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Bemerkungen zur Wortbildungslehre im Latein- 
unterricht.

Uber die Verwendung der Wortbildungslehre fur den praktischen 
Unterricht sind die Ansichten getbeilt. Die altere Schule, dereń namhaf- 
testc Vertreter Krebs und Zumpt sind, baben diese Lebre ais das Stief- 
kind der Grammatik behandelt und haben es versucht, wie es bereits 
dio Alten getban, die Wortbildung durch tbeoretische Erlauterung der 
Suffixbedeutungen fiir die Schule verwertbar zu machen. Es mag zuge- 
geben werden, dass bei einzelnen dieser Sulfixe, z. B. -lis, -osus, sich eine 
grcifbare Bedeutung linden liisst, aber diese Suflixsucherei der alteren 
Grammatiker leidet an einem doppelten Fehler. Erstens iibersiebt sie 
vollstandig den historischen Entwicklungsgang der Spracłie; sie iiber- 
sieht, dass die Sulfixe nicbt zu allen Zeiten gleichwertig und gleichbe- 
deutend waren, sie iibersieht, dass gewisse Suffixe an gewisse Zeitlaufte 
gebunden sind, vor und nacb denen sie nicbt nachweisbar sind. Zweitens 
liisst sie den Unterscliied zwiscben einheimisehen und fremden Suffixen 
ganz unbeachtet. Weil ihr nun die sprachwissenscbaftliche Begriindung 
vollstiindig mangelte, so konnte die Suffixerkliirung zu keinen wirklich 
greifbaren Resultaten ftthren. Da aber der Lehrer bei den gegenwartigen 
Verbiiltuissen mit der Zeit baushalten muss, und da bei einer solchen 
Behandlungsart der Wortbildungslebre, wie man sie in den alteren 
Grammatiken findet, ein wirklich greifbares Resultat nicht zu erzielen 
war, so bat man sicb gewohnt, die Wortbildungslehre ais etwas ganz 
Nebensachlich.es zu betrachten und hat ihr immer engere Schranken ge- 
zogen, ja es hat nicht an Stimmen gefehlt, welche sie ganz yerwerfen. 
Sagt ja  ein Mann wie Heraeus ') ausdriicklich: „Diese Untersuchung
(die Lehre von der Wortbildung) liegt auCerhalb der Grenzen der 
Grammatik und gehort am wenigsten in eine Schulgrammatik, sondern 
fiillt der Wissenschaft der Etymologie ais Aufgabe zu.“ Dagegen sind 
aber auch Stimmen laut geworden, die wie ein Mahnwort zur Umkebr 
klingen. So z. B. spricht Tegge:2) „Sicherlich entbalt zwar die Elementar- 
grammatik noch zu viel Uberfliissiges, aber wohl niemand wird hieher

*) Lat. Schulgrammatik, S. 136.
2) Studien zur lat. Synonymik. Beri. 1886, S. 57.
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die Wortbildungslelire rechnen. Viel unnothiges, gedankenloses Nach- 
schlagen in den Lexicis, besonders in den die Denkfaulheit nur be- 
schonigenden Speciallexicis fiir Schiiler, konnte und mtisste hiedurcb den 
Schiilern erspart werden. Dadurch iiberbiirden sich die Schiller selbst 
in einer Art von gedankenlosem Fleifie oder Eifer, der zwar wie Eifer 
aussieht, aber blind ist und also aueh nur schadet.“ Ist nicht abgesehen 
von allem andern die Wortbildungslelire in vielen Fallen ein wichtiger 
Factor fiir die mit Recht geforderte Orthoepie? Spricbt auch der Lehrer 
schon auf der untersten Stufe den Schulern richtig vor iucundus, nullus, 
maile u. s. w., so wird ihnen doch das Yerstandnis hiefiir erst erscklossen, 
wenn man ihnen zeigt, dass diese Worter aus iuvicundus, ne-ullus, mage- 
velle entstanden sind. Hier ist dann reiche Gelegenheit geboten, die 
Gesetze der Elision1) und der Contraction 2) den Schulern auf unge- 
zwungene Weisc zur Anschauung zu bringen. Dass die Wortbildungs- 
lehre fiir die Synonymik, insbesondere fiir die durch die verschiedenen 
Prafixe und Suffixe hervorgerufenen Modificationen der Bedcutung von 
groBer Wichtigkeit ist, bestatigen alle Synonymiker.

Dem Verfahren jener Grammatiker, welche die Wortbildungslehre 
ganz streichen, steht ferner folgende Thatsache gegeniiber: Im griechi- 
schen Unterrichte wird der Wortbildungslehre zwar theoretisch und syste- 
matisch auch kein Spielraum mehr gegonnt, aber da die griecliische 
Grammatik von Curtius, welche fiir einige maBgebend geworden ist, 
auf den Principien der Sprachwissenschaft aufgebaut ist, so fiihrt sie ge- 
wisse etymologische Principien gleichsam auf einem Umwege in den 
Unterricht ein. Wenn sie auch die Wortbildungslehre nicht lehrt, so 
ergeben sich doch aus der Art der Behandlung der Yerba gewisse Ge
setze fiir dieselbe.

Weitaus anders steht die Sache im deutschen Unterricht. Hier 
wird nach den Instructionen direct Bekanntschaft mit der Wort
bildungslehre gefordert. Auf der zweiten Stufe sollen zwar Laut- 
und Wortbildungslehre noch nicht systematische Behandlung erfahren, 
aber gelegentlich Erscheinungen aus diesen zwei Gebieten zur Sprache 
zu bringen und inductiy zu erlautern bleibt unverwehrt (S. 76). Aut 
den oberen Stufen hingegen sollen „die lebendigen Kriifte der Sprach- 
bildung und dereń Gesetze und insbesondere die Wortbildung zum Be- 
wusstsein gebracht werden“ (S. 90). Es wfire ein groBer Irrthum, wenn 
man behaupten wollte, dass die Erkenntnis dieser Yorgange in der Mutter-

') z. B, antea aus ante-ea, veneo aus venum eo.
2) cógo-coigo, copia-cSopia, deprendo-deprehendo, praebeo-praeliibeo, neuter- ne- 

uter u. s. w.



spraclie viel leichter sei ais in der griecłiisclien und lateinischen Sprache. 
Will man dem Schiller in der 5. und 6. Classe gewisse Elemente der 
Spracligeschichte klar legen, so kann man dies gewiss bei ihm erreichen, 
weil sein intellectuelles Urtheil und seine Sprachkenntnisse bereits durch 
das Studium des Lateinischen und Griechischen hinlanglich entwickelt sind; 
man wiire es nicht im Stande, wenn der Schiller nicht sein Latein und 
Griechisch gelernt hatte. Das Deutsche erntet kier nur die Friichte des 
altsprachlichen Unterrichts. Es sollte daher die Frage eigentlich gar 
nicht aufgeworfen werden, oh es denn nicht in Riicksicht auf die Con- 
centration des Unterrichts niitzlich und segenbringend sei, die gleichen 
Erscheinungen, die man in der deutschen Grammatik dem Schiller er- 
kliirt, auch im Lateinischen und Griechischen nachzuweisen. Und in der 
That ist in der letzten Zeit von einem der hervorragendsten Philologen 
und Schulmanner, J. M. Stowasser, der Versuch gemacht worden, die 
wesentlick sichercn Ergebnisse der neuercn psychologischen Sprachbe- 
trachtung der Schule in leichtfasslicher Form zuzufiihren und unter steter 
Beriicksichtigung der analogen Yorgange im Griechischen und Deutschen 
das spracliwissenschaftliche und sprachgeschichtliche Materiał zu concen- 
trieren. In den „Vorbegriffen“ zu seinem lateinisch-deutschen Schul- 
worterbuche behandelt er im wcscntlichen: 1. die Lautverschiebung, 
2. den lat. Vocalismus, 3. die Scheidung von Erb-, Lehn- und Frenid- 
wortern; 4. fiihrt er Begriffe von Yolksetymologie, Analogie, Isolierung 
und Biickbildung durch. Der Verfasser lehnt sich also in diesen Fallen 
vollstandig an das Pensum des im deutschen Unterrichte Verlangten an. 
Aber in diesen „Vorbegriffen“, sowie in dem Worterbuche steckt, wie 
Scheindler in seiner Becension ') bemerkt, so viel Wissenschaft, dass, 
wenn sie Wissenschaft bleibt, der arme Schiller erdriickt wird. Aber der 
Unterricht kann diese unccrdauliehc Wissenschaft zu guter, gesunder, 
kraftiger Nalirung machen, wenn er sie richtig umzugestalten und dar- 
zubieten versteht.“ Es ist sekr zu bedauern, dass der Verfasser dieses 
epochemachenden Worterbuches sich nicht theoretisch dariiber geaufiert 
hat, wie er sich den Vorgang in der Sekule denkt. In seinem wort- 
reichen Vortrage: „Uber die concentrierende Stellung des Worterbuchs 
im Lateinunterricht,u den er in der 42. Versammlung deutscher Philo
logen und Schulmanner gehalten, hat er versprochcn, sich iiber diesen 
Punkt anderswo zu aufiern; bisher hat er es jedoch nicht gethan, hin- 
gegen hat Scheindler* 2) einige methodische Winkę iiber diese Punkte

’) Ztsehr. f. d. ost. Gymn. 1894, S. 313, wo er auch den ungeheuren Fortschritt, 
den Stowasser’s Buch bedeutet, und die groBen Vorztige, welclie dieses Buch gegemiber 
allen anderen Schulworterbuchern besitzt, in gebiirender Weise anerkennt.

2) a. a. O. S. 314 f.
1*



gegeben. Ohne dem Verfasser yorgreifen zu wollon, glaube ich etwa 
Folgendes mit Recht sagen zu konnen:

Systematische Behandlung der Wortbildungslehre in der Schule ist 
zu perhorrescieren. Sie setzt niiinlich zu viel Sprachkenntnisse yoraus, 
die man bei unseren Schiilern nicht erwarten kann. Darum haben auch 
die Instructionen diesen Theil des Unterrichts auf die Muttersprache be- 
sclirankt. weil hier ohne besonders grofie Miihe das thatsachliche Yer- 
standnis erzielt werden kann. Da aber nach dem Vorausgesagten die 
Niitzlickkeit dieser Kenntnisse auch im fremdsprachlichen Unterricht sich 
nicht leugnen lasst, so ertibrigt nur der Weg der gelegentlichen Erdr- 
terung, der symptomatischen Behandlung der Spracherscheinungen. Wenn 
sich der Lehrer auf allen Stufen des Unterrichts schon von der ersten 
Classe an gegenwiirtig halt, dass eine Reihe solcher Begriffe dem Schiiler 
klar gemacht werden muss, so wird sich schon in den ersten Tagen des 
Unterrichts Gelegenheit bieten, bald diesen, bald jenen Vorgang in der 
Sprache aufzudecken; aber auf die theoretische Begriindung wird er auf 
den unteren Stufen yerzichten miissen. Doch wird durch fortgesetzte, 
jałirelange Beobachtungen sich ein reichliches Beispielmaterial in den 
Kopfen der Schiller ansammeln, das dem Lehrer die Moglichkeit bietet, 
wenn in der 5. und 6. Classe diese Begriffe im Deutschen genommen 
worden sind, gelegentlich bei der Erorterung irgend eines passenden 
Beispiels die Summę aus dem in den yerschiedenen Stufen gelernten 
Stoffe zu ziehen und so durch den Nachweis der Identitat der Sprach
erscheinungen in den classischen Sprachen und in der Muttersprache 
eminent sprachbildend auf den Geist des Schiilers zu wirken. Einige 
Beispiele mogen dies yeranschaulichen.

Schon in der 1. Classe, wo die Bildung der Adverbien gelernt 
wird, empliehlt es sich, die Schiiler damit yertraut zu maclien, dass die 
Adverbia auf e (docte, pulchre) alte Instrumentalformen, die auf o (cito, 
crebro) Ablatiye, die auf um (ceterum, multum) Accusative, also directe 
Casusformen des Adjectivs sind. Bei der Behandlung der dritten Decli- 
nation werden die Neutra auf al, ar (vectigal, exemplar) Gelegenheit 
bieten, den Schiiler aufmerksam zu machen, dass hier eigentlich Adjec- 
tiva yorliegen; umgekehrt werden die Ablatiye auf e (paupere, diyite 
etc.) ihre beste Erlauterung auch schon auf dieser Stufe darin finden, 
dass man dem Schiiler erklart, er habe es nicht mit Adjectiyen, sondern 
appositionell gebrauchten Substantiyen zu thun. Alle diese Formen 
sind isolierte Nominalformen, die aus ihrer urspriinglichen Formengruppe 
mit Annahme neuer Functionen in eine andere iibertreten. Natiirlich 
wird auf dieser Stufe des Unterrichts der Lehrer von einer Isolierung 
noch nicht sprechen diirfen; es wird aber gewiss im Interesse des eon-



centrischen Unterriclits liegen, dass, wenn dio Isolierung im Laufe des 
Obergymnasiums in der deutschen Sprache behandelt wird, der Lehrer 
des Lateinischen sofort die Yerstandnis- und Gedachtnishilfen, die 
der lateinische Unterricht bietet, aucb mit heranzieht. Schon auf der 
untersten Stufe des deutschen Unterrichts lernt der Schiller, dass es 
neben den eigentlichen und urspriinglichen Prapositionen aucb uneigent- 
liche oder Nominalpriipositionen gibt, d. h. Nennwiirter, besonders Sub- 
stantiva, Adjectiva, Participia, die allein oder in Zusammensetzungen 
ais Prapositionen yerwendet werden, z. B. kraft, laut, yermoge, wegen. 
In der 5. Classe wird ihm gezeigt, dass diese Worter erstarrte, isolierte 
Casusformen sind und ihrer Function nach ausserbalb der Gruppe 
der zugehorigen Substantiya stelien. Dieselbe Erscheinung finden wir 
im Lateinischen und Griechischen; denn auch hier sind einzelne 
Prapositionen deutliche Casus von Substantiven. So ist, um yon causa, 
gratia, ydpiv ópoo ganz abzusehen, circum (in die Rundę) isolierter 
Accusatiy von circus, tenus (bis an) gleichfalls Acc. von tenus (die aus- 
gespannte Schnur), secundum isoliertes Neutrum von secundus (folgend); 
pro(d), re(d) isolierte Pronominalablatiye; ambi (gr. dacpt), anti- (antę), 
in (alter en aus *eni, gr. svi, śv) u. s. w. isolierte Pronominallocatiye. 
Im Griechischen ist das wesentliche Criterium fur die unechten Prapo
sitionen, dass sie syntaktisch isolierte Casusformen oder Adyerbien waren, 
die in einem andern Casus ikrę nothwendige Erganzung hatten. J)

Im Deutschen wird gelehrt, dass „wahrend des Tages“ aus dem 
absoluten Genitiy „wahrendes Tages,“ „unbeschadet der Rache“ aus 
„unbeschadeter Rache“ wurde. Es bildete sich also aus einer Yerbal- 
form durch Isolierung cine Priiposition, und das Participium yerlor den 
Zusammcnkang mit der Gruppe der Participien. Denselben Vorgang zeigt 
die lateinische Sprache. Die Priiposition trans ist ein isoliertes Partici
pium des Priisens von trare, das sich nur in Compositis erhielt wie in. 
trare, pene-trare, ex-trare und wurde, pradicativ gebraucht, yerbunden 
mit dem Acc. des abhangigen Nomens eo, is, it trans flumen =  ich gehe 
den Fluss iiberschreitend. Weil nun die singularen Formen in weitaus 
grofierer Zahl yorkamen, so gewann der Singular die Alleinkerrschaft, 
daher „imus trans flumen.“ Ebenso sind versus, adversus (adyersum), 
rursus (rursum), prorsus erstarrte Participien von yertere und seinen 
Compositis, die sowohl in masc. ais neutr. Form in die Function von 
Prapositionen oder Adyerbien eintraten. Brundisium versus iter feci— 
nach Br. gewandt, machte ich die Reise. Ebenso zeigt pugno adversus 
Caesarem die Entwicklung; ais man sagte: pugnayerunt Galii adver-



sus Caesarem, wurde das Wort bereits ais Praposition gefiihlt. £) Aber 
nicht blofi Participia, sondern aucb ein Infinitiv kann durch Isolierung 
Praposition werden, wie dies bei instar der Fali ist =  so scbwer wie — 
instare „einstehen“ oder „sich einstellen<£ vom Gleichgewichte der 
Wagschalen. * 2)

Bei der Besprechung der Conjunctionen im Deutscben emp- 
fiehlt es sieli, sebon auf der unteren Stufe darzulegen, dass z. B. 
„weil“ eigentlich ein Acc. des Substantivs „Weile“, „dass,“ ursprunglich 

das“, Nominativ des Pronomens ist. Schon auf den ersten Blick zeigt 
sich, dass „fallsu seinem Ursprunge nach ein Genitiv sing. aus dem 
Nomen „Fall“ ist. Im Obergymnasium wird man bei der Behandlung 
der Isolierung auch erwahnen miissen, dass diese Conjunctionen sowie 
die andern durch Isolierung von Casusformen entstanden sind. Ent- 
sprechend verhiilt es sich im Lateinischen und Griechischen: quod, ort 
sind Acc. sing. neutr., quia ist Acc. plur., quam Acc, fem. gen. vom 
Relativstamm quo; dum ist ein Acc. und bedeutet „den Tag lang, der 
Weile“ u. s. w.

Der Schiller der untersten Stufe decliniert z. B .: Herzog Herzog es, 
Greis Greises, dagegen Herr Herrn, Graf Grafen. Woher riihrt der 
Unterschied in der Declination dieser Substantive und vieler anderer? 
Das Obergymnasium gibt ihm theilweise Aufschluss. Beide genannten 
Gruppen sind von Hans aus schwache Masculina auf -e, die das -e des 
Nominativs fruhzeitig abgeworfen haben. Nach Yerlust dieses -e konnten 
sie von der Gruppe der starken Masculina wie Tag u. s. w. attrahiert 
werden. Wiihrend einige dieser Masculina wie Herzog, Greis in der 
That attrahiert [wurden3) und nun nach Analogie der Gruppe Tag 
declinieren, declinieren andere wie Herr, Graf nach wie vor schwach. 4) 
Wir haben es also hier mit Analogiebildungen zu thun. Eine gleiche 
Erscheinung finden wir im Lateinischen und Griechischen. Sind nicht 
die Genitive senati, tumulti von U-Stammen nach Analogie der 0-StSmme 
gebildet, vermittelt durch die Gleichheit des Nominativs? Und die 
Genitive der I-Stamme canum, mensum, die Ablative mense, igne nach 
dem Vorbilde der consonantischen Stamme? Wie oft findet man den 
Austausch von I- und consantischen Stammen, von Nomina der O- und

*) Vgl. pater rursus yenit =  p. reyersus venit. ąuorsum currit yalgus? =  quo ver- 
sum c. v. ? sursum dueit agmen imperator =  su(b)s-versum d. a. i.

2) Jovis instar. vgl Atl p.vjrtv drdkccrzoę.
3) Ihre urspriingliclie Form liegt noch in Zusammensetzungen wie Herzogenburg, 

Greisenalter vor.
4) Willomitzer Deutsche Gramm. 4. S. 210. H. Pan!, Principien der Sprachgescb. 

1 S. 193 ff.



U-Declimation, der Nomina auf- es, -ei und -es, -etis (requies, requiei und 
reąuietis) ? Ja, die ganze Reihe der sogenannten Heteroclita und Meta- 
plasmen beruht auf dem Processe der Form- oder stofflichen Angleichung. 
Steht es etwa anders im Griechischen ? So decliniert z. B. OiSwroiK 
nach der contr. O-Declination: G. OiSwtoo, Acc. Oi8iitoov und nach der 
cons. Declination: D. Otourooi, V. Otouraoę; to 8śvopov lautet im Dativ PI. 
neben 8śv8potę aucb 8ev8psat(v) nach der cons. Decl. Sehr deutlicb zeigt 
sieli die Analogiewirkung bei den Yerben und insbesondere auf dem 
Gebiete der Mischformen. Es bedarf wohl kaum des Hinweises auf 
„fragen,“ das von Haus aus schwack ist, jetzt aber bereits im Prasens 
(fragst—fragt), im Imperfect (frug) ohne Zweifel nach Analogie des 
starken „tragen — trśigst — triigt — trug“ von einigen Schriftstellern 
stark conjugiert wird. Wie liiiulig bat der Ubergang der starken Verba 
in die Conjugation der schwachen stattgefunden, weil eben die schwachen 
eine weit groCere und an Macht starkere Gruppe bilden! Aucb bei 
den lat. Verben bat die Analogie eine gro Ce Rolle gespielt. Nach dem 
Vorbilde von mone-bam, ama-bam, i-bam wiirde man die Form. sci-bam 
erwarten, wie sie aucb thatsachlich gebildet wurde. *) „Erst im Laufe 
der Zeit drang durch Anlebnung an mone-bam, welcbes man ais mon- 
ebam luhlte, ein etymologisch unerklarlicbes e in die Imperfecta ein: 
sci-ebam,“ Wenn pono, das im Altlatein regelmiifiig posivi posii ais 
Compositum von sino, im classischen Latein gewohnlich posui aufweist, 
so ist dies nach dem Particip positus neugeschaffen, so dass wir fol- 
gende Proportion aufstellen konnen: posui: positus =  genui: genitus. 
Welch zahlreicbe Neuerungen z. B. im Indicativ Perf. des Grie- 
chischen stattfanden, indem theils die schwacbe Form ins Gebiet der 
starken eindrang 2), theils umgekebrt, s) theils der Hoclistufenvocal o aus 
dem Prasens und anderen Tempora heriiberdrang, 4) bedarf wohl keiner 
eingehenden Darlegung.

