestiirzung der Landesliauptstadt keine Grenzen. 
Cassen, Archive und Kostbarkeiten, daruuter die Ambraser Sammlung, 
wurden eingepackt und .zur Abfuhr bereit gelialten. Vor den schrecklichen 
Eepublikanern fiihlte sieli niemand melir siclier. Selbst die Beamten flohen 
und unter ilincn voran der Referent in Militarsaclien, Gubernialrat Tren- 
tinaglia. Nur Lehrbach, von Glanz und der neue Gouverneur v. Bissingen 
liielten unersclititterlicli aus, und wie sie, so treu, dacbte das Landvolk. 
Erbittert iiber die Feiglieit der kaiserliclien Beamten hatte es bereits so 
manclien dieses Corps handgreiflich seiner Pfliclit belebrt; von Dorf zu Dorf 
erliob sich nun der wilde Ruf: „Hinaus mit den Franzosen“. Allentlialben 
tonten die Sturmglocken und leucliteten Kreidenfeuer durcli die Nacht. 
ZUndend flog dalier Lelirbaclis allgcmeines Aufgebot vom 24. Marz unter 
die bewegten Massen, und in wenig Stunden stromten Tausende in die 
Stadt. Kampflieder erscliollen, und darunter rauscbte es im Jubel der Begei- 
sterung: „Es lebe Frań z, es lebe Lehrbach1' ! Wohl war man willens, den 
Feind nicht melir so leicliten Kaufes aus den Bergeskluften zu lassen, in die



er sich verwickelt, abor mit der Bewaffnung stand es schlimm. Die meisten 
fuhrten Sensen oder Morgensterne, Keulen, Dreschflegel, Mistgabeln, Gries- 
beile, wenige Sabel und Gewelire. In ihrer Wut nacli Waffen stiirmten 
die Bauern sogar das Zeughans und nahmen alles, was sie fanden: Helle- 
barden, Lanzen, verrostete, riesige Scblachtschwerter. Zoller, der Chronist 
Innsbrucks, sagt, „man habe damals geglaubt, die alten deutschen Krieger 
aus Hermanns Zeiten wieder zu selien“ l).

D i e s e  f u r c h t b a r e  S t u r m m a s s e ,  beseelt von Patriotismus und 
Bachedurst, s e t z t e  s i c h  n u n  E n d e  M a r z  g e g e n  d e n  B r e n n e r  in 
B e w e g u n g .  Am 1. April waren bereits 12.000 Tiroler bei Kerpen um 
Sterzing yereint, und Graf Lehrbach arbeitete Tag und Naclit, immer neue 
Ziige aufzubringen und zu versorgen. Nocli wackerer zeigte sich das Burg- 
grafenamt* 2), Da liefi der erklarte Bauernliebling Laudon, abgeschnitten von 
allen leitenden Organen, auf eigene Faust die Sturmglocken schlagen, und 
Meran leistete ihm riihmenswerte Dienste. In hellen Haufen stromte das 
Yolk sogar fern aus dem Oberinnthal zu seinem Lager an der Tilll. Gleich- 
zeitig erhoben sich unaufgefordert und nocli olme gegenseitigen Contact die 
Bewohner der Gelande des Eisackthales und der Berggerichte um Bożen.

Unter solchen Umstanden konnte Kerpen zur Offensive iibergehen und 
einen allgemeinen Angriff beschliePen. Der combinierte Plan desselben war 
mit tiefer Einsiclit entworfen und bezweclste niclits Geringeres, ais die in 
Muhlbach, Brixen und Bożen stehenden Feinde von allen Seiten einzu- 
schliefien, zu vernichten oder gefafigen zu nehmen. Auf sechs Punkten 
zugleich sollte der Angriff erfolgen. Dem Schtitzenmajor Philipp v. Worndle 
oblag es, den linken Fltigel, besteliend aus dem Yolk von Innsbruck und 
Umgebung, Wippthal und Unterinnthal, 4000 Mann stark, iiber das Valser- 
jocli zu fiihren, Muhlbach, Spinges und Aicha zu stiirmen. Bechts sollte 
Hauptmann Wenser mit 5000 Landstiirmern yom Penserjoch lierab Schal- 
ders und Vahrn nehmen, sodann gegen Tschotsch driicken. Kerpen selbst 
ubernalim die Aufgabe, das Centrum von Sterzing aus gegen den Feind zu 
werfen; und gleiehzeitig sollte Laudon in drei Colonnen nacli Bożen dringen 
und Joubert den Eiickzug sperren. In den beiden Flanken liatten dann die 
Sarntlialer und Pusterthaler das Scliicksal des Feindes zu besiegeln. Nur 
eines Winkes bedurfte es, und die ganze furchtbare Wetterwolke sclilug 
iiber diesen zusammen.

Das geschah am denkwiirdigen 2. April. Es war jener Tag, dem wir 
zugleich das herrlichste aller tirolischen Kriegslieder, das bertihmte S p i n -  
g e s e r l i e d  yerdanken. B e g i n n e n d  mi t  d e n  V o r g a n g e n ,  wi e  sic 
d a s  L a n d  T i  r o i  s e i t  B e g i n n  d e s  J a l i r e s  e r l e b t ,  s e t z t  es

r) F . K. Z oller: Gesch. der S tadt Innsliruek, II . S. 347, Anm. 3.
2) Umgebung yon Meran.



s e i n e  Y o l l k r a f t  in d i e  f a r b e n v o l l e  S c h i l d e r u n g  e i n e s  o r t -  
l i c h e n  G - e f e c h t s m o m e n t e s ,  j e n e s  b l u t i g e n  E i n g e n s  n a ml i c l i  
a u f  d e m  H b h e n r i i c k e n  z w i s c l i e n  Mt i l i l bac l i  u n d  P r a n z e n s -  
f e s t e ,  d a s  im Y o l k e  u n v e r w t t s t l i c l i  l e b t  a i s  d i e  S c h l a c h t  be i  
S p i n g e s.

Schon am Morgengrauen des 2. April lie$ Worndle seinen Fliigel 
gegon das Valsertlial und die Spingeser Wiesen ziehen, und ais er selbst 
um 10 Uhr yormittags mit der Hauptmacht den Spingeser Wald erreiclite, 
stand die Vorliut bereits in vollem Feuer. Man schoss jetzt nur nocli 
erbitterter, die Franzosen schneller, die Tiroler morderischer. Aber all- 
miililich sclwand diesen die Munition; selion wichen ihre Eeilien. Da r i e f  
W o r n d l e :  „ Z u s c h l a g e n ,  z u s c h l a g e n ,  und alsbald erbrauste durcli 
den ganzen AVald die furchterliche Losung. Der nmgekelirte Stutzen war 
von jeher Lieblingswafte der Bauerri. Jetzt folgte Schlag auf Sclilag. Nur 
diese Kolbenarbeit und das Heulen der Getroftenen unterbracli die kalte 
Stille. Am iirgsten wiltete das Gemetzel im Dorfe selbst. Hier hatte sieli 
ein Trupp ermatteter Bauern in den Friedhof geworfen und scblug, durcli 
die Brustwehr gescliiitzt, allo Stiirmo der Franzosen ab. Erst im Lauf des 
Naclimittags g e l a n g  es  d i e s e n ,  unter dem Schutz zweier Haubitzen e i n e  
s t a r k ę  U m g e h u n g s c o l o n n e  a u f  d i e  L e i t e n l i o f e  zu b r i n g e n .  So 
weit das Lied. Aus k l i n g t  es i n  e i n  en  S i e g e s h y m n u s ,  d e r  zu-  
g l e i c l i  don  D a n k  T i r o l s  an d i e  H a u p t h e l d e n  des  J a h r e s ,  L a u -  
don,  K e r p e n  u n d  L e h r b a c h  in s i c h  s c h l i e l l t .  Wir lassen es nun 
mit Bezug auf die oben durcli den Druck liervorgehobenen erklarenden 
Stellen im Zusammenliang yollstiindig folgon x) :

1. Ietz woli’ mar giehn ’n Franzosen z’gog’n giehn!
Mei, w as l ia b ’n’s denn bey iins herin’n z’thien? * 6

') a) Original-Ms. von F . K. Zoller in Ilormanns Sammlung: „ICriegslied eines 
Tyroler Bauern im Landsturm  anno 1797 naeh der bekannten Melodey: nIetz woll’n 
mar giehn ’n heilig’n Geist singen e tc.“

6) Originaklr. „Mit W agner’schen Scliriften“ : „Kriegslied eines Tyrolers im Land
sturm  anno 1797“ ; in Hormanns Sammlung und Bibl. tirol. D. n. 134, hier mit der 
von Dipauli selbst im Inhaltsverzeiehnis geschriebenen N otę: „ZoIIer“. Ms. u. D ruck 
weichen fast niclit yon einander ab. Ersteres scheint vielmehr, weil friiher im Besitz 
Schuhmachers, des gegenwartigen Chefs der W agner’sehen Verlagsliandlung, dem Druck 
ais Vorlage gedient zu haben.

c) Ais „Spingeser Schlachtlied“ herausgegeben yon Cichną 1878, arrangiert 
von Komzak-Leiter. Text im wesentlichen nach dem Originaldr., zur Einfiihrung.

d) E in  Aufsatz v. A. (An der L ah n ); Ilote f. T. u. V. 1878, E . B. n. 240.

e) Das Arrangement c abgedruekt im Tiroler Kalender 1881, S. 51.



Es h a t  sie einer b langt*),
Mier liab n ’s j a  nit v e rlan g t;
So kam an ieder N ar,
Frass iins m it H aut und H a a r :
Dos geaht d a  nit, a j a  woli,

In  Tyrol.

‘2.. Die Brixner bpper, do larm en wolil fast,
D a  liabn’s pliindert, w as geist und w as liast: 

G’soff’n aus ’n W ein,
Die Panzen **) g’sc lilag ’n ein,
Die Kasten ausgeliackt,
Die Kreuzer ausserzw aekt;
Und g ’nommen k ’ra d ’s allerbost’ — 

Dos seyn Gost!
3. Z’ Miclieal unten, d a  b a b ’n dier — mi graust, 

W enn i drun denk’ - -  do Lump’n reclit g ’baust:
Den arm en Patern droant***),
J a  g a r  die Kirch’ n it g ’schoant,
’S Zibori ausserg’riss’n,
Die Hostien ummer g ’schmiss’n ;
Is t dos n it a  Cspiit.ta, pfui!

Meiner T ru i!

4. Os Gitsebelen •(•) und W eiber gobt Aclit,
Dass enk opper der Franzos nit aufaclit

E r suecht enk aus die Sock’,
Eeisst enk ’n  Brnstich-j-f) woc-k,
Treibt Kiieh und Goas darvun,
Z'loscht ziind’t er d’ Hauser u n :
Und znecber la s s ’n solle Hund,

W ar mar z’rund!

Die Schlaclit begiimt:

5. Au Mander! schaugt, ’s W 5tter kimmt woltan grób, 
Es steigt j a  schoan darhear aucher blitzblow:

Yoarun die Iieuterey,
Die Sabel glitzen frey,
Lóst-j-ff) nu, es schuoH’n schoau 
Die Bucbsen groass uud kloan;
Krak, krak, karak  und pum, pum,

Um und um.

*) b langen, sehnsiichtig yerlangen; unpers.

**) Panzen, m., Plur. Panzen, das Fass.

***) DroaTn, dra'u, scliw. v„  d reh en ; es einem dra'n. ihm einen Possen spielen. 

-j-) Gitsch f., Madclien.

*]-f) Brustich, n., m., Brustlatz, Mieder, (entstellt aus Brusttucli).

•j-ff) losen, seliw. v., liorclien.



6. Ietz Briieder, dos b itt i enk, nit verzag t!
H albs g’wungen ist, wisst’s woli, dear’s frisch w agt.

Dort kimm t — dbs geit a Stear*) —
A gan ze  K utt’ **) darhear,
Luchs, M ader, W olf und Fuchs,
Sch lag t un die Stutzen flugs:
Pav! — hui, do fzapplen schoan,

D a  h a b t’s ’n Loahn!

7. Ietz, Briiederlen, nemmt’s d’ Reahr in die H and’
Und lafft ’n Banaiten z’g6g’n, so viel’s konnt!

Hobt au  die Kolben g ’schwind,
Sch lag t eanen af die Grind ***),
Rennt mit ’n Griesbeil drein,
Geschlachtigt muess es seyn;
Zwui lassen s’ linser Yiech und L eut’

N it u n k e itf).

Eine Episocle des Kampfes, Hieb auf die groi3e Zald der Tambours 
im franzdsischen H eer:

8. Der Tamper ob’n, dersell rotzige Bua,
E r schlot eana frey ’n W irbel voarzua:

Bua, du bist mier nit z’hoach,
Dos ist dei~ lbschter Stroach,
Schaug, wia die Trummel kracht,
W ia’s Burzegagl-j* f )  m acht:
Ha, ha, Tamperl ist der z’hoass?

Gliick af d’ R o as!

Die feindliche Umgebungscolonne wird sichtbar.

9. Beyn Saggara, da krefelt j a  schoan meahr 
A nuier H a u fn  iiber’s Oggele darhear;

Geah Stoffl, H an s und Yeit,
Reibt enk woadl af die Seit’,
Greift d’ Loter arschlings un,
Dass koaner fliechcn kun!
Und gealit eana reasch af’ d’ H axffj*) 

Mit der Prax!

Siegesjubel:
10. Y ic to ri! Juhe! der Feind ist g ’rieb’n au, 

E r la lit j a  schoan beyn Loch aus, d’rau, d’rau.

*) Stear, StBr, f., Lohnarbeit der Handwerker in Priyathausern, dana iiberhaupt
Arbeit.

**) K u tt’, f., Menge, Trupp.
***) Grint, m., Schiidel, Kopf. -j-) unkeit, ungeschoren; part. praes. zu keien, 

g ’heien, heien, werfen, plagen. Burzegagl, (Plur. gagi.) m., Burzelbaum. f t t )  Hax, 
f., mhd. hahse, Inbegriff von Beine, Schenkel.



Vivat der Koaser F r a n z !
Ihm  g ’hear~mar wieder g a n z ;
Laudon und Kerpen, enk 
Bleibt ’s L and’I ingedenk,
Und du, Leahrbach, lob fein g ’sund,

S teif und ru n d !

Also ein Siegeslied ist das Spingeserlied. Freilich preist es nur die 
angenommene Aufreibung und Verjagung der Feinde, denn der 2. April 
endete factisch und unmittelbar niclit mit dem Sieg, sondern mit der Nieder- 
lage der Tiroler auf allen Punkten. Vahrn und Spinges, sclion erstiirmt, fielen 
wieder der feindlichen Ubermacht anbeim. Die Action auf Miililbach miss- 
lang, Kerpen erlitt eher Naclitheile, die Sarnthaler und Pusterthaler ver- 
hielten sieli nntliatig, der Feind hatte somit keine einzige Position yerloren. 
Und trotzdem bleibt der Tag yon Spinges ein Ehrentag der Tiroler, ein 
Tag des moralisclien Sieges. Die wilde Wucht des tirolischen Landsturms 
batte den militSrischen Mut der Franzosen gebroclien, um so melir, ais 
Laudon im Siegesflug von Bożen nalite. Deslialb suclite Joubert bereits 
am 5. April sein Heil in dem einzig nocb moglichen Riickzug durch’s Puster- 
thal, der ilm zugleich die Vereinigung mit dem Hauptlieer erhoffen lieB. 
Durcb Abbrennen der Briicken binter sieli begegnete er einer rasclien Yer- 
folgung.

Kehren wir nun zu uuserem Siegeslied zuriick. Man wird sieli alsbald 
fragen: Was bat es fur eine Weise? Von wem und wann ist es gediebtet?

Den ersten Punkt beantwortet das Lied selbst. Auf dem Titel des 
Flugblattes steht niimlicb: „Nach der bekannten Melodey: „Ietz woll’n mar 
gielm ’n heilig’n Geist singen.“ Dieses sogenannte „lieilig Geistlied“ war 
nach Hormann Ende des yorigen Jahrhunderts eines der yerbreitetsten Yolks- 
lieder1). Der bekannto Dialektdicliter Lutterotti stellt es wenig ver;indert in 
seine Sammlung ais „ein sclion iilteres Lied“. * 2) Zur Vergleiclmng lasse ich 
die erste Strophe nach Hormann folgen: 3)

1 . Ietz woli’ mar giebn ’n heilig’n Geist singen, wear’n kun.
Die Prodig, do fangt j a  sclioan nn ;

Miiess’n iins eini g’sehlein’n,
Sii st mecht’ er iins ausgrein’n,
Miiessen nachifrag’n,
W as er iins auftrag’n :
J a  wissen miiess’ m ar’s decht, decht,

S ifst war’s sclilecht.

‘) v. H. (HSrmann): Die tirol. Kriegslieder e tc ; Bote f. T. u. V. 1879. E . B. n. 92.
2) E . v. L  (L utterotti): „Gedichte im Tiroler Dialeete“, S. 26; Innsbruck 1854, 

Felician Raucli.
3) Ms. in 1 lormauns Sammlung,



Von wem nun Text uricl Weise d i e s e s  Liedes stammen, ist freilich 
niclit zu oruieren, schwerlich aber die letztere, wie mail vielfach annimmt, 
Tom Tonkiinstler Gansbacher. Denn der war, ais er bei Spinges mitkampfte, 
19 Jahre alt. x) In zwei bis drei Jaliren — und friiher hat Gansbacher 
kaum componiert •— konnte die Arie denn doch niclit zu einer „bekannten* 
Yolksmelodie werden. Sie ist markvoll und im Chor gesungen, von maje- 
statischer Wirkung.