Wie schwierig ist es, dem Schiiler im Griechischen den Unterschied 
zwischen dem pronomen interrogatiyum und indefinitum klar zu machen! 
Dass die Identitat beider Pronomina selbst dem vorgeschrittenen Schiller 
oft fast ganz unfassbar ist, lehrt die Praxis. Auch im Lateinischen und 
Deutschen steht es nicht besser ais im Griechischen. Der ganze Unterschied 
zwischen den beiden Pronomina ist lediglich eine Folgę der Accentver- 
haltnisse. Mag man daher im Elementarunterricht ein mterrogatiyes und

*) Vgl. Neue, Formenlehre d. lat. Spraehe 2. II, 444 f.
2) żoiyp.sv und loiza(j.EV, eiX̂ Xou9[iEV, T£Tp̂ tfap.sv, yeY<Jvapxv.
s) 6^8ta, śX^Xu9a, TŹTpacpa.
4) Tiźcpsuya Tretpeuya^ (statt Tcdcpoy[j(.sv), jiźjtetSTat (statt icftttotai, vergl. liom. 

brźmtlp.ev), it^jtXe^a (statt 7tźjtXo/a) u. s. w.



indefinites tis, ein interrogatiyes und indefinites quis oder „wer“ mit noch 
so grotier Scktirfe heryorheben, im Obergymnasium wird man diese Fiage 
unter einem andern Gesichtspunkte betrachten konnen: man wird die 
Identitat dieser Pronomina ebenso scharf betonen konnen, und wird ais 
den Grund der aufiercn Erscheinung eben nichts anderes ais die Wir- 
kung des Accentes hinstellen miissen.

Bevor ich jedoch in meinen Bemerkungen fortfalire, kann ich niclit 
umhin, schon jetzt einem Yorwurfe entgegenzutreten, den man gegen 
mich erheben wird, namlich dass durch die Erorterung solcber Fragen, 
die yielleicht oft mehr dem Herzensdrange des Gebers ais der Noth des 
Empfangers ihren Ursprung yerdanken, die Schiller in den oberen Classen, 
wo die Lectiire die Hauptsache ist, zu leicht von der Sache selbst ab- 
gelenkt werden, und dass yielleicht die Grammatik zum Nachtheile der 
Lectiire wieder die dominierende Stellung einnehmen konnte. Dem gegen- 
iiber bemerke ich, dass die Zeit zu sołchen gelegentlichen Erlauterungen 
beim Abfragen der Vocabeln zu Anfang der Stunde vor Beginn der 
Lectiire leicht gewonnen werden kann, wenn alle iiberfliissige Gelehr- 
samkeit yermieden wird. Ferner bin ich weit davon entfernt, die Wort- 
bildungslehre sowie die Grammatik iiberhaupt ais Endzweck des latei- 
nischen Unterrichts hinzustellen, yielmelir erblicke ich darin nur ein 
Mittel zum Yerstandnis der Lectiire und zur Forderung der Begriffs- 
entwicklungen und pflichte gern den beredten Worten J. Griines in 
seinem Vortrage: „ U ber Ziel und Aufgabe des Unterrichtes in den 
classischen Sprachen“ bei.1) Wir sollen die Schiller in das Wesen des 
classischen Alterthums einfiihren, ihnen das Verstandnis der Schriften 
und des in ihnen sich kundgebenden religiosen, politischen, geistigen und 
hauslichen Lebens erschliefien, die Glanzseiten warm und anschaulich 
schildern, dabei aber die Schattenseiten der antiken Welt nicht ver- 
schweigen. Darin liegt zugleich auch die Forderung, welche H. Genz2) 
stellt, dass es Aufgabe der Lehrer ware, mehr ais bisher eine bewusste 
Einsicht in das Geistes- und Culturleben der Alten zu erzielen. Einen 
Theil dieser Aufgabe lost der Geschichtsunterricht in der 5. Classe, der 
fur die Kenntnis des biirgerlichen, insbesondere des politischen Lebens 
die Unterlage gibt. „Allein um etwas Ganzes zu scliaffen, ist die Zeit 
eines Jahres zu kurz, das Alter zu unreif: die rechte Ergiiriziuig und 
Ausfiillung erhalt die Skizze erst im altsprachliclien Unterrichte der 
obersten Stufe.“ Gelegenheit hiezu bietet unter anderem die Theilung 
des ganzen Sprachgutes in Erb-, Lehn- und Fremdworter.

b Ztschr. f. osterr. Mittelschule, VII. S. 271 ff.
2) „Die Einheit des altclassisehen Unterrichts auf der Oberstufe des Gymnasiums“ 

in d. Ztsclir. f. d. Gymn. W. 1894, S. lff.



Es ist eine unbestrittene Thatsache, dass kein Volk die Sonnen- 
hohe seines Culturlebens vi)llig aus eigener Kraft erreicht und erkampft 
bat, sondern dass es sicb von seinen Vorgangern und Nachbarn Riist- 
zeug dazu geliehen bat. Die Italiker und Griechen waren von ITaus aus 
eng verwandt, lebten in gemeinscha'ftlicben Sitzen und erfreuten sich 
gieicher Spracbe, Sitten und Gebrauche. In jener fernen Zeit erreichten 
sie einen gewissen Culturgrad und einen diesem angemessenen Wortschatz, 
auf dem die Italiker wie die Griechen nach ihrer Einwanderung in 
Italien resp. Griechenland selbstandig weiter bauten.J)

Diesen Wortschatz, den die Italiker aus jener fernen Zeit in ihre 
neuen Wohnsitze mitbrachten, heiben wir ererbtes Sprachgut oder Erb- 
worter. Nach der Abzweigung aber bildete sich zwischen den Griechen 
und Italikern eine tiefgreifende geistige Verschiedenheit, dereń Nach- 
wirkung sich noch bis auf den heutigen Tag fortsetzt, wie ja auch 
schon beim ersten Dammern der Geschichte diese beiden Vi3lker uns 
ais grundverschiedeń entgegentreten. Ais Nachbarn des Orients von 
vorderasiatischer Gesittung beeinfłusst, waren die Griechen friiher zu 
einer lioheren Cultur gelangt ais die Italiker. Infolge des regen Handels- 
verkehrs, der sich zwischen den Griechen und Latinern zuerst zur See 
und dann zu Lande entwickelte, ubermittelten jene den Latinern diese 
Cultur, und mit den Waren kamen Begriffe und Worter in latinisches 
Gebiet und lateinische Rede. Solange die Sprache des latinischen 
Volkes genug Assimilationskraft besafi, unterwarf sie die fremden Be- 
standtheile ihren Lautgesetzen und den Gesetzen ihrer Betonung, ihrer 
Flexion und Ableitung und anderte solange an der Form, bis das grie- 
chische Wort lateinisches Geprage angenommen hatte und ein Theil des 
lateinischen Spraclischatzes geworden war. Solche Worter nennen wir 
Lehnworter im Gegensatze zu den Fremdwortern, „die wir mit dem 
Bewusstsein ihrer fremden Herkunft gebrauchen.“ 1 2)

Wie nun z. B. die Lehn worter Mauer, Ziegel, Fenster, Pfosten, 
Pfeiler, Pforte u. s. w., verglichen mit den lateinischen Wortern murus, 
tegula, fenestra, postis, porta, lehrreich ftir unser Culturverhaltnis zu den 
Romern sind, indem sie uns zeigen, wer die Lehrmeister des nordlichen 
Europa in Stein und Mauerbau gewesen sind, und wie unsere meisten 
Obst- und Gemiisearten darauf hinweisen, dass sie romische Cultur- 
geschenke aus altester Zeit sind, so lehren uns in der lateinischen 
Sprache zahlreiche Bezeichnungen fur Objecte aus den Gebieten der 
drei Naturreiche, besonders des Pflanzen- und Thierreiches, fiir allerlei 
Manufacturwaren und Gegenstiinde des taglichen Lebens, wie Kleidungs-

1) Vgl. Mommsen, Rom. Gesch.8) S. 14 ff.
2) Stowasser a. a. O. S, VI.



stiicke, Schmucksachen, Getriinke, Esswaren, Salben und RSucherwerk, 
Miinzen, Mafie und Gewichte, dass die Romer diese Gegenstiinde sammt 
den Begriffen und Wortern den Griechen verdanken, mogen diese Ob- 
jecte nun Producte griechischen Bodens gewesen oder von den orien- 
talischen Yolkern durch die Griechen den Romera bekannt worden 
sein. ł) Allein nicht blofi auf den genannten Gebieten, sondern auch fast 
auf allen anderen finden wir, dass materielles und geistiges Eigenthum von 
griechischem Boden auf romischen verpflanzt wurde, und dass die Summę 
des nacb Latium iibertragenen Spracbgutes und mit ihm der reicbe 
Inhalt von griecbischem Geist und Leben aufierordentlicb grofi ist. 
Mit vollem Rechte konnte daber Horaz * 2) sagen: „Graecia capta ferum 
victorem cepit et artis Intulit agresti Latio.u Aber nicbt nur das be- 
siegte, sondern schon das freie Griechenland hatte den wilden Sieger 
bezwungen. Und gerade die Horazlectiire ist ganz besonders geeignet, 
den Nachweis zu liefern, wie viel hellenisches Sprachgut der Augusteer 
direct nachgebildet bat.

Wenn R. Hildebrand3) von der Bebandlung der Fremd- und 
Lebnworter im deutschen Unterricht in sebr treffender Weise bemerkt, 
dass die Erlauterung dieser Worter auch zur Erganzung der politi- 
schen Geschichte unentbehrlich sei, ja den lebendigen Hinter- und 
Untergrund dazu gebe, der den jungen Geistern da sichtbar, fiihlbar 
nabe trete und die Gedanken zugleicb an der Hand der nachsten Niibe 
in jene entlegenste Ferne fiihre, die docb zugleicb ihr eigen sei; 
dass dies die Seele ausweite, ibr Schwungkraft in die Ferne gebe 
und sie so mit gleichzeitiger Erąuickung gegeniiber dem blofien Ge- 
diichtniswissen starkę, das sicb nur druckend, iiberscbuttend, Be- 
wegung bemmend iiber den Geist lagere: sollte dies alles nicbt aucli 
von der Betrachtung der Lehn- und Fremdworter im lateiniscben Un- 
terricbte gelten ? Ist es nicht im Interesse der Concentration des Unterrichts 
von aufierordentlicher Wicbtigkeit, dass dem Schiller in den concreten 
Fiillen nabe gelegt werde, er babę es mit einem aus der Erem de ent- 
lehnten Begriffe zu thun? Gewiss, dcnn dadurch lernt er „sichtbar, 
fiihlbar“ den Einfluss der griechischen Cultur auf die romische kennen, 
er lernt, wie viel die Rijmer den Griechen verdanken, ja die ganze 
Cultureinheit des arischen Culturkreises wird ihm auf ungczwungene

J) Ein in einer Spraohe vorhandenes Lelmwort gestattet ja  im allgemeinen den 
Schluss, dass auch der von ihm bezeichnete Begriff durch das betreffende Yolk aus der 
Fremde entlehnt sei.

2) Ep. II, 1, 156.

8) Yom deutschen Spraehunterricht i. d. Schule, 2. A., S. 169.



Weise zum Bewusstsein gebracht. ') Hierbei kann man ihn auck auf- 
merksain machen, dass jene Worter, die ara meisten romiscben Typus 
tragen und alles Fremdlandische racbr oder weniger abgestreift haben, zu 
den altesten Ankommlingen auf italischem Bod en gehoren, wiihrend 
jene, die noch yielfach das griechische Gewand tragen, erst in der 
spateren Zeit Aufnahme gefunden haben. * 2)

Aber nicht nur aus den Lekn- und Fremdwortern lasst sicb Cultur- 
geschichte lernen, sondern auch aus den Eigennamen, 3) die zugleich 
weitere Beispiele fur die Isolierung bieten. Empfiehlt es sich nicht, 
dem Schuler kiar zu machen, dass die Eigennamen Appellativbegriffe 
sind, die, nur geschwacht oder yerdunkelt, „aus der Gruppe der Appel. 
latiya ausschieden, die Function der Indiyidualitatsbezeichnung iiber- 
nahmen und daher durch grammatische Isolierung ihren Bedeutungswandel 
zustande brachten?“ Welche Freude zeigen die Schuler schon auf den 
unteren Stufen, wenn ihnen nach dem Vorgange Hildebrands 4 *) die Ent- 
stehung der deutschen Familiennamen wie Muller, Schmied, Richter 
u. s. w. gelegentlich erklart und wenn ihnen gezeigt wird, dass diese 
Namen durch occasionclle Verwendung die Geltung von Eigennamen 
erlangt haben, weil der Ahnherr der Familie thatsachlich ein Muller, 
Schmied, Richter war. Viele Familiennamen yerdanken ihre Entstehung 
der Ableitung yon Orts- oder Landernamen, die gleichfalls aus ihrer 
allgemeinen Bedeutung durch gelegentliche Anwendung zu Familien
namen wurden. 6) Finden wir nicht bei den romischen Eigennamen 6) 
eine ahnliche Erscheinung ? Ist nicht das Nomen, welches yielfach mit dem 
Suffix ius (aius, aeus, eus, eius) und weiteren Deriyatiysuffixen 7) gebildet 
ist, eine Bezeichnung des Geschlechtes von urspriinglich localer Herkunft ? 8) 
Ebenso sind dieBildungen auf anus (anius, inus) gleichfalls fast durchgehends 
von Ortsnamen abgeleitet. 9) Besonders deutlich aber tritt diese Erschei-

*) Vgl. O. Weise, Die griech. Worter im Lat. Giibel und Weise, Zur Latinisierung 
grieeh. Worter. Glossogr. Stud. 12. VIII, 3. S. 339 ff. Saalfeld, Index yocabulorum 
e lingua Graeca in linguam latinam translatorum. Beri. 1874. Tuchhandler, De yocabulis 
Graecis in linguam latinam translatis. Beri. 1876.

2) Stowasser a. a. O. p. VI sq. O. Weise a. a. O. S. 66.
8) S. Pott A. F., Etym. Forseh. auf. d. Geb. d. indogerm. Spr. (Personennamen, 

insb. die Familiennamen etc.) 1853.
4) a. a. O. S. 105 ff.
6) z. B. Brunner, Osterreicher, Schlesinger u. s. w.
6) Vgl. Th. Mommsen, Rom. Forach. I  (1864), S. 1 ff. I. Marąuardt, das Privat- 

leben der Romer I, S. 7 ff. E. Hubner in Iw. Miillers Handb. d. class. Alterthm. I. 496 ff.
7) Zimmermann, Arch. f. lat. Lexicogr. VI, 269.
8) Aufidius, Taracius, Valerius etc.
P) Norbanns, Fundanius, Amerinus etc.



nung bei den Cognomina horror, die urspriinglich personlich, nicht erblich 
waren, aber erblich wurden und theilweise auch in dem Wappen der Fa
milie dargestellt wurden. Die Cognomina, den Individuen aus den ver- 
schiedensten Yeranlassungen, von korperlichen Eigenschaften '), geistigen 
Vorziigen oder Fehlern * 2), hervorragenden Handlungen 3) beigelegt, so
wie die Komina haben, da die Appellativbedeutung jener Wortstamme 
oft ganz erloschen ist, eine groCe Menge alten bedeutenden Sprachgutes 
bewabrt. Noch durchsichtiger sind die Praenomina, welche entweder 
Umstande der Geburt4) angeben oder auf den allgemeinen Begriff des 
Erbaltens und Gedeihens 5) zuriickgehen oder an eine Gottheit6) an- 
knupfen. Wird dem Schiller die Entstehung der Eigennamen sowie 
der Ortsnamen auch im Lateinischen gelegentlich erklart, so wird er 
auch hier den lebensvollen Zusammenliang und tiefen Hintergrund er- 
kennen, den sie in vielen Fallen deutlich vor Augen stellen, und wird 
bald die Einsicht gewinnen, dass der einzelne iiberhaupt nur ais Glied 
eine Familie, Sippe, Gemeinde Daseinsberechtigung liat. Indem der 
Romer sich zuerst nach seiner gens (Tullius), dann nach seiner Familie 
(Cicero), zuletzt erst ais Individuum benennt (Marcus), bekennt er seit 
seiner friihesten Jugend, was ein Grundzug des echten Romerthums 
ist, ausschlieCliche Hingabe an das Ganze, Aufopferung der eigenen 
Indmdualitat.

In Kurze will ich noch der „redcnden Namen1' gedenken, die 
das innere Wesen, den Charakter, die Handlungsweise und Gesinnung 
einer Person bezeichnen und vom Volke oder von den Dichtern mit 
bewusster Absicht gebildet werden. Es gibt wolil keinen Schiiler, der 
nicht den „Kanitverstan“ v. Hebel gelesen hat. Der Lehrer des 
Deutschen muss wohl dieses Wort erklaren ais eine Zusammenfiigung 
aus „(er) kann nicht verstehn.“ Das Wort wird falschlich fiir einen 
Namen gehalten, ist aber in Wahrheit ein Satz. Ahnlich sind theils 
spasshafte, theils ernsthafte Namen gebildet, dereń erster Theil meist 
ein Imperativ ist. 7) Kćinnen "wir nicht bei den Romera dieselbe Be-

Barbatus, Cincinnatus, Longo, Capito, Naso, Niger, Brutus, Kufus, Caecus, 
Crispus, Calvus, Dorso etc.

2) Clemens, Pudens, Sapiens.
8) Hielier gehbren insbesondere die^den beruhraten Feldherren von der Ortlichkeit 

ibrer Siege und Eroberungen beigelegten und auf die Erstgeborenen yererbenden Sieges- 
beinamen: Africanus, Hispanus, Caudinus eto.

4) Lucius, Manius, Quintus, Sextus, Decimus, Postumus eto.
5) Tullus, Gaius, Seryius.
6) Marcus, Mamercus, Tiberius.
’) Habeniehts, Springinsfeld, Thugut, Thunichgut, Hebenstreit, Kannichts (Kannix), 

Waisnix u. s. w.



obachtung machen? Hat nicht z. B. Yergil in seinen Gedichten zahlreiche 
redende Namen geschaffen ? Will er beispielsweise einen kleinen Jager 
beschreiben, so nennt er_ ihn Micon *), oder einen Ftthrer, so Tagus. * 2) 
Rufen solche Namen im deutschen Unterrichte oft eine heitere Wirkung 
heryor und belebren sie zugleich, so kann man dies auch im Lateinischen 
erreichen, und es ist jedenfalls im Interesse des concentrischen Unterrichts 
gelegen, bei der Besprechung der lateinischen Namen wenigstens auch 
die deutschen heranzuziehen.

Gerade bei den Namen wird sich bisweilen auch Gelegenheit 
bieten, die Volksetymologie zu beruhren, welche auf dem Streben des 
Volkes beruht, allen ihm fremd vorkommenden Wortgebilden ein hei- 
misches Gewand zu geben und an ahnlich klingende Wortgruppen aus 
dem heimischen Schatze anzulehnen. Besonders hart sind die ohnedies 
etymologisch meist wenig durchsichtigen Nomina propria betroffen worden i 
denn hier war der Phantasie des Yolkes bei der Wiedergabe des ge- 
horten Wortklanges freier Spielraum gelassen, und deshalb darf man 
sich nicht wundern, hier die argsten Verstummlungen yorzufinden. So 
erklare ich mit O. Weise 3) gegen Jordan 4) die Umformung mancher 
den Romera schon in alter Zeit bekannt gewordenen Gotternamen wie 
Hercules aus 'HpaxX9ję, wobei das aus hercisco zu erschlieCende Verbum 
hcrcere Yorschweben mochte; ferner Proserpina aus Ilspascpóyyj, wobei man 
an das dem Wirken der Gottin zugeschriebene Hervorsprossen (proserpere) 
des Saatkornes aus der Erde dachte. Doch nicht blofi bei den mythologi- 
schen Namen, sondern auch bei den Eigennamen und auf anderen Gebieten 
ist die Volksetymologie thatig gewesen. Ais z. B. der Romer den Namen 
’Axpdyaę (Acc. ’Axp<r(<ma) zu Agri-gentum umgestaltete, mag er etwas 
wie ager und gens in dem Worte gefiihlt haben. 5)

Der letzte Theil meiner Bemerkungen wird sich mit der Frage be- 
schaftigen: Wie behandeln unsere neueren lat. Schulgrammatiken die 
Wortbildungslehre, und was łasst sich gegen diese Behandlung einwenden?

„Sobald eine Sprache,“ sagt Stowasser, „ins historische Leben ein- 
tritt, erlischt die Kraft der Stammbildung in gro Cerem Umfange, und 
die Schopfung von Wurzelwortern hort vollig auf; nur durch auCere

*) E. VII, 30.
2) A. IX. 418. Vgl. auch Mulciber (A VIII, 724), Angitia (A. VII, 759), Mimas 

(A. X, 702, 706), Niphaeus (A. 570) etc.
3) a. a. O. S. 67.
4) Krit. Beitrage zur lat. Formenlehre. 1863. S. 1 ff.
5) S. Andresen, Deutsche Volksetym. S. 23 ff., Weise a. a. O. S. 67, Stowasser 

a. a. O. p. VIII., Stolz in Iw. Miillers Handb. d. class. Altwschft. 2 II. S. 324.