Den Dichter kann der gliickliclie Besitzer des Originalmanuscriptes nicht 
schwer erraten. Dieses trSgt namlicli die Unterschrift D. K. Zollers, des 
genialen Bauadjuucten, Historikers, Kartographen und leider nur etwas leiclit 
kauflichen Yolksdicliters von anno 8 und 9. * 2) Das Ms. der Selbstbiograpliie 
Zollers bestatigt die Gleichheit beider Handschriften yollkommen und gestattet 
zudem mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit die Antwort auf die Drago der 
Entstehungszeit. Zoller sagt łiier namlicli (Seite 28), er liabe vier Wochen 
naeli dem Abzug des Feindes die Position Kerpens in Sterzing aufgenommen. 
W er wird nun zweifeln, dass, wenn Zoller das Lied je  gemacht, es li i e r  
gescliali,- wo die ganze Situation des denkwiirdigen Tages an seinem geistigen 
Auge vorliberzog ? Der Dialekt des Liedes gehort nach des Dichters eigenen 
Notizen im wesentliclien Sterzing an, ist der specifisch tirolische. Einzelne 
Strophen erliielten sieli lebend bis auf unsere Zeit, allein im ganzen konnte 
mail das Lied fiir’s Volk verloren geben, bis die Ausgabe Cichnas 1878 es 
wieder erweckte und die Innsbrucker Liedertafel ilim glanzend zum Sieg 
yerhalf. Seitdem ist die Erinnerung an den ruhmreichen Tag von Spinges 
wieder frisch und jung im Herzen der Tiroler erbliiht, und es war nur eine 
alte Scliuld, dass man am 1. Mai heurigen Jahres liinaufpilgerte zu jenen 
blutgetrankten Hiilien, um den gefallenen Vatern ein Denkmal zu weilien, 
ilinen zur Elire, der Zukunft ein Walirzeiclien, festzuhalten an alttiro- 
lischer Treue. 3)

Yersctzcn wir uns nun nach dieser Abschweifung in’s Gebiet der 
Kritik wieder auf das Sclilachtfeld yom 2. April, und z war jetzt in den

‘) Joliann Gansbacher. Sein Leben und W irken geschildert von Konrad Fisch- 
naller. Innsbruck, W agner, 1878, (S. 10, 11 ).

2) F r a n i !  K a r l  Z o l l e r ,  geb. zu Klagenfurt 4. Sept. 1748, ward nach einer 
bewegten Jugend und mancherlei Existenzkampfen Bauadjunct zu Innsbruck, wo wir 
ihn 1797 finden. 1806 yersetzte ihn die bairische Kegierung zum Kreisamt nach Brixen 
und auf einen compromittierenden Yorfall des Aufstandes anno 9 hin nach Miinchen. 
E r lielJ sieh aber bald pensionieren und kehrte behufs Yollendung seiner Innsbrucker 
Geschichte 13. Febr. 1813 in die tirolische Landeshauptstadt zuriick. Ilie r starb er 
1829 kiuderlos, nachdem ihm seine treue Lebensgefahrtin, eine Linzerin, schon lange 
yorangegangen. V. seine Selbstbiographie: „Ruckerinnerungen iiber meinen Lebens- 
lauf“. Ms. Bibl. tirol. D. n. 723.

3) V. Dr. J .  Hausotter: Die Einweihung des Denkmals in Spinges am 1. Mai 
1882. Separatabdr. aus dem Boten f. T. u. V. 68. Jahrgang n. 103, 104, 106, 107.



Bereicli der Tliatigkeit jenes Mannes, der, vom Yertrauen seiner Massen 
getragen, dasselbe in glanzender Weise rechtfertigte. Laudon liatte den 
3. April ais Angriffstag bestimmt und tlieilte zu dem Zweck seine Maclit 
in drei Colonnen. Der rechte Fliigel sollte sich jenseits der Etscli iiber 
St. Pauls und Kaltern ausdelmen, das Centrum rlickte auf der LandstraBe 
von Terlan vor, der l i n k ę  s t a r k s t e  F l i i g e l ,  d e n  L a u d o n  s e l b s t  
f i i h r t e ,  b e g a n n  d e n  K a m p f  a m J e n e s i e n b e r g .  Kanonen donnertcn 
in die Stadt. Wohl wehrte sieli der Feind verzweifelt, allein die Bauern 
focbten wie Lbwen und sclilugen olme Pardon alles nieder. Viele traten 
sogar in die Soldatencompagnien und hiclten 7— 8 Stunden im Feuer ans. 
Endlich gelang es Laudon, das Feld vor Gries zu nehmen und die Fran- 
zosen nach hartnackigem Widerstand in die Stadt zu werfen. Erst die 
Naclit machte dem Kampf ein Ende. Der Feind war von Walschland abge- 
schnitten; denn Graf Neuberg sperrte mit dem reehten Fliigel die verram- 
melte StraBe nach Neumarkt, und 500 Franzosen, dic den Durchbruch ver- 
suchten, fielen unter den Kolbenstreichen der Landsturmer. Deslialb retirierte 
General Delmas noch in der Naclit nacb Brixen. Die Rettung Tirols stand 
siclier.

Den lierrlichen Erfolg des Tagos preisen melirere Siegeslieder, 
zunaclist eines, wie das Spingeser, in kraftigem Dialekt gehalten. Da es 
„nacli dem Weisel: „Den Stutzen hear beym Saggara“ gesungen werden 
soli, diirften wir wolil den Dichter des letztern, Joliann Friedricli Primisser, 
auch zu dem seinen maclien. Ahnliclie Wendungen konnen dies nur besta- 
tigen. Wie dort, f i n d e n  wi r  auc l i  h i e r  don  e d l e n  W e t t s t r e i t  im 
K a m p f e  s c h a r f  h e r v o r g e l i o b e n .  Ich gebe das Lied ganz, um seine 
ungestiime Kraft nicht zu becintrachtigcn: ł)

1. Ietz ist er gar der K irchtatanz 
Und iinser Landl k’re ttet;
E s lobe iinser Koaser F ra n z !
Sie lieg’n in Bluet derknetet.
F ranzoselen! habts ausgedroant 
Mit F u i’r  und Schweart zu wiiethen?
Die Gosch ist woli verfluecht verboant,
Mier h ab ’n’s enk konnt yernieten.

2. Die Sturmglocken gink gank saust 
Durch M ark und Boan und Felsen;
D a krazt er woli in Grind und laust,
As bissen an die Gelsen. *

') „A Siegslied am heil. sant Is ido ritag  Anno 1797. Im  W eisl: den Stutzen hear 
beym S ag g ara“. Originaldr.: Ferd. Bibl. II  e 8 und Bibl. tirol. IX n. 134. Auch hier 
ist das Lied „Prim isser11 zugeschrieben.



Inn thal stiirzt a f n  Brenner los,
Der Vintsehger ju z t : H ui M ander!
H ui L audon! wo ist der Franzos?
Du, Pseirer, m ier m it ’nander!

Die Franzosen bei Neumarkt von Walschland abgeschnitten:

3. Mier, i und du, hellau, h in a b !
Franzos’, sui sotst du keim eri!
N it N uim arkt meali, s’ Franzosen Grab,
W eard ma’ d’sell Gegat nennen.
Der Pseirer gritet *) orla lioach,
Dear Tremm’1 mbsst sochs Ollen,
E r teatet nangger **) af oan Stroacli 
Drui solle saubre G’sollen.

Entscheidungskampf dos linken Fliigels:

4. Ietz walzt si vun Jenosibirg 
Der grimmi Toat hearunter.
Brav R itner! schlag zue, stoass und wiirg’!
Brav Sarner! d’riiber und dkunter.
J a  woli Pardon! bit.t’ Gott lei d’rum,
W enn du no oan derkennest,
Dass d’ nit m it Leib und Seal’ kurzum 
Z u’n Tuifel oiden rcnnest.

5. Wo ist der Hołd, wo Laudon? Hier,
D a m itt’n  unter’n Haufen;
H inab in ’s Tlial, und soli ten mier 
In  F rankenbluet dersaufen!
Der Sturm v o r ! Gott steah uns bey,
Sant Isidor ***) soli zeugen,
Dass d’ Feind’ vor der Tyroler T reu’
Und K raft si miiessen beugen.

Es war cin kaltes Schlachten ohne Pardon:

6. Sie hiiben un  zu naggleu, sie,
Die T atzen g a r zu fa lten ;
W as hoasst denn dos: Mundie, M undief)? —
Nix! alle miiesst’s derkalten.
Beyn Saggara! dbrt lafft a  Trupp 
D arvun ru n  linken Fliigel;
Gealit’s nu, kiimmt’s schu in d’ rechte Klupp’,
.Sehmbckt’s nu d’ Innthaler Priigel.

*) griten, schw. v. schreiten; zu grit. **) nangger, adv. (Passeier), fast, beinahe.
***) Patron des 3. April, des Schlachttages. 

f )  Das franzbsisclie „mon D ieu“.



Also die Feinde gen Sterzing gejagt; eingeschlossen; Sieg.
7. Gerettet ist ietz ’s V aterland,
Um arm t enk, W affenbrueder!
Geschlag’n der Feind mit Spott und Scliand,
D ear kimmt iins nimmer wieder.
Dear T ag  bleibt iins af ewig sch ien ;
Ós Kinder, denkt an d ’ Alten!
Jetz  woli’ m ar g iehn*) in d’ Kirchen giehn,
Tadeum laudes lialten.

Der Gedanke „Einlieit macbt stark“ diirfte das Lied leiten. Ein 
anderes, weiter ausgreifend, theilt Beda Weber aus Passeier mit. Es lilsst 
trefflicli die einzelnen Pliasen des Kampfes vom Rtickzug Laudons nacli der 
unglticklichen Schlacht vor Salurn (20. Marz) bis zur Yertreibung des Feindes 
erkennen. Ein Rafensteiner Scliiitze mag ilim das Dasein gegeben ltaben: ł)

1. Friseh auf, ihr Scharfschiitzen! 2. AVann wir schon erst neulieh
Kommt eilends herbey, Haben miiss’n retirier’n,
Ih r hort schon das Knallen Sind doch unerschrocken
D er F lin ten  a u fs  Neu’. H eut’ mit Officier’n.

Nnn folgt der Anprall anf di 
(Senosig). Er bestimmt das Schicksa

7. Ih r  Herz ist in  d’ Hosen,
Sie sind schon verzagt,
W eil wir sie yon der Hiihe 
H inunter gejagt.

Aber auch da konnen sie den

14. W ir wollen in E il’
Unser Volk zusammziehn,
So viel wir nocli haben,
Und g ’schvvind davon fliehn.

franzosische Stellung bei Jenesien 
der Feinde:

8. Sie haben sieli je tz t nocli 
A u fs  Griess **) potentiert,
Mit Kugeln, Kortatschen 
Auf uns kom antiert.

Anblick Laudons niclit ertragen.

15. So ist’s auch geschehen:
Schon um M itternacht 
H aben alle Bugeter***)
Den F e i’rabend ghnacht.

Bis Rafcnstein am Ritten bat man ilmen das Geleite gegeben. Nocli 
ein Vivat auf den Kaiser und Erzberzog Karl, und dann zum wiirdigen 
Schluss die cliristliclie B itte :

') Beda W eber, „Das Thal Passeier", S. 360 ff.
*) Der Inf. gen, giehn, gean, in oberdeutsehen Mundarten haufig vor einem 

anderen yon dem Hauptyerbum  abhangigen Inf., soli das schnellere Fortschreiten der 
Handlung bezeichnen.

**) Ortschaft Gries bei Bożen.

***) Schimpfwort vom franz. „bougre'1: tirolisch „H eiter", bedauernswerter Mensch, 
seit den Franzosenkriegen in Tirol eingebiirgert.



21. E in’ B itt’ an den Kaiser, 
Uns nocli g ’wahren soli:
E in’ Meil’ langen Galgen 
Soli er in Tyrol

22. Aufricliten und dort 
Ohn alles Bedenken 
Die falsclien Yerrather 
D arauf lassen henken.

Scłion am folgcnden Tag, 4. April, liiclt Laudon unter ungeheurem 
Jubel der Beyolkerung mit 7000 Bauern semen Einzug ifi die Stadt. Da 
begriifiten ihn die Bozner Musikanten ganz passend nach der Melodie des 
alten Liedes „Laudon riickt an“ auf seinen groCen Olieim, den Sieger bei 
Kunersdorf, Scliweidnitz und Belgrad x) :

1. La, la, la, la, la, Laudon riickt an ;
E r riickt in ’s W alscliland ’nein,
Nimmt S tadt’ und Lander ein,

La, la, la, la, la, Laudon riickt an.

2. La, la, la, la, la, Laudon riickt a n ;
E r  jag t d ’ Franzosen fort,
Befreyet unsern Ort,

La, la, la, la, la, Laudon riickt an.

6. La, la, la, la, la, Laudon riickt an ;
Gott segne diesen Mann,
Scliaut ilin fein alle an,

La, la, la, la, la, Laudon riickt an.

8. La, la, la, la, la, Laudon riickt an;
Iloch lebe dieser Held,
W ird nicht bezahlt m it Geld,

La, la, la, la, la, Laudon riickt an.

Niclit so volksmabig klingt ein anderes Liod auf den Helden des 
Tages. Es gibt die „Empfindungen des Dankes der Stadt Bozen“, ist 
iiberli aupt ziemlich bosclieiden gehalten. Zur Probe zwei Stroplien 1 * 2) :

1 . Heil und D ank dem Sieger, 
Dem E etter in der N o tb !
E r zerstreut die Hordę,
Die uns iiberfiel,
E ettet uns Tom Mordę 

* Und Ubeln olme Ziel.

1. Heil und Dank dem Sieger, 
Dem E etter in der N o th !
So rufet D ir entgegen 
Die wonnetrunk’ne Stadt 
Und wiinschet Gliick und Segen 
Za jeder Heldenthat.

') „Laudon riickt an. Nach der Melodie des alten Liedes auf den Grafen Gideon 
von L audon  nacli dem siebenjahrigen Preufienkriege. Gesungen von den Stadtmusi- 
kanten, ais der H err General Feldwachtm eister F reyherr von Laudon am 4. April 1797 
siegreieli in Botzen einzog. Botzen, gedruckt bei Jobann Thomas Hofer, k. k. Stadt- 
und M erkantil-Buchdrucker“. Originaldr. in Hormanns Sammlung. Arie des alten L iedes: 
W lih, v. Janko, Laudon im Gedicht und Liede seiner Zeitgenossen S. 137.

2) Originaldr.: Bibl. tirol. D. n. 1245.



W ir wissen bereits, wie der Yormarsch nacli Brisen die Lagę Jouberts 
entschied. Laudon erfiillte jetzt aucb, was man im Volkslied von ilim 
erwartete:

„E r rlickt in ’s W alschland ’nein,
Nirnmt, Stiidt’ und Lauder ein.“

Der franzosische General Serviez sah sieli unauflialtsam von ilim zuriick- 
gedrangt. In wenig Tagen nalim Laudon Lavis, Trient, Roveredo, Ala, 
Torbole; und da zudem gleichzeitig das Pustertlial gesliubert ward, hatte 
Tirol ani 13. April seine Freilieit wieder. Die Landstiirmer kelirten lieim. 
Alle Gefalir schwand, ais am 18. April der Praliminarfriede zu Leoben dem 
Kampf zwischen Osterreich und der franzbsischen Republik ein yorliiufige.s 
Ende maclite.

Tirol hatte neuerdings herrliclie Proben von Heldenmut und Opfer- 
willigkeit gegeben. Die Jahre 1796 und -97 werden immer ais Ruhmes- 
blatter leuchten in der Landesgescliichte. Das suclite auch Kaiser Franz 
nacli Kraften anzuerkennen. Schon am 27. April verspracli er in einem 
Handschreiben allen Landesyertheidigern Denkmedaillen und was noeb mensch- 
licher, fiir die Witwen und Waisen der gebliebenen Kampfer den notwendig- 
sten Unterhalt. Und er liat auch sein Wort im folgenden Jahre gehalten.

Doch all’ dies verwischte lange nicht die tiefgehenden Spuren der 
verflossenen schrecklichen Tage. Yerwustete Felder und Brandstatten, Triim- 
mer und Leichen beglciteten den Wanderer auf Wegen, wo die Heere gezogen. 
Viele Ortschaften lagen erschopft und rein ausgepltindert. Uberall hatte 
der Krieg die gewohnliche Lebensordnung gestort, Hunderte von kraftigen 
Mannern dahingerafft oder durch Wunden arbeitsunfahig gemacht. Dazu 
kamen steigende Theuerung und epidemische Kranklieiten, denen noch Tau- 
sende erlagen. Wahrhaft gliicklicli konnten jene Gegenden sieli schatzen, 
die unmittelbar dem Schauplatz des wilden Ringens ferngeblieben.

W ir finden deshalb jetzt eine Reilie Danklieder der Heimkehrenden, 
von der innersten Freude getragen, dass die milde Friedenssonne dem Lando 
wieder aufgegangen. So sangen die Volser Schiitzen in feierlichem Ton zu 
ihrem Schutzheiligen auf dem Blasienberg *):

1. Von den wilden Kriegesflammen 
Kommen wir vor dir zusammen,

Blasius, bey dem A ltar, *

') „Danklied der yolserschiitzen bey ihrer gliickliclien Zuriickkunft. Abgesungen 
auf dem hl. Blasienberg11. Ms. (vom Śtift W ilten) in Hormanns Sammlung. Das 
Ms. ist zwar undatiert, trotzdem kann man das Gedicbt mit Gewissheit in’s Jah r 1797 
yerweisen. Denn yorerst spricht es nur von Frauzosen und nicht, wie die „neuner“ 
Lieder, auch von Baiern. Dann ist entscheidend Str. 9 : nur 1797 blieb „das Kriegsfeu’r“ 
von Vols „abgeleitet“, nicht aber anno 9.