Wortbildung, die in der Anfiigung irgend eines Bildungselementes besteht, 
konnen Sprachen in ihrer historischen Entwicklung neue Worter scliaifen.“

An solcben Bildungselementen, pri maren und secundaren Suffixen, 
d. h. solcben, in denen nur eine einfaclie Ableitung aus der Wurzel 
stattfindet, oder solcben, wo an eine erste Ableitung noch eine zweite 
u. s. f. antritt, ist die lateiniscbe Spracbe sehr reicb. ł) Dies darf urn 
so weniger befremden, ais gerade sie im Yergleicbe mit der griechiscben 
eine gro be Armut an Compositis insbesondere in der Zeit des classischen 
Latein besitzt, weil eben yon bedeutenden Grammatikern und Stilisten 
die Bereicherung der Sprache durch Neubildungen, wie sie die sceniscben 
und dactylischen Dicbter im Anschlusse an die Hellenen geschaffen 
hatten, abgelehnt wurde. * 2)

Was nun dic Bildungselementc betrifft, die auf lateiniscbem Boden 
entstanden sind •— denn die beiden classiscben Sprachen haben zur 
Wortbildung ganz verschiedenartige Suffixe yerwendet oder die von 
Haus aus gemeinsamen Suffixe ibreń Lautgesetzen gem a (i in yerschie- 
dener Weise umgeformt —, so bemiihen sich die Grammatiker, diesen 
Suffixen einen bestimmten Wert zuzuscbreiben. Dadurch wird aber in 
dem Schiller die Yorstellung erweckt, ais hatten diese Bildungselemente 
an sich einen unyeranderlichen Charakter und waren durch alle Zeiten 
der Literatur Trager derselben Bedeutung gewesen. Dies ist jedoch 
vom Standpunkte der historischen Grammatik nicht gerechtfcrtigt. Die 
romische Sprache, namentlich die Umgangssprache, hat, wie man bei 
einem Blicke in Schuchardts yortreffliches Werk sogleich erkennt, im 
Laufe der Jahrhunderte eine so starkę Veranderung erfahren, dass man 
z. B. schon nach den Angaben der Alten die im 4. Jahrhunderte der 
Stadt yerfassten Urkunden im 7. nur mit Mtihe yerstehen konnte. Ge- 
wisse Gruppen von Wortern und Bildungselementen sind verloren ge- 
gangen, und zw. gerade die iilteren und besseren, wahrend die schlechteren, 
aber auffalligeren sich erhalten und maćhtig um sich gegriffen haben. 3) 
Wenn im Deutschen den Schiilern gezeigt wird, dass z. B. die Ab- 
leitungssilben im Laufe der Zeit mancherlei Veranderungen erfahren 
haben, ja yiele geradezu yerloren gegangen sind, sollte nicht auch in 
der lat. Grammatik betont werden, dass es altere Bildungen und jiin- 
gere Neubildungen gibt, die ihre Existenz yerschiedenen Umstanden 
yerdanken? Da wiire es nicht unmoglich, eine Scheidung durchzufuhren 
und an Stelle der abstracten Begriffsbestimmungen bei der Behandlung

S. Schweizer-Sidler, Gramm. d. lat. Sprache 2 I. p. 175—215.
2) S. Stolz, D. lat. Nominalcomposition in form. Hinsicht. S. 9 ff.
3) S. O. Schrader, Sprachyergl. u. Urgeschiclite, S. 163 f.



der Suffixe mehr den historischen Gesiehtspunkt festzuhalten. Haupt, 
sachlich diirfte man nicht iibersehen, dass bei der Wortbildung die 
Analogie eine gro Be Rolle gespielt hat. „Die Ableitungen gescbehen 
nicht mehr mit volligem Sprachbewusstsein, sondern Yor- und Nach- 
silben treten nach Analogie ahnlicher Wortgruppen durch Formiiber- 
tragung oft gańz sinnwidrig an den Stamm.“ Dies zeigt sich deutlich 
bei den Suffixen -no (Nom.nus) und lis (ris). Da das A der A-Decli- 
nation urspriinglich lang war, x) so erklart sich Roma-nus, Theba-nus 
einfach durch Beibehaltung der alten Quantitat vor der Bildungssilbe 
-nus. Indem man aber falsch abtheilte Rom-anus, gewann man die 
Yorstellung von einer Endung anus, die dann in Tuscul-anus (TW 
culum), praetori-anus (praetorium), mund-anus (mundus), font-anus (fons), 
urb-anus (von einem I-Stamme) und tausend anderen auftrat.“ Dasselbe 
gilt von dem Suffixe lis (ris), das sich je nach dem Stammausgange 
der Grundworter zu alis, ilis, elis, ulis gestaltete, die insgesammt ana- 
logische Verwendung fanden.

Wiirde dieser historische Gesiehtspunkt, den Stowasser zeigt und 
Schweizer-Sidler theilweise schon eingeschlagen hat,2) bei der Deri- 
vation beachtet, so konnte die groBe Masse von Suffixen, die man 
auch heute noch in gewissen Grammatiken tindet, auf eine ganz be- 
schrankte Zahl zuriickgefuhrt, und eine groBe Menge konnte aus den 
Grammatiken ausgeschieden werden. Was in der Schullectiire nur 
selten oder yielleicht gar nicht vorkommt, konnte wohl ohne weiteres 
ganz fallen. Eine Schulgrammatik soli ja nicht erschopfend sein; allein 
gerade an diesem Fehler leiden manche, wie z. B. die von Goldbacher, 
dass sie erschopfend und wissenschaftlich sein wollen. Und so kommt 
es, dass sie hierin ein gleiches Los mit vielen erklarenden Ausgaben 
theilen, aus denen man bei wirklichen Schwierigkeiten meist keinen 
Aufschluss erhalt. Wenn also manche Grammatik z. B. enthalt: „Das 
Suffix -etum bezeichnet den Ort, wo Gewachse, die der Stamm angibt, 
in Fiille vorkommen (myrtetum), — ile-Stall fiir das im Stammworte 
Angegebeno (ovile), — ina an Personennamen angefugt, bezeichnet eine 
gewerbliche Thatigkeit oder den Ort derselben (sutrina, tonstrina)11, so 
kann man dies und Ahnliches ganz ruhig streichen. Und diesen Wog 
haben bereits einige Grammatiker wie Scheindler, Harre, Stegmann

‘) Die Erhaltung des langen A-Lautes ist dureliaus Eegel bei den nominibus in- 
stramenti, die mittelst des Suffixes -ero oder-culo von den Verbalstammen auf a ge- 
bildet sind: laya-crum specta-culum. Ygl. Osthoff, Forscb. auf dem Geb. d. indogerm. 
nom. Stammbild. p. 90.

2) „Streng wissenschaftlich gefasst durfte man nur von Suffixen-lo,-li sprechen, 
indem der yorausgehende Yocal auslautender Stammyocal ist.“ Gram. S. 211.



eingeschlagen. Glaubt man aber, man lic Cc durcb die Ausscheidung 
desselben ein wichtiges Stiick der Erkenntnis weg, so lasst es sick aucb 
ohne grofie Scbwierigkeiten fur die Schiller mitnehmen, indem man 
es ibnen gelegentlich erklart. Und werden die Schiller auch nur ein 
einziges Mai darauf aufmerksam gemacbt, so behalten sie derlei Sachen 
fiir immer. Dagegen sollten Dinge, die in der Praxis sehr oft vor- 
kommen, scharfer und klarer hervorgehoben werden, weil man ja daraus 
auch fiir die Synonymik Nutzen schopfen kann und soli. Nicht un- 
treffend sclireibt z. B. Ilarre (S. 123): domus paterna (einem Y. ge- 
horend) u. amor patrius, mos patrius (jedem Y. oder den Ahnen eigen- 
thilmlich) — domus regalis (eines K. wiirdig) und domus regia (einem 
K. gehorend). Auch hier bestatigt sich die Wahrheit des Ausspruches:

„Longum iter est per praecepta, brere et efficax per exempla“.
Neben den einfachen Wortern, die „a) primitiy. (nomina verbalia) 

d. i. unmittelbar aus einem Yerbalstamm hervorgegangen: victor Sieger, 
vinco); b) abgeleitet (denominatlva) d. i. aus einem Nominalstamm ge- 
bildet: victoria Sieg, vom Nominalstamm victor, sind lK), behandeln die 
meisten Grammatiker nur noch eine Kategorie, namlich die Composita, 
z u einer formellen Einheit zusammengesetzte Werter, der eine Einheit- 
lichkeit des Begriffes melir oder weniger entspricht. Wer aber die 
Sprachc historisch betrachtet, findet, dass es neben diesen zwei Kate- 
goricn noch eine dritte gibt, namlich die durcb blofie Zusammenriickung 
zweier syntaktisch von einander abhiingiger Worter entstandene, die 
auch ohne stammhafte Verbindung unter einen Hochton treten * 2), Worter, 
die allerdings auch getrennt geschrieben werden. Solche Verbindungen, 
Juxtapositionen genannt, die gleichfalls sprachbildend gewirkt haben, 
werden aber in den Grammatiken entweder ganz iibergangen oder nur 
sehr flilchtig beriihrt. „Und doch ist zwischen Composition und Juxta- 
position eine sehr begriindete Unterscheidimg, welche letztere z. B. in 
den componierten Verben stattfindet; bei diesen konnte die Verbindung 
in iilterer Zeit sich jeden Augenblick in der Tmesis liiscn."3 * 5) Zu- 
sammenrtickung findet statt a) zwischen Nomen und Nomen *), b) zwischen 
Nomen und Yerben6), c) zwischen Prilposition und Nomen6), d) von

*) Scheindler, Lat. Gramin. S. 91.
2) agri-cultura, veri-similis, iuris-consultus.
3) Fr. Blass in Iw. Mullera Handb. d. class. Althwseh, I. 157.
J) aquaeductus, usus fructus, nomenclator, sacrosanctus. '
5) animadvertere fiir und neben animum advertere, manu-mittere, usu-capere, 

venum dare und vendere, yenumire und venire, pessunidare, lucrifaeere,
6) obviam ire, admodum, imprimis,. interim, interdiu, invicem, propediem, postri- 

lie, denuo.



Adverbien und Verben 1), e) ja  Conjunctionen mit ihren Verben, also 
ganze eingeschobene Siitze, bilden so scheinbar ein W ort.3) Daraus 
gelit hervor, ,dass man die Juxtapositionen nicht ganzlich unbeacbtet 
lassen sollte.

Was nun die eigentliche Composition betrifft, die oft ais das odeste 
Gebiet der Grammatik bezeiebnet wurde und sich daher aucb nur einer 
geringen Pflege erfreute, so wird sie von manchen Grammatikern ganz 
gestrichen, von anderen mit einer solchen Kurze behandelt, dass der 
Schiller, wenn er sicb aus der Grammatik Belebrung holen wollte, von 
der Bildung der zusammengesetzten Komina und Verba keine klare 
Yorstellung bekommen kann. Ware es nicbt angezeigt, wenigstens die 
Grundziige der Yeriinderungen, welche das Bestimmungs- und Grund- 
wort erleiden, in Kiirze vorzufiihren? Kurz, aber treffend bemerkt 
Schweizer-Sidler,3) dass in den eigentlichen Zusammensetzungen oft die 
Form des zweiten Wortes nur zum Zwecke der Composition gebildet 
ist und selbstiindig nicbt yorkommt,4) und dass dasselbe nicht selten 
durch Auswerfung von Vocalen yerkiirzt ist.5)

Aber auch den ersten Tbeił der Zusammensetzung, das Bestim- 
mungswort, treffen mebrfache Veranderungen. Unverandert bleibt es im 
allgemeinen, wenn es eine unyeranderliche Wortart ist. Die Prapositionen 
assimilieren ihren Auslaut moglichst dem folgenden Consonanten oder 
stofien ihn auch aus.6) Dabei treten bisweilen auch altere Formen einer 
Praposition hervor; 7) bisweilen iinden sich Formen, die in der classischen 
Sprache oder iiberhaupt im Latein nicht mehr selbstandig yorkommen 
(praepositiones inseparabiles).8)

Vocalische Nominalstamme veriindern yielfach den Auslaut, u. zw. 
die auf a und o endigenden Vocale erleichtern denselben zu i 9) oder 
yerlieren denselben.10) Consonantisch schliefiende Bestimmungsworter be- 
balten vor Consonanten entweder ihre Grundform, die allerdings lautlich 
modificiert sein kann,11) oder sie werfen ais Analogieformen den schliefien-

‘) satis facere, benedicere, introire, maile, nolle, nequire.
2) dum-taxat, quam-vis, ubi-vis, qui-libet, forsitan, fortasse, videlicet, scilicet etc.
s) Gramm. d. lat. Spr.,2 p. 212.
4) wie — dicus, — ficus, — fiigus, — loquus, — fer, — g-er, — gena etc.
5) privignus.
6) appello neben adpello, aggredior neben adgredior, acquiro, abscedo, amoveo.
’) prodire, prodesse, commovere, collabi, cónectere; ostendere.

, 8) amb (am, an): amb-io, am-pato, an-ceps; dis (dif, dl): dis-icio, dif-fundo, dl' 
labor; por: porrigo, pol-liceor; red (re): red-do, re-yertor; sed (se): sed-itio,9e-curus.

9) magni-ficus, soli-loquium, yeri-ficare, aquili-fer.
10) magn-animus, nau-fragus aus nayi-fragus.
11) malluyium fur* manluyium, pelluyium fur* pedluyium.



den Consonanten ab, *) oder endlich nehmen sie analogisch den Com- 
positionsyocal i oder seltener u an,* 2) da es in der Neigung der Sprache 
gelegen war, die consonantischen Stamme durch vocalischen Ansatz zu 
erweitern; hiebei wurde die Spracbe sicherlich wesentlicb durcb die 
auBerordentlich groCe Anzahl der vorbandenen yocalischen Stamme 
unterstiitzt.

Die mannigfachen Yeranderungen, welcbe Grundwort und Be- 
stimmungswort bei der eigentlicben Zusammensetzung erleiden, geben 
zugleich den erwiinschtęn Ubergang zur Betrachtung des Einflnsses des 
Accentes3) in der Wortbildung, den Stowasser gleichffflls in biindiger 
und klarer Weise dargestellt bat. Eine Analogie hiefiir bietet dem Schiiler 
die deutscbe Spracbe, wo ja durch die Wirkung des Accentes in den 
Vor- und Schlussilben, besonders in den Ableitungs- und Biegungssilben 
die friiheren vollen und tonenden Vocale schon im Mhd. und ebenso im 
Nhd. zu tonlosem e abgeschwScht wurden; diese Vocalabschwachung 
scbritt in vielen Fallen zur Vocalabschleifung fort, indem der auslautende 
Vocal e in der Aussprache yollends ganz verschwand. Durch den Einfluss 
des Accentes erklart sich im Lateinischen: 1) Die Schwachung des Wurzel- 
vocals des zweiten Compositionsgliedes, besonders bei den mit Priipo- 
sitionen zusammengesetzten Verben, allerdings nicht ausnahmslos.4 5) 
2) Die Schwachung des Stammvoeals in der Compositionsfuge.6)
3. Die Unterdriickung kurzer tieftoniger Vocale und Silbenausfall un- 
mittelbar nach der Accentsilbe (Synkope).6) 4. Der vollige Bedeutungs- 
yerlust im zweiten Ghed von Composition und Juxtaposition.7) 5. Der
yollige Tonverlust und Anlehnung an das folgende oder yorausgehende 
Wort. 8)

In den yorausgehenden Bemerkungen habe ich insbesondere darzu- 
thun gesucht, dass es im Interesse des concentrischen Unterrichts liegt, 
gewisse Spracherscheinungen, die in der deutschen Grammatik und 
deutschen Lectiire behandelt werden, auch im altsprachlichen Unter-

') munificus, opifex, homicida.
2) honorificus, carnufex.
3) S. F r. Stolz in Iw. Miillers Handb. d. class. Althwschft.2 II, 31 7 ff.
J) So a zu e oder i:  coeroeo, attingo neben reraaneo, perago. e zu i : obtineo, 

colligo, daneben aber auch aj)pęto, detego. ae zu I: concido, inąuiro, existimo neben 
cohaereo. au zu u oder o: concludo, explodo. (S. Corssen, tjber Ausspr., Voe. u. Bet. 
d. lat. Spr.2 II, 396 ff.)

5) aquili-fer, ali-ger; agri-cola, auri-fex.
6) au-ceps, prudens aus proyidens, nomen, agmen, valde nebai yalidus, anceps fur 

ambiceps.
’) sublica (liquor, „unter dem Wasser“), industrius (v. indu—struere).
8) pote in utpote, per in semper.



richte zu behandeln, weil man durch den Nachweis der Identiiat der 
Spracherscbeinungen in den classischen Sprachen und in der Mutter- 
sprache eminent spracbbildend anf den Geist des Schiilers wirken 
kann. Dadurch wird aber aucb auf diesem Gebiete eine einheitlicbc 
Entwicklung des Unterrichts, die eine wesentliche Grundlage hoherer 
allgemeiner Bildung ist, erreicbt. Und Einheit soli ja  das Resnltat 
alles Unterrichts sein. Siebt der Schiller, dass die yerschiedenen Sprach- 
erscheinungen sich unter gewisse Gesichtspunkte unter- und einordnen 
lassen, dass die zahlreichen sogenannten Ausnahmen doch nach gewissen 
Gesetzen gebildet sind, so hat er auch auf dem Gebiete der Sprach- 
geschichte wahre Frucht erworben, „an der nichtdas Wertloseste das Be- 
wusstsein des Besitzes ist.“ Aber hiezu bedarf es von Seite des Lebrers 
der Erklarung; aus dem yollen, umfassenden Sprachgebrauche miissen 
Erlftuterungen herangezogen werden.



Schulnachrichten

I. Lehrkorper.

a) Veranderungen.
1. Eine Veranderung im Lehrkorper trat durch die Ernennung 

des provisorischen Lehrers Josef B i t t n e r  zum wirklichen Lehrer am 
Staatsgymnasium in Weidenau ein (h. Minist.-Erl. vom 7. Juli 1893, 
Z. 14738). Mit ihm schied ein pflichteifriger Lehrer und ein liebens- 
wiirdiger College aus dem Lehrercollegium; die herzlichsten Wiinsche 
seiner Amtsgenossen und Schiller begleiteten ihn in seinen neuen Be- 
stimmungsort.

2. An seine Stelle wurde der Supplent am Staatsgymnasium in 
Bielitz, Eduard Bottek, zum provisorischen Lehrer an der hiesigen An- 
stalt mit dem hohen Erlasse vom 7. Juli 1893, Z. 738, ernannt.

3. Infolge Theilung der ersten und zweiten Classe wurde der 
Lehramtscandidat Dr. Karl Werber zum Supplenten an dem hiesigen 
Gymnasium bestellt (Erlass des hochloblichen k. k. Landeschulrathes vom 
21. September 1893, Z. 2337).

b) Beurlaubungen.
1. Professor und kaiserlicher Rath Armand Karell war behufs Aus- 

iibung seiner Functionen ais Bezirksschulinspector fur das ganze Schul- 
jahr beurlaubt (m. h. Min.-Erl. v. 25. Janner 1884, Z. 850).

2. Professor Ignaz Świeży war behufs Ausiibung seines Reichs- 
rathsmandates fur das ganze Schuljahr beurlaubt (m. h. Min.-Erl. v. 
31. August 1885, Z. 15863).

c) Stand des Lehrkbrpers am Schlusse des Schuljahres.
1. Eduard Tomanek, k. k. Director, Curator der Scherschnik’schen 

Bibliothekstiftung, lehrte Geographie und Geschichte in VII. und Deutsch 
in VI. — 6. St. w.

2. Armand Karell*), kaiserlicher Rath, k. k. Professor und Bezirks
schulinspector, beurlaubt.

*) Achte Rangselasse.



3. Monsignore Ignaz Swićży, *) k. k. Professor, Reichsrathsab- 
geordneter, betirlaubt.

4. Michael Petschar, *) k. k. Professor, lehrte Latein in III., Grie- 
chisch in III., Deutsch in III. — 14 St. w .; Ordinarius der III. Classe.

5. Franz Schmied, *) k. k. Professor, lehrte Latein in IV., Griechisch 
in IV. und V. — 15 St. w.; Ordinarius der IV. Classe.

6. Dr. Johann Witrzens, *) Bibliothekar und Custos der Scher- 
schnik’schen Sammlungen, k. k. Professor, lehrte Latein in VII. und 
VIII.; philosophische Propadeutik ih VII. und VIII. — 14. St. w.; — 
Ordinarius der VIII. Classe.

7. Richard Fritsche,*) k. k. Professor, lehrte eyangelische Religion 
in allen Classen. — 16. St. w.

8. Dr. Alois Steiner, zweiter Vorsteher des Cselesta’schen Con- 
victes, k. k. Professor, lehrte Geographie und Geschichte in I. A und
I. B, III. und V., Deutsch in VII., VIII. — 18. St. w.

9. Karl Orszulik, k. k. Professor, lehrte Latein in II. A, Griechisch 
in VI. und Deutsch in II. A, auCerdem polnische Sprache in der I.,
II. und III. Abtheilung. — 23. St. w.; Ordinarius der II. A-Classe.

10. Emil Hribar, k. k. Professor, lehrte Matliematik in II. B, IV., VI., 
VIII., Physik in IV., VII. — 17 St. w.; Ordinarius der VI. Classe.

11. Anton Landsfeld, k. k. Professor, Curator der Gabriel’schen 
Lehrmittelstiftung, Custos des geographischen Cabinets, Priif.-Coms. f. 
V. u. B. S., lehrte Geographie in II. A, II. B, IV., VI., VIII., auCer
dem bohmische Sprache in I., II. und III. Abtheilung. — 25 St. w.

12. Friedrich Loebl, k. k. Prof., lehrte Latein in II. B, Griechisch in 
VIII. und Deutsch in II. B. — 17 St. w.; Ordinarius der II. B-Classe.

13. Hugo Schwendenwein, k. k. Professor, Custos des physikali- 
schen Cabinets, lehrte Mathematik in I. B, II. A, III., V., VII., Physik 
in VIL — 19. St. w.; Ordinarius der VII. Classe.

14. Daniel Johann Gunter, k. k. Gymnasiallehrer, lehrte Natur- 
geschichte in I. A und I. B, II. A und II. B, III., V., VI., Mathematik 
in I. A. — 17 St. w.

15. Eduard Bottek, k. k. prov. Gymnasiallehrer, lehrte Griechisch 
in VII., Latein in I. B. und Deutsch in I. B. — 16 St. w.; Ordinarius 
der I. B-Classe.

16. Wenzel Babuschek, Supplent, erster Vorsteher des Cselesta’- 
schen Convictes, lehrte katholische Religion in allen Classen. — 16 St. w.

17. Franz Klein, Supplent, k. k. Oberlieutenant in d. n. a. Land- 
wehr, lehrte Latein in V. und VI., Deutsch in V. — 15 St. w.; Ordi
narius der V. Classe.