Dir ein Danklied abzusingen,
Lob und E bre dir zu bringen

F iir den Scliutz in der Gefahr.

Lebendig wird die Kriegsfurie gescliildert:

3. Bombenkessel und Karthauuen, 
Stuek’ und Morser zum Erstaunen 

Briillten unaufhiirlicli fo r t ;
Aber trotz der Feinde W iitlien 
Kamen w ir durcli dein Behiiten, 

Blasius, zum sichern Port.

7. Stadte werden um gekeliret,
Aller Yorrath wird yerzehret

Durcli ilir schwarze H ollenw uth : 
Diese teuflischen Soldaten 
Uben solche Lasterthaten,

W elclie kaum ein Ileyde thut.

9. Docli von allen diesen Plagen, 
Konuen wir mit W alirheit sageu, 

Dass uns Blasius befreyt:
E r hat seinen Scliutz yerbreitet,
H a t das Kriegsfeu’r abgeleitet,

Ilirn sey I)ank  in Ew igkeit!

Ais am 1. Mai die Pfarre Axams, Heimat beriilimter Spingeser Helden1), 
in Seelen- und Lobamt noch einmal Leiden und Freuden des Jahres fasste, 
und eine zalilreiclie Scliutzen-Compagnie den gefallenen Waffengefalirten 
dabei die lctzte Elire gab, begleiteten fromme Lieder der Anwesenden das 
Doppelfest. Was konnten sie wolil passender widerspiegeln, ais die iiberstandene 
schwere Zeit2) ?

Iieclit ist’s, die todten Helden durcli ein Denkmal zu eliren:

4. Docli, was iiutzen Ehrenzeicben, 
Die mit eitler W elt vergeli’n, 

Seelen muss man Preise reichen,
Die in Ewigkeit besteh’11; 

Almos’n, Opfer und Gebethe
Sind das Losgeld, sind ihr Lohn, 

E ilt, o Freunde, um die W ette, 
Bringt ihnen die S iegerkron!

') Briider Peter und Pankraz H aider; Fagschlunger, vulgo „Priska“. Dariiber 
yergl. Horm ayr; Tir. Merkwiirdigkeiten und Geschichten, I. (1802).

2) „Gesange fiir die im Kriege umgekommenen Landesyertbeidiger. Gelialten in 
Gegenwart einer zahlreiclien loblichen Scharfscliiitzen Compagnie. In der Pfarre Axams 
den 1. May 1797.“ O riginaldr.: Ferd. Bibl. I I  a  33, Bibl. tirol. D. n. 134.



Das Lobamt preist die gliickliche Abwendung hocbster Gefalir. Kaub 
imd Mord bezeichneten des Feindes Wege, alles schien verloren, da warf 
Gott frischen Mut in die Mannerbrust und sandte den Sieg durch Landon:

6. W er hiitt’ es wohl geglaubt?
Der Held fiihrt neue Kriege 
Und liemmt der Feinde Siege,
E r nimmt, was sie g e rau b t;
Mit seinem Volk um d’ W ette 
Sprengt er die blaue Kette,

Die Berg und Land 
So schwer verband 

Von F rank- bis Osterreich —
O unerhorter S tre ich!

Mbgest du, Himmelskonigin, aucb fortan der Hort des Landes bleiben:

Sollt’ es ein Feind uoeh wageu,
Mach’, dass Tyrol kann sag en ;

Der Sieg ist mein,
Die Glorie dein 

Und deinem Solin die E h r’ ;
Bleib’ unser Landeswehr !

Ein Geistlicher mag der I lieliter sein.
Aus ganz anderem Ton gieng es am 9. Mai zu Scliwaz ber, a!s die 

dortige 2. Scbutzencompagnie unter Hauptmann Niklas Lergetporer rulim- 
bekriinzt in die Heimat kelirto. Eine der letzten hatte sie nocli iiber’m 
Leobener Frieden liinaus frciwillig an der Grenzwaclit Fusterthals zur Rettung 
des Lienzer Gebietes mitgelialten und unter Oberst Lanser, v. Worndle und 
Dominik v. Cazan so grimmig die Schanze von St. Crisanten besetzt, dass 
der Feind sieb ohne Angriff nach Drauburg zuriickzog. Lienz blieb in 
Folgę dessen innerhalb der Demarcationslinie. Kein Wunder, wenn dalier 
Staudacber seine siegreichen Landsleute nacb Siingerart begriibte. „K ’rad 
a klein’s Lied’l filr enk“ nennt er bescheiden seine Gabe. Allein das 
„Liedlu ist dem begeisterten Chorregenten wobl etwas gro U und gedebnt 
ausgefallen und bat tiberdies noch vom „Herm Lergetporer selbst“ 
„2 Gesatzl11 zum Dank ais Zugabe erhalten ‘).

1 . Aft heunt a Liedl recht saggarisch tol,
Krad, weil ietz k ’re ttet is t’s Landl Tyrol!
Do schiena Franzoslar, dij san h a lt ietz wbck,
Sie liab’n si sauba yabrennt die Scbmijck. *

') „Lied anf die Zuruckkunft der zweyten Schiitzen Kompagnie von Schwatz 
unter Anfuhrung des Titl. H errn Pet. Niklas Lergetporer. Vom P. Staudacher, Chorregent, 
Schwatz den 9. Mai 1797“. O riginaldr.: Bibl. Tirol. D. n. 134.



Die nachsten Strophen ricliten sieli an die Ankommenden:

2. Ju h e isa ! seyd’s lustig  und seyd’s iins geg riiesst!
Die bittarn  J a r l’ san ietzo vasliesst.
As b a t da Tyrola sein Arm ausg’strockt 
Und a ft’ n  Franzoslan die Oabr’n geriickt.

6. W ann sie bey Crisanten nid w ar’n  zuriick,
Os ha tt’s as ungriffen mit muetliig’n  B lick ;
Sie schmockten den H and’l, d’rum schaugt’ koa~r hear,
Sie furchten, sie wur’n geklopft noli meabr.

Das Lebehocli auf die Officiere der Compagnie beantwortet Lergetporer:

13. ’S is ab a  koa W unda, dass gangar is guat,
W eil’s Land’1 ba t g ’halten  mit Gott in da N u a th ;
D ’rum ha t iins die Yuasicht mit Manda gesogn’t,
Dii muethvoll m it W eisheit und L ieb’ iins begogn’t.

14. Da W elsberg*), da Lanser, da Sehneeburg*), Cazan,
Dos w ar’n die Schlichter der g a r groassen Plan,
Sie h ab ’n si lassen koa’ E a s t und koa' Kuah,
Bis gbvos’n ’n  Feinden da G atta is zua.

Wollen wir nun die nocli iibrige Frist des Jalires dem Mannę lassen, 
dcm sie aucli die Yiiter gewidmet. Graf Lehrbach hat es verstanden, mit 
starker Hand rastlos und unerschrocken durch den Wogensturm der Zeit 
alle Krafte e i n e m  schonen Ziel entgegenzufiihren, dem Sieg; und auchjetzt 
nocli vertrat er mit warmer Hingabe die Wiinsche des wundenreichen Landes 
beim Kaiserthron. Darum ist ihm ein Ehrenplatz im Herzen der Tyroler 
geworden. Bis zu seinem Abschied begleiteten Lieder und Feste, dem 
innigsten Dankgefiilil entsprungen, den cdlen Iletter, gewiss der sebiinste 
Lolin, der einem sinnigen Mann seine Miilien kronen kann.

Den Reigen erbffnete Staudacher. Ais Lehrbach mit dem Gouverneur 
v. Bissingen am 2. Jun i in Schwaz einsprach, sali er sieli ais Ehrenbiirger 
begriibt, und der unermudliche hatte schon wieder „a bissal a Liedl“ in 
Bereitschaftx) :

1. H eunt hab ’ m aP orad i **), heunt is ’s j a  recht tol,
As is d a  da Leahrbach, und dos g ’filllt iins wol.
Mier san illlo lustig, m ier san all<) froh,
W ann mier bey iins sbchn an  kreuzbraven M a” .

’) „Lied zu Ehren des Kaiserl. Konigl. Hof-Commissar Ilerrn  Grafen Von und 
zn Lehrbach, und H errn  Gouverneur Grafen von Bissingen. Yom Pet. P . Staudacher, 
Chorregent in Scliwatz. Abgesungen den 2. Juny  1797 bey dero Anwesenheit in 
Schwatz11. O rig inaldr.: Bibl. tirol. D. n. 134.

*M itglieder der Schutzdeputation. ** Paradę.



3. E r h a t woli an Uardnung, a  schieno, g’maclit,
H a t af iinsa Bostas k ’rad  T ag  und Naclit trach t’t ;
E r kunn t’ koali Kummer, er furcht’ si koa Laus,
E r liielt bey’n  Tyrolam  recht kearnfest aus.

7. Ietz san ma lia lt k ’rettet, ietz h a t’s h a lt an E nd’,
W eil sie do Franzoslar so graula yabrennt!
W ann nit da Minista so g ’a rb at b a tt’ zua,
Mier liatt’n koan F ried’n, mir h a tt’n koa Euah.

Dem Gefeierten direct gewidmet:

10. Ietz nu  k rad  a kloa~s, Ilea r Leabrbach, zu e n k !
Mir rod’n g an z  truck’n, mier m ach’n nid Schwank’,
Mier liab’n nid Eeichthum, mir b ab ’n nid G aVn —
Doh*) sollt’s os as D ankbarkeit ’s Burgerrecht h a b ’n.

11. Mier wearn enk folgen, mier wearn seyn treu!
S ag t’s os nu ’n  Koasa, dass’s w irkla so sey:
Aft h ab t’s g’wis a ll’ boade a  recht groasse Freud’,
Uud enk’re Tyrolar, do bleib’n bey Schneid.

12. Ietz woli’ ma’s gean b’sehliess’n, ’s Liadl is aus,
Ietz no a kloa~s W iintsch’1, aft geahn ma n a ch H a u s’:
„Da Leahrbach, der lobe mit sammt ’n Gubernear“ !
Os seyd’s brave Manda, kommt’s bald  wieda liear!

Es ist auffallend, dass sammtliche Licder Staudacbers mit Ausnabme 
jenes Duxeraufrufs e i n e  Strophenform weisen. Hoclist wahrscheinlicb 
waren sie audi alle nacli e i n e r  Arie zu singen und z war der des Aus- 
marschliedes vom 3. Ju li 1796. *) Turkische Musik mag, wie dort, uberall 
die Begleitung gebildet liaben.

Am 4. Juli beschloss dic Landschaft zu Ehren des nunvergessliclien“ 
Ministers ein „dem Genie der Nation angemessenes Fest“ zu veranstalten, 
ein PreischieJ3en namlicb mit reichen Besten, das vom 2 3 .-2 7 .  Ju li dauern 
sollte. Gleichzeitig tagte der Congress zur Ordnung der zerrtitteten Landes- 
verbaltnisse in Innsbruck. Aucb er hielt es fur seine Pfliclit, Lehrbach die 
Empfindungen des gertihrtesten Dankes in einem Scbreiben auszudriicken. 
Ais dann der Allverebrte Mitte September in Begleitung Bissingens wieder 
einmal eine Beise durch’s Inntbal unternalim, abnte man bereits da und dort, 
es werdc seine letzte sein, denn das Geriicht gieng, ein groCerer Posten sei 
nunmehr fur ibn vorbehalten.

Dieser Befurcbtung gab zunaclist am 13. September die Gemeinde 
Axams Ausdruck. Damals giengen namlicb, wie uns iiberliefert wird, dic 
„beiden Excelenzien“ durchs Dorf, um „die Ferner zu beselien11, wabrscheinlicb 
wolil nur, um einen Anblick des Plattacber Ferners zu gewinnen; denn *

‘) Tide S. 14. *) docli.



sclion Tags darauf finden wir sie im Unterinntlial. Zu Axams gieng es nun 
recłit festlicli lier. Triumplipforten aus Tannengewinden zierteu die Straże, 
und im schonsten Sclimuck imliten sieli des Dorfes Bewoliner den liolien 
Herren, zugleich Dank und Bitte anzubringen. Eine landliclie Scene in 
Alexandrinern, vom Scłraster-Dicliter Franz Jordan, einem tirolischen Hans 
Sachs, aus dem benaclibarten Ames (Ames) gereimt, entrollte sieli vor den 
Augen der Uberraschten: ł)

Nacbdem ein „Spreeher11 den Hofcommissar ais „Yolkesfreundu begriiCt 
und die vergangenen Kriegsgefahren mit seinen Bemtiliungen im Yordergrund 
bat yortiberziehen lassen, melden sieli „die Schutzen“ :

Gleiehwie wir yiermal schon zum Kriege ausmarscliiert 
Und von dem Feindescorps auch Manche massakriert,
Gleiehwie wir heut’ im G’wehr zu Deiner Ehre stehen,
So sind wir noeh bereit, wohin du fiihrst, zu gelien.
Allein, was nfltzet uns die Feinde zu vertreiben, 

lang im Inneren noch falsche Freunde bleiben!

Den Scliutzen folgen „die alten Hausviiter“, Lehrbach preisend ais 
Gronner des Ackerbaues; dann „die W eiber“ :

Vergelt’s Gott, grosser Herr, fur alle eure Gnaden,
Ih r habt uns von der Angst und grbssten G’fahr entladen.
W ir konnen anders nichts zu einem Dankes Zeichen,
Ais liier, wenns eueh beliebt, ein’ frischen*) B utter reiehen.

Humoristiscli spreeben „die Junggesellen11:

Sie sind ein Junggesell’, welch’ E lir’ fiir unsern S ta n d !
Jauchzt Bruder! jauchzet all’ und klatseliet in die H and:
E in  braver Junggesell’ und ein M inister z’ gleich —
Dies ist ein W underwerk im ganzen Romerreich!

Niclit selilechter „die Jungfrauen“ :

Den Kern h a tt’ der Krieg von Buben aufgerieben,
W as war’ fiir eine W ahl zur H eirath  uns geblieben?
Nimm diesen Blumenkranz, die Zeit braclit’ endlich liosen ;
Uns grauset ob dem Nam’, wenns immer lieifit: Franzosen!

') „Anrede der Gemeinde Axams den 13. September 1797, ais beide Excelenzien, 
der k. k. Hofcommissar Graf von und zu Lehrbach und der Herr Landesgouverneur 
Graf von Bissingen, die Ferner zu besehen, durch Axams giengen. Es wurden schiine 
Triumplipforten aufgemaeht und Schiitzon, Jungfrauen und Sehulkinder aufgestellt1'. 
So der Originaldr. „mit W agner’sehen Schriften“ : Bibl. tirol. D. n. 1245. E in  Abdruck 
in der Beilage zu den Innsbrucker Nachrichten 1874 n. 219 hat ungenau „nacli Axams“ 
und ausserdem die wichtige A ngabe: „Aus der Mappe des Omaser Sehuster-Dicliters 
Jordan".

*) Butter, in Tirol durchaus noch m., wyie mhd.



Und „die Kindera rneinen:

Die Furch t hat uns zur Schul’ die ganze Freud’ genommen,
Es hiess ja  immer zu: die blauen K laubau kommen!

Seinen Hohepunkt. erreiclit der dramatische Hymnus im Lebehoch 
„aller zusammen11 auf Lelirbach:

Kun rufet Gross und K lein: „Lehrbach leb’ so viele Ja lir’,
So viel Axams hat erzeugt von dem beriihmten H aar* );
So viel, ais Tropfen Milch yon diesen Almen fliessen,
So yiel soli auf sein H aupt der Himmel Segen giessen!
So frische Liifte liier die nachsten Ferner geben,
So m unter soll’n fortzu seine Lebeusgeister schw eben !11

Der Sprecher scliliePt mit dem Dank an den Sclieidenden und zu- 
gleich der Bitte an „Bissing“, dem Lande, so wie jener, ein Vater bleiben 
zu wollen. Sind aucli einzelne Punkte des Gedicbtes ausgezeichnet, im 
ganzen scheint es mir docli etwas liausbacken gehalten.

Yicl herzlicher klingt jedenfalls der Abscbied Staudachers am folgen- 
den Tage 14. September; diesmal „abgesungen“ von den Gericbten Thier- 
burg und Yollandsegg, bei dereń Herm, v. Weinhart, die hohen Gaste ein- 
kebrten. Freudig liebt das Lied an, fast traurig tiint es au s1). Mit ilim 
yerstummt zugleich die Muse Staudachers.

1. Juheisa, sa, Schiitzen! seyd’s allo  wohlauf!
M acht's auf a  kloa~s Tanz’l und stram pft’s frisch drauf!
L asst’s Paugga, Trumpeta recht hear’n a  h e u 't,
As is j a  a Tagi voll Jubel und Freud’ !

2. Nemmt’s Trummlan, nemmt’s Pfeifen und Leyern dazua,
L asst’s h e u t  nu koan Menscldn koa” E ast und koa~ Euah!
B last’s nu ’s Clarinettl, z iachfs d’ F lo itna  herfiir,
Nemmt’s a ’n Bhiietgott**) und brum m fs o a 's  fiir!

4. As kimmt h e u 't  da Leahrbach, da Bissing mit ihm,
Do muess i glei łialś’n, wenn i sie bekimm’;
Sie san brave Hearn, san gmoan***) und recht fei” f),
D ’rum lustig, os Schiitzen, schreyfs Juhui frisch drei~ !

5. Gott griiess’ enk, H ear L eahrbach! dos is iins an Eahr,
Dass os kommt’s af Thierburg und Vollandsegg hear;
As thuat iins m einoachlff) recht giietla und wohl,
An ied’n is ’s Herzal vua Freuden ganz voll.

r) „Danksagung yon den Gemeinden Thierburg und Yollandsegg bey hoher An- 
wesenheit Sr. Excellenz des H errn Grafen yon und zu Lehrbach, k. k. Hof-Commissar 
etc. W ie aucli Sr. Hochgrafl. Excellenz H errn Grafen von Bissingen, Gubernar im 
Lande Tyrol". Originaldr. in Hormanns Sammlung.

*) Flachs. **) Fagott. ***) gmoan, (gemein) Adj. Adv., herablassend. -J-) fein 
Adj. Ady., gefallig, freundlich.

f f )  meinoachl, meinoad, bei meinem Eid, meiner Treu.



Docli keiu Jubel, keine Freude ohue Welimut und Leid:

12. Ietz lost’s mar, Os L andsleut’, was i enk gean sag,
Dos war woli an Ellad, dos war woli a P la g ’ —
Ma sag t: iinsa Lealirbach, der geaht ietz bald  fuart;
Geaht’s, woli’ m ar’n gean bitten um se f gnadig’s W u a rt!

13. Mier b itt’n, H ear Lealirbach, reeht troiła und sehean,
W an n ’s oaTmal th ie t’s auffi zu’n Koasa Franz  gealm,
Thiet’s iinś fei" empfeahlhi, mei*)> seyd’s decht so guat!
Mier gob’n enk g’wisla ’s Ilerzal und Bluat.

14. S ag t’s a  iinsarn Bissing, mier b itt’n recht scliean,
Dass er iins an H anden ais V ada mecht g eah n ;
Mier wearn eam folgen, wia er ’s nu k rad  will,
Aft san mar woli allti am gliicklichsten Ziel.

Dem Dank Weinharts fur die Eliro des Besuclies folgt zum Schluss 
der walirliaft gemlttvolle Abscliied:

16. Ietz biat’ mar enk allii, H ear Leahrbaeli, die H a n d :
Bleibt’s a ll’weil a  V ada von ilnsarm L a n d !
Mier b itt’n a herzla, H ear Bissing, zu enk :
Seyd’s iins nur a  gnadig, mier g ’hearn j a  enk !

Wirklich nabte mm bald fur Lehrbacli die Stunde des Scheidens. 
Am 29. October dankte er noeli in einem offeutliclien Scbreiben dem ganzen 
Land fttr das ihm geschenkte Vertrauen, erklarte zugleich seine Ernennung 
zum osterreicbiscben Gesandten fttr den bevorstohenden Eastadter Eeichs- 
friedenscongress und verwies den Geschaftsgang an Bissingen.

Die letzte Elirengabe, welche die Stadt dem Sclieidenden brachte, war 
ein Standchen, gehaltten am 3. November, dem Yorabend seiner Abreise. 
Den wesentlichsten Theil biklete Primissers Lied, auf diesen Moment gedich- 
t e t ]). Unter Musik gelangto es zur Absingung, wobei die „Herrn Stadt- 
gardiston mit Ober- und Untergewekren einen Kreis“ formirten* 2). Das Lied 
ist ttbrigens ganz und gar unvolksmaPig, was sclion die erste Stroplie genii- 
gend darthut:

1. Ais Casar Dieh auf seinem Throne 
Zu unserm Retter ausersah,

Da stand gewiss der Kaiserkrone
Dein Sclmtzgeist, Rhatia, sehr nah’.

') „Gesungen vor der Abreise Sr, Excellenz des k. k. Hof-Commissars Grafen 
von und zu Lehrbach etc. Gedruckt mit W agner’schen Schriften, 1797.“ Original-M s.: 
Bibl. tirol. D. n. 1037 unter Job. Friedr. Primissers selbstgesehriebenen Gelegenheits- 
gedichten; O riginaldr.: Bibl. tirol. D. n. 134.

2) F r. K. Zoller, Gesch. der Stadt Innsbruck, II, S. 356.

*) mei, mei", elliptisch fu r : mein Lieber.



Mein Lehrbach, sprach er, geli und rette 
Mein gutes, biederes Tyrol;

Schon klirrt umher des Feindes Kette,
Das Mass der Sorgen ist schon voll.

Es gipfelt naturlicli in einem Hoch auf den Retter und endet mit dem 
Gefiihlsausdruck des Yerlustes.

Uergleiclien liochtrabende Gelegenlieitsgediclite liattc nuu das Jalir 
1797 allerdings in ziemliclier Anzalil aufzuweisen1— 3); denn die Sehnsueht 
nacli Uiamantringen und goldnen Kreuzlein war eben dazumal noch grbfier, 
ais lieute.

Hervorgehoben soli jedocb nur werden die sclione, tief patriotisclie 
llym ne des damaligen Wiener Feldarztes Dr. Weissenbacli, „das gerettete 
Tirol“, ein sprechendes Zeugnis, wie ein Tirolerherz auclr in der Ferne 
warm schlagt fur die Geschicke der H eim ati ).

1. Die Hande an die Felsenwiinde klammernd 
Und nassen Auges Berg und Thal durclijammernd,

Stand, gleich der Tantalide, Khiitia,
Den jungfraulichen Schleier halb zerrissen,
Alit wunden, blutenden und m atten Fiissen 

Hoeh auf des Brenners Schneegefilden da.

*) „Auf den Ket ter Tyrols, Verfasst von ,1. W . Kautenkranz, Physiker. 1797“. 
(Ode auf Lelirbacli). Originaldr. in Hormanns Sammlung.

2) „Bei der Zuriickekunft J . K. H. der Erzherzogin Maria E lisabeth etc. von 
Max Anton Pontifeser, k. k. O. o. Gubernialsecretiir. Innsbruck, 1797“. O rig inald r.: 
Iiibl. tirol. D. n. 134.

3) „Tiroler Volks Sang an Sne. E x ce llen z ......... Herrn Grafen von und zu Lelirbacli
zu seiner Abreise zum Keichsfriedenscongress. Innsbruck den 3. November 1797. Yon .1. 
v. A. (Aperger)11. Originaldr.; Bibl. tirol. D. n. 1245, Ferd. Bibl. III  e 7.

*) „Das gerettete Tirol. Von Dr. Weissenbacli, Oberfeldarzt". Originaldr. „mit 
W agner’schen Schriften 1797“ : Bibl. tirol. D. n. 90, n. 134.

Alois W e i f ie n b a c h ,  geb. 1766 ais Bauernsohn zu Telfs, studierte in W ien 
Chirurgie, ward U nterarzt, Oberarzt und schlieBlicli nach Yerlassen des Militardienstes 
Professor der Chirurgie an der neuerrichteten Universitat Salzburg. Seine Ehe mit einer 
L inzer Beamtenstochter blieb kinderlos, aber gliicklich. E r starb 1821. WeiCenbach 
schrieb Trauerspiele, vorziiglicli aber patriotische Gedichte, yeroffentlicht unter dem 
T itel „Teutonia11, begleitend die edlen deutsclien Freiheitsbestrebungen von 1797—1815. 
„Das gerettete T irol“ ist das erste dieser Eichtung. Hochyerdient machte sich WeiBen- 
bacli um die Abtragung der Ehrenschuld des Kaisers und Vaterlandes an  den zu 
M antua verscharrten Gebeinen Andreas Hofers; denn er war es, der auf dem Tiroler 
Erbliuldigungstage 1816 in langer Hymne ais „Hofers Schatten" dem Kaiser F ranz die 
denkwiłrdigen W orte zurief:

Nichts, ais das E in e ,  hab’ ich noch zu fordem :
„ F ra n z ! eine Schaufel Erde von Tyrol“.

Es ware Patriotenpflicht, eine Auswalil von WeiCenbaclis Gedichten zu yeran- 
stalten. V.: Alpenfreund, 1Y. Bnd., S. 24 ff. (y. Dr. Adolf Pichler).
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Vor ihren Blicken, im goldnen Rebenlande des Sudens, bezeiclmeten 
Mord und Brand die Spur entmenschter Feinde.

14. Dies alles wollt ihr dulden, Felsensbhne?
Durchgliiht sie eucli denn niclit, die Flammenthriine,

Geweint von eurem armen Vaterland?
Soli liinger noch auf eurer Berge Hdhen 
Der Rauberhorde Siegesfahne wehen?

Hier, wo noch nie ein fremder Sieger s ta n d !

16. So sclidn sah ich, getraut mit meinem Franzen,
Die Zeit im Rosenkleide vor mir tan zen !

Ich schmiegte mich so fest, so fest an ih n ;
Der K aiseraar schwang seinen F ittig , schiltzend 
Uiul seine Donner auf die Feinde blitzend,

Um mich — und jetz t, jetzt ist das Gliick dahin!

Auf den Ruf der trauernden Mutter sarnmeln sieli um sie die treuen 
Alpcnsolme. Pracbtvoll, an Arndts und Komers flammende Lyrik streifend, 
ist diese Scbilderung des Volksaufstandes:

20. lle rab  von ihren H iitten auf den Hiigeln —
Ila !  sturzen jetz t, wie auf des W indes Fliigeln,

Die Stiirmenden herunter, Hand in H and;
Die Stutzen umgeschnallt um ihre Riicken 
Und Patriotenthriinen in den Blicken

Und in  der Felsenbrust ihr Yaterland.

21. Da kommen Tausende und wieder Tausend:
So sttirzet, wie des Himmels Donner, brausend

Der Bergstrom durch die Felsenschlucht h in an ;
Reisst Tannen fort und keimendes Gestriippe,
W ogt, schrecklich schaumend, iiber Sand und Klippe 

Und wiichst im Thale dann zum Oenus *) an.

22. Da stelit der Sturmer, yoll von deutschem Muthe!
Die Roblerfeder**) prangt am grunen Hutę,

In  seinem Arme zuckt G igantenkraft;
So steht er da — so fest, wie seine Berge,
L autrufend: I l a ! was wollen sie, die Zwerge ?

Tyroler, nein! wiirgt man nicht ungestraft!

23. Dies ist der Ruf von einem ganzen Yolke.
Je tz t hebt es sieli —■ wie eine scliwarze Wolke

Sieht man es je tz t die Berge uberziehn;
W ie Gottes Racheruf in Ungewittern,
E rtb n fs ;  die Feinde schau’n empor und zittern!

Die Kbnigsmiirder ***) zittern, h a ! und flieh’n.

*) Inn.
**) Robler, m., Raufer mit einer Spielhahn- oder Ilahncnfeder auf dem Hutę.

***) Morder Ludwigs XVI.



24. Sie flielin — und ihnen naeh im Gemsenschritte 
E ilt der Tyroler, bis er in der Mitte

Der Feinde s te h t: das tbu t dem Stiirmer wohl!
E r ficht, dringt vor, und heisst auf W alsclilands Grenzen 
Des deutsehen Adlers goldues Banner glanzen —

Triumpli! Triumpli! gerettet ist Tyrol.

Culturhistorisclies Intercsse bietet noch ein uryolkstiimlicher Doppel- 
spruch: „der einfaltige Bauer und aufgeklarte KriegsmamT*. Er yerlierrliclit 
den bci Spinges gefallenen Helden „Fagschlunger11, vulgo „Priska“ von 
Axams, auf Kosten des regularen Militars und besonders der Olficiere. 
Gegcn diese speit der dicbtende Bauer den tiefsten H ass; sie sind ilirn 
geradezu „montirte Wollustthiere11. Niilier wollen wir aus verzeibliclien 
Griinden in den Inhalt niclit eingelien. — Und somit sei der Kranz der 
Lieder aus dem Jalire 1797 gesclilossen.

Der Friede von Campo formio, 17. October, hatte die endgUltige 
Beilegung des yerhcerendcn Krieges gebracbt. Uberschauen wir noch ein- 
mal mit kurzem Blick das Leben des ausgekiimpften zweijahrigen Kampfes 
im zeitgenossischen Liede, so stehen ganz der liistorisclien Situation gcmaC 
zu Anfang die Aufrufe und Marschgesange, in der Mitte Siegeslieder mit 
der Perle, dem Sang von Spinges, den wiirdigen Abscliluss bilden die Ge- 
fiilile des Daukes gegon Gott und den Mann, der des Landes treuer Sclnitz- 
geist gewesen.

Excurs.
Johann Friedrich, Diehter sammtlieher .,Primisser“

Kriegslieder.
Emmert sclirieb in seinem Almanach sammtliche „Primisser11 Kriegs

lieder dem Joliann Baptist zu und Dr. Bormann lieb sieli von ilirn insoweit 
yerfiiliren, dass er nur die beiden Aufrufe ,,Ladct eure llblire," und „Den 
Stutzen liear lieym Saggara11 fiir Joli. Friedrich ausnalim, ohne aber der 
Saclie ganz gewiss zu sein. Auf seinen Wunsch gieng ich diesbeziiglich 
an die Untersuchung und gewann das Kesultat, das sammtliche „Primisser“ 
Kriegslieder c i n c m  Diehter und z war J o h a n n  F r i e d r i c h  angehoren.

*) „Vorgestellt auf dem Kriegstheater im Tirol mit Rulimyollen Thatsachen und 
idfentlielien Urkunden beleichtet zur Zeit des franzosisclien Kriegs auf die Jahre  1790 
und 1797. Von P. K .“ M s.: Ferd. Bibl, I I  e 8. tłb e r  P riska vide H orm ayr: Tir. Merk- 
wiirdigkeiten und Geschichten, I (1802) S. 27.



Zur Ansicht von der Einheit ftilirt schon das aufmerksame Lesen der 
Gedichte: „Ladet eure Rohre44, *) „Nur nicht verzagt“, 2) „Feinde ringsum44 3) 
„Unser der Sieg44. 4) Sie besitzen siimmtlich selir ahnliche oder gar, wie 
die beiden letzten, identisclic Strophenformen von cliarakteristisch kurz 
gefasstem kiinstlichem Bau. 5) Audi kennzeiclinet alle der gleicli frisdie, 
kecke Ton in der Stimmung. Dem e i n e n  Dichter gebiihrt dann olme 
Zweifel das Oberlanderlied „Den Stutzen liear beym Saggara“ ; c) denn es 
tragt im Original (Bibl. tir. D. n. 134) die gedruckte Notę an der S tirne: 
„Vom sellen, der’s Liedel g’macht D at: Ladet eure Bobre“. IJnd sclilieClicli 
ist biichst wahrscheinlich dafiir zu acceptieren das Bibl. tir. D. n. 134 
„Primisser44 iibersebriebene, mit vorigem gleichgebaute und gleichgestimmte 
Lied von 1797 : „Ietz ist er gar der Kirclitatanz44. 7)

Es fritgt sieli mm, ist dieser e i n e  Diditer aller in Erage stelienden 
Lieder Joliann Friedridi oder Jobami Baptist Primisser?

Im Inbaltsverzeiclmis jenes Sammelbandes n. 134 der Bibl. tirol. D., 
dem Emmert seine sammtliclien Kriegslieder des Jalircs 1796 entnabm, 
sind die Primisser’schen Gedichte nur dureb den gesebriebenen Namen 
„Primisser44 gekennzeiclinet und zwar von der Hand des Zeitgenossen Andreas 
Alois Dipauli. Dieselbe Notę, jedocli unbekannten Ursprungs, tragen dann 
aucb die betreffenden Exemplare. Nirgends stelit aber „Joliann Baptist44. 
Selbst das 11. Blatt „Unser der Sieg44, auf welchem Hormann diese ent- 
sclieidenden Worte gesehen baben will, 8) zeigt einfacli „Primisser44. Der 
flucbtig arbeitende Emmert scheint also bloli den Johann Baptist ais Dichter 
gekainit und ihm desbalb ohne Bedenken alle „Primisser44 Lieder des betref
fenden Bandes zugesclirieben zu baben. Diese Meinung findet im Folgenden 
nur Bestatieunjr.

Der Vergleicb sammtlicher in Frage kommenden Kriegslieder mit den 
Gedichtcn Joliann Baptisfs, welclie mir dessen Enkel, der Innsbrucker 
Bibliotbcksbeamte Herr Karl Unterkiiclier, im Originalms. freundlielist zur 
Verfiigung stellte, zeigt einen iiberraschenden Unterscbied beider nach Inbalt

*) Seite, 9. Emmert, Alm. S. 143. 2) Seite 19. 3) Seite 18, 19. 4) Seite 21.
Emmert, Alm. S. 167.

5) Man beachte zudem liier den W ortlaut der Stellen:
„Flammende Sabel gezogen — Kommen wie" Eaben geflogen44 

und anderseits:
„Wogende Sabel gezogen, — Kommen, Centauren, geflogen“ ..............

6) Seite 10. Emmert, Alm. S. 145.

■) Seite 32, 33.

s) v. I I  (Hormann): Die tirolischen Kriegslieder etc. Bote f. T. n. V. 1879, 
E . B. n. 81. Anm. 2. Das B latt konnnt, nebenbei bemerkt, nicht, wie Hormann eitirt, 
Bibl. tir. D. n. 129, sondern nur: n. 134 vor.



und Form. Die erhaltenen Lieder Baptist’s sind erotischen oder geistlichen 
Inhalts (Messgesiinge), auch wohl Naturmalereien und dramatische Stiicke, 
alle getragen und antik angehaucht. Nur eines, „der Bettelsoldat1*, erinnert 
iiberhaupt an Krieg. Doch man horę den Bat des Dicliters:

...............................ihr Sohne:
O flieht den Trommelton 

Und Kriegstompetentone,
Sonst wird euch dieser Lolm!“

Das stimmt nim mer zum „Ładet eure Rohre“ oder „Unser der Sieg“. 
In der ganzen Gedichtsammlung Baptist’s findet sich ferner keine Stroplien- 
form, die annahernd dem Bau der Kriegslieder ahnlich ware, und was 
besonderj bemerkeuswert, kein einziges Dialektlied. SchlieMcli versicherte 
mich noch Unterkircher, seine Mutter liabe ihm manches vom Grobvater 
erziihlt, aber nic ein W ort yerlauten lassen, dass er Kriegslieder gediehtet.