18. Dr. Karl Werber, Supplent, lehrte Latein in I. A und Deutsch 
in I. A und IV. — 15 St. w.; Ordinarius der I. A-Classe.

N e b e n l e h r e r .
1. Msgr. Joh. Sikora, provisor. Exhortator f. d. Untergymnasium.
2. Dr. Heinrich Berger, Rabbiner, lehrte mosaische Religion in 

4 Abtheilungen. — 6 St. w.

ł) A eh te Rangsclasse.



3. Julius Żitny, k. k. Hauptlehrer, lehrte Freihandzeichnen in 
3 Abth. — 6 St. w.

4. Karl Wilke, k. k. Turnlehrer, lehrte Turnen in 3 Abth. — 
6 St. w.

5. Daniel Joli. Gunter, k. k. Gymnasiallehrer, lehrte Stenographie 
in 2 Abth. — 3 St. w.

6. Willibald Dobescli, Musilclehrer an der k. k. Lehrerbildungs- 
anstalt, lehrte Gesang in 2 Abth. — 4. St. w.

7. Franz Klein, Supplent, lehrte im 2. Semester Kalligraphie in 
1. Abth. — 2 St. w.

8. Fritz Bock, k. k. Realschulprofessor, lehrte franzosisch.

II. Lehryerfassung.

a) Obligate Lehrgegenstande.
In den obligaten Lehrgegenstanden wurde nach dem Lehrplane vom 

26. Mai 1884 mit Berticksichtigung der h. Min.-Erlasse vom 2. Mai 
1887, Z. 8752, vom 14. Janner 1880, Z. 370, vom 30. September 1891, 
Z. 1786, und vom 24. Mai 1892, Z. 11372, unterrichtet.

Der Unterricht wurde in I. und II. in zwei Abtheilungen ertheilt.
E r s t e C l a s s e .  R e l i g i o n s l e h r e :  2 St. w .: 1. katholiscbe: der 

christliche Glaube. Die zehn Gebote. Die Gnadenmittel; 2. evangelische: 
Biblische Geschicbte des alten Testamentes. Die zehn Gebote. Zu den 
Festzeiten des Kirchenjahres ein religioses Lied. — L a t e i n :  8 St. w.: 
Regelmafiige Formenlehre. Schriftliche und mundliclie Ubersetzungen. 
— Memorieren und Variieren von Satzen. — Alle 8 Tage eine halb- 
stiindige schriftliche Schulaufgabe. — D e u t s c h :  4 St. w.: Formen
lehre des Verbums, der einfache Satz und das Wichtigste von dem 
zusammengesetzten Satze. — Lectiire aus dem Lesebuche. — Ortho- 
graphische Ubungen. •— Memorieren und Vortragen ausgewiihlter Lese- 
stiicke. — Im 2. Semester jede zweite Woche eine orthographische 
Ubung und monatlich 2**Aufsatze, abwechselnd Schul- und Hausauf- 
gaben. — Geo g r ap h i e :  3 St. w.: Anschauliche Vermittlung der 
geographischen Grundyorstellungen. Die Tagesbahnen der Sonne in 
Bezug auf das Schul- und Wohnhaus in verschiedenen Jahreszeiten. 
Orientierung in der wirklichen Umgeb.ung, auf der Kartę und am 
Globus. Beschreibung und Erklarung der Bełeuchtungs- und Erwar- 
mungsverhaltnisse innerhalb der Heimat im Verlaufe eines Jahres, soweit 
sie unmittelbar von der Tageslange und der Sonnenhohe abhangen. — 
Hauptformen des Festen und Fliissigen in ilirer Yertheilung auf der 
Erde, sowie die Lagę der bedeutendsten Staaten und Stiidte bei steter 
Ubung und Ausbildung im Kartenlesen. Versuche im Zeichnen der 
einfachsten geographischen Objecte. — M a t h e m a t i k :  3 St. w.: 
Arithmetik: das dekadische Zahlensystem. Romische Zahlenreihen. 
Die vier Grundoperationen mit unbenannten und einfach benannten, 
ganzen und Decimalzahlen. Das metrische Mafi- und Gewichtssystem.



Das Rechnen mit mehrfach benannten Żabien. Theilbarkeit der Żabien, 
Zerlegung in Primfactoren. Die einfachsten Voriibungen fiir das Rechnen 
mit gemeinen Brtichen einschlieBlich des Aufsuchens des gemeinschaft- 
lichen MaCes und Vielfachen. — Geometrie (2. Semester): die Grund- 
gebilde. Gerade, Kreis; Winkel und Parallelen. Die einfachsten Eigen- 
schaften des Dreieckes.— N a t u r g  eschicht  e : 2 St. w.: d i e e r s t e n  
sechs Mona t e  des S ch u l j ah r es :  Thierreicli: Silugethiere und In- 
secten in entsprechender Auswahl. D i e v i e r l e t z t e n  Monate  des 
S c h u l j a h re s :  Pflanzenreich. Beobachtung und Beschreibung einer 
Anzahl von Samenpflanzen verschiedener Ordnungen nach ihren wichti- 
geren Merkmalen, vergleichende Betrachtung derselben behufs Auf- 
fassung ihrer Verwandtschaft.

Zwei t e  Classe.  Re 1 i g i o ns leh r e: 2 St. w.: 1. katholische: 
Erklarung der gottesdienstlichen Handlungen der katholischen Kirche; 
2. evangelische: Biblische Geschichte des neuen Testamentes. Das Vater 
unser. Zu den Festzeiten des Kirchenjahres ein religioses Lied. — 
L a t e i n :  8 St. w.: Formenlehre der selteneren und unregelmaBigen 
Flexionen; Prapositionen, Conjunctionen; Gebrauch des Infinitivs und 
der Participien. — Schriftliche und miindliche Ubersetzungen. —- Me- 
morieren und Variieren von Satzen. Monatlich 3 Compositionen mit 
halb- bis dreiyiertelstilndiger Arbeitszeit und ein Pensum. — Deut sch :  
4 St. w.: Der zusammengezogene und zusammengesetzte Satz; prak- 
tische Ubungen in der Interpunction. •— Lectiire aus dem Lesebuche.
— Memorieren und Vortragen ausgewfthlter Lesestiicke. — Orthographi- 
sche Ubungen. Monatlich 3 Arbciten, abwechselnd Schul- und Haus- 
arbeiten. — G e s ch i c h t e  und Geogr aph i e :  Gesch i ch t e :  2 St. w.: 
Alterthum. Ausfilhrlichere Darstellung der Sagen. Die wichtigsten 
Personen und Begebenheiten, hauptsachlich aus der Geschichte der 
Griechen und Romer. — Geograph i e :  2 St. w.: Asien und Afrika 
nach Lagę und Umriss, in oro-hydrographischer und topographischer 
Hinsicht unter Rucksichtnahme auf die klimatischen Z ustań de, soweit 
letztere aus den Stellungen der Sonnenbahn zu verschiedenen Horizonten 
erklart werden kćinnen. Der Zusammenhang des Klimas mit der Vege- 
tation, den Producten der Lander und der Beschaftigung der Volker 
wurde an einzelnen naheliegenden und ganz klaren Beispielen erlautert.
— Ubersicht Europas nach Umriss, Relief und Gewassern. Die Lander 
Siideuropas und des britischen Inselreiches nach den bei Asien und 
Afrika angedeuteten Gesichtspunkten. Ubungen im Entwerfen ein- 
facher Kartenskizzen. — M a t h e m a t i k :  3 St. w.: A r i t h m e t i k :  
Erweiterte Ubungen iiber MaCe und VielfaChe. Zusammenhangende 
Darstellung und Durchubung der Bruchrechnung. Verwandlung von 
Decimalbriicben in gemeine Briiche und umgekehrt. Die Hauptsatze 
iiber Verhaltnisse und Proportionen. Die einfache Regeldetri mit An- 
wendung der Proportionen und der Schlussrechnung. Die Procent- und 
die einfache Zinsenrechnung. — Geomet r i e :  Strecken- und Winkel- 
symmetrale. Congruenz der Dreiecke nebst Anwendungen. Die wich
tigsten Eigenschaften des Kreises, der Vierecke und Yielecke. — 
N a t u r g e s e h i c h t e :  2 St. w.: Die ersten sechs Monate des Schul
jahres: Thier re ic l i ,  u. zw.: Vogel, einige Reptilien, Amphibien und



Fisclie. Einige Formen aus den iibrigen Abtheilungen der wirbellosen 
Thiere. — Die vier letzten Monate des Schuljahres: P f l a n z e n r e i c h .  
Fortsetzung des Unterrichtes der ersten Classe durch Vorfiihrung anderer 
Samenpflanzen. Einige Sporenpflanzen.

Dr i t t e  Classe.  R e l i g i o n s l e h r e :  2 St. w.: 1. katholische: 
Die Geschichte der Offenbarung Gottes im alten Bundę; 2. evangelische: 
Erklarung aller sechs Hauptstiicke des lutheriscben Katecbismus. Lebens- 
bilder christlicher Helden aus der Zeit der Stiftung der Kirche bis zur 
Reformation. Die Kernlieder der Kirche. — La t e i n :  3 St. Grammatik: 
Casuslehre und Prapositionen, — 3 St. Lectiire aus Cornel. Nepos. — 
Alle 14 Tage eine Composition von einer ganzen Stunde, alle 3 Wochen 
ein Pensum. — G r ie c h i s c h :  5 St. w.: Griechische Formenlebre bis 
zu den Verben auf pi. — Yon der zweiten Halfte des ersten Semesters 
ab alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit, abwechselnd Compositionen 
und Pensa. — D e u t s ch :  3 St. w. Systemat. Unterricht in der Formen- 
und Casuslehre mit Rticksicht auf die Bedeutungslehre. — Lectiire mit 
besonderer Beachtung der stilistischen Seite. Memorieren. Vortragen. 
— Monatlich eine Schul- und eine Hausarbeit. — G e s c h i c h t e  und 
G e o g ra p h i e :  3 St. w.: G e s c h i c h t e  des Mittelalters. Die wichtig- 
sten Begebenheiten mit besonderer Rticksicht auf die Geschichte der 
osterreichisch-ungarischeri Monarchie. — Geo g r ap h i e :  Die in der 
zweiten Classe nicht behandelten Lander Europas (mit Ausschluss der 
osterr.-ung. Monarchie), Amerika, Australien, nach denselben Gesichts- 
punkten wie in der II. Classe, insbesondere auch riicksichtłich der Er
klarung der klimatischen Zustande. IJbungen im Entwerfen einfacher 
Kartenskizzen. — Mat hema t i k :  3 St. w.: A r i t h m e t i k :  Die vier 
Grundoperationen mit ganzen und gebrochenen allgemeinen Zahlen. 
Quadrieren und Ausziehen der Quadratwurzel. Im Zusammenhange 
mit den geometrischen Rechnungen: Unyollstandige Zahlen, abgekiirztes 
Multiplicieren und Diyidieren; Anwendung des letzteren beim Ausziehen 
der Quadratwurzel. — Geomet r i e :  Einfache Fałle der Vergleichung. 
Verwandlung und Theilung der Figuren. Langen- und Flachenmessung. 
Pythagoreischer Lehrsatz auf Grund der einfachsten Beweise. Das 
Wichtigste iiber die Ahnlichkeit geometriscber Gebilde. — Natur -  
wi s senschaf t en :  2 St. w.: 1. Seme s t e r  P h y s i k :  Vorbegriffe: 
Rliumlichkeit und Undurchdringlichkeit der Korper. Charakteristik der 
drei Aggregationszustande. Lothrechte, wagrechte Richtung; absolutes 
und specifisches Gewicht. Druck der Luft. ■— Warmeempfindungen, 
Warmegrad und Warmemcnge. Wamieabgabe bei Anderung des Aggre- 
gationszustandes. Yerbreitung der Wiirme durch Leitung und durch 
Strahlung. Quellen der Warme. — Cohasion, Adhiision; Elasticitiit, 
Sprodigkeit, Zahigkeit; Mischung, Losung; Krystallisation. — Synthese, 
Analyse und Substitution. Nachweis der Gesetze der Erhaltung der 
Mafie und der bestimmten Gewiehts- und Raumyerhaltnisse an wenigen 
einfachen Versuchen. Grundstoffe; Moleciil, Atom; Basen, Sauren, 
Salze. Die yerbreitetsten Metalloide und einige ilirer Verbindungen. 
Verbrennung. — 2. Semes t e r .  M i n e r a l o g i e :  Beobachtung und 
Besclireibung einer mafiigen Anzahl von wichtigen und sehr yerbreiteten 
Mincralarten ohne besondere Rticksicht auf Systematik. Gewohnlicliste 
Gesteinsformen.



Vi e r t e  Classe.  R e l i g i o n s l e h r e :  2 St. w.: 1. katholische: 
Geschichte der OfFenbarung Gottes im neuen Bundę; 2. evangelische: 
Die christliche Sittenlehre. Lebensbilder christlicber Helden aus der 
Reformation bia in die neueste Zeit. Geschichte des evangelischen 
Kirchenliedes. — L a t e i n :  3 St. Gramm.: Tempus- und Moduslehre. 
Conjunctionen. — 3 St. Lectilre aus Caesar de beli. Gall.; in der 
zweiten Hiilfte des II. Sem. woch. 2 St. Ovid (Auswahl). — Schriftliche 
und mundliche Ubersetzungen. — Alle 14 Tage eine Oomposition, alle 
3 Wochen ein Pensum. — G r i e c h i s c h :  4 St. w.: Yerba auf—pt und 
anomala. Hauptpunkte der Syntax. — Schriftliche und mundliche 
Ubersetzungen. — Memorieren der Satze. — Alle 2 Wochen eine schrift
liche Arbeit, abwechselnd Compositionen und Pensa. — Deu t sch :  
3 St. w.: Systematischer Unterricht in der Syntax des zusammen- 
gesetzten Satzes, die Periode. — Das Wichtigste der Prosodie und 
Metrik. — Lectilre aus dem Lesebuche mit sachlicher und stilistischer 
Erklarung. — Ubungen im miindlichen Yortrag. — Monatlich 2 Arbeiten, 
abwechselnd Schul- und Hausarbeiten. — G e s ch i c h t e  und Geo- 
g r ap h i e :  4 St. w. G e sch i c h t e  (2 St. w.): Neuzeit. Die wichtigsten 
Personen und Begebenheiten; Geschichte der osterr.-ungar. Monarchie 
bildet den Hauptinhalt des Unterrichtes. — Geographie (2 St. w.): 
Physische und politische Geographie der osterr.-ung. Monarchie, mit 
Ausschluss des statistischen Theiles ais solchen, jedoch mit eingehender 
Beachtung der Producte der Lander, der Beschaftigung, des Verkehrs- 
lebens und der Culturverhaltnisse der Volker. Ubungen im Entwerfen 
einfacher Kartenskizzen. — Ma t h e m a t i k :  3 St. w. : A r i t h m e t i k :  
Die Lehre von den Gleichungen ersten Grades mit einer und mit 
mehreren Unbekannten und von solchen reinen Gleichungen zweiten 
und dritten Grades, welche bei den geomctrischen Rechnungen vor- 
kommen. Im Zusammenhange mit den letzteren: Cubieren und Aus- 
zielien der Cubikwurzel, die zusammengesetzte Regeldetri, die Theil- 
regel, die Zinseszinsrechnung. — G e o me t r i e :  Gegenseitige Lagę von 
Geraden und Ebenen. Die korperliche Ecke. Hauptarten der Korper. 
Einfachste Falle der Oberflachen- und Rauminhaltsrechnung. — Natur- 
l e h r e :  3 St. w. 1. Semester: Magne t i smus :  Naturliche und ktinst- 
liche Magnete. Magnetpole und ihre Wechselwirkung. Magnetisierung 
durch Vertheilung. Erdmagnetismus. — E l e k t r i c i t a t s l e h r e :  Elek- 
trischer Zustand, einfachste Elektroskope. Gute und schlechte Leiter, 
positiv und negatiy elektrische Korper. Elektrisierung durch Vertheilung. 
Die gebrauchlichsten Apparate zur Erzeugung und Ansammlung der 
Elektricitat. Gewitter. Blitzableiter. Volta’sche Kette, yon den con- 
stanten Ketten nur diejenigen, welche zu den Versuchen yerwendet 
werden. Die Hauptwirkungen des galyanischen Stromes, Golvanoskop, 
Elektro- und Magneto-Induction. Die einfachsten und bekanntesten 
elektro-technischen Anwendungen. — Mec h a n i k :  Beschreibung der 
Hauptformen der Bewegung. Die beiden Wirkungsarten der mechani- 
schon Krafte: Beschleunigung und Druck; Messung der letzteren (sta- 
tischen) Wirkung durch Gewicht. Fliehkraft, Schwerkraft, Stoli, Be- 
wegungshindernisse. — Zusammensetzung und Zerlegung gleichartiger 
Bewegungen, von ungłeichartigen: Wurfbewegung. Zusammensetzung



und Zerlegung von Kraften mit einem gemeinschaftlichen Angriffspunkte 
und von gleichstimmig parallelen Kraften. Schwerpunkt, Arten des 
Gleichgewichtes; Pendel. Einige Beispiele einfacher und zusammen- 
gesetzter Maschinen. — 2. Semester: Chai-akteristiscbe Erscheinungen 
tropfbar fliissiger Korper, Niveau, hydrostatischer Druck. Gleichgewicht 
einer Fliissigkeit, sowie zweier sich nicht mischender Fliissigkeiten in 
CommunicationsgefaBen. Archimedisches Gesetz; die einfachsten Me- 
tlioden zur Bestimmung des specifischen Gewichtes fester und tropfbarer 
Korper. Capillarerscbeinungen. — Charakteristische Eigenschaften gas- 
formiger Korper (Mariotte’s Gesetz). Torricelli’s Versuch, Barometer; 
einige weitere Anwendungen der Wirkungen des Luftdruckes; Luft- 
pumpe, Luftballon. Princip der Dampfmaschinen. •— Aus d e r L e h r e  
vom Śchal ł e :  Schallempfindungen, Gerausch, Klang, Tonhohe, Ton- 
leiter; die einfachsten Schallerreger. Stimmorgan. Telephon. Fort- 
pflanzung und Beflexion des Schalles; Mittonen. Gebororgan. — Aus 
der L e h r e  vom L i ch  te:  Lichtempfindungen. Geradlinige Fort- 
pflanzung des Lichtes, Schatten, Photometer. Refiexion und Brechung 
des Lichtes. Spiegel und Linsen. Farbenzerstreuung, Regenbogen. 
Auge, Mikroskop; dioptrische Fernrohre in einfachster Form. — A us 
der a s t r on o m i s c h e n  Geograpb i e :  Mit der Mechanik ist zu ver- 
binden: Bescbreibung der Erscheinungen am Fixsternhimmel. Phasen 
des Mondes; sein monatlicher Umlauf. Jiihrliche Bewegung der Wonne. 
Erklarung dieser Erscheinungen, sowie der Vcrschiedenheit der Tages- 
und Jahreszeiten an Orten verscliiedener Breite und Lange, aus der 
Drehung der Erde urn ihre Achse binnen einem Sterntage und aus 
dem jahrlichen Umlaufe der Erde um die Sonne. Sonnen- und Mondes- 
tinsternis.

F i inf t e  Classe.  Re l ig ions l e l i r e :  2 St. w.: 1. katholische: 
Allgemeine Glaubenslehre; 3. evangelische: Geschichte der christlichen 
Kirche von der Stiftung derselben bis zur Reformation. — L a t e i n :  
5 St. Lecture, im I. Sem. ausschliefilich Livius, im II. Sem. auber Livius 
yorwiegend Ovid nach einer Auswahl. 1 St. w.: gramm.-stilistische 
Ubungen. In jedem Semester 5 SchulaiLeiten. — G r i e c h i s c h :  5St.  
w. Wiederbolung der Formenlehre. Das Wichtigste aus der Syntax.
4. St. w. Lecture. I. Sem.: Auswahl aus Xenophon. — II. Sem.: llomer, 
Ilias, daneben 1 St. w. Lecture aus Kenophon. In jedem Semester 
4 Schularbeiten. — Deutscb:  3 St. w.: Grammatilc: Wortbildung, 
Lebnworter, Fremdworter, Volksetymologie. — Lecture nach dem Lese- 
bucbe mit Erklarungen und Anmerkungen. Die letzteren haben liier 
neben ihren sonstigen stilistischen Zwecken hauptsachlich die Aufgabe, 
eine Charakteristik jener epischen, lyrischen und rein didaktischen Dich- 
tungsgattungen zu liefern, welche dem Schiller durch die Lecture in 
friiberen Jahrgiingen und in diesem Jabre selbst bekannt geworden 
sind. Ausgewahlte Partien aus Wielands Oberon und Klopstock’s Messias. 
Memorieren und Yortragen. Aufsśitze: Monatlich eine Schul- und eine 
Hausarbeit. — G es ch i c h t e  und  Geographie :  3 St. w.: Geschichte 
des Alterthums bis zur Unterwerfung Italiens, mit Beriicksichtigung der 
einschlagigen geographischen Partien. — M a t h e m a t i k :  4 St. w.: 
Algebra: Wissenschaftlich durchgefiihrte Lehre von den vier Grund-



rechnungen, grofites Mafi und kleinstes Vielfaches, Theilbarkeit, gemeine 
und Deeimalbriiche, Verhaltnisse und Proportionen, Grleicbungen mit 
einer und mehreren Unbekannten. — G e o m e t r i e :  Gerade Linie, 
Winkel, Congruenz der ebenen Figuren, Eigenschaften der Drei-, Vier- 
und Vielecke und des Kreises, Proportionalitat und Ahnlichkeit, Flachen- 
inhalt der geradlinigen Figuren, Mafibestimmungen am Kreise. ■— 
N a t u r l e h r e :  2 St. w.: I. Sem. Mineralogie. — II. Sem. Botanik.