Aufier den genannten sttitzen meine Ansicht aber auch ganz positive 
Griinde :

1. Nach Bergmann *) ist Johann Friedrich „gllicklicher und beliebter 
Dichter in tyrolischor Mundart**, wofiir der Biogi-aph seinen „Friedrich mit der 
leeren Tasche**, „Martin Sterzinger oder der bairische Einfall in’s Tyrol“ 
und die „Kriegslieder4* anfiihrt.

2. Alle „Primisser** Kriegslieder des Bandes Dip. 134 sind im Personal- 
katalog der Bibl. tirol., den bekanntlich der Sohn ihres Griinders, also 
immerhin eine Autoritat fiir seine Bibliothek, geschrieben, dem Johann 
Friedrich zugetheilt.

3. Das in Bibl. tirol. D. n. 134 enthaltende Ms. des „Primisser** 
Liedes „Feinde ringsum** erwies sich mir durch sorgfaltige Yergleichung 
mit der Handschrift Johann Friedrichs in dessen tirolischer Chronik,* 2 3) sowie 
in g l e i c h z e i t i g  selbst geschriebenen Gelegenheitsgedichten s) ais sein 
Originalms. J a  zu alledem findet sich unter obigen Gedichten geradezn 
das Original-Concept des Liedes: Den Stutzen hear beym Saggara**.

Ich glaube somit, auf die Summę dieser Griinde gestUtzt, endgtiltig 
a is  D i c h t e r  s a m m t l i c h e r  „Pr imi sser** K r i e g s l i e d e r  d e n  J o h a n n  
F r i e d r i c h  hinstellen zu konnen.

*) Joseph Bergm ann: Die fiinf gelehrten Primisser.
2) Originalm s.: Bibl. tirol. D. n. 1034.
3) Bibl. tirol. D. n. 1037.



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

I. Lehrpersonale.

a) Y e r a n d e r u n g e n .

Es scliied ans dem Lehrkorper Ende 
Juli 1881:

Professor M a n u e  1 R a s c h k e  in Folgę 
der von ihni erbetenen Versetzung 
in den bleibenden Ruhestand. (1. b. 
Min. Erl. v. 19. Ju li 1881, Z. 10684, 
intim. m. li. 1. Erl. v. 28. Juli 
1881, Z. 2421.)

! Es trat ais Ersatzman ein am 
15. September 1881 :

Der geprtifte Lehramtscandidat 
J  os e f  F e d e r  ais Supplent 
(Best. mit h. 1. Erl. v. 13. Sep
tember 1881, Z. 3007.)

b) B e u r  la  u bu  n g  en.

1. Professor R u d o l f B a r t e l m u s  blieb ais Bezirks-Schulinspector das ganz e
Schuljahr hindurch beurlaubt (1. h. Min.-Erl. v. 1. October 1873, 
Z. 10005).

2. Professor I g n a z  Ś w i e ż y  ais Landtagsabgeordneter ftir die Dauer der 
Session des schles. Landtages (24. September bis 24. October) (1. h. 1. 
Erl. v. 19. September 1881, Z. 3127.)

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. sclilc-

sisclien Landes-Schulrates, Curator der Probst Schersclinik’sclien Biblio- 
thekstiftung, lelirte Griecbiscb in V.

2. Herr Med. Dr. J o s e f  F i s c h e r ,  k. k. Professor, Curator der Dr. Pb. 
GabriePscben Lehrmittelstiftung, lelirte Latein in V., Deutsch in Tli.

3. Herr J o s e f  S m i t a ,  k. k. Professor, lelirte Mathematik in TT., Natur- 
gescbicbte in T. 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, lelirte Latein in VI.,
Griecbiscb in VI., philos. Propadeutik in VII., VIII.
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5. Hen- R u d o l f  B a r t e l m u s ,  k. k. Professor (VIII. Rangclasse) und Be- 
zirks-Schulinspector, beurlaubt.

6. H err Dr. J o h a n a  O d s t r c i l ,  k. k. Professor (V III. Rangclasse), lelirte 
Mathematik in I. A, III ., V., V II., Physik in VII.

7. Herr Dr. A n t o n  B a l  car ,  k. k. Professor, lelirte Geographie in I. B,
Geographie und Geschichte in IV., V., VII., V III., Deutscb in VIII.

8. Herr A r m a n d  K a r e l l ,  k. k. Professor, lelirte Latein in II,, VII., 
Deutsch in II.

9. Herr Dr. W e n z c l  P s c l i e i d l ,  k. k. Professor, lelirte Mathematik in
I. B, IV., VI., V III., Pliysik in V III., IV.

10. Herr P . I g n a z  S w i ó ż y ,  k. k. Professor, lelirte katliol. Religionslehre 
in allen Classen.

11. Herr F r a n z  S c h m i e d ,  k. k. Professor, lelirte Latein in IV., Griechisch 
in IV., VII., Deutsch in IV.

12. Herr Dr. J o h a n n  W i t r z e n s ,  k. k. Professor, lehrte Latein in 1. A, 
VIII., Deutsch in I. A.

13. 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.

14. Herr M i c h a e l  P e t s c h a r ,  k. k. Professor, lehrte Latein in III., Grie
chisch in VIII., III.

15. H err K a r l  O r s z u l i k ,  Supplent, lehrte Latein in I. B, Deutsch
I, B., V.

10. Herr J o s e f  F e d o r ,  Supplent, lehrte Geographie in I. A, Geographie 
und Geschichte in II., III., VI., Deutsch in VI., VII.

17. Herr S i m o n  F r i e d m a n n ,  Kreisrabbiner, lehrte israelitischc Religions
lehre.

18. Herr P. Peter M ó r o ń ,  Obercaplan, provisor. Exliortator, liielt die 
Exliorte 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 Spracho in der 

1., II., III., polnische Sprache in der II. Abtlieilung.
2. Herr P . I g n a z  Ś w i ć ż y ,  k. k. Professor, polnische Sprache in der

III.  Abtlieilung.
3. Herr K a r l  O r s z u l i k ,  Supplent, polnische Sprache in der I. Ab- 

theilung.

Die freien Lehrgegenstande lehrten:
1. H err F r a n z  H o l e  cek,  Professor an der Staatsrealscliule, Freiliand- 

zeichnen.



2. H  err K a r 1 W i l k  e, Turnlehrer an der Lehrerbildungsanstalt, Turnen.
3. Hcrr K a r l  H u  s s a k ,  Musiklelirer an der Lehrerbildungsanstalt, Gesang.
4. H err P  e t e r  W i l l  i, Lelirer an der Staatsrealscliule, franzosische

Sprache.
5. Herr F r a n z  J o h n ,  Professor an der Staatsrealscłiule, Stenographie.

II. Lehrpian.

a) Obligate Lehrgegenstande.
I. Classe.

Ordinarius: Abtli. A : Herr Dr. Johann Witrzens.
Abtli. B : Herr Karl Orszulik.

1. R e l i g i o n s l e l i r e :  a) katlioliscli: 2 St. w. Der christlicke Glaube. l)ie
zelin Gebote. Die Gnadenmittel. Ig. Świeży.

P) evangeliscb: 2 St. w. Biblisclie Gescbichte des alten Testa- 
mentes. Die einschliigige Geographie. Nachrichten aus dem religiosen 
und Culturleben der mit Israel in Bertilirung gekommenen Yolker. 
Erklarung der zebu 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. RegelmaPige Formenlebre, eingeiibt an den Ubungs-
beispielen des Lesebucbes, Memorieren und Aufschreiben der Yoca- 
beln. Wochentlicli eine Composition.

Abtli. A : Dr. J .  Witrzens. 
Abtli. B : K. Orszulik.

3. D e u t s c h :  4 St. w. Der einfacbe erweiterte, zusammengezogene und
zusammengesetzte Satz in Verbindung mit der Interpunctionslelire. 
Flexion der Yerba. Miindlicbe und scbriftlicbe Eintibung durcli Bei- 
spiele. Lesen und Erldaren prosaischer und poetischer Lesestiicke. 
Vortrag memorierter Stiicke. — Alle 8— 14 Tage ein Aufsatz ais 
hausliche Arbeit und eine ortbograpliiscbe Ubung.

Abtli. A : Dr. .T. Witrzens. 
Abtli. B .- K. Orszulik.

4. G e o g r a p  lii e: 3 St. w. Grundbegriffe der mathematischen Geograpliie.
Bescbreibung der Erdobcrflacbc mit Bezug auf ihre natiirliche Be- 
scbaffenheit und die allgemeinen Sclieidungen nacb Volkern und Staa- 
ten. — Kartenlesen und Kartenzeichnen.

Abtli. A : J .  Feder.
Abtli. B: Dr. A. Balcar.
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5. M a t h e m a t i k :  3 St. w. Die vier Rechnungsarten mit unbenannten und
benannten Zahlen. Dekadisches Zahlensystem. Decimalbriiclie: Recli- 
nen mit abgekiirzten Decimaleu, abgekilrzte Multiplication und Divi- 
sion. Primzahlen, Theilbarkeit der Zahlen, gemeinschaftliches Mad und 
Vielfaclies. Gemeine Briiclie. — Aus der Anschanungslehre: Gerade. 
Winkel, Dreiecke. Abth. A : Dr. J .  Odstrcil.

Abth. B : Dr. W. Pscheidl.
6. Na t u r g  e s c h i c h  t e : 2 St. w. Zoologie der Sauge-, Glieder-, Weich-

und Strahlthiere mit erliiuternden Demonstrationen.
Abth. A und B : J . Smita.

II. Classe.

Ordinarius: Herr Armand Karell.

1. R e l i g i o n s l e h r e :  ot) katholiscli: 2 St, w. Erklarung der Gebrauche
und Ceremonien der katholischen Kirche. Ig. Świeży.

evangelisch: 2 St. w. Biblische Geschiclite des neuen Testa- 
mentes, yornehmlich die Reden Jesu. Zusammenhangcnde Geographic 
Palastinas und der in Betracht kommenden Orte und Lander. Erkla
rung aller 6 Hauptstiicke des (lutlierischen) Katechismus. Zn den Fest- 
zeiten des Kirchenjahres ein religioses Lied. R. Fritscho.

2. L a  t e i n :  8 St. w. Wiederholung und Ergiinzung der regelmaftigcn For-
menlehre. UnregelmaCigkeiten in Declination und Conjungation. Die 
notwendigston Lehren der Syntax. Ubungsbeispielc nach dem Lese- 
buche. — Alle 8 Tage eine Composition, alle 14 Tage ein Pensum.

A. Karell.
3. D e u t s c l i :  4 St. w. Formenlehre des Nomen. Der zusammengesetzte

Satz mit scliriftlichen Ubungen. Wiederholung und Beendigung der 
Orthographie. — Lesen von Musterstticken mit sprachlicher und sacli- 
licher Erklarung, Vortrag memorierter Stticke. — Alle 8 bis 14 Tage 
ein Aufsatz ais hiiuslicho Arbeit und eine orthographische tlbung.

A. Karell.
4. G e o g r a p l i i e  und G e s c h i c l i t e :  4 St. w. Pliysikalischo und politische

Geographic von Asien, Afrika und Europa im allgemeinen, specielle 
Geograpliie von Sud- und West-Europa. Kartenzeichnen. — Geschiclite 
des Altertums. '  J .  Feder.

5. M a t h e m a t i k :  3 St. w. Arithmetik: Verlialtnisse und Proportionen
und dereń Anwendung. Maile, Gewichte, Miiiizen und darauf beziigliche 
Rechnungen. — Anschauungslehre: Messung, Theilung, Yerwandlung 
und Ahnlichkeit geradliniger Figuren. J . Smita.



6. N a t u r g e s c h i c l i t e :  2 St. w. a) Zoologie der Vogel, Amphibien und 
Fisclie mit erlauternden Demonstrationen. — b) Botanik: Bescbreibung 
der Pflanzen nacli auCeren Merkmalen mittelst Demonstrationen an 
lebenden Gewachsen. Ubungen im Bestimmen der bluhenden Gewaclise 
nacli Linne’s System, J , Smita.

III. Classe.

Ordinarius: H err Micliael Petschar.
1. R e l i g i o n s l e b r e :  a) katholiscli: 2 St. w. Die Geschichte der Offen-

barungen Gottes im alten Bundę. Ig. Swiśży.
P) eyangeliseh: 2 St. w. Die christliche Glaubenslehre. Lebensbilder 

christlicber Helden ans der Zeit der Stiftung der Kirche bis zur Rofor- 
mation. Zu den Fostzeiten des Kirchenjahres ein religioses Lied.

R. Fritsclie.

2. L a t e i n : 6 St, w. Casuslehre, eingeiibt an den Beispielen des Ubungs-
buches. —  Cornelius Nepos nach Auswahl. Alle 14 Tage eine Haus- 
und eine Sclmlaufgabe. M. Petschar.

3. G r i e c h i s c h :  5 St. w. Regelmakige Formenlobre bis zu den Passiv-
formen. Ubcrsetzung der entspreclienden Ubungsstttcke, —  Im II. 
Semester allo 14 Tage ein Pensum und alle 4 Woehen eine Compo- 
sition. M. Petschar.

4. D e u t s c h :  3 St. w. Lesen prosaischer und poetischer Musterstiicke mit
sachlicher und sprachlicher Erklarung. Yortrag memorierter Lesestiicke. 
-— Alle 14 Tage ein Aufsatz ais hausliche Arbeit. Dr. J .  Fischer.

5. G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  3 St. w. Oro-, Hydro- und politische
Geographie von Europa (Osterreich ausgenommen). Geographie von 
Amerika und Australien. Kartenzeichnen. —- Geschichte des Mittel- 
alters mit besonderer Beriicksichtigung der Hauptmomente aus der 
bsterreichischen Geschichte. J .  Feder.

6. M a t bo ma t i k .  3 St. w. Grundoperationen mit Buclistabengrohen, Po-
tencieren, Radicieren und Gombinationslehre. —- Anschauungslehre: Der 
Kreis und die regelmiiCigen Polygone in Construction und Recbnung. 
Ellipse, Parabel, Hyperbel. Dr. J . Odstrcil.

7. N a  t u r  g e s c h i c h t e :  2 St. w. (im I. Scm.) Mineralogische Anschauungs
lehre, J .  Smita.

8. P l i y s i k :  2 St. w. (im II. Sem.) Einleitung. Aufangsgrtinde der Chemie
und Warinelelire. J .  Smita.



IV. (Jlasse.

Ordinarius: Herr Franz Schmied.
1. E e l i g i o n s l e ^ r e ;  a) katholiseh: 2 St. w. Die Geschichte der Offen-

barungen Gottes im neuen Bundę. Ig. Świeży.
P) evangeliscli: 2 St. w. Die christliche Sittenlehre. Lebensbilder 

christlicher Helden aus der Keformation bis in die neueste Zeit. Zu den 
Festzeiten des Kirchenjalires ein religioses Lied. Ii. Fritsche.

2. L a  t e i n :  6 St. w. Tempus- und Moduslelire, eingeubt an den Aufgaben
des Ubungsbuches. Prosodie und Metrik. — Lectilre: Caesar de bello 
gali. 1. I., II., III., IV. — Ovid nacli Auswahl. — Alle I I  Tage ein 
Pensum und eine Composition. F. Schmied.

3. G r i e c h i s c h :  4 St. w. Abscliluss und Wiederholung der Formenlehre;
Hauptpunkte aus der Syntax der Modi, eingeubt an den Beispielen 
des Lesebuches. — Alle 14 Tage ein Pensum und alle 4 Wochen 
eine Composition. F . Schmied.

4. D e u t s c li: 3 St. w. Leetiire prosaischer und poetischer Lesestticke mit
spracliliclier und sacldiclier Erklarung. Figuren und Tropen. Deutsche 
Prosodie und Metrik. Geschaftsaufsatze. Vortrag memorierter Stitcke. — 
Alle 14 Tage ein Aufsatz ais hausliche Arbeit. F. Schmied.

5. G e o g r a p h i e  und G e s c h i c h t e :  4 St. w. I. Sem .: Geschichte der
Neuzeit mit Hervorhebung der Geschichte des Habsburgisclien Gesammt- 
staates. — II. Sem .: Geographie und Statistik der osterreichiscli-unga- 
rischen Monarchie. — Kartenskizzen. Dr. A. Balcar.

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

7. P  h y s i k : 3 St. w. Die Lehre vom Gleichgewichte und der Bewegung
fester, flttssiger und ausdehnsamer Korper. Akustik, Magnetismus und 
Elektricitat. Grundbegriffe der Optik. Dr. W. Pscheidl. V.

V. (Jlasse.

Ordinarius: Herr Dr. Josef Fischer.
1. R e l i g i o n s l e h r e :  a) katholisch: 2 St. w. Allgemeine Glaubenslehre.

Ig. Świeży.
P) evangelisch: 2 St, w. Zusammenhangende Darstellung der Ge

schichte der ehristlichen Kirche von der Stiftung derselben bis zur 
Keformation. R. Fritsche.