S e c h s t e  Classe.  R e l i g i o n s l e h r e :  2 St. w.: 1. katholiscbe: 
Die christliche Lehre. Besondere Glaubenslehre; 2. evangelische : Ge- 
schichte der christlichen Kirche von der Reformation bis in die neueste 
Zeit. — La t e i n :  5 St.: Lectiire: Sallust, Cicero in Catil. I., Vergil 
in Auswabl aus Eclog., Georg, und Aeneis, — Caesar beli. civ. —
1 St.: grammatisch-stilistische Ubungen. Scbriftliche Arbeiten wie in 
V. — Gr i ech i sc h :  Lectiire 4 St. im I. Sem. ausgewahlte Partien aus 
Homers Ilias. — II. Sem. Herodot, Hauptpunkte aus der Gesehichte 
der Perserkriege; daneben namentlich im I. Sem. alle 14 Tage 1 St. 
Lectiire aus Xenophon.  — Grammatik 1 St. — Schriftliche Arbeiten 
wie in der V. Classe. — D e u t s c h :  3 St. w.: Grammatik: Genealogie 
der germanischen Spracben, Lautverschiebung, Vocalwandel (Umlaut, 
Brechung, Ablaut), Lectiire (zum grofieren Tbeile nacb dem Lesebuche). 
Auswahl aus dem Nibelungenliede und aus Walther von der Vogelweide 
nach dem Grundtexte; Klopstock, Lessing. Die Anmerkungen sind wie 
friiher auf Beobachtung und Charakterisierung der stilistisclien Formen 
gericbtet, sie erweitern und vervollstandigen jene des vorhergehenden 
Jahres. Der Privatlectiire obliegt die Erganzung beziiglich der Kenntnis 
jener Hauptwerke, welche nicht Gegenstand der Schullectiire sind. — 
— Gesehichte der deutschen Literatur (vom rein historischen Stand- 
punkte) im Grundriss, von den Anfangen bis zu der durch den Sturm 
und Drang begonnenen Epoche mit naherem Eingehen dort, wo Lectiire 
sieli anschliefit. — Aufsiitze von drei zu drei Wochen, abwechselnd eine 
Schul- und eine Hausarbeit. — G e s eh i c h t e  und G e o g r a p h i e :  
4 St. w .: Gesehichte der Romer seit den punischen Kriegen. Gesehichte 
des Mittelalters mit Beriicksichtigung der einschlagigen Geographie. —• 
Ma t h ema t i k :  3 St. w.: A l g e b r a :  Die Lehre von den Potenzen, 
Wurzeln, Logarithmen. Quadratische Gleichungen mit einer Unbekannten 
und ihre Anwendung auf die Geometrie. — Geome t r i e :  Im I. Sem. 
Stereometrie, im II. Semester ebeno Trigonometrie. Na tur  gesehichte:
2 St. w.: Zoologie.

S i ebe n t e  Classe.  Re l i g i o n s l e h r e :  2 St. w.: 1. katholisclie: 
Christliche Sittenlehre; 2. evangelische: Einfiihrung in die heiligen 
Schriften des alten und neuen Testamentes. — La t e i n :  4 St. Lectiire: 
Cicero und Yergil Aeneis. — 1 St. grammatisch-stilistische Ubungen. 
Schriftliche Arbeiten wie in V. Classe. — Gr iechi sch:  3 St. Lectiire: 
Im I. Semester Demosthenes. II. Semester ausgewahlte Partien aus der 
Odyssee, daneben Fortsetzung der Lectiire des Demosthenes. 1 St. w. 
Schriftliche Arbeiten wie in V. D e u t s c h : 3 St. w. Lectiire (zum 
Theil nach dem Lesebuche). Herder, Goethe, Schiller. Die Anmer
kungen wie in der VI. Cl. Privatlectiire iihnlich wie in der VI. Cl. 
Literaturgeschichte bis auf Schillers Tod. Redeiibungen. Aufsiitze wie 
in der VI. Cl. — G e s e h i c h t e :  3 St. w.: Gesehichte der Neuzeit mit



Beriicksichtigung der inneren Entwicklung Europas und der Geographie. 
Ma t h em a t i k :  3 St. w.: Algebra: Quadratische Gleichungen mit 
2 Unbekannten. Progressionen. Zinseszinsen- und Rentenrechnung. 
Kettenbriiche, Unbestimmte Gleichungen des 1. Grades. Combinations- 
lehre. Binomischer Lehrsatz. — G eo m e t r i e :  Trigonometrische Auf- 
gaben und goniometrische Gleichungen. Elemente der analytischen 
Geometrie in der Ebene mit Einschluss der Kegelschnittslinien. — 
N a t u r  ł ehre :  3 St. w.: Allgemeine Eigenschaften der Korper, Mechanik 
fester, tropfbar und ausdehnsam fliissiger Korper, Wiirmelehre, chemische 
Grundlehren. — 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.: Logik.

Ach t e  Classe.  R e l i g i o n s l e h r e :  2 St. w.: 1. katholische: 
Geschichte der Kirche Christi; 2. evangelische: Die christliche Glaubens- 
und Sittenlehre. — L a t e i n :  4 St. Lectiire: Tacitus’ Germania, cap. 
1—27, Auswahl aus Tacitus’ Hist. oder Ann., Auswahl aus Hor. Odeń, 
Epod., Sat. und Epist. — 1 St. grammatisch-stilistische Ubungen. 
Schriftliche Arbeiten, wie in der V. Cl. — G r i e c h i sc h :  5 St. Lectiire: 
Im 1 Sem. P la to ,  im II. Sem. eine Tragedie des S o p h o k l e s  und 
Fortsetzung der Lectiire aus der Odyssee. Schriftliche Arbeiten wie in 
der V. Cl. — D e u t s ch :  3 St. w.: Lectiire (zum Theil nach dem 
Lesebuche) Lessing’s Laokoon, Auswahl aus der Hamburgischen Drama
turgie, Goethe, Schiller. — Priyatlectiire. — Redeiibungen. Literatur- 
geschichte, ahnlich wie in der VI. Classe, bis zu Goethes Tod. Uber- 
blick iiber die Entwicklung der deutschen Literatur in Osterreich im 
XIX. Jahrhundert mit besonderer Beriicksichtigung Grillparzers. Auf- 
satze wie in der VI. Cl. — G e s c h i c h t e  und  G e o g r a p h i e :  3 St. 
w .: I. Semester: Geschichte der osterreichisch-ungarischen Monarchie.
II. Semester: Osterreichisch-ungarische Vaterlandskunde. — Wieder- 
holung der Geschichte des griechischen und romischen Alterthums. — 
M a t h e m a t i k :  2 St. w.: Wiederholung des gesammten Lehrstoffes und 
Ubungen im Auflosen yon Aufgaben und im Beweisen von Lehr- 
satzen. — N a t u r l e h r e :  3 St. w.: Magnetismus, Elektricitat, Wellen- 
bewegung, Akustik, Optik, Elemente der Astronomie. — Phi losophi 
sche  P r o p a d e u t i k :  2. St. w.: Empirische Psychologie.

Israelitischer Religionsunterrickt.
I. Abtheilung (I. und II. Cl.): Religions- und Sittenlehre (nach 

Wolf) §. 1—9; ausgewahlte Capitel aus dem I. B. M. (nach Kayserling); 
Elementargrammatik und grammatische Ubungen bis zum regelmafiigen 
Zeitwort (Kayserling: Anhang zum I. B. M.). 2 St. w.

II. Abtheilung (III. und IV. Cl.): Religions- und Sittenlehre § 9—17 
(Schluss); ausgewahlte Capitel aus dem IV. B. M.; das regelinafiige Zeit
wort; biblische Geschichte (nach Cassel). 2 St. w.

III. Abtheilung (V.—VI. Cl.): Ausgewahlte Capitel aus dem IV. 
B. M.; das unregelmafiige Zeitwort und die Satzlehre; nachbiblische 
Geschichte bis zur romischen Gefangenschaft (nach Cassel). 1 St. w.

IV. Abtheilung (VII.—VIII. Cl.): Poetische Stiicke aus dem Pen- 
tateuch, namentlich aus dem V. B. M.; nachbiblische Geschichte vom 
10.—17. Jahrhundert (nach Cassel.) 1 St. w.



b) Freie Lehrgegensta,nde.
I. Polniscli.

I. Ab t he i l ung ,  2 St. w.: Das Nothwendigste aus der Lautlehre- 
Regelmafiige Formenlehre, eingeiibt bei der Lectiire gewilhlter Lese- 
stiicke aus Wypisy polskie I. Memorieren kurzer Gedichte. Alle zwei 
Wochen eine schriftliche Aufgabe.

II. A b th e i l u ng ,  2 St. w.: Die Conjugation; die Satzlehre. Me
morieren von Gedichten. Alle 3 Wochen eine schriftliche Arbeit.

III. Ab t he i l ung ,  2. St. w.: Grammatisch-stilistische und sach- 
liche Erklarung ausgew&hlter Lesestiicke aus Wypisy polskie II. f.
0 . -Gr. mit einem kurzeń Abrisse der Literaturgeschichte. — Yortrag 
freigew&hlter Gedichte. — Alle 3 Wochen eine schriftliche Aufgabe.

II. Bolimisch.

I. Abthei lung,  2. St. w.: Anfangsgriinde des Unterrichtes. Con- 
jugation des regelmafiigen Zeitwortes in allen Zeiten. Declination der 
Substantiva und Adjectya. Einiibung der Formen an Beispielen des
1. Theils des „Lehrgangs der bohm. Sprache“ v. Charyat und Oufednićek. 
Lrbersetzungen aus dem Bohmischen ins Deutsche und umgekehrt. 
Spreeh- und Dictandotibungen. Yortrag kurzer Gedichte. Schriftliche 
Arbeiten nach Bedarf.

II. Abt he i l ung ,  2 St. w.: Fortsetzung der Formenlehre auf 
Grund des I. Theils des Lehrbuches v. Charyńt und Oufednićek. Er
klarung kurzer Lesestiicke unter Gebrauch der bohmischen Sprache. 
Spreeh- und Dictandoiibungen. Vortrag kurzer Gedichte. Schriftliche 
Arbeiten nach Bedarf.

III. Ab t h e i l u n g ,  2 St. w.: Die Lehre vom Zeitworte. Lectiire 
yon Musterstiicken aus Mała Sloycsnosf yon Kosina-Bartoś mit gram- 
matisch-stilistischer und sachlicher Erklarung im Anschluss an eine kurze 
Ubersicht der neueren Literaturgeschichte. Vortrag langerer Gedichte. 
Alle vier Wochen eine schriftliche Arbeit.

III. FranzOsiscli.

I. A b t h e i l u n g :  Die Lectionen 1 bis 90 des Elementarbuches von 
Dr. C. Plbtz. — Die Lesestiicke 1 bis 15 der ersten Reihe.

IV. Freihandzeichnen.

I. Ab t he i l ung ,  2 St. w. (I. Cl.): Zeichnen ebener geometrischer 
Gebilde und des geometrisclien Ornamentes aus freier Hand unter beson- 
derer Beriicksichtigung des Zeichnens gebogener Linien. Grundbegriffe 
aus der Raumlehre und anschauliche Erklarung elementarer Korperformen.

II. A b t h e i l u n g ,  2 St. w. (2. und 3. Classe): Perspectiyisehes 
Freihandzeichnen nach Draht- und Holzmodellen. Zeichnen einfacher 
Flachornamente im Umriss; Zeichnen und Malen von Flachornamenten 
der antikclassischen Kunstweise. Ubungen im Gedachtniszeichnen.

III. Ab t he i l ung ,  2 St. w. (4. bis 8. Classe): Freihandzeichnen 
nach einfachen GefaBformen. Zeichnen und Malen von Flachornamenten



der classischen und der iibrigen bedeutenden Kunstweisen. Zeiclinen 
nach ornamentalen Gipsmodellen. ErkUirung der Gestaltung des mensch- 
lichen Kopfes und Gesichtes und Ubungen im Kopfzeichnen nacb Vor- 
iagen und Eeliefabgiissen, Masken und Biisten. Erklarung der antiken 
Saulenordnungen. Ubungen im Skizzieren.

V. Turnen.
I. Abthe i lung ,  2 St. w.: a) Ordnungs- und Freiiibungen: Auf- 

stellung. Gruudstellung. Richtung. Vorw;irtsgehen, Vorwartslaufen. Gehen 
an Ort. Umkehren im Gelien und Laufen. Seitwartsgehen in Flanken- 
reiben. Riickwartsgehen in Stirnreihen. Geben mit Trittwechsel. Neben-, 
Yor- und Hinterreiben in Paaren. Winkel und Gegenzug im Gehen und 
Laufen. Drehungen im Stehen. Armhaltung und Bewegungen der 
gestreckten Arme. Fersenheben in die Zehenstellung mit Armheben. 
Schreiten in die Sehrittstellungen mit Armheben. Armbeugen und 
Strecken der Arme. Gehen mit Armhaltungen. Halbe Beugung der 
Kniee mit Armbeugen und Strecken-Rumpfbeugen mit Armhaltungen. 
Hiipfen mit geschlossenen Fuben. — Hantelubungen und Stabiibungen 
mit holzernen Staben. — b) Gerathiibungen: Kletteriibungen an schra- 
gen und senkrechten Stangen. Hang- und Hangeliibungen an den wag- 
rechten Leitern. Liegestutz- und Liegehangubungen am Barren und Reck. 
Gemischte Spriinge am Bock und Pferd. Freispringen iiber Schnur. 
Sturmspringen. Schwebeubungen an den Schwebestangen. Sehaukel- 
tibungen an den Ringen, am Schwebereck und Rundlauf. Jugendspiele.

II. Ab the i lung ,  2 St. w.: a) Ordnungs- und Freiiibungen: 
Neben-, Vor- und Hinterreihen in den Vierreihen im Gehen und Laufen. 
Schwenken der Vierreihen. Offnen und SchlieCen der Flankenreihen. 
Verbindungen von Zielien, Reihen und Schwenken zur Doppelsiiule im 
Gehen und Laufen. Zusammengesetzte Fufi-, Knie-, Bcin-, Rumpf- und 
Hiipfiibungsfolgen mit Armbeugen verbunden. — l)  Gerathiibungen: 
Hangel-, Kletter- und Steigiibungen an schragen und senkrechten Stan
gen, sohragen, senkrechten und wagrechten Leitern. Hangiibungen am 
Reck, Wellen-Aufschwung, Felge-Aufschwung. Stutziibungen am Barren: 
Schwingen verbunden mit Sitz, Stiitzeln. Gemischte Spriinge am Pferd: 
Auf- und Absitzen, Hocke, Flankę. Bockspringen ais Hochsprung. 
Freispringen iiber Schnur ais Weit- und Hochsprung. Ubungen am 
Rundlauf, Schwebereck und an den Ringen. Jugendspiele.

III. Ab t he i l ung ,  2 St. w .: Gerathiibungen: Die verschiedensten 
Auf-, Urn-, Ab- und Durchschwtinge am Reck. Ein- und Ausspriinge 
am Ende des Barrens; Schwingen im Unterarm- und Streckstiitz mit 
Stiitzhiipfen; Oberschlagen vom Sitz, Sturm- und Freispringen ais Hoch- 
und Weitsprung. Bockspringen ais Hoch- und Weitsprung. Langen- 
spriinge am Pferd, sowie Hocke, Flankę oder Gratscho. Hangiibungen 
an schragen Leitern, Tauen und Ringen. Kiirturnen. Jugendspiele.

VI. Stenographic.
I. Abthe i lung ,  2 St. w.: Wortbildungs- und Wortkiirzungslehre 

mit fortgesetzten Ubungen im stenographischen Schreiben und Lesen. 
Elemente der Satzkiirzungslehre.



II. A b th e ilu n g . 1 St. w.: Vollstandige Theorie der Satzkiirzungs- 
lehre sowold Klang- ais auch Formkiirzung; Ubungen im Nachschreiben 
von Dictaten mit steigender Geschwindigkeit; Lectiire in gekurzter 
Schrift.

VII. Gesang.
I. Abthe i lung ,  2 St. w .: Lehre yon dem Notensystem, den 

Tonen, dereń Zeichen, Wert und Eintheilung, die Taktarten. Die Inter- 
valle, Erhohungs- und Erniedrigungszeichen. Entwicklung der Tonleiter 
und Tonarten C-, G-, F-, D- und B-Dur. — Ubung im Notenschreiben. 
Treffiibungen.

II. A b t h e i l u n g ,  2 St. w.: Entwicklung der ubrigen Dur- und 
Moll-Tonarten. Intervall- und Treftiibungen. Von den Accorden. Drei- 
klang und Septimenaccord, Zerlegung und Versetzung derselben. Ca- 
denzen (Dreiklang, Quartsext — und Septimenaccord) in sammtlichen 
Dur- und Moll-Tonarten. Yom Dominant-Septimenaccord. Uber die 
Verwandtschaft der Tonarten ersten und zweiten Grades. Eintiben von 
mehrstimmigen Liedern, kirchlichen, patriotischen und yerschiedenen 
Inhaltes mit besonderer Beriicksichtigung des yolksthumlichen Liedes.

VIII. Kalligraphie.
I. Ab t he i l ung ,  2 St. w. (seit Beginn des II. Semesters): deutsche 

und lateinische Currentschrift.

III. Yerzeiclinis
der im Schuljahre 1892/93 verwendeten Lehrbiiclier nach Gegen-

standen und Classen.

I. R e l i g i o n s l e h r e :  a) katholisch: Fischer, Katholische Religions- 
lehre, in I. — Mach, Katholische Liturgik, in II. — Zetter, Geschichte 
der gottlichen Offenbarung des alten Bundes, in III. — Zetter, Geschichte 
der gottlichen Offenbarung des neuen Bundes, in IV. — Wappler, Kath. 
Religionslehre I. in V., II. in VI. und III. in VII. — Fessler, Geschichte 
der Kirche Christi, in VIII.

b) eYangelisch: Biblische Geschichte fur Schulen und Familien 
(Kalw), in I., II. — Palmer, Der christi. Glaube und das christi. Leben, 
in III., IV. — Palmer, Lehrbuch der Religion fur die oberen Classen,
II. Theil in V., VI., I. Theil in VII., VIII.

II. L a t e i n i s c h e  Sp r ac h e :  Goldbacher, Schulgrammatik, in 
I. — VIII. — Nahrhaft, Ubungsbuch, I. Theil in I., II. Th. in II.,
III. Th. in III., IV. Th. in IV. — Joh. Schmidt, Lat. Lesebuch aus 
Cornelius Nepos und Curtius Rufus, in III. Caesar, bellum gallicum ed. 
Hoffmann, in IV. — Ovidii carmina selecta, ed. Sedlmayer, in IV., V. —■ 
Livius, ed. Zingerle, in V. — Supfle, Aufgaben zu lateinischen Stil- 
ubungen, II. Theil in V., VI.; III. Theil in VII., VIII. — Caesar, bellum 
ciYile ed. Hoffmann, in VI. — Sallust, Jugurtha, ed. Klimscha, in VI. — 
Cicero, orat. in Catilinam, ed. Klotz, in VI. — Vergil, ed. Ribbek, in



VI. , VII. — Cicero, orat. pro Roscio Amerino, de imperio Pompei; 
Lalius, ed. Klotz, in VII. — Tacitus, ed Halm, in VIII. — Horatii car- 
mina, ed. Muller, in VIII.

III. Gr i ech i s c he  S p r a c h e :  Curtius, Schulgrammatik, in III. — 
VIII. — Sclienkl, Elementarbuch, in III., IV. — Schenkl, Ohrestoma- 
thie aus Xenophon, in V., VI. — Homer, Ilias ed. Christ, in V., VI. — 
Herodot, ed. Hintner, in VI. — Demosthenes, ed. Pauly, in VII., — 
Homer, Odyssee, ed. Christ, in VII., VIII. — Sophokles. Antigone, ed 
Dindorf, in VIII. — Platonis dialogi (Apologie, Kriton, Menon), ed. 
Hermann, in VIII.

IV. D e u t s c h e  S p r ache :  Willomitzer, Deutsche Grammatik, in
I. — V .: — Kummer und Stejskal, Deutsches Lesebuch, I. in I., II. in
II. , III. in III., IV. in IV., V. in V., VI. A in VI., VII. in VII., VIII. 
in VIII. Goethes Iphigenie auf Tauris (Griiser) •— Shakespeare, Julius 
C&sar, in VII.; Lessings Laokoon in VIII. — Goethe, Hermann und 
Dorothea in VIII.

V. G e o g r a p h i e  und  Gesch i ch t e :  Herr, Grundziige der Geo- 
graphie, I. in I., II. in II., III. — Stieler, Schulatlas, in I.—VIII. 
fiannak, Geschichte des Alterthums, in II. — Kiepert, Atlas antiąuus, 
in II., V. — Hannak, Geschichte des Mittelalters, in III. — Hannak, 
Geschichte der Neuzeit, in IV. — Hannak, Osterr. Vaterlandskunde, 
in IV. — Jausz. histor.-geograph. Schulatlas, II. in III., VI. III. in
IV., VII. — Hannak, Lehrbuch der Geschichte des Alterthums f. O.-G. 
in V. — Hannak, Lehrbuch der Geschichte des Mittelalters f. O.-G. 
in VI. — Hannak, Lehrbuch der Geschichte der Neuzeit fur O.-G., in
VII. — Hannak, Osterr. Vaterlandskunde fur die hoheren Classen, in VIII.

VI. M a t h e m a t i k :  Moćśnik, Lehrbuch der Arithmetik f. U.-G., 
I. in I., II.; II. in III., IV. — fiocevar, Lehr- und Ubungsbuch der 
Geometrie in I.—IV. — Mocnik, Lehrbuch der Arithmetik und Algebra 
f. O.-G. in V.—VIII. IIoccvar, Lehrbuch der Geometrie fur das Ober- 
gymnasium, in V.—VIII. — Heis, Beispielsammlung in V.—VIII.

VII. N a t u r g e s c h i c h t e :  Pokorny, Illustrierte Naturgeschiehte, 
I. in I., II., II. in I , II., III. in III. —- Hochstetter und Bisching, 
Lehrbuch der Mineralogie in V. — Bill, Grundriss der Botanik, in V. — 
Graber, Leitfaden der Zoologie, in VI.

VIII. P h y s i k :  Mach und Odstrćil, Grundriss der Naturlehre in
III. , IV. — Wallentin, Lełmbuch der Physik, in VII., VIII.

IX. P h i los. P r o p a d e u t i k :  Drbal, Logik, in VII. — Lindner, 
Empirische Psychologie, in VIII.

X. I s r a e l i t i s c h e  Re l i g i ons l eh re :  Wolf,Religions- und Sitten- 
lehre. — Kayserling, die 5 Biicher Moses. — Cassel, Jiidische Geschichte.

XI. P o l n i s c h e  Sprache :  Małecki, Gramatyka języka polskie
go. — Wypisy polskie, I., 2., f. O.-G. II. 1.

XII. Bohmi sche  S p r a c h e :  Kunz, CeskA mluvnice. — CharvAt 
und O urodni cek, Lehrgang der bohmischen Sprache ftir deutsche Mittel- 
schulen I. und II. Theil. — Kosina-Bartos, Mała Slovesnosf.

XIII. S t e n o g r a p h i e :  Scheller, Lehr- und Lesebuch der Gabels- 
berger’sc.hen Stenographie.



IY. Yerzeichnis der absolyierten Lectiire.

A. Lat e i n .
III. Classe:  Corn. Nepos und Curtius Rufus (nach Joh. Schmidt): 

C. Nepos: I —VI incl.; C. Rufus: I—X incl.
IV. Classe:  Caesar commentarii de b. g. lib. I., IV., V., c. 12—14. 

VI. c. 11—28. — Ovidii Nasonis Metamorphoseon 1, 2, 4, 5.
V. Classe:  Livius, 1. I, XXI. Ovid (Ed. Sedlmayer 4), Metam: 

Nr. 6, 12, 14, 17, 18, 20, 34. Am. 1. 5. Fast. 1. 5. 6. 11, Trist. 1. 6. 8. 
Ex Pont. 2.

VI. Classe :  Sallust. Bell. Jugurth.; Cic. in Catil. or. I. Vergil. 
Ecl. 1, 5. Georg. II. 136-176; 323—345; 458—540. III. 339—383.
IV. 315—558. Aen. I. Caes. beli. civ. III.

VII. Classe:  Cicero pro Roscio Amerino und de imperio Cn. 
Pompei, Laelius (Auswahl). Vergil. Aen. 1. II. IV. VI.

VIII. Classe:  Tacitus Germania 1 — 27.; Annales 1. I. u. II. (Aus
wahl). Horatius, Auswahl aus den Odeń, Epoden, Satiren und Episteln.

B. Griechi sch .

V. Classe:  I. Semester: Xenophons Anabasis I, II, III, IV, V, 
(Auswahl), VI, VII, nach Schenkls Chrestomathie. II. Sem.: Homeri 
llias I. II. III; daneben 1 St. Lectiire aus Xenoph. Kyropiidie I, II, III, 
(nach Schenkls Chrestomathie).

VI. Classe:  Homer, llias XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII. — 
Herodot, B. VII., cap. 196 bis zum Ende, B. VIII., B. IX, cap. 1—32. 
nach Hintners Auswahl. — Xenophon: aus Schenkls Chrestomathie die 
Stiicke: Kyropadic III. und IX. und Comment. I, § 1—20 u. Stuck II.

VII. Classe:  Demosthenes: I. II. III. Phil. Rede. — Homer, 
Odyssee: 6. 9. 10. 12. 13 (7. 8. 23 priv.).

VIII. Classe:  Platon, Apologie, Kriton, Euthyphron. — Sopho- 
kles, Antigone. Stegrerflectiire aus sammtlichen Schulautoren mit Aus- 
nahme von Sophokles.

C. Deut sch .
VI. Classe:  In  der  Schule :  Emilia Galotti. Zu Haus e :  Minna 

von Barnhelm und ausgewahlte Partien aus den „ Abhandlungen iiber 
die Fabel“ von Lessing.

VII. Classe:  In der Schule: Iphigenie, Julius Caesar. Zu Hause: 
Egmont, Gotz, Tasso; Rauber, Fiesco, Cabale und Liebe, Wallenstcin.

VIII. Classe:  In der Schule: Auswahl aus der Hamburger 
Dramaturgie; Hermann und Dorothea; Sappho; Laokoon. Zu Hause: 
Maria Stuart, Jungfrau von Orleans, Tell, Braut v. Messina; Ahnfrau, 
Kbnig Ottokars Gliick und Ende.
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V. Themen zu den deutschen Aufsiitzen und Eedetibungen.
V. Classe.

I. Semester.
1. Friihling und Herbst.
2. Warum verdient der Landmann unsere Achtung?
3. „Her Fischer" und „Hor Erlkonig". (Ein Vergleich.)
4. Das Wasser, ein Freund und Feind des Menschen.
5. Konnen wir auch aus bosen Beispielen moralischen Gewinn 

ziehen?
6. Gegensatze des untergehenden Romerthums zum aufbliihcnden 

Germanenthum.
7. Die Treue, ein Grundzug des germanischen Wesens, in ihren 

verschiedenen Formen nachgewiesen im Nibelungenliede.
8. Zweikampf der Horatier und Curiatier.
9. Charakter Siegfrieds im Nibelungenliede.

II. Semester.
10. Welche Ahnlichkeiten und Verschiedenheiten ergeben sich bei 

einer Vergleichung des Nibelungenliedes mit dem Gudrunliede?
11. „Von der Stirne heifi

Rinnen muss der Schweifi,
Soli das Werk den Meister loben."

12. Mit welchen Mitteln rettet sich Eeineke Fuchs von der beyor- 
stehenden Hinrichtung?

13. Gedankengang der Rede des Kaiphas (Klopstocks Messias IV.).
14. Ferro nocentius aurum. (Ovid.).
15. a. „Vorzuge des Fufireisens" oder

b. „Was du ererbt von deinen Vatern hast,
Erwirb es, um es zu besitzen."

16. „Mannerwaffen" v. Seidl (Gedankengang).
17. Dulce et decorum est pro patria mori.
18. Warum heiBt Wielands „Oberon" ein romantisches Epos?

Fr. Klein.
VI. Classe.

1. Inwiefern lśisst sich der Zug Hannibals nach Italien mit dem 
Zuge Alexanders d. Gr. nach Asien vergleichen ?

2. Betrachtungen Hannibals beim Abschied aus Italien.
3. Gedankengang der Vorrede in Sallusts „Bellum Jugurthinum."
4. Ubersetzung der ersten sechs Strophen des 20. Liedes der Nibe- 

lungen.
5. Uber die Wirkungen der Volkerwanderung.
6. Wie Gunther Brunhilden gewann.
7. Hagen und Krimhilde (Charakteristik).
8. Die Exposition in Minna yon Barnhelm.



9. An welchen Mfinnern des Alterthums erfiillte sich „das grofie, 
gigantische Schicksal, welches den Menschen erhebt, wenn es den 
Menschen zermalmt. “

10. Tellheim ais Werber urn die Liebe Minnas.
11. „Die beiden Musen“ (Gedankengang).
12. Welchen Umstanden ist die Erfolglosigkeit der Kreuzzuge zu- 

zuschreiben ?
13. Charakteristik des Prinzen in Emilia Galotti. Tomanek.

VII. Classe.
a) Aufgaben:

1. Hof- und Volkspoesie.
2. Der Humanitatsbegriff nach Herders „Briefe zur Beforderung 

der Humanitat/b
8. „Julius Caesar“ v. Shakespeare im Lichte der HerdeFschen 

Eunstanschauung.
4. Land und Leute von Schleswig-Holstein nach Yossens Luise.
5. Ist die Einheit in „Gotz v. Berlichingen“ gewahrt oder nicht?
6. Die Zustiinde Griechenlands zur Zeit Philipps II. v. Macedonien.
7. Goethes innerer Entwicklungsgang aus dem Sturme und Drange 

zur mannlichen Reife.
8. Inwieferneverrath„Iphigenie“die classischenKunststudien Goethes?
9. a) Ein unniitz Leben ist ein friiher Tod.

b) Lust und Liebe sind die Fittiche zu grofien Thaten.
10. Der Starkę ist am machtigsten allein.
11. Charakter Karl Moors.
12. Die Aufgaben der Selbstbildung nach Schillers philosophischer 

Lyrik.

1. Yolkspoesie.
2. Kunstpoesie.

i)  Redeiibungen:

Gid.
„Ganymed“ (Yortrag).
„Meine Gottin.“
„Das Gottliche.“
Der tragische Conflict in den Raubern.
Inwieferne ist Iphigenie eine moderno Tragodie?
Welche Dichtungen danken wir Goethes italienischer Reise?

10. Cabale und Liebe eine Principien-Tragodie.
11. Wic denkt sich Schiller die Entwicklung des Menschenge-

3
4.
5.
6.
7.
8.
9.

schlechtes in den „Kunstlern?“
12. Wallensteins Lager ein Zeitbild. Dr. Steiner.

VIII. Classe. 
a) Aufgaben:

1. Das Schweizervolk nach Schillers Tell.
2. Auf welche Gegensatze in den Charakteren grundet sich die 

Nothwcndigkeit des tragischen Endes der Heldin in „Maria Stuart ?“
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3. Wolche Aufgaben stellt Schiller dem Menschen in seinem Go- 
dichte das Ideał und das Lehen?

4. Der Charakter der Jungfrau von Orleans im Lichte der Les
sing'schen Kri tik.

5. Mit welchen Griinden vertheidigt Sokrates in der Apologie des 
Platon seine Lehrthatigkeit?

6. Wie charakterisiert Goethe im Epos Hermann und Dorothea 
Personen und Gegenstande?

7. Charakter des deutschen Fiirsten nach Tacitus’ Germania.
8. Die Zukunft ist nicht so dunkel ais wir glauben.
9. Die Lyrik des Horaz.

10. Was ist an Hermann und Dorothea dramatisch?
11. (Maturitats-Aufgabe): Inwieferne lassen sich die Worte des 

Dichters in Schillers Grafen v. Habsburg: „Er preiset das Hochste, das 
Beste;“ auf Schiller selbst anwenden?

b) Redeiibungen:
1. Themen aus den SchillePschen Tragodien.
2. Die tragische Wirkung einer der Schiller’schen Tragodien.
3. Unterschied zwischen Epos und Drama.
4. Iphigenie, Braut v. Messina und Sappho, eine Parallele.
5. Welcher Unterschied besteht zwischen der epischen und drama- 

tischcn Dichtungsart ?
6. Parallele zwischen Hermann und Dorothea und den Homerischen

Epen. Dr. Steiner.

VI. Fórderungsmittel zur korperlichen Kraftigung
der Jugend.

In der Winterzeit hatten die Schiller Gelegenheit, das Schlitt- 
schuhlaufen zu betreiben, da ihnen dic Beniitzung der nahe gelegenen 
Eisbahn infolge des bereitwilligen Entgegenkommens des in diesem 
Schuljahre gegriindeten Eislaufyereins an jedem Wochentag gegen den 
mafiigen Preis von 10 Kreuzern ermoglicht war. Uberdies spendete 
der genannte Verein gleich zu Beginn der Eislaufzeit 40 Stiick Saison- 
Freikarten zur Vertheilung an arme Schiller. Auch auf dem Eise der 
Olsa huldigten yiele dem Eislaufvergniigen.

Wegen der Ungunst des Wettcrs war leider bis zur Abfassung 
dieses Berichtes die stadtische Schwimmschule noch nicht eroifnet, so 
dass die Schiller von den Schwimmbadern nicht jen en ausgiebigen Ge- 
brauch machen konnten, wie in den friiheren Jahren.

Die Jugendspiele wurden auch in diesem Jahre yon dem Professor
D. J. Gunter geleitet. Damit die Schiller sich an denselben ungehindert 
betheiligen konnen, wuide die Stundeneintheilung von April an so ein-



gerichtet, dass der Freitag Nachmittag ganz frei war. Es zeigte sieli 
besonders in den unteren Classen ein grofier Eifer und eine rege Be- 
theiligung an den Spielen, so zwar, dass die Schiller des Untergymnasiums 
mit durchschnittlich 72% und die des Obergymnasiums mit 55% daran 
theilnalimen. Am ersten Spieltage waren 80% aller Gymnasiasten an- 
wesend. Gespielt wurde vom 13. April angefangen 12 mai, zwei bis 
zwei und ein halb Stunden jedesmal. Unfalle haben sich wahrend der 
ganzen Zeit glticklicherweise gar keine ereignet.

Es wurden folgende Spiele gespielt: Plumpsack, Plumpsack-Rauben, 
Katze und Maus, Henne und Habicht, Fangen, Schneidezeck, Schlag- 
laufen, Tag und Nacht, Diebschlagen, Drittabschlagen, deutseher Schlag- 
ball, Wanderball, Kreisball, Konigsball, Burgball, Grenzball, KreisfuB- 
ball, Kreiswurfball, Reiterball, deutseher Fufiball, Kettenreifien, Biiren- 
schlagen, Dreibeinlauf, Hinkkampf, Seilziehen, Hoch- und Weitspringen, 
Dauerlauf, Wettlauf, Barlaufen, Ringen um den Stab, Steinstofien, Ger- 
werfen, Bogenschiefien, Thorballspiel (Cricquet).

An Spielgerathen sind yorhanden: 12 Lederballe verschiedener 
GroBe, 8 Gummiballe, 13 Schlagholzer, 8 Fahnen, zwei 10 m lange 
Seile, 3 cm diek, ein 10 m langes diinnes Seil, 2 Ringstiibe, 2 Riemen 
40 cm lang), 12 Stabe ais Grenzzeichen, 4 eingekerbte Stangen fur das 
Springen, 3 Stabe zuin Gerwerfen (einfache), 5 neue Gerstabe mit Eisen- 
spitzen, eine 4 Quadratmeter groBe Holzscheibe zum Gerwerfen. 
2 Bogen, 6 Pfeile, eine groBe und eine kleine Strohscheibe ais Ziel 
dazu, ein Tambourin mit 5 kleinen Ballen, 3 kurze franz. Pfeile, die 
Gerathe zum Thorballspiel.

Fiir die Uberlassung der Wiese ais Spielplatz wird der erzherzog- 
lichen Kammer der geziemende Dank ausgedriickt, sowie auch dem 
Herrn Yerwalter Karger fiir die jedesmalige Aufbewahrung der Spiel- 
gerathe. Die Graben rings um den Spielplatz machen sich unangenehm 
fiihlbar, jedoch fehlte es der Direction heuer an dem nbthigen Gelde, 
diesem tjbelstande abzuhelfen. Hoffentlich gelingt es im niichsten 
Schuljahr.

Der 10. Mai wurde von der Direction frei gegeben, damit die 
Schiller unter Fiihrung ihrer Lehrer weitere Ausfluge, besonders in die 
Berge unternehmen konnen. Der Professor der Raturgeschichte hielt 
den botanischen Unterricht bfter im Freien ab und begab sich mit den 
Schiilern der fiinften Classc einmal in die erzherz. Eisenwerke nach 
Trzynietz und ein anderesmal in die Oelfabrik und Spiritus-Raffinerie 
nach Mosty. Die erzherzogliehen Beamten haben an den genannten 
Orten in liebenswiirdigster Weise die Fiihrung ubernommen und die 
nothwendige Erklarung der betreffenden Industriezweige gegeben, wofiir 
ihnen liiemit der yerbindlichste Dank ausgedriickt wird.

Professor Steiner gieng mit den Schiilern der ersten Classe einige- 
male ins Freie, um die geographische Orientierung einzuiiben.



VII. Statistik der Schiller.

C 1 a s s e a

I II
III IV V VI VII VIII N E

-i b a b CO

1. Zahl.
Zu Ende 1892/93 . . . . 40 43 521 45 41 24' 30 19 14' 314"
Zu Anfang 1893/94 37' 37 39' 37 441 45 35' 20 27 20 3414
Wiihrend des Scbuljahres ein-

g e t r e t e n ............................... 2 — — — — — — — — 2
Im ganzen also aufgenommen 371 3 9 391 37 441 45 351 20 27 20 343'

D arunter:
Neu aufgenommen, und zwar:
A u fg e s t ie g e n ......................... 321 32 — — 1 — 1 — — 1 681
R ep e ten ten ............................... 1 2 — — — 1 3 1 — — 7
Wieder aufgenommen u. zwar:
A u fg e s t ie g e n ......................... — — 38' 31 421 39 28 18 27 19 242'
R ep e ten ten ............................... 4 5 1 0 1 5 31 1 — — 26'
Wiihrend des Schuljahres aus-

g e t r e t e n ............................... 2 5 1 1 1 1 2 1 — — 14
Scliiilerzahl zu Ende des Schul-

ja h re s ..................................... 35' 34 38‘ 36 43 44 331 19 27 20 3294
D arunter:

Offentliche Schiller 35 34 38 36 43 44 33 19 27 20 329
P r iv a tis te n ............................... 1 — 1 — 1 — 1 — — — 4

2. Geburtsort (Vaterland).
Stadt T e sc h e n ......................... 6 4 10 7 13 9 6 2 10 5 72
S c h l e s i e n ............................... 25 25 231 23 24 19 201 14 11 11 19 52
M a h re n ..................................... +  1 2 3 3 1 9 3 1 2 1 251

— — 1
G alizien ...................................... — 2 1 — 1 3 1 — 2 — 10

— — —
Innerosterreich ......................... 1 — — 1 1* 3 — 2 1 — 91
U n g a r n ...................................... 1 1 1 2 1 1 2 — 1 3 13
A usland ...................................... 2 — — — 1 — 1 — — — 4

Summę . 351 34 381 36 43‘ 44 331 19 27 20 3294

3. Muttersprache.
l le u ts c h ...................................... 101 14 IG1 23 201 30 241 12 18 10 1834
Ć ech o slav isch ......................... 2 0 5 2 5 4 1 3 2 !i2 32
Polnisch ...................................... 10 14 16 11 18 10 8 4 7 8 112
M agyarisch ................................ 1 — 1 — 2

Summę . 351 34 381 36 431 44 331 19 27 20 3294

4. Religionsbekenntnis.
Katliolisch des lat. Ritus . 251 21 28 23 261 35 201 13 20 10 221"
Evangelisch A. C...................... 5 9 8 5 12 1 5 2 4 8 59
Evangelisch H. C...................... — — — 1 — — — — — — 1
Is ra e li tisc h ................................ 6 4 21 7 5 7 8 4 3 2 471
Griechiscli-orientalisch . — — — — — 1 — — — — 1

Summę . 351 34 381 36 431 44 331 19 27 20 3294



C 1 a s e a

I II a 1
III IV y VI VII VIII N3 E

a b a b
ciji

5. L ebensalter.
10 Jahre . . . . . . . i 1 2
11 „ ..................................... 41 8 3 2 — — — — — — 171
12 „ ..................................... 9 8 7 6 — — — — — — 301
13 „ ..................................... 14 11 13 15 121 3 — — — — 68'
U  „ ..................................... 5 4 61 8 9 2 — — — — 341
15 * ...................................... 2 2 6 3 3 13 2 1 — — 32
16 ,........................................... •-- 1 1 10 15 13 4 1 — 45
17 „ ...................................... — 2 1 6 7 l l 1 5 6 — 381
18 „ ...................................... — — — — 3 3 6 6 8 4 30
19 „ ...................................... — — — _ — 1 1 1 6 6 15
20 „ ...................................... — — — — — — — 2 6 5 13
21 „ ...................................... — — — — — — — — — 3 3
22 „ ..................................... 2 2

Summę 351 34 381 36 431 44 331 19 27 20 3294

6. Nach demWohnorte der
Eltern.

O rtsangehbrige......................... 6 7 14 20 15 18 8 5 16 6 115
A usw artige ............................... 291 27 241 16 281 26 251 14 11 14 2154 !

Summę 351 34 381 36 431 44 331 19 27 20 329“

7. Classification.
a) Z u E n d e  d e s  Sc hu l -

j a h r e s  1893/94.
I. Fortgangsclasse mit Vorzug 6 3 51 6 5 4 3 2 4 1 391
I. Fortgangsclasse . . . . 17l 22 24 25 27 33 231 12 20 19 2222
Zur Wiederholungspriifung zu-

g e la s s e n ............................... 5 3 4 — + 1 6 2 4 3 — 271
XI. Fortgangsclasse 2 1 5 3 8 1 2 1 — — 23
III. Fortgangsclasse 4 3 — 2 3 — 1 — — — 13
Zur Nachtragspriifung zuge-

lassen ...................................... 1 2 — — — — 2 — — — 5
Summę 351 34 38 36 431 44 331 19 27 20 3294

b) N a e h t r a g  z u m  Schu l -
j a h r e  1892/93.

Wiederholungspriifungen waren
b e w illig t................................ 5 — 6 2 2 2 1 — 1 19

Entsprochen haben 4 — 2 1 2 2 1 — 1 13
Nicht entsprochen haben . 1 — 3 — — — — — — 4
Nachtragspriifungen waren be-

w illig t..................................... — 1 — — 1 +  1 — — — 21
Entsprochen haben — — — — 1 — — — — i
Nicht entsproctien haben .
Nicht erschienen sind . 1 1 1 — + 1 — — — 31
Damach ist das Ergebnis fur

1892/93:
I. Fortgangsclasse mit Vorzug 5 8 6 6 5 1 5 1 2 39
I. Fortgangsclasse . 33 26 351 35 30 20 25 18 121 2342
II. „ . . . . 5 3 10 2 6 3 — — — 29
III. „ . . . . 3 5 1 — — — — — 9
Ungepriift blieben . — 1 1 1 — +1 — — — 31

Summę . 46 43 521 45 | 41 24l | 30 19 14 3143i



8. Geldleistungen 
der Schiller.

C 1 a s s e fl©
1 II

III IV y VI VII VIII
fl s

csj a
Das Sckulgeld zu zah- 

len waren yerpflich- 
tet:
im I. Semester 
im II. Semester 

Zur Halfte waren be- 
fre it:
im I. Semester 
im II. Semester . 