2. L a t e i n :  6 St. w. Lecttire (5 St. w.): Livius 1. I., X X I. — Ovid nacli
Auswahl aus den Metamorphosen. — Grammatisch-stilistische Ubungen 
(1. St. w.). Wiederholung der Grammatik: Casuslehre, Tempera, Modi.
— Alle 14 Tage ein Pensum, alle 4 Wochen eine Composition.

Dr. J .  Fischer.
3. G r i e eh i s c l i : 5 St. w. Lecttire (4 St. w.) Xenoplion Anab. V., VI.,

VII., VIII. nach SchenkFs Chrestomathie. Ilomer, II. 1., II., III. — 
Grammatik (1 St. w.) Syntax des Nomens mit entsprechenden Bei- 
spielen. — Alle 4 Wochen eine Composition. J .  Werber.

4. D e u t s e h :  2 St. w. Lecttire von Musterstiicken der neueren Literatur
mit sprachlicher und sachlicher Erkliirung. Vortrag memorierter Stiicko.
— Alle 14 Tage ein Aufsatz ais hiiusliche Arbeit. K. Orsclmlik.

5. G e o g r a p h i e  und G e s c  h i c  l i t e :  4 St. w. Geographie Vorderasiens
und der Mittełmeerlander. — Cultur der asiatischen und afrikanischen 
Volker. Geschichte der Perser, Grieclien, Makedonen, Karthager und 
Romer bis zu Oetavianus’ Alleinherrschaft. Dr. A. Balcar.

ti. H a  tli e m a t i k :  4 St. w. Algebra: Die Zalilensysteme. Algebraische 
Grundoperationen. Theilbarkeit der Zahlen und ilire Anwendung. Voll- 
standige Lehre von den Briichen. — Geometrie: Planimetrie.

Dr. J .  Odstrcil.
7. N a  t u r  g e s  c h i  cli te :  2 St. w. I. Sem. Mineralogie in Vcrbindung mit 

Geognosie. II. Sem. Botanik mit besonderer Berticksichtigung der 
Organographie und des natiirlichen Systems. J .  Smita.

YI. Classe.

Ordinarius H err Gottlieb Friedrich.
1. R e l i g i o n s l e h r e :  a) katholisch: 2 St. w. Die cliristliche Lehre. Beson-

dere Glaubenslelire. Ig. Świeży.
p) evangelisch: 2 St. w. Zusamnienhangendc Darstellung der Ge

schichte der cliristlichen Kirche von der Reformation bis in die neueste 
Zeit. Geschichte des evangelischen Liedes. R. Fritsche.

2. L a t e i n :  6 St. w. Lecttire (5 St. w.) Cicero, orat. in Catil. II., III.
Sallust, bellum Jugurthinum. Caesar, de bello civ. 1. III .; Vergil, Aen.
1. I. — Grammatisch-stilistische Ubungen (1 St. w.). — Alle 14 Tage 
ein Pensum, alle 4 Wochen eine Composition. G. Friedrich.

3. G r i e c h i s c h :  3 St. w. Lecttire (4 St. w.): Homer, II. IV., V., V I.,
X X I. — Herodot 1. VII. — Grammatik (1 St. w.): Syntax des Ver- 
bums. — Alle 4 Wochen eine Composition. G. Friedrich.



4. D e u t s c h :  3 St. w. Lectiire einer Auswahl von Musterstiicken aus der
mhd. Periode und aus der Zeit von Seb. Brant bis Herder nebst den 
notigen literarhistorischen Notizen. — Alle 14 Tage ein Aufsatz.

J .  Feder.

5. G e o g r a p l i i e  und ( g e s c h i c h t e :  3. St. w. Geschichte des rtimischen
Kaiserreiches und des Mittelalters mit besonderer Beriicksiclitigung der 
Geschichte der osterreichischen Lander. — Entsprechende politisclie
Geograpliie. J .  Feder.

6. M a t h e m a t i k :  3 St. w. Algebra: Potenz- und WurzelgroBen; Loga-
rithmen. Gleichungen des I. Grades mit einer und zwei Unbekannten. 
Aufgaben aus Heis. — Geometrie: Stereometrie und Trigonometrie.

Dr. W . Pscheidl.

7. N a t u r  g e s  c h i  elit e: 2 St. w. Zoologie mit erlauternden Demonstra-
tionen und besonderer Beriicksiclitigung des anatomischen Baues der
Haupttypen, J .  Smita.

T li. Hassę.

Ordinarius: Herr Dr. Johann Odstrcil.
1. R e l i g i o n s l e h r e :  cc) katholiscli: 2 St. w. — Cliristliche Sittenlehre.

Ig. Świeży.

P) evangeliscli: 2 St. w. — I. Sem.: Einfuhrung in die Scliriften 
des alten Testamentes. — II. Sem.: Einfuhrung in die Scliriften des neuen 
Tostamentes. — Religionsgeschichte. —  Das Leben und die Lekre 
Jesu  im Urtexte gelesen und erklart, E. Fritsche.

2. L a t  e i n :  5 St. w. Lectiire (4 St. w.): Cicero, orat. pro Milone; orat.
pro rege Deiotaro. — Vergil, Aen. 1, VII., V III. Grammatisch-stili- 
stische Ubungen (1 St. w.). — Alle 14 Tage ein Pensum, alle 4 
Wochen eine Composition. A. Karoli.

3. G r i e c h i s c h ;  4 St. w. Demosthenes, orat. Phil. I., II., III. sammt Ein-
leitung. — Sopholcles, Oedipus rex, mit Einleitung in die griecliische 
Tragedie. —  Alle 14 Tage eine grammatische Stunde (Wiederholung 
nach Bedarf). — Alle 4 Wochen eine Composition. F . Schmied.

4. D e u t s c h :  3 St. w. Lectiire von Musterstiicken aus der Zeit nach Herder
mit begleitenden literarhistorischen Notitzen. — Alle 14 Tage ein 
Aufsatz. J .  Feder.

5. G e o g r a p l i i e  u n d  G e s c h i c h t e :  3 St. w. Geschichte der Neuzeit mit
Hervorhebung der charakteristischen Momente aus der osterreichischen 
Geschichte. Entsprechende politische Geograpliie. Dr. A. Balcar.



6. Ma t li ornat i k : 3 St. w. Algebra: Unbestimmte Gleichungen. Quadra-
tische Gleiehungen mit einer und mebreren Unbekannten. Exponential- 
Gleichungen. Progressionen. Combinationslehre. Binomisclier Lohrsatz. 
Aufgaben aus Heis. — G e o m e t r i e :  Anwendung der Algebra auf 
die Geometrie. Analytisclie Geometrie in der Ebene.

Dr. J .  Odstrcil.
7. P l i y s i k :  3 St. w. Allgemeine Eigenscliaften der Korper. Mechanik fester

und tropfbarfiiissiger Korper. Warme. Theorie der Gase. Chemie.
Dr. J . Odstrcil.

8. P  h i 1 os o p h i s  che  P r o p a e d e u t i k :  2 St. w. Logik. G. Friedrich.

VIII. Classe.

Ordinarius: Herr Dr. Anton Balcar.
1. R e l i g i o n s l e l i r e :  a) katholisch: 2 St. w. Gescliichte der Kirche Christi.

Ig. Świeży.
P) evangelisch: 2 St. w. Die cliristliclie Glaubenslelire. — II. Sem. : 

Die christliclie Sittenlehre, — Das Leben und die Lehre der Apostel 
im Urtexte gelesen und erkliirt. R. Fritsche.

2. L a t e i n :  5 St. w. Lecture. (4 St. w.) Tacitus, Ilist. I. Germania. Hora-
tius, Carm. Epod. Satir. Epist. nach Auswalil. — Grammatisch stilistisclie 
IJbungen nebst Wiederholung der wichtigsten Partien der Grammatik 
(1 St. w.). — Alle 14 Tage ein Pensum, alle 4 Wochen eine Cornpo- 
sition. Dr. J .  Witrzens.

3. G r i e c l i i s c h .  5 St. w. Lecture: Platons Apologie und Crito (I. Sem.).
—  Sophokles, Antigone (II. Sem.). — Wiederholung der Syntax nach 
Bedarf. — Alle 4 Wochen ciue Composition. M. Petschar.

4. D e u t s c h :  3 St. w. Analytisclie Aesthetik. Die Lehre von den schonen
Kiinsten, von der Poosie mit Bczug auf die im Gymnasium gelesenen 
griecliisclien, lateinischen und deutschen Classiker und mit Benutzung 
von Mozarts Lesebucli f. O.-G. III. — Alle 3 Wochen ein Aufsatz 
ais hiiusliche Arbeit. Dr. A. Balcar.

5. G e o g r a p h i e  u n d  G e s c l i i c h t e :  3 St. w. I. Sem.: Hauptmomente
aus der Gescliichte der Gegenwart. Gescliichte der osterreichiscli-unga- 
rischen Monarchie mit Hervorhebung ilirer Beziehungen zur Gescliichte 
der Naclibarlander. — II. Sem.: Vaterlandskunde der osterreichisch- 
ungarisclien Monarchie. Dr. A. Balcar.

6. M a t h  e m a t i k :  2 St. w. Wiederholung des Lehrstoffes und Ubung ins 
Auflosen algebraisclier, geometrischer und physikalischer Prohleme.

Dr. W. Psclieidl.



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

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

Israelitischer Religionsunterricht.
I. A b t h e i l u n g :  (I., II. Cl.) 2 St. w. — 1 St. Bihlische Gescliichte

von der Theilung des Iieiches bis zmn babylon. Exilc. — 1 St. 
Lesestiicke aus dem Pentateuch sachlicli nnd spraclilich erklart.

II. A b t h e i l u n g :  (III., IV. Cl.) 2 St. w. —  1 St. die Glaubens- und
Sittenlehre und die Geographie von Palaestina. — 1 St. Lesestiicke 
aus dem Pentateuch sachlicli und spraclilich erklart.

III. A b t h e i l u n g :  (V., VI. Cl.) 2 St. w. — 1 St. Gescliichte der Juden
von den Maccabaern bis zum Abschlusse der Mischnacli. 1 St. 15 
Kapit. der Spriiche Salomons im Urtexte gelesen und sachlicli und 
spraclilich erklart.

IV. A b t h e i l u n g :  (VII., VIII. Cl.) 2 St. w. — 1 St. Gescliichte der
Literatur der Juden vom XV. Jahrhundert bis aut die neueste Zeit. 
1 St. Psalmen erklart und erlautert. S. Friedmann.

b) Landessprachen.
• I. Polniscli.

I. A b t h e i l u n g :  2. St. w. Das fur den ersten Unterriclit Wesentliche aus 
der Lautlehre. EegelmaBige Formenlehre, eingetibt bei der Lectiire 
gewiihlter Lesestiicke aus W ypisy polskie I. —• Memorieren kurzer 
Gedichte. Alle 3 Wochen eine schriftliche Aufgabe.

K. Orszulik.

II. A b t h e i l u n g .  2. St. w. Ergfinzung der regelmafiigen Formenlehre. 
Lelire vom Satz, Casuslehre, Gebrauch des Zeitwortes, eingeiibt bei 
der Lectiire aus Wypisy polskie II . ■— Memorieren kurzer Gedichte. 
— Alle 4 Wochen eine schriftliche Aufgabe. Dr. J .  Fischer.

III. A b t h e i l u n g .  2 St. w. Grammatisch-stilistische und sachliche Erklii- 
rung ausgewahlter Lesestiicke aus Wypisy polskie II., 2. f. O.-G. mit 
einem kurzeń Abrisse der Literaturgeschiclite. — Vortrag freigewahlter 
Gedichte. — Alle 4 Wochen eine schriftliche Aufgabe.

Ig. Świeży.



II. Bohmisch.

I. A b t h e i l u n g :  2. St. w. Die Anfangsgrunde des Unterrichtes; die 
Formenlelire des Nomens; die acht Classen des Yerbums. Eintibung 
der Formen an praktischen Beispielen. Ubersetzungen aus dem 
Deutschen ins Bohmische und umgekehrt. Erklarung bOhmischer Lese- 
stiicke nnter Gebrauch der bbhmischen Sprache. 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 Formenlelire. 
Uebersetzungen aus dcm Bohmisclien ins Deutsche und umgekehrt. 
Spaterhin Erklarung scliwieriger Lesestiicko unter Gebrauch der bohmi- 
schen Sprache. Erweiterung der praktischen Sprachfertigkeit durch 
Memorieren und Vortragen erkliirter Lcsestticke, Bereiclierung des 
Sprachschatzes. — 10 schriftliche Aufgaben, anfanglich Ubersetzungen, 
gegen das Ende des Schuljahres freic Beproduction erklarter Lese- 
stiicke in bohmischer Sprache. Dr. J .  Fischer.

III. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Lectiire von Musterstiicken aus Jirecek’s 
Anthologie mit grammatisch-stilistischcr und sachlicher Erklarung und 
literar-historischen Notizen. Vortrag gewiihlter Gedichte. — Alle 4 
AYochon eine schriftliche Aufgabe. Dr. J . Fischer.

c) Freie Lehrgegenstande.
I. Freihaiulzeiclinen.

I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Zeichnen ebener geom. Gebilde aus freier 
Hand nach Vorźeichnungen auf der Tafel. Gerade und krumme Linien, 
Winkel, Dreiecke, Violecke, Kreis, Ellipse und Spirale. AnschlieBend 
an die geom. Grundformen Ubungen von gerad- und krummlinigen 
Figuren.

II. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Zeichnen nach Vorlagen, nach Aachen und 
plastischen Modellen, und zwar im Umrisse, wie auch scliattiert. Das 
Ornament und das menscliliche Gesicht verbunden mit Erklarung der 
beim freien Nachbilden der Objecte zu beachtenden Regeln!

Fr. Holecek.

II. Turnen.

I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. a) Ordnungs-und Freiilbungen: Aufstellung. 
Grundstellung. Bichtiyig. Yorwartsgehen, Vorwartslaufen. Gehen an 
Ort. Umkeliren im Gehen und Laufen. Seitwartsgehen in Flanken- 
reihen. Riickwartsgehen in Stirnreihen. Nachstellgang. Gehen mit Tritt- 
wechsel, Neben-, Yor- und Hinterreihen in Paaren. Offnen und SchlieBen



der Reilien. Winkel und GegenZug im Gehen uiul Laufen. Drcliungen 
im Stehen. Armhaltungen und Bewegungen der gestreckten Arnie. 
Fersenlieben in die Zclienstelluug mit Armbeben. Schreiten in die 
Sclirittstellungen mit Armlieben. Armbcugen und Streeken der Arnie. 
Gehen mit Armhaltungen. Halbe Beugung der Kniee mit Armbeugen 
und Streeken. Rumpfbeugen mit Armhaltungen. Hiipfen mit geselilos- 
senen Fiiben. — Hanteliibungen und Stabubungen mit liolzernen Staben. 
b) Geratubungen : Kletteriibungen an schragen und senkrechten Statigcn. 
Hang- und Hangelilbungen an den wagrecliten Leitern. Liegestiitz- 
und Liegeliangiibungen am Barren und Reck. Gemischte Sprilnge ani 
Bock und Rferd. Freispringen iiber Sclinur. Sturmspringen. Scliwebe 
iibungen an den Schwebestangen. Scliaukeltibungen an den Ringen, 
am Schwebereck und Rundlauf.

II. A b tli e i lu  ng: 2 St. w. a) Ordnungs-und Freiiibuiigen: Neben-, Yor- 
und Hinterreilien in den Yierreilien im Gelien und Laufen. Schwenken 
der Yierreilien. Offnen und SclilieCen der Flankenreiben. Verbindungen 
von Zielien, Reiben und Scliwenken zur Doppelsiiule im Geben und 
Laufen. Zusammengesetzte FuC-, Knie-, Bein-, Eumpf- und Hiipf- 
tibungsfolgen mit Armbeugen verbunden. — b) Gcratiibuugen: Hangel 
Kletter- und Steigiibungen an schragen nnd senkrecliten Stangen, 
scliragen, senkrecliten nnd wagrecliten Leitern. Hangubungen am Reck, 
Wellen-Aufscliwung, Felge-Aufscbwung. Stiitziibungen am Barren: 
Scliwingeri yerbunden mit Sitz, Stiltzeln. Gemisclite Spriinge am Pferd: 
Auf und Absitżen, Hocke, Flankę. Bockspringen ais Hoclisprung. Frei
springen tiber Schnur ais Weit- und Hoclisprung. Ubungen am Rund
lauf, Scbwebereck und an den Ringen.

III. A b t b e i l u n g :  2 St. w. Geratubungen : Die verscliiedensten Auf-, lim-, 
Ab- und Durchschwiinge am Reck. Ein- und Ausspriinge am Ende 
des Barrens; Sckwingen im. Unterarm- und Streckstiitz mit Sttitz- 
liupfen; Uberscblagen von Sitz. Sturm- und Freispringen ais IToeh- 
und Weitsprung. Bockspringen ais Hocli- und W eitsprung. Liingen 
sprilnge am Pferd, sowie Hocke, Flankę und Gratsclie. Handubungen 
an scliragen Leitern, Tauen und Ringen. Kiirturne. K. Wilke. III.

III. Oesang'.
I. A b t b e i l u n g :  2 St. w. Vorbereitende Ubungen. Tonleiter. Rbytb- 

misclie Ubungen. Dynamik. Intervalle; Bildung des Zwei- und Drei- 
klanges. Einfiihrung nacli G- und F-dur. Transponierte Tonleitern. 
•—• Ein- und zweistimmige Lieder.