Ganz befreit w aren: 
im I. Semester 
im 11. Semester 

Das Sehulgeld betrug 
im I. Semester

fl. 2760
im II. Semester

fl. 2677-50

a b a b co

271 
211

10
14

29
20

8
16

151
181

22
20

20
20

1
1

16
15

17*
161

1

27
28

18
20

27
24

201 
231

1

11
10

8
10

12
10

13
14

5
4

9
9

9
10

11
10

1764
172“

8
5

153
156

Zusammen fl. 5437-50 
Die Aufnahmstaxen be-

trugen fl.
Die Lehrmittelbeitrage

71.40 71.40 — — 2-io 2-io 8 . 4 0 2-io — 2«io 159.00

betrugen fl.
Die Taxen fiirZeugnis- 

duplicate betrugen fl.

óO.go ^•95 42.o0 38.85 47.26 -£7-25 37.80 21.„o 28.35 21.oo 364.35 

fl 00
Zusammen 

9. Stipendien.
629.95 {

Anzakl derStipendisten 
Gesammtbetrag derSti- 

pendien: fl. 2896'50

10. Besuch des Un- 
terrichtes in den 
relat.-obligaten und 
nicht obligat. Gegen- 

sthnden. 
Polnische Sprache

1 5 1 10 12 5 5 4 5 48

I. Curs . 13 13 11 5 5 1 2 — — — 50
II. Curs . 1 1 9 4 16 7 — — — — 38

III. Curs . 
Bohmiscke Sprache

— — — — — 1 5 3 7 8 24

I. Curs . 3 7 4 1 4 2 — — — — 21
II. Curs . — — 2 3 7 11 1 — 1 — 25

III. Curs . 
Franzosische Sprache

— — — — — — 3 4 4 1 12

I. Curs . 
Freihandzeichnen

— — — — — 10 7 2 6 25

I. Curs . 14 7 6 4 — — — — — — 31
II. Curs . 3 1 11 7 13 — 1 — — — 36

III. Curs . — — — — 1 9 2 4 5 4 25
Turnen I. Curs . 14 19 4 2 — 1 — — — — 40

II. Curs . 1 — 8 9 13 2 — — — — 32
III. Curs . — — — — 2 9 10 4 10 — 30

Gesang I. Curs . 6 9 8 4 1 — — — — — 28
II. Curs . — — 1 — 3 10 10 6 5 7 42

Stenographie I. Curs . — __ — — 34 8 2 2 — 46
II. Curs . — — — — — 1 13 8 7 5 34

Kalligraphie . 7 12 10 10 8 1 — — — — 48



VIII. Vermehrung der Lehrmittelsammlungen.

A. Bibliothek.

a) L e l i r e r b i b l i o t h e k .
D u r c h A n k a u f : 1. Zeitschrift fiir den physikalischen und che- 

mischen Unterricht 1894. — 2. Monatshefte fiir Mathematik und Physik 
1894. — 3. Zeitschrift fiir die osterr. Gymnasien 1894. — 4. Zeitschrift 
fur das Gymnasialwesen (Berlin) 1894. — 5. Zeitschrift fiir das Real- 
schulwesen 1894. — 6. Sybel, historische Zeitschrift 1894. — 7. Peter- 
mann, Geogr. Mittheilungen 1894; dazu die Erganzungshefte. —
8. Mittheilungen der geographischen Gesellschaft in Wien 1894. —
9. Das Gymnasium. — 10. Fries und Meier, Lehrproben und Lehr- 
giinge 1894. — 11. Westermanns Monatshefte 1894. — 12. Die osterr.- 
ungarische Monarchie (Fortsetzung). — 13. Grimm, Worterbuch der 
deutschen Sprache (2 Exemplare; Fortsetzung). — 14. Paul, Grundriss 
der germanischen Philologie I., II., 1.—2 . — 15. J. Miiller, Handbuch 
der classischen Alterthumswissenschaft. V. Bd., 3. Abth. — 16. Kluge, 
Etymologisches Worterbuch der deutschen Sprache, 5. Aufl. — 17. Curtius, 
Griechische Geschichte III. Bd. — 18. Yiolle, Lehrbuch der Physik I.
— 19. P. Keis, Lehrbuch der Physik. — 20. Miiller-Pouillets, Lehrbuch 
der Physik und Meteorologie (9. Aufl.) II. Bd. I. Abth., 1. Heft. — 
21. Mansion, Theorie der partiellen Differentialgleichungen erster Ord- 
nung. — 22. Banitz, der naturwissenschaftliche Unterricht in gehobenen 
Lehranstalten. — 23. Heim, Handbuch zu einem methodischen Unter- 
richte in der Anthropologie. — 24. Schober, Quellenbuch zur Geschichte 
der osterreichisch-ungarischen Monarchie, 2 Theile. — 25. Neumayr, 
Erdgeschichte, 2 Bde. — 26. Menge, Einfiihrung in die antike Kunst 
(Text und Atlas). — 27. Cybulski, Tab. I. und V. — 28. Reitzner, 
Die Terrainlehre (sammt 70 Tafeln). — 29. Berges Schmetterlingsbuch 
(Text und Atlas). — 30. Stowasser, Lat.-deutsches Schulworterbuch.
— 31. Vademecum fiir Candidaten des Mittelschullehramtes.

D u r c h  S c h e n k u n g :  Vom hohen k. k. Mi n i s t e r iu m f. C. 
u. U.: 1. Botanische Zeitschrift 1894. — 2. Germania 1893.

V on dem V e r e i n e  fiir s i e b e n b i i r g i s c h e L a n d e s k u n d e :
1. Archiv des Vereines fiir siebenbiirgische Landeskunde. XXV. 1 (Neue 
Folgę). — 2. Jahresbericht des Vereines fiir 1892/3. — 3. Reifienbergor, 
die Kerzer Abtei.

Yon der Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der 
Kunst- und Baudenkmale: Mittheilungen 1894.

V on d e r  ka i se r l .  A k a d e m i e  de r  Wi ss e r i s c h a f t e n  in 
Wi en :  1. Sitzungsberichte der philosophiscli-historischen Classe: 129. 
Band; der mathematiseh-naturwissenschaftlichen Classe: a) 1. Abth. 102. 
Bd. 1.—7. Heft; b) 102. Bd. 1.—7. Heft; 3. Abth. 102. Bd. 1.—7. Heft.
— Almanach 1893. — Archiv fiir osterr. Geschichte 79. Bd. 1. und 2. 
Halfte, 80. Bd. 1. und 2. Halfte.



b) Sch i i l e r b i b l i o t he k .
D u r c h  A n k a u f :  Die Kinderlaube 1894. — Die Heimat 1894.

— Graesers Schulausgaben classischer Werke: die deutsche Heldensage 
(20 Exemplare). — Grillparzer in 20 Banden: 9—20. — Oster- 
reichisches Sagen- und Miirchenbuch von Ferdinand Zohrer. — Die 
Frithjof-Sage von Ferdinand Bassler. — Der Nibelungen Notb von 
Ferdinand Bassler. — Gudrun von Ferdinand Bassler. — Die Roland- 
Sage von Ferdinand Bassler. — Marchen und Sagen von Dungen. — 
Deutsche Volksbucher (nach G. Schwab): die 4 Heimonskinder. — 
Deutsche Yolksbiicher (nach G. Schwab): der gehornte Siegfried, Herzog 
Ernst. — Obentrauts Jugendbibliothek: Schilderungen aus der Wtiste, 
Handwerker im Thierreich, Der Untersberg, Die Nordpolfahrer, Die 
Salzbergwerke in Wieliczka. — Filrst und Vaterland von Alois Meng- 
hin. — Manner aus dem Volke von Robert Niedergesafi. — Auf dem 
Meere von Robert NiedergesaG. — Denksteine der Cultur von Robert 
Niedergesafi. — Perlen aus der osterreichischen Vaterlands-Geschichte 
von Dr. J. Proschko. — Der Schweden-Peter von Dr. Robert Weifien- 
hofer. — Erwin von Prollingstein von Dr. Robert Weifienhofer. — 
Die Waise vom Ybbsthal von Dr. Robert Weifienhofer. — Das Glock- 
lein von Schwallenbach Yon Dr. Robert Weifienhofer. — In Ritter- 
burgen und unter fahrenden Leuten von Gronei-. — Die Farm im Ur- 
wald von Franz Kiihn. — Jakob, der kleine Farmer von Franz Ktlhn.
— Schwester Martha von Franz Kiihn. — Der Austern-See von Wilhelm 
Herchenbacli. — Aus Oncle Nabors Tagebuch von Wilhelm Herchen- 
bach. — Ewald Moor, der Schiffsjunge von Wilhelm Ilerchenbach. — 
Die Goldkinder von Wilhelm Herchenbach. — Eine Fahrt auf der 
Donau von Dr. Josef Gerstendorfer. — Reise um die Erde in 80 Tagen 
Yon Julius Verne. — Entdeckungsreisen im Wald und auf der Heide von 
Hermann Wagner. — Hundert und acht Aesop’sche Fabeln fur die 
Jugend Yon Walther Zweigle. — Robinson Crusoe von G. A. Graebner.
— Mein Osterreich von Dr. Isidor Proschko. — Im Waldhof Yon Franz 
Frisch. — Feldmarschall Erzherzog Albrecht von Dr. J. E. Emmer. — 
Fcldmarschall Graf Radetzky von Dr. J. E. Emmer. — Geschenke 
vom h. k. k. Min. f. Cult. und Unt.: Auf Osterreich-Ungarns Ruhmes- 
Bahn von Oskar Tcuber. — Ehrentage Osterreichs von Oskar Teuber.
— Josef Ressel, Denkschrift herausgegeben vom Comitć fiir die Cen- 
tennarfeier Josef Ressels.

B. Naturwissenschaftliche Lehrmittel.
a) P h y  s i k.

1. Zwoi Elektrometer mit Volt- und Gradscala.
2. Kegelconductor.
3. 4 vernickelte Hohlkugeln.

b) N a t u r g e s c h i c h t e .
1. D u r c h  A n k a u f :  Oberkiefer eines Siigehaifisches, grofier in- 

discher Seestern, halbes Geweih eines Elenthicres. Gemshorner montiert,



Flussbarsch ausgestopft, zwei Hundeschiidel, Maulwurf, Wasserratte, 
Feldsperling, Hanfling, Nussheher, Blaumeise, Seidenschwanz, Sperber, 
Griinspecht, heiligcr Ibis, Nachtigall, Segler; ein Mikroskop um 102 fl., 
neun Gl&ser fiir Spiritus-Priiparate.

2. D ur cli S c h e n k u n g :  Seine Excellenz Hcrr Graf Larisch 
schenkte ein Damhirschgeweih, montiert; Herr Forstrath Strzemcha 
einen ausgestopften Loffelreiher; Herr Oberinspector Mayer eine aus- 
gestopfte Wildkatze; Herr Oberforster Zelisko einen Grauammer und 
ein Uliuei; Herr Prof. Babuschek ein Perlhuhnei; Herr Gutsbesitzer 
Stonawski einen ausgestopften Rosenstar, ein Kibitz-, ein Pfauen- und 
ein Entenei; Herr Lehrer Zielina einen Uferlaufer; der Schiller J. Buzek, 
VIII., das Nest eines Weidenlaubvogels; Drózd, V., einen kleinen Meteor- 
stein, Silberstein, V., einen ausgestopften Wellenpapagei, Grossmann, IV., 
mehrere kleine Muscheln und Sehnecken; Silberstein, III., eine Kropf- 
taube, Balg; Wechsberg, III., einen Colophonit; Griinfeld, II., das Ei einer 
Wildente, Kupka, II., Kupferkrystalle aus einer Egger’schen Baterie; 
Pustelnik, II., den Schadel einer Hausmaus und eines kleinen Schafes; 
Zipser, I., einen todten Brachyogel; Lad.Fibich: Rohpetroleum; der Custos 
des Natoalien-Cabinets: den Schadel einer Fischotter, einen ausgestopften 
Karpfen, dichten Graphit von Murau, thonigen Sphilrosiderit und Kohlen- 
eisenstein.

Allen edlen Spendern wird hiemit der geziemende Dank zum Aus- 
druck gebracht.

C. Geographiscb-bistorische Lelirmittel.
1. 20 St. Ilolzels geogr. Charakterbilder fiir Schule und Haus.
2. Text-Beilage zu Holzels geographischen Charakterbildern.
3. V. v. Haardt: Schulwandkarte von Asien. Phys. Wandkarte 

nach Dr. Chavanne.
4. V. v. Haardt: Schulwandkarte von Afrika. Phys. Wandkarte 

nach Dr. Chavanne.
5. Pieli. Kieperts Stumme physik. Wandkarte der Britischen Inseln.
6. B. Kozenn: Wandkarte des Konigreiches Bohraen.
7. B. Kozenn: Wandkarte der Markgr. Mahren und des Herzogth. 

Schlesien.
8. R. Kiepert: Physik. Wandkarte yon Europa.
9. H. Kiepert: Physik. Wandkarte der Planigloben.
10. 5 St. J. Lohmeyers Wandbilder fiir den geschichtl. Unterricht.

D. Lehrmittel fiir Zeichnen.
D u r c h  A n k a u f :  Holzmodelle: 1. Voller Kegel, 2. Hohle Halb- 

kugel.

IX. Maturitatsprufuiigen.
Im Herbsttermine wurde die schriftl. Maturitatspriifung vom 20.—25. 

September abgehalten. Zu derselben erschien ein externer Schiller.
Themen zu den schriftlichen Priifungsarbeiten:
1. Deut sch:  Schiller ais Freiheitsdichter.



2. La t e i n :  a) Ubersetzung aus dem Lateinischen ins Deutsche: 
Livius, Lib. III. c. 27. — b) Ubersetzung aus dem Deutschen ins 
Lateinische: Mit welchem Muthe bei den Alten Vater den Tod ihrer 
Kinder ertragen liaben. (Aus Seyfferts Ubungsbuch fur die Secunda).

3. G r i e c h i s c h :  Xen., Kyrop. XI., 8—17.
4. M a t h e m a t i k :  a) Das Product des 3. und 8. Gliedes einer 

arithmetischen Progression ist 66, die Summę der Quadrate dieser Glieder 
157. Wie heiCt die Reihe?

b) 6 sin x 8 — 7 sin x2 cos x 7 sin x cos x2 — 6 cos x 3 =  o. Welche 
Winkel zwischen — 180° und-f- 180° befriedigen diese Gleichung?

c) Unter welchem Winkel sieht man vom Punkte x =  6, y =  — 9 
die Curve x2 - |-y a — 6 x +  8 y =  o?

d) Ein gleichschenkliges Trapez, dessen Parallelseiten 12 bz. 17 cm 
sind, rotiert einmal um die langere Parallelseite, wobei ein Korper von 
1545'66228 cm3 Inhalt entsteht. Wie grofi sind die nicht parallelen 
Seiten des Trapezes?

Zu der am 29. September 1893 unter dem Yorsitze des k. k. 
Landesschulinspectors Dr. Leopold Konvalina abgehaltenen mtindlichen 
Maturitatspriifung erschienen die zwei im Sommertermine geprtiften und 
zur Wiederholungs-Maturitatspriifung zugelassenen Abituińenten, 1 offent- 
licher Schtiler, dem wegen ungentigender Leistungen in einem Gegen- 
stande die Wiederholungspriifung aus diesem Gegenstande nach den 
Ferien gestattet wurde, demnach erst nach bestandener Wiederholungs- 
priifung zur Ablegung der Maturitatspriifung zugelassen werden konnte, 
und 3 Externisten, von denen 2 die schriftlichen Priifungsarbeiten im 
Sommertermine abgelegt hatten, denen aber aus von der Conferenz an- 
erkannten Griinden die Erlaubnis zur Ablegung der Prtifung im Herbst- 
termine gestattet wurde. Von diesen wurden die beiden zur Wieder- 
holungs-Maturitatspriifung zugelassenen Abiturienten und 1 Externist 
fiir reif erklart, der offentliche und 1 externer Schiller wurden auf 1 Jahr 
reprobiert und 1 Externist trat wahrend der miindlichen Priifung von 
derselben zuriick.

Es verliefien demnach am 29. September die Anstalt mit dem 
Zeugnisse der Keife:

Zahl N a m e

A
lte

rs
-

ja
hr

e

Dauer der Studien Berufsstudiura

1 Haunold Anton 19 8 Jahre offentlich Bergwesen

2 Prokop Walther 21 n n Hochsehule f. Bodencultur

3 Zaskodny Josef 257* 8 Jah. offentl., dannprirat Postwesen.



Zur diesjahrigen Maturitatspriifung meldeten sich alle 20 dffent- 
liche Schiller der achten Classe und 1 Externist.

Die schriftliche Priifung wurde vom 21. bis 26. Mai abgehalten. 
Zu derselben erschienen alle angemeldeten Abiturienten. Themen zu 
den schriftlichen Priifungsarbeiten:

1. Deut sch :  Inwiefern lassen sich die Worte in Schillers Grafen 
v. Habsburg: „Er preiset das Hochste, das Beste“ auf Schiller selbst 
anwenden?

2. L a t e in :  a) Ubersetzung aus dem Deutschen ins Lateinische: 
„Aus Caesars Leben;u b) Ubersetzung aus dem Lateinischen ins Deutsche: 
Cicero, in Verrem actio II., lib. IV. c. XLV. 99 (ed. Klotz).

3. G r i e c h i s c h :  Platon, Phaedon, c. III.
4. M a t h e m a t i k :  a) Welche Werte fur x und y geniigen den 

Gleichungen: x — 2 y - f - 2 x y — o ; x - | - x 2 — 2(1 —j— y -— 2 y2) =  O ?
b) Jemand legt 44940’7 fh ein, um sich eine mit dem Ende des 

6. Jahres beginnende Rente von 3500 fl. zu siohern. Wie viele Jahre 
wird diese Rente bezogen werden, wenn 4°/0 Zinseszinsen in Rechnung 
kommen?

c) Der Flachcninhalt eines Dreieckes ist 690 cm2, die Winkel 
a =  43° 36' 10" und (3 =  22° 37' 12" ; wie groD ist der Radius des um- 
schriebenen Kreises, wie grofi sind die Seiten?

d) Die Parabel y2 =  -| wird von der Geraden, die durch den Punkt 
M (— 1, -}- 4) geht und zur Geraden y 3 x =  1 parallel lauft, ge- 
schnitten. Wie groB ist das abgetrennte Parabelsegment?

Po l n i s c h :  Skutki wynalezienia sztuki drukarskiej.
Bobmi sc h :  Letni vecer na venkov<5.
Die mundliche Priifung wird am 17., 18., 19. und 20. Juli unter 

dem Vorsitze des k. k. Landesschulinspectors Herrn Dr. Leopold Kon- 
valina abgehalten werden.

Das Ergebnis derselben wird mit dem Namensverzeichnisse der 
approbierten Abiturienten im nachsten Jahresberichte yeroffentlicht 
werden.

X. Wichtigere Erlasse.
1. H. Min.-Erl. v. 25. October 1893, Z. 23424, genehmigt, dass vom 

Schuljabre 1894/5 angefangen, an den Staatsmittelschulen Schlesiens 
Fortbildungscurse fur Stenographie (II Curse) auch schon bei einer 
Minimalzahl von 20 Theilnehmern errichtet werden.

2. Mit dem Erlasse des hochl. k. k. Landesschulrathes y. 14. No- 
vember 1893, Z. 2880, wurde angeordnet, dass am Samstage und an 
dem letzten Schultage vor den Ferien zu Weihnachten, zwischen den 
beiden Semestern, zu Ostern und zu Plingsten keine hausliche Arbeit, 
weder ein schriftiiches Pensum, noch eine schriftliche oder mundliche 
Praparation, noch eine zusammenfassende Wiederholung aufgegeben 
werde, damit die schulfreien Tage unbedingt der Erholung der Schiller 
gewidmet bleiben konnen.



3. Mit dem h. Min.-Erl. v 11. November 1893, Z. 2898, wurdeu 
die Directionen der Staatsmittelschulen zur Deckung der mit dem sehul- 
mafiigen Betriebe der Jugendspiele yerbundenen Auslagen, so lange 
und so weit nicht die Gemeinden der betreffenden Schulorte oder Loeal- 
yereine fiir die Kosten solcber Spiele aufkommen, ermachtigt, am An- 
fange des Schuljahres zugleich mit den Lehrmittelbeitragen von je dem 
S c h u l e r  e i nen  B e i t r a g  bis z u r  M a x i m a l h o h e  von 50 kr. 
e i n z u h e b e n .  Unbemittelte Schuler werden von der Entrichtung 
dieses Beitrages befreit.

4. H. Min.-Erl. v. 13. Marz 1894, Z. 4358, ermachtigt die Direction, 
in solchen Fallen, wo aus localen Griinden der Beginn der lieiligen 
Beicbte vor 3 Uhr nachmittags sicb ais nothwendig herausstellt, am 
Beichttage die Unterricbtsstunde von 11—12 Uhr yormittags freizugeben.

XI. Chronik.
Am 15. Juli 1893 wurde das abgelaufene Schuljahr mit einem 

feierlichen Dankamte gescblossen.
Am 17. Juli fanden die Aufnahmspriifungen fiir die erste Classe 

statt. Es wurden 45 Schiller aufgenommen.
Am 15., 16. und 18. September wurden die Aufnahms- und Wieder- 

holungspriifungen abgehalten. In die erste Classe wurden 17 Schuler 
aufgenommen.

Am 18. September wurde das Schuljahr fiir die katholischen 
Schuler mit dem feierlichen „Veni Sancte“ eroffnet. Die evangelischen 
Schiller wohnten einem feierlichen Eroffnungsgottesdienste am 17. Sep
tember bei.