II. A b t b e i l u n g :  2 St. w. Klarlegung yersebiedeuer Begriffe. Bildung 
der Dur-Tonleitern. Bildung und Unterscheidung der Zwei- und Drei-



kliinge mul des Yierklanges der 5. Stufe. Beurtheilung und Umkehrung 
der Intervalle. Bildung aller Taktarten. Darstellung aller Schltissel. 
Molltonleitern. Yerminderter oder ubermafiiger Dreiklang. Yerminderter 
Septaccord. — Mannerchore und gemisclite Chore. K. Hussak,

IV. Franzbsische Spraehe.

I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Orthoepie und Orthographie. Formenlehrc 
des Substantivums, Adjectivums, Pronomens, Verbums und der Hilfszeit- 
worter avoir und etre mit Zugrundelung der lateinischen Formen.

P  Willi.

V. Stenographie.

I. A b t h e i l u n g :  2 St. w. Wortbildungs- und Wortkilrzungslebre mit 
fortgesetzten Ubungen im stenograpbischen Scbreiben und Lesen. 
Kurze Tbeorie der Satzkiirzungslehre.

!!. A b t h e i l u n g :  1 St. w. Vollstandige Tbeorie der Satzkiirzungslehre so- 
wohl Kfang- ais aucb Formkiirzung; Ubungen im Naebschreiben von 
Dictaten mit steigender Geschwindigkeit. Fr. John.

Ili. Verzeichnis.

der im Schuljahre 1881 82 verwendeten Lehrbucher nacb Gegen- 
standen und Classen.

I. R e l i g i o n s l e h r e :  a) katholisch: Fischer, Katholische Keligionslehre, 
in I. —• Liturgik oder Erklarung der gottesdienstlichcn Handlungen 
(Bellmann), in II. — Gescliicbtc der Offenbarung des alten Testamentes 
(Bellmann), in III. — Gescliichte der Offenbarung des neuen Testa
mentes (Bellmann), in IV. — Martin, Allgemeine Glaubenslehre in V. 
— Martin, Besondere Glaubenslehre, in VI. — Martin, Sittenlehre 
in VII. — Fessler, Gescliichte der Kirche Christi in V III.;

P) eyangelisch: Bertlielt, Biblische Gescliichte, in I., II. — Palmer, 
Der christi. Glaubc und das christi. Leben, in III., IV. — Palmer, 
Lehrbuch der Beligion ftir die oberen Classen, II. Theil, in Y., VI., 
I. Theil, in VII., VIII.

II. L a t e i n i s c l i e  S p r a e h e :  Schmidt, Schulgrammatik, in I. — V III. — 
Rożek, Ubungsbuch, I. Theil in I., II. Th. in II. — Cornelius Nepos 
ed. Siebelis, in III., Iiozek, Beispiel- und Aufgabensammlung zur Ein- 
iibung der lat. Syntax. I. Theil, in III., II. Theil in IV. — Caesay 
helium gallicum ed. Hoffmann, in IV. -—■ Oyidii carmina solecta, ed.



Grysar, in IV., V. — Livius, ed Grysar, in V. — Siipfle, Aufgaben 
zu lateinisclien Stilubungen, II. Tlieil in V., VI., III. Tlieil in VII., 
V III. — Caesar, bellum c.ivile, ed. Hoffmann, in VI. —  Sallust, Ju- 
gurtlia, ed. Linker, in VI. — Cicero, orat. in Catilinam, ed. Klotz, in
VI. —  Vergil, Aeneis, ed. Ribbek, in VI., V II. — Cicero, orat. pro 
Milone; orat. pro rege Deiotaro, ed. Klotz, in VII. —  Tacitus, ed. Halm, 
in VIII. — — Horatii carmina, ed Muller, in VIII.

III. G r i e c l i i s c  h e  Sp r a d i e :  Curtius, Schulgrammatik, in I I I .— V III.— 
Schenkl, Elementarbuch, in I I I , IV. — Sclienkl, Chrestomathie aus 
Xenophon, in V. — Homer, Ilias, ed. Dindorf, in V., VI. •— Herodot, 
ed. Wilhelm, in VI. — Dcmosthenes, ed. Pauly, in VII. — Homer, 
Odyssee, ed, Dindorf, in VII. — Sophokles, Oedipus rex ed. Dindorf, 
in VII. — Sopliokles, Antigone ed. Dindorf, in VIII. — Platonis dialogi 
(Apologie, Crito), ed. Hermann, in VIII.

IV. D e u t s c h e  S p  r a d i e :  Gurke, Schulgrammatik, in I., II. — Neu- 
mann und G chi en, Deutsclies Lesebucli, I. in I., II. in II., III. in III.,
IV. in IV. -— Egger, Deutsches Lehr- und Lesebuch fiir hohere Lehr- 
anstalten, I B. in V., II., 1. Tlieil in VI., II., 2. Theil in VII. 
Reichel, Mittelhochdeutsches Lesebuch, in VI. — Mozart, Lesebuch 
fiir die oberen Classen, I I I . B., in V III.

V. G e o g r a p h i e  u n d  G e s c h i c h t e :  Herr, Grundziige der Geographie,
I. in I., II. in II  , I II  — Stieler, Scliulatlas, in I .—IV. — Hannak, 
Geschichte des Altertums, in II. —- Kiepert, Atlas antiquus, in II.
V. — Hannak, Geschichte des Mittelalters, in III. — Hannak, Ge
schichte der Neuzeit, in IV. —  Hannak, Ost. Vaterlandskunde, in
IV. —  Jausz, histor. geograpli. Scliulatlas, II. in III,, III. in IV. — 
Hannak, Lehrbuch der Geschichte des Altertums f. O.-G. in V. — 
Hannak, Lehrbuch der Geschichte des Mittelalters f. O.-G. in VI. — 
Hannak, Lehrbuch der Geschichte der Neuzeit fiir O.-G., in V II. — 
Hannak, Osterr. Vaterlandskunde fiir die hoheren Classen, in VIII.

VI. M a tli em a t i k :  Mocnik, Lehrbuch der Arithmetik f. U.-G. I. in L,
I I .  ; II. in III., IV. — Mocnik, Geom. Anschauungslelire, I. in I.,
11., II. in III., IV. — MoSnik, Lehrbuch der Arithmetik und Algebra 
f. O.-G., in V. — V III. — Mocnik, Lehrbuch der Geometrie fiir die 
oberen Classen, in V., VI., VII., V III. — Ileis, Beispielsammlung, 
in V.-—VIII.

VII. N a t u r g e s c l i i c h t e :  Pokorny, Illustrierte Naturgescliichte, I. in I.,
11., II. in II., 111. in III, — Kenngott, Lehrbuch der Mineralogie, 
in V. — Bill, Grundriss der Botanik, in V. — Schmidt, Leitfaden der 
Zoologie, in VI.



VIII. P l i y s i k :  Krist, Anfangsgriinde der Naturlehre, in III., IV. —  Miinch, 
Lehrbuch der Pliysik, in VIII. — Handl, Lelirbuch der Pliysik, in VII.

IX . P b  i i  os. P r o p a d e u t i k :  Drbal, Logik, in VII. •— Lindner, Empi- 
risclie Psychologie, in VIII.

>j X. I s r a e l i t i s c l i e  R e l i g i o n s l e h r e :  Wessely, Biblisclier Kate-
cbismus. —  Pentateucli (Hebriiiscber Text). — Pliilippson, Religionslehre.

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

X II. B o b m i s c b e  S p r a c h e :  Kunz, Ceska mluvnice. ■— Jirecck, C itankal. 
— Jirecck, Obrazy z rakouskych zenu. — Jirecek, Antbologie. Doba 
stara. Doba nova.

X III. F  r a n  z os i scl i  e S p r a c h e :  Pliitz, Eleinentargrammatik.

XIV. S te  n o g r  ap  l i i e : Faulmann, Stenograpliisches Lehrgebaude. — Faul 
mann, Schnie der stenograpb. Praxis.

IV. Deutsche Aufgaben im Obergymnasium.
V. Classe.

1. Kenntnisse sind der beste Eeiclitum.
2. Welcber I nterscbied besteht zwischcn den Ausdriicken: EbrgeftibI,

Ehrliebe, Ebrbegierde, Ebrgeiz und Ebrsucbt?
3. Was treibt die Mensclien von der Heimat ?
4. Der Raub der Sabinerinnen und der dadurch veranlasste Krieg der 

Romer mit den Sabinern. (Nach Livius I, c. 9 — 13.)
5. Warum vergleicht mail den Winter mit einem Greise?
6. Kann uns zum Vaterland die Fremde werden? (Gotlie.)
7. An der Sprache erkennt man den Mensclien.
8. Geben ist seliger ais nehmen.
9. Welcben Einfluss iibt das Lob auf die Mensclien aus?

10. Wie kann der Menscli die Gestalt. der Erdoberflache yerandernr'
11. Principiis obsta! (Clirie.)
12. Die guten Seiten des Krieges.
13. Die Rede gleicht einem Scbwerte.
14. Vorziige der Armut.
15. Die Thiere ais Lehrmeister des Menschen.
16. In welcher Weise ist das Sprichwort: „Usus est tyrannus“ aufzufassen?
17. Durcli welclie Griinde suchen Scipio und Hannibal in ihren Reden vor 

der Scblacht am Ticinus die Soldaten zum Karnpfe zu ermuntern?



18. Vergleichung der Wiiste mit dem Meere.
19. Beobachtungen an einem Flusse.
20. Welchen Umstanden yerdanken die alten Grieehen ilire Siege iiber die

Perser ? K. O r s z u 1 i k.

VI, Classe.
1. Die Bedeutung der Flusse fiir den Handel.
2. H at das Wort des Iloraz „fugę magna11 allgemeine Griltigke.it ?
3. Lerne schweigen, o Freund, dem Silber gleichet die Eede; Abcr zur 

rechten Zeit seliweigen ist lauteres Gold. (Herder.)
4. a) Die natttrlichen Waffen der Thiere. — b) Folgon der Volkerwan- 

derung. (Zur Auswahl.)
5. Ilildebrand und Hadubrand, zwoi altdcutschc Charaktere.
6. Ist Volkes Stimme stets aucli Gottes Stimme?
7. Die Belagerung yoii Zama. (Nach Sallust’s Jugurtha c. 56— 60.)
8. Krieg und Sturrn.
9. Deutsche Treuo, die Seele des Nibelungenliedes.

10. Die Schlaclit um Gudrun auf dem Wtilpensande.
11. Swer in dem alter welle wesen wirt, der sol sich in der jugent nicht 

sumen. (Spervogel.)
12. Uns alle zieht das Ilerz zum Vaterlande.
13. Deutschlands GroBe in That und Lied zur Zeit der Staufen.
14. a) Die Insecten ais Freunde und Feinde der Menschheit. — b) Der 

Colner Dom. (Zur Auswahl.)
15. a) Gut yerloren, unverdorben, Mut verloren, halb yerdorben, Ehr ver- 

loren, gar yerdorben. — b) Frisch, frey, frolich und frumb ist der 
Studenten Reichtumb. (Zwei Reimspriiche aus dem 16. Jahrhundert. 
Zur Auswahl.)

16. Ein Fnihlingsmorgen.
17. Klopstock ais Sanger der Freundschaft. (Auf Grundlage des Oden-

cyklus „Wingolf'1.) J .  F e d e r .  VII.

VII. Classe.
1. Warum darf das Yaterland von uns Opfer fordem?
2. Es ist yortheilhaft, den Genius bewirten. (Goethe.)
3. Die alte St, Gottliardstrafie in der Dichtung Goethes und Schillers.
4. Begeisterung ist die (.^uelle groBer Thaten.
5. Schillers Spaziergang, ein culturhistorisclies Bild der Menschheit.
6. Prudens futuri tomporis exitum caliginosa nocte premit deus. (Iloraz).
7. und 8. Italiens Einfluss auf Goethes Geistesrichtung. (Geschopft aus 

der italienischen Eeise.)



9. Was sieli soli kliiren, das muss erst galiren.
10. Die Schonheit des Sterbens in der Bliite des Lebens. (Nacb Jean Paul.) 
11 Atlien, Kom, Jcrusalem.
12. Was treibt die Kenschen in die Perne?
13. Nichtswiirdig ist die Nation, die nicht ihr Alles freudig setzt an ilire

Eliro. (Schiller.)
14. Die Sago im Verhaltnis zur Poesie und Gescliiclite. (Nacb Jacob 

Grimm.)
15. Wo viel Freiheit, ist viel Irrtum, doeh sieber ist der scbmale Weg der 

Pflicht. (Schiller.)
16. Die drei Kiele. (Nacb Riickert.)
17. Sommerfreuden. J . F e d e r .

VIII. Classe.
1. Dor Ebrgeiz — eine Quelle des Ruhmes und des Ungliickes.
2. Frei will icli sein im Denken und im Dicliten; Im Ilandeln sebrankt 

die W elt genug uns ein. (Goethe.)
3. Welcben Einfluss bat das Studium der yaterlandiscben Gescliiclite auf 

Bildung und Gesinnung der Jilnglinge.
4. In seinen Tbaten malt sieli der Mensch. (Schiller.)
5. Kaiser Maximilian I. ais FOrdorer der Wissenschaften und Kiinste.
6. Die Kiinste im Dienste der Religion.
7. Die Kraft des Volksgeistes iiubert sieb friilier im poetiseben Scbaffen, 

ais in wissenscbaftlicber Forscliung.
8. Bauwerke sind redende Monumente.
9. und 10. Warum ist die Theresianische Reformperiode fi i r die geistigen

CuUurverbaltni=so Osterreichs wabrbaft epocbemachend ?
11. Mein yaterlandischer Lieblingsbeld.
12. Dein Banner war tiefschwarze Seide, ich scliwang ein rosenrot Pannier.

(A. Griin an N. Lenau.)
13. Welcben Nutzen gewabrt uns das Studium der osterreichischen Gescliiclite?

(Maturitats-Aufsatz.) Dr. A. B a l car .
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V. Statistische Ubersicht der Schiller.

a) n a c h  Z a h l. b) F o r tg a n g .
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1Y. 12 28 5 — — 1 — 1 i — — — 5 10 13 13 6 — — 1 — — —

y # 4 18 4 i — 1 — 2 - - — - — 2 3 8 7 9 1
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Richtigstellung
der Daten des vorjahrigen Programines hinsichtlich des Fortganges der 

Scliiiler auf Grand der Wiederliolungs-PrUfungen.
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I- ........................................................... 24 26 38 43 32 16 14 14 15 222

11. ............................................................... 8 5 8 7 3 2 — 5 — 38
III.................................................................. 1 6 3 — — — — 1 — 11

Zur 1’nifung niclit erseliienen . — — — — 1 — — — — 1

41 41 G2 56 42 25 18 23 17 325

Summa des eingoliobenen Unterrielitsgeldes: 5108 fl. ii. W.
Summa der Stipendien und Stiftungsplatze: 1173 11. 58 kr o. W .



VI. Vermehrung der Lehrmittelsammlungen.

A. Bibliothek.
a) L e h r e r  b ib  1 i o tli ek.

D u r  cli A n k a u f , 1. Poggendorf, Annalen fur Physik und Chemie. 
1882. — 2. Fleckeisen und Masius, Ncue Jahrbilcher fur Pliilologie und 
Piidagogik. 1882. — 3. Zeitschrift fiir die osterr. Gymnasien. 1882. —
4. Das Ausland. 1882. — 5. Petermann, Geographische Mittheilungen. 1882; 
dazu Erganzungsheft 65 — 68. —  6. Mittheilungen der geographischen
Gesellschaft in Wien. 1882. -— 7. Verordnungsblatt. 1882. — 8. Schlomileh, 
Zeitschrift fiir Mathomatik und Physik. 1882. — 9. Sybl, Historische Zeitschrift. 
1882. — 10. Literarisches Centralblatt. 1882. — 11. Zeitschrift fiir das 
Realschulwesen. 1882. — 12. FIavii Vegeti Renati cpitoma rei militaris. —• 
13. Historici graeci minores. 2. vol. — 14. Heliodori Aethiopicorum libri
dccem. — 15. Jiiger, Geschichte der neuesten Zeit. 3 Bandę. — 16. Madwig, 
Verfassung und Verwaltung Roms. I. Band. — 17. Der Weltverkehr und 
scine Mittel. Spamer. 2 Bandę. — 18. Herbarts padagogische Schriften. 
II. Band. — 19. Yanićek, Griechisch-lateinisches etymologisches Lexicon 
2 Bando. — 20. Biblioteka pisarzy polskich. 3 Bandchen (63— 65). —
21. Schober, Die Deutschen in Osterreich. — 22. Weinhold, Physikalische 
Demonstrationen. — 23. Schlegel, System der Raumlehre. — 24. Fiok,
Flora von Schlesien. — 25. Erdmann, Geschichte der Philosophie. — 26. 
Decken, Reisen in Ost-Afrika. 2 Biinde. 27. Grimm, Deutsclies Worter- 
buch, IV., 1, 2, 4. Lief., VII., 2 Lief. —  28. Riche, Illustr. Worterbuch 
der romischen Altertiimer.

D u r  cli S c h e n k u n g  kamen liinzu:
Vom h. k. k. Minist. f. Cult. u. U nterr.: 1. Vierteljahrsschrift fiir 

deutsche Altertumskunde. 1881, 3, 4 ; 1882, 1, 2. — 2. Botanische Zeit
schrift. 1882.

Von der kais. Akademie der Wissenschaften in W ien: 1. Sitzungs-
berichte der philos. liist. Classe, 96. Bd. (3), 97. Bd. (1 — 3), 98. Bd. (1 — 3).
— 2. Sitzungsberichte der matli. naturw. Classe. I, Abth. 82. Bd. (1— 5),
83. Bd. (1— 5), 84. Bd. (1 — 2); II. Abth. 82. Bd. (2— 5), 83. Bd. (1— 5),
84. Bd. (1 — 2); III. Abth. 82. Bd. (1— 5), 83. Bd. (1— 5), 84. Bd. (1— 2).
— 3. Archiv fiir osterr. Geschichte, 61. Bd. 2. Halfte, 62. Bd. — 4. 
Almanach pro 1881.