Sobald die katholischen Schiller sich in der Kirche yersammelt 
hatten, begriifite sie der lleligionslehrer P. Babuschelt in einer An- 
sprache, worin er sie ermahnte, nicht blofi ihren Geist, sondern auch 
ihr Herz nach dem Beispiele Jesu Christi zu bilden; denn ein jeder 
von ihnen sollo ja einmal in der menschlichen Gesellschaft einen rich- 
tigen Platz einnehmen, wo er durch ein ideales Streben nach den 
hoheren Giitern der Menschheit yielfach seine Umgebung bessern solle, 
yielleicht sogar vom sittlichen Yerfalle retten konne. Da der Damon 
gerne Unglauben unter die Menschen streue, durch diesen aber Un- 
sittlichkeit und viele Ungerechtigkeiten geschehen, welche den Bestand 
des Staates und der Kirche gefahrden, solle die Gymnasialjugend an 
der Hand der schonen Wissenschaften, die yeredelud auf das Gemtith 
der Jugend einwirken, sowie hauptsiłchlieh durch den christlichen 
Religionsunterricht so geleitet werden, dass sie fiir Gott, Tugend und 
Vaterland Sinn und Liebe gewinnen. Die Tugenden, welche die Jugend 
nach dem Beispiele und der Lehre Jesu Christi zu edlen Menschen 
bilden, seien: Sittenreinheit, Arbeitsamkeit, Gehorsam gegen die Vor- 
gesetzten, Bescheidenheit, Demutli und Sanftmiithigkeit.

Sonntag, den 17. September, wurde das Schuljahr fiir die evan- 
gelischen Schuler in der Jesuskirche mit einem feierlichen Schulgottes- 
dienste eroffnet. Im Anschlusse an das Bibelwort Tobias 4, 1—6 er-



mahnte der Katecbet die Jugend, der Liebe der Eltern stets zu gedenken, 
Gott immer vor Augen und im Herzen zu haben und in keine Siinde 
zu willigen. Die Eltern habe ja Gott den Kindern ais seine Stellver- 
treter gesetzt; sie umgeben die Kinder mit liebevoller Sorge und bringen 
fur sie grofie Opfer, darum sollen die Kinder durch gute Leistungen 
ibr Herz erfreuen, die von ihnen erhaltenen Gaben naeb ihrem Willen 
gebrauchen und ihnen so die rechte Dankbarkeit bezeigen. Weiter 
solle die Jugend auf das Gebot Gottes stets achten, solle auf die Stimme 
des Gewissens lauschen, weil Gott dadurch zu uns spreche, sicb in 
allen reinen Regungen des Herzens offenbare und uns treibe, der Voll- 
kommenheit nacbzustreben. Dann werde sie endlich aucli in keine 
Siinde willigen, werde wabrend des Unterrichtes nicht zerstreut, sondern 
gesammelt und aufmerksam sein, werde in regelmafiiger und treuer 
Arbeit dem ibr gesteckten Ziele bebarrlich nachstreben, die fluclitige, 
niemals wiederkebrende Zeit wobl ausniitzen und so mit Gottes Gnade 
alle ihre Pflicbten ais Sohne und Schiller gewissenhaft erfiillen.

Am 20.—25. September wurde die schriftliche Maturitatsprufung 
abgebalten. Die miindliche fand am 29. September statt.

Am 25. September wurde Prof. Emil Hribar die zweite Quin- 
quennalzulage, yoin 1. September 1893 angefangen, zuerkannt.

Am 1. Óctober wurde Prof. Schwendenwein die erste Quinquennal- 
zulage, yom 1. September 1893 angefangen, zuerkannt.

D er 4. O c t o b e r  u nd  d e r  19. Ń o v e m b e r  wur de n  ais die 
N a m e n s t a g e l h r e r M a j e s t a t e n d e s K a i s e r s u n d d e r K a i s e r i n  
f e s t l i c h  begangen.

Am 6. October wurde den Professoren Franz Schmied und Dr. 
Job. Witrzens die yierte Quinquennalzulage, vom 1. October 1893 an
gefangen, zuerkannt.

Am 10. October fand die erste diesjahrige Beichte, am 11. October 
die heilige Communion statt.

Am 8. Decembcr nachmittags yeranstalteten die polniscben Schiller 
der Anstalt im Gymnasialsaale eine Schulfeier zuin Gedachtnisse des 
38. Todestages des polnischen Dicbters Adam Mickiewicz unter Leitung 
des Fachlehrers der polnischen Sprache. Der Feier wohnte der 
Director, zwei Mitglieder des Lehrkorpers und sehr viele Scbtiler 
der Anstalt bei. — Das Programm umfasste folgende Punkte: 
1 gemisebtes Chorlied, 2 Miinnerquartette, 2 Mannerchore, 2 literar- 
historische Yortrage („Bedeutung des Mickiewicz in der Literatur14 und 
„Mickiewicz ais Horer der Philosophie an der Uniyersitiit in Wilna“), 
gebalten von Schiilern der VIII. Olasse (W. Michejda und J. Buzek), 
3 Yortrage von Gedichten des Mickiewicz durch Schiller. Sodann 
sprach der Fachlehrer des Polnischen Prof. K. Orszulik ein kurzes 
Schlusswort. Er wieś auf die uneingeschrankte Freiheit hin, dereń sich 
in Osterreich alle Volker, und so auch das polnische, erfreuen diirfen, 
auf das fur alle Nationalitaten des Reiches gleiche und unyeranderliche 
Wohlwollen und auf die allen Volksstammen in gleicher Weise zu- 
gewendete wahrhaft yaterliche Fiirsorge unseres erhabenen Monarchen 
und seiner liohen Regierung, ermahnte die Jugend zu unerschiitterlicher 
und uuwandelbarer Treue und Liebe zu unserem gemeinsamen, groCen



Vaterlande Ósterreich und seinem erlauchten Herrscher und forderte 
sie auf, zu Ehren unseres allergnadigsten Herrn und Kaisers ein drei- 
faches Hoch zu rufen, was von allen Anwesenden mit groBer Begei- 
sterung geschah. — Mit gleicher Begeisterung wurde darauf die oster- 
reichisclie Volkshymne in polnischer Spraclie gesungen.

Am 8. December, dem Bufitage der evangeliscben Kirchę, wurde 
die evangelische Jugend zur Beichte und zum hl. Abendmable gefuhrt.

Am 10. Februar wurde das erste Semester geschlossen, das zweite 
Semester am 14. Februar begonnen.

Am 14. Februar wurde der Unterricht in der Kalligraphie an der 
Anstalt eingefiihrt.

Am 6. Marz besichtigten die Schiller der Anstalt unter Leitung 
ihrer Lehrer die im stadtischen Rathhaussaale ausgestellte plastische 
Darstellung der Schlacht bei Custozza.

Am 19. Marz fand fur die katbolischen Schiller die zweite (oster- 
liche) Beichte, die hl. Communion am 20. Marz statt. Die evangelischen 
Schiller wurden zur osterlichen Schulbeichte am Palmsonntage gefuhrt.

Am 13. April begannen die Jugendspiele.
Am 15. April empfiengen mehrere katholische Schiller der unteren 

Classen in feierlicher Weise die e r s t e  h e i l i g e  Communion.
Der 10. Mai wurde vom Director freigegeben. Die Schiller unter- 

nahmen bei herrlichem Wetter unter Fiihrung ihrer Lehrer Ausfllige 
ins Gebirge.

Am 18. Mai starb nach langerem Leiden der brave und fleiBige 
Schiller der III. Classe, Sikora Paul. An dem Leichenbegangnisse in 
Gutty betheiligten sich die Herren Professoren R. Fritsche und M. 
Petschar, sowie auch die Schiller der dritten Classe.

Vom 21.—26. Mai wurden die schriftlichen Maturitatspriifungen 
abgehalten.

Am 6. Juli wurden die Privatistenpriifungen abgehalten.
Die dritte heilige Beicht fand am 10. Juli, die heilige Communion 

am 11. Juli statt.
Am 14. Juli wurde nach abgehaltenem feierlichen Dankamte das 

Schuljahr mit der Zeugnisvertheilung geschlossen.

XII. Stand der Dr. Gabriel/sclien Lehrmittelstiftung fur 
arme und fleissige Sclitiler.

Stand mit Ende 1892/93: 
Zuwachs pro 1893/94:

Ausgabe pro 1893/94: 
Stand mit Ende 1893/94:

Capital 5850 fl.; Barschaft 20 11. 52 kr.
„ — ; „ 402 fl. 98 kr.
„ 5850 fl.; _ 423 fl. 50 kr.

— ; „ 406 fl. 06 kr.
5850 fl.; Barschaft 17 fl. 44 kr.

186 Schiller wurden mit Btichern betheilt; 23 fl. 92 kr. wurden 
ais Unterstiitzung an arme Schiller yertheilt.



XIII. Yerzełchnis der Schiller.
I. A-Classe.

Barwig Richard.*) — Bernatzick Alfons. — Brzeziner Benno. — 
Bullawa Emanuel. — Chlebik Theophil. — Fasal Eugen. — Firla 
Johann. — Forner Leonhard. — Franke Hans. — Friedel Hugo. — 
Gonsiorek Karl. — Gutmann Rudolf. — Janeczek Karl.*) — Januschke 
Hans.*) — Konig Rudolf. — Kub.sz Thaddaus. — Marmorstein Alexander. 
-— Mayer Ludwig.*) — Michejda Johann. — Moskwa Alois. — Netter 
Cornelius.*) — Nohel Alfred. — Pollak Rudolf. — Poppek Eduard.*) — 
Schmied Ewald. — Schwarz Otto. — Seidler Heinrich. — Sikora Paul.
— Sobol Leopold. ■— Starzyk Paul. —- Suschka Rudolf. — Tileczek 
Josef. — Waniek Johann. — Wojnar Paul. — Wrazidlo Leo. — 
Stolberg Friedrich, Graf (Privatist.)

I. B-Classe.
Babisch Anton. — Bischof Bruno. — Busek Josef. — Dyboski 

Roman.*) — Frankel Richard. — Franz Robert. — Hannak Heinrich.
— Hoyer Otto. — Jarabin Leopold. — Karger Karl. — Korinek Josef.
— Kraliczek Arthur. — Krzoska Josef. — Kubitzius Władimir. — 
Lanzer Adolf. — Lazarczyk Leo. — Michejda Franz. — Michejda Karl.
— Nikodem Paul. — Nitra Felix. — Olszak Anton. —• Nohel Heinrich. 
—- Polednik Emil. — Preifi Karl. — PriefVictor. — Rusniok Johann.
— Schnapka Johann. — Sikora Camillo. — Stipanits Othmar. — 
Wairauch Johann. — Waniek Hugo.*) — Zipser Karl. — Eichenbaum 
Wilhelm. — Spok Johann.*) — Stadnik Kari.

II. A-Classe.
Ballon Erich. — Chrobok Franz. — Czempiel Alois. — Fiala 

Eduard. — Gabrisch Arthur. — Galuschka Emil. — Gerst Karl.*) —• 
Grania Karl. — Ilasser Johann. — Heli Karl. — Herzka Jakob. -—• 
Kokotek Paul. — Jira Paul. — Kiszą Rudolf. — Kozieł Johann. — 
Kristek Jaroslav. — Krmaschek Eduard. — Kruss Karl.*) — Lazarczyk 
Max. — Macura Georg. — Martynek Georg. — Neumann Leo. — 
Oczko Arnold. — Pawliska Victor. — Pitiak Franz. — Pohl Friedrich.
— Prokop Rudolf. — Pustelnik Felix. — Raimann Arthur. — Ramek 
Rudolf.*) — Rosenfeld Hans.*) — Scholtis Wilhelm. — Śliwka Karl. — 
Trojan Josefv — Volkmer Franz. — Węglorz Johann. —- Wojkowsky 
Franz.*) — Zaar Franz. — Morawetz Richard (Privatist).*)

II. B-Classe.
Beck Leo. — Bedn&r Josef. — Farnik Josef.*) — Fiala Zdenko.

— Filasiewicz Stanislaus.*) — Glauber Arthur. — Glesinger Julius. — 
Grunfeld Siegfried. — Hermann Paul. — Karbasch Ernst. — Kleinberg 
Alfred. — Klucki Ludwig.*) — v. Kolitscher Lothar. — Kupka Anton.



— Kuppermann Wilhelm. — Leuthmetzer Karl. — Mayer Karl. — 
Mentel Franz. — Michejda Karl. — Orszagh Bohuslav. — Polarczyk 
Karl. — Pellar Karl. — v. Pillerstorff Gustav. — Pindór Karl.*) — 
Questel Rudolf.*) — Rauchmann Siegmund. — Reik Hugo. — Rutzki 
Karl. — Sabela Johann. — v. Scheidlin Hans. — Schmidt Erwin. — 
Strzemcha Karl. — Sztefka Johann.*) — Wałoschek Leo. — Wolf Guido.
— Zdieblo Theophil.

III. Classe.
Andres Fritz. — Bauerle Friedrich. — Bartećek Anton.*) — Bartek 

Adolf. — Bernatzik Albert. — Biedrava Josef. — Błażej Anton. — 
Bronclik Johann. — Charwat Florian. — Cichy Hans. — Cichy Karl.
— Czech Franz. — Duda Franz.*) — Fietz Rudolf.*) —- Forner Karl. — 
Heisig Eduard. — Hermann Hugo. — Jendrulek Josef. — Kałuża Franz.
— Kohut Alois. — Kowalik Rudolf. •— Laurent Guido. — Mamica 
Josef.*) — Micheida Thaddaus. — Mośkof Johann. — Nytra Albert. — 
Oelwein Erich. — Rothe Karl. — Schimscha Karl. — Schmid Ignaz.
— Schmid Julius. — Silberstein Johann. — Spitzer Josef. — Stebel 
Johann. — Steffek Rudolf. — Steller Johann. — Tacina Gustav. — 
Tannert Rudolf.*) — Walach Rudolf. — Wałoszek Victor. — Wechsberg 
Otto. — Witasek Johann. — Wojnar Georg. — Graf Stolberg Hubert 
(Privatist.)

IV. Olasse.
Bartha Rudolf. — Berger Franz. — Bilko Johann. — Brzeski 

Johann. — Bsirske Vinzenz.*) — Cholewa Paul. — Cimala Alois. — 
Drossler Max. — Fabian Konrad. — Frisa Eduard. — Fritz Johann.
— Gawlas Josef. — Gemballa Johann. — Genser Yictor. — Gold Max.
— GroCmann Ernst. — Hlawatsch Othmar. — Hrabetz Adolf. — 
Kaluscha Walther.*) — Kałuża Franz. — Kohn Adolf. — Konvalinka 
Jaroslay*). — Kresta Erwin. — Kunz Johann. — Lebiedzik Josef. — 
Littera Max. — Muller Karl. — Paździora Josef. — Perl Samson. — 
Peterek Johann. — Popianu Aurelius. — Presser Ferdinand. — Reik 
Friedrich. — Schenk Franz. — SchSn Franz. — Scholz Karl. — 
Schoppek Josef.*) — Sikora Karl. — Skaczel Emil. — Stanisławski 
Stanislaus. — Stein Bernhard. — Szymański Othmar. — v. Tersch 
Franz. — Wohanka Arthur. — Zaar Roman.

V. Classe.
Chlebowsky Eugen. — Dreiseitl Emil. — Drózd Josef. — 

Flach Leo. — Fischgrund Emil. — Forner Karl. — Glesinger 
Robert. — Gliicklich Rudolf. — Harllinger Johann. — Harwot Johann.
— Hohenegger Walther. — Kadiera Victor. — Kleinberg Max. — 
v. Kutscha Ernst. — Lewinsky Victor. — Lion Karl. — Lochs Eugen.
— v. Oesterreicher Alfred. — Ożana Franz. — v. Pillerstorff Leo. — 
Raszka Johann. — Rosenfeld Otto. — Schmidt Arnold. — Schostok 
Paul. — Silberstein Leopold. — Singer Siegmund. — Stipanitz Moritz.



— Thal Gustay.*) — Thiel Eugen. — Tomanek Rudolf. — Wilczek 
Franz. — Wurzian Eugen.*) — Wytrzens Karl.*) — Graf Larisch- 
Monnich Heinrich (Privatist).

VI. Classe.
Boegner Franz. — Fizia Bernhard. — Galicz Johann. — Halama 

Josef. — Halfar Karl. — Hermann Richard. — Kohn Moriz (aus Teschen).
— Kohn Moriz (aus Mistek).*) — Korinek Norbert. — Lanz Hermann.
— Niemiec Ferdinand. — Rauchmann Leopold. — Spitzer Emil.*) — 
Swoboda Jobann. — Teleczek Philipp. — Wawerka Rudolf. — Wilke 
Otto. — Wladarz Heinrich. — Źelisko Franz.

VII. Classe.
Buczek Willibald. — Bukowski Rudolf. — Buzek Georg. — 

Buzek Johann. — Cyhan Alois. — Deutsch Rudolf. — Dorda Eugen.
— Fulda Walther.*) — Girod Karl. — Kapfhamer Otto. — Karaś 
Johann. — Knyps Ludwig. — Konvalinka Anton. — Kozie! Johann.
— Langhans Adolf. — Lanzer Eugen. — Łowy Eugen. — Machatschek 
Victor.*) — Rosenfeld Wilhelm. — Russek Leonhard. — Schmied Anton.
— Scholz August.*) — Scholz Josef. — Scholz Otto. — Tomanek Richard.
— Źedek Rudolf.*) — Zohner Oskar.

VIII. Classe.
Barabasch Johann. — Buzek Josef.*) — Cichy Paul. — Farnik 

Ernst. — Gasch Leo. —- Hahn Bernhard. — v. Jakubowski Walther. — 
Kulisz Karl. — Lanzer Oskar. — Mayerhofer Rudolf. — Meese Arthur. 
■— Micheida Ladislaus. — Pawlita Anton. — Pożesky Josef. — Rothe 
Ferdinand. — Swiba Albin. — Thiel Bruno. — Tomala Gustav. — 
Weber Max. — Zaar Valentin.

XIV. Yoranzeige fur das kommende Schuljahr.
Das Schuljahr 1894/95 wird am 18. September 1. J. um 8 Uhr mor- 

gens mit einem feierlichen Gottesdienste eroffnet.
N e ue i n t r e t e n de  Schiller haben in Begleitung ihrer Eltern oder 

dereń Stellvertreter am 15. September von 8—12 Uhr vormittags bei dem 
Gymnasialdirector sich zu melden und mit dem Tauf- und Geburtscheine 
und mit dem Freąuentationszeugnisse oder den Schulnachrichten der 
Volksschule, oder, wenn sie in eine hohere ais die I. Classe einzutreten 
wiinschen, mit staatsgiltigen, mit der Abgangsbestatigung yersehenen 
Zeugnissen iiber das Schuljahr 1894 sich auszuweisen oder einer Auf- 
nahinspriifung sich zu unterziehen.

Die Aufnahme in die I. Classe ist aufierdem von einer Auf- 
n a h ms p r i i f un g  abhangig, bei welcher jenes MaB von Wissen in der 
Religionslehre, welches in den ersten 4 Jahrescursen der Volksschule er-



worben werden kann, Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutscben 
Sprache und der lateiniscben Schrift, Kenntnis der Elemente der Formen- 
lehre, Fertigkeit im Analysieren einfach bekleideter Satze, Bekanntschaft 
mit den Regeln der Rechtschreibung und richtige Anwendung derselben 
beim Dictandoschreiben und Ubung in den vier Grundrechnungsarten in 
ganzen Zahlen gefordert wird.

Priyatschiiler, welcbe keine Scbulnacbrichten besitzen, haben vor 
der Aufnahmspriifung eine vom Ortsschulrathe ausgefertigte Bestiitigung 
ihres Privatstudiums yorzuweisen.

Eine Wiederholung der Aufnahmspriifung, sei es an ein und der
selben oder an einer anderen Lebranstalt, ist laut Min.-Erlasses vom 2. 
Janner 1886 unzulass ig.

Diese A u f na h ms pr i i f un g  beginnt am 15. September nachmittags 
um 2 Uhr und wird noch an demselben Tage gesehlossen.

Beziiglich der Stundung des Schulgeldes fiir die in die erste Classe 
eintretenden Schiller sind die erforderlichen Weisungen am scbwarzen 
Brette in der Vorhalle der Anstalt angegeben.

Die Einsclireibung der der L e h r a n s t a l t  be r e i t s  a nge ho r i ge n  
Schiller findet am 16. und 17. September von 9—12 Uhr vormittags in 
der Directionskanzlei statt. Hiebei haben dieselben das letzte Semestral- 
zeugnis vorzuweisen.

Die neueintretenden Schiller haben die Aufnahmstaxen von 2 fl. 10 kr., 
alle Schiller aber den Lehrmittelbeitrag von 1 fl. 5 kr. und einen Bei- 
trag von 30 kr. zur Anschaffung von Jugendspielgerathen (sieh S. 46) 
zu entriehten.

Schiller, welche in zwei unmittelbar auf einander folgenden Semestern 
die d r i t t e  Fortgangsclasse erhalten haben, miissen die Anstalt verlassen. 
Gesuche um eine ausnahmsweise zu bewilligende Belassung solcher 
Schiller an der Anstalt miissen an den hochloblichen k. k. Landesschul- 
rath gerichtet und bis langstens 22. Juli bei der Direction des Gym- 
nasiums eingebracht sein. Wenn ein unfreiwilliger Repetent im zweiten 
Semester ein Zeugnis zweiter oder dritter Classe erhalten bat, so muss 
er die Anstalt yerlassen.

Die Aufnahms- und Wiederholungspriifungen fiir die II.—VIII. Classe 
werden am 16., yormittags 17. und nothigenfalls auch am 18. September 
abgehalten werden.

Der Unterzeichnete fiihlt sich zum Schlusse yerpflichtet, im Namen 
der Anstalt fiir die yielen derselben gewidmeten Schenkungen und fiir 
die hochherzigen Unterstiitzungen, welche mittellosen, fleiBigen und 
wohlgesitteten Schiilern zutheil wurden, den edlen Spendern den 
warmsten Dank auszusprechen.

Teschen, den 14. Juli 1894.

Eduard Tomanek,
k. k. G y m n a s i a l d i r e c t o r .