Von der k. k. mahrischen Gesellschaft zur Beforderung des Acker- 
baues, der Natur- und Landeskunde: 1. Mittheilungen. 1881. — 2. Schriften 
der liist. statist. Section, 28. Bd. —

Von Prof. Stefan Dubrawski in S try j: 1. Der slavische Interrogativsatz.



b) S c h i i l e r b i b l i o t l i e k .
D u r c k  A n k a u f :  1. Wilisch, Drei Erzahlungen aus dem classischen 

Altertume. — 2. Stoli, Phyllidas und Cliarito. — 3. Alberti, Glaukos und 
Thrasyinachos. — 4. Alberti, Marcus Charinus. — 5. Otto, Der Jugend 
Lieblings-Miirchenschatz. — 6. Becker, Erzablungen aus der alten Wolt. — 
7. Holders geogr. Jugendbibliothek. 10 Bandchen (1— 10). —  8. Narodnl 
bibliotheka. 4 Bandchen. ■—• 9. Ilorn, Die Belagerung von Wien. — 10. 
Horn, Aus den Silberminen. — 11. Horn, Zwoi Ausbriiche des Vesuv. —
12. Horn, Das Erdbeben von Lissabon. — 13. Westermanns Monatshefte. 
1882. — 14. Die Heimat. 1882. — 15. Die Kindorlaube. 1882. — IG. 
Spamers illustr. Conversationslexicon. Lief. 317—338 (2 Ex.).

X

B. Geographisch-historische Lehrmittel.
D u r  cli A n k a u f :  1. Langl, Bilder zur Geschichte (Fortsetzung), 

Nr. 47— 50 nebst Textbeilage. •— 2. Hauer, Geologische Karto von Oester- 
reich-Ungarn.

C. Naturwissenschaftliche Lehrmittel.
a) Fur Naturgeschichto: 1. Eine Saugethiorinjection. — 2. Skelct eines 

Singvogels. — 3. Die drei Entwicklungsstadien des Froscbes. — 4. Bufo 
calamita. —  5. Scincus officinalis. — 6. Trigla birundo. -— 7. Acipenser 
Kuthenus. — 8. Crangon vulgaris. — 9. Oniscus murarius. — 10. Sabella 
unispira. —- 11. Loligo vulgaris. ■— 12. Aequorea Forscalina.

b) Fur Physik: l. Ein Wellrad. — 2. Modeli einer Schraube. —
3. Plateaus Gcfiib. — 4. Hydrauliscbe Presse aus Glas. — 5. Fechners 
Elektroskop. — 6. Bunsens Apparat zur Umkehrung des Natriumlicbtes. — 
7. Bunsens Knallgas-Apparat. — 8. Kautschukschlauch zur Darstellung von 
Seilwellen. — 9. Utensilien (Q,uecksilber, Leitungsdralit, einige Werkzeuge.)

D. Lehrmittel ftir das Zeichnen.
D u r c l i  A n k a u f :  1. Yorlagen (Ornamente, Figuren).

VII. Maturitatsprlifungen.
Zur dicsjahrigen Maturitatspriifung meldeten sich sammtliche 13 offent- 

licbe Sclililer der V III. Classe.
Die schriftliclie Priifung, der sieli sammtliche angemeldete Examinanden 

unterzogen, wurde vom 5. bis 10. Juni abgehalten.
Themen zu den scliriftliclien Priifungen:

1. D e u t s c l i :  Welchen Nutzen gewahrt uns das Studium der osterreichischen 
Geschichte ?

2. L a t  e i n :  a) Ubcrsetzung aus dem Deutschen ins Latein: die Verfassungs- 
formen lioms bis zur Abschaffung des Decemyirates. — b) Ubersetzung 
aus dem Lateinischen ins Deutsche: Iloraz, 14. Ode des I. Buches. —



3. G r i e c h i s c h :  Plato, Phaedon, c. III.
4. M a t l i e m a t i k :

a) Die Lebensversicherungsgesellschaft „Anker'1 nimmt von einer Person, 
die gegenwartig 35 Jahre alt ist, fur die Versielierung von 1000 fl.
o. W., sobald dieselbe ilir 45. Lebensjahr erreicht hat, eine jahrlich 
in vorbinein zu zablende Pralnie von 76 fl. 70 kr. o. W. — Um 
wie viel hatte zur selben Zeit dieselbe Person wenigor, wenn sie diese 
10 Jahre hindurch, anfangs eines jeden Jahres 76 fl. 70 kr. o. W. 
in einem Geldinstitute angelegt hatte, das die Einlagen zu 5 °/0 
verzinst ?

b) Wie grofl ist der Fehler, den man begeht, wenn man statt der geo- 
graphisclien Breite eines Ortes seine Polhohe, die =  49° 45' ist, 
nimmt, wenn die Erde ein Botationsellipsoid ist, dessen groflo und 
kleine Halbaxc beziehungsweise 6377400“  und 6356100“  betragen?

e) Ein Thurmknopf ist in der Mitte cylinderfonnig und oben und unteu 
halbkugelformig abgerundet. Sein grofiter Durclmiesser von oben 
nach unten betragt a =  18cm, und sein Durchmesser quer dureh 
die Mitte b —  1 0 cm; er ist c =  ' / 4 om dick gearbeitet. Wie grofi 
ist seine aufiere Oberflache, und wie grofi ist der innerc hohle Baum ?

5. P o l n i s c h :  Jakie były przyczyny punickich wojen? (Welches waren die 
Ursachen der punischen Kriege ?)

6. B o h m i s ć h ;  ProS a jak mamo ctiti starsi osoby a predstavenó? (Warurn 
und wie sollen wir iiltero Personen und die Vorgesetzten ehren?)

Die mtindliche Priifung wurde am 10. und 11 Juli unter dem Vorsitze 
des k. k. Landes-Schulinspectors Herrn Heinrich Schreier abgehalten. Es 
unterzogen sich derselben sammtliche 13 Examinanden. Hievon wurdeu 
2 fitr reif mit Auszeichnung, 7 fur reif erklart und 4 zur Wiederholungs- 
prtifung aus einem Gegenstande nach Ablauf der Ferien bestimmt.

Es Ycrlicfien daher die Anstalt mit dem Zeugnisse der lieifc
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i Czarnotta F ranz 21 9 Jahre Jus
2 Freisler W ilhelm 19 8 Jus
3 Frohlich Heinrich 18 9 5) Medicin
4 G attnar Karl 20 10 Bodencultur
5 Odstrćil Franz 22 9 V cv. Theologic
6 Kudeł Victor 18 8 Jus
7 Scholtis Arthur 18 8 Jus
8 Seemann Gottfried 18 9 Jus
9 W aliczek Josef 20 8 ;i Theologie



VIII. Wichtigere Erlasse.

1. H. Min. Erl. v. 2G. October 1881, Z. 164G4, (intim. m li. 1 Erl. v
28. October 1881, Z. 3882): Dor 2. November (Allerseelentag) bat for- 
tan ais allgemeiner Ferialtag zu gelten.

2. H. Land. Keg. Erl. v. 8. November 1881, Z. 10461: Weisungen anlass- 
licli der Scharlachkrankheit in Teschen.

3. H. Min. Erl. v. 19. November, 1881, Z. 1G888, (intim. m. h. 1. Erl. v.
1. December 1881, Z. 4316): Die Zeit des gesetzliclien Prasenzdienstpflicht 
eines welirpflichtigen Mittodsclmllebrers ist in das Probetriennium nicbt ein- 
zurechnen.

4. II. Min. Erl. v. 20. December 1881, Z. 1043, (intim. mit li. Praesid. 
Erl. v. G. Janncr 1882, Z. 975): Betlicilignng an Ausstellungen, Con- 
gressen, Lehrcrversammlungen im Auslande ist nur gegen staatliclie 
Bewilligung gestattet.

5. H. Min. Erl. v. 22. Ńovember 1881, Z. 18101, (intim. m. h. 1. Erl. v. 
20. Janner 1882, Z. 4279): Normiernng des Yorganges bei Stipendien- 
belassungcn, wenn Sclnilor wogcn Kranldichkeit eine Classe wiederbolen 
mtissen.

G. H. 1. Erl. v. 9. Marz 1882, Z. 639: Weisungen hinsiclitlich der Local- 
Ausschliefiung, beziehungsweise der Disciplinarbeliandlung der Scbiiler an 
den scbles, Mittelscliulen.

7. II. Min. Erl. v. 2G. April 1882, Z. G789, (intim. m. h. 1. Erl. y. 6. Mai 
1882, Z. 1542): Fixierung des Maximal-Kostenaufwandes fiir das Pro 
gramm.

IX. Chronik.

Am IG. September wurde das Sclmljahr yorscliriftsmallig eroffnet.
Am 4. October war ans Anlass .des Allerbocbsten Namensfestes Sr. 

Majestat des Kaisers ein Ferialtag mit Festgottesdienst. Das Gleicbe fand 
am 19. Noyember aus Anlass des Allerhocbsten Namensfestes Ilirer Majestat 
der Kaiserin statt.

Am 11. Februar wurde das I. Semester geschlossen. Das II. Semester 
begann am 15. Februar.

Am 2. Mai wohnte der Lelirkorper und die Schuljugend einem Trauer- 
gottesdienste fiir Se. Excellonz den dabingeschiodenen Herrn Lamlesjiriisiden- 
ten Alexander Freiherrn von Suromer bei.

Am 15. .Tuli wurde das Sclmljahr geschlossen.



X. Unterstiitzung der Gymnasialschiiler im Schuljahre 1881/2.
a) Durcli k. k. Fonds-Stipendien.

1. Das Graf T e n c z i n ’sche Stipendium per 70 fl. o. W. bezogen;
1. Franek Josef [VI.]; 2. Pawłowski Eugen [V.]; 3. Legersky Johann [VI.];
4. Jendrulek Franz [III.]; 5. Tomek Johann [III.]; 6. Blascliczyk Johann 
[IV .]; 7. Czysz Josef [II .] ; 8. Bogusławski Ałois [I I .] ; 9. Schuscik Johann 
[VII.]; 10. Urbiscli Heinrich [VII.]; 11. Waliczek Josef [VIII.]; 12. Chro- 
bok Engelbert [VI.]; 13. Hanke Victor [II.]; 14. Schoblik Franz [III.]; 15. 
TesarSik Karl [IV.]; 16. Olsak Karl [V.].

2. Das S a r k a n d e r ’sche Stipendium per 70 fl. 6. W. bezogen; 
1. Woynar Karl [V.]; 2. Brunowsky Johann [VII.].

3. Das Al beFs ehe  Stipendium per 70 fl. 6. W. bezog Bilecki 
Alois [VI.].

b) Durcli Priratstipendieu.
1. Das Matli. O p p o l s k y ’sche Stipendium per 42 fl. 5. W . bezogen; 

1. Gabsdyl Victor [II.]; Krzystek Johann [V.]; 3. Stiliel Johann [II.];
4. Waleczek Adolf [IV.].

2. Das Dr. P r u t e k ’sche Stipendium per 30 fl. 66 kr. 6. W. bezogen; 
1. Kucharczyk Johann [VII.]; 2. Śimsa Josef [VII.]; 3. WinklerKarl [V.].

3. Das B i t t a ’sclie Stipendium per 25 fl. 6. W. bezogen; 1. Koczwara 
Johann [V I.]; 2. unbelioben.

4. Das T l a m e t i u s - C a n a b i u . s ’sche Stipendium per 60 fl. 6. W. be
zogen 1. Mitzeli Alois [V.]; 2. Żurek Karl [IV.].

5. Das Ź u r ’sche Stipendium per 56 fl. o. W . bezog Czarnotta 
Franz [VIII.].

6. Das J a k o b ’sche Stipendium per 60 fl. 6. W . bezog Hauke Max [II.].
7. Das K is c h a ’sclie Stipendium per 31 fl. 50 kr. o. W. bezog Leżak 

Johann [IV.].
8. Das K a r a f i a t ’sche Stipendium per 40 fl. 6. W. bezog Tagliafero 

Johann [IV.].
9. Das P f i t z n e r ’sclio Stipendium per 100 fl. 6. IV. bezogen; Nr. 1. 

Patrici Karl [III.]; Nr. II. Źlik Johann [II.].
10. Das N i e m t s c l i i k ’sche Stipendium per 40 fl. 6 W. bezog PiS2ek 

Kaspar [IV.].
11. Das E n z e n d o r f e F s c h e  Stipendium per 58 fl. 10 kr. ii. W. bezog 

Schoblik Franz [III.].
12. Das K o c z y ’sche Stipendium per 42 fl. o. W. bezog Muller 

Adolf [IV.].
13. Das C o l l i n ’sche Familienstipendium per 164 fl. o. W. bezog Edler 

von Portenschlag Josef [I.].



14. Stipendien der Tescłmer evangelischen Kircliengemeinde bezogen: 
1. Kucharczyk Johann [V II.]; 2. Rusnok Georg [IV.]; 3. Leżak Johann 
[IV.] je  15 fl.; 4. Folwarczny Josef [V.]; 5. Babylon Johann [IV.]'; 6. Mru
gała Paul [I.] je  10 fl.; 7. Michalik Johann [I.]; 8. Hajek Wenzel [II]; 
9. Kożdoń Josef [III.]; 10. Molnar Karl [III.]; 11. Kubaczka Georg [III.]; 
12. Śimsa Josef [VII.] je  5 fl. o. W.

15. Baron C s e l e s t a ’sche Stiftsplatze a 250 fl. o. W. hatten : 1. Franek 
Josef [VI.]; 2. Schmidt Hermann [VI.]; 3 ZastSra Robert [VI.]; 4. OlSak 
Karl [V.]; 5. Samesch Karl [IV.].

16. Erzh. A l b r e c h f s c h e  Stiftsplatze a 175 fl. o. W. hatten; 1. Franek 
Paul [I.]; 2. Reich Oskar [I.].

c) Unterstiitzungen.
1. Aus der Dr. GabrieFschen Lelirmittelstiftung . . . . 129 fl. 84 kr.
2. Aus der C. Linxweiller’scben S t i f t u n g .................................. 5 fl. 9 kr.
3 Aus der Kotziclflsclien Stiftung ..................................  . -2 fl. 4 kr.

Summę 136 fl. 97 kr.

Stand der GabriePschen Stiftung.
1. S tam m -C ap ita l........................................................................... 600 fl. —  kr.
2. Zuwaclis von 1868 bis 1880/1 ..................................  . 4377 fl. 26 kr.
3. Zuwachs im Schuljahre 1881/2 • . . .  215 fl. 70 kr.
4. Stand des Fondes am Schlusse 1881/2 ............................. 5192 fl. 96 kr.

XI. Voranzeige flir das kommende Schuljahr.

Das Schuljahr 1882/83 wird am 16. Septemher 1. J .  eroffnet.
D ie Aufnalime der Schiiler fiir die e r s t e  Classe findet am 13. und 14., 

ftir die i i b r i g e n  C l a s s e n  a u c h  n o c h  am 15. September von 9 — 12 
und von 3 — 4 Uhr in der Directionskanzlei statt.

Ne u eintretende Schiiler habon den Geburts- (Tauf-) Schein, beziehungs- 
weise auch ihre sonstigen Zeugnisse beizubringen und cine Aufnahmstaxe 
von 2 fl. 10 kr. o. W. zu entrichten.

Schiller, welche in die e r s t e  C l a s s e  eintreten, miissen, wenn die aus 
einer offentlichen Volksscliule kommen, im Simie der li. Ministerial-Verord- 
nung vom 7. April 1878, Z. 5416 ein ausdriicklich zum Zwecke der Auf- 
nahme in die Mittelschule ausgefertigtes F r e q u e n t a t i o n s - Z e u g n i s ,  
welches die Noten aus der Religionslehre, der Unterrichtsspraclie und dem 
Rechnen zu enthalten liat, yorweisen und haben sieli ferner einer A u f-



n a h m s p r i i f u n g  zu unterziehen, bei welcher im Sinne des h. Ministerial- 
Erlasses vom 14. Marz 1870, Z. 5370 jenes Ma£> von Wissen in der Keli- 
gion, welches in den ersten vier Jahrescursen der Yolkssclmle erworbon 
werden kann, Fertigkeit im Lesen und Schreiben der TJnterrichtssprache und 
der lateinischen Schrift, Kenntnis der Elemente aus der Formenlehre, der 
TJnterrichtssprache, Fertigkeit im Analysieren einfacher bekleideter Siitze, 
Bekanntscliaft mit den Eegeln der Orthographie und Interpunction und 
richtige Anwendung derselben beim Dictandoschreiben, Ubung in den yier 
Grundreclmungsarten mit ganzen Zahlen gefordert wird.

Schuler, welche in eine h o h e r e  C l a s s e  eintreten wollen, milsseu sich 
mit staatsgiltigen, mit der A b g a n g s - C l a u s e l  yersehenen Zeugnissen iiber 
das Schuljahr 1881/82 ausweisen, oder falls sie solche nicht besitzen, gegen 
Erlag der Taxe von 12 fl. o. W. die yorgeschriebene Aufnahmsprufung 
ablegen.

J e d e r  S c h u l e r  hat einen Lehrmittelbeitrag von 1 fl. 5 kr. o. W. zu 
entrichten.

Josef Werber,
k. k. Gyinnasial-Director.


