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Wahrheitsfanatismus und Autosuggestion 
in der Diclitung.

i.

Die Haltung, die eine Epoclie gegentiber Wahrheit und Liige ein- 
nimmt, ist ein sicherer Gradmesser ihrer Kultur. Das Mafi der Fein- 
ftihligkeit, mit der sie sieli der strengen Betatigung der Wahrheit zu- 
neigt oder verscldiel.it, ist ein bedeutsames Kriterium ftir das jeweils 
yorhandene etbische Mveau. Primitive kulturelie Zustande lassen kein pro- 
nonciertes Gefiibl fur die Wichtigkeit der unbedingten, pflichtmafiigen 
Auslibung der Wahrheit aufkommen und selbst dem U o m e r der 
Odyssee scheint der verschlagene Odysseus nicht nur kein ver- 
achtenswerter Charakter, sondern Trager eines bewundernswerten Vor- 
zuges zu sein. Yom Mittelalter haben namentlich die Romantiker und in 
ihrer Gefolgschaft fast alle Dichter der ersten 30 Jahre des XIX. Jahr- 
hunderts glauben gelehrt, es sei eine Zeit gewesen, in der Wahrhaffcig- 
keit und Treue ais pravalierende Tugenden geherrscht hiltten. Sehon 
Sc b e r  e r 1) konnte dieser Ansicht ftir das X. Jahrhundert widersprechen, 
der behauptete, „in diesem Zeitalter s c h e i n e  sich gegenseitig anzufiihren, 
die hochste Weisheit, einen Uberlisteten, Betrogenen auszulachen, der 
hochste Genu6“. Was Scherer nur hypothetisch annahm, lafit sich indes 
durch literarische Zeugnisse erhftrten. Nun ist es gewih fraglicli, ob lite- 
rarische Dokumente eine gentigend beweiskraftige Sprache fiihren, um 
daraus allein auf den Charakter einer Epoche zu schliefien. Nicht jeder 
Autor, der bestimmte Tendenzen verticht, wird ais iiberzeugende Autoritiit 
gelten dtirfen, um aus seinen Schriften Maximen herauszulesen, die fur 
die Allgemeinlieit ais gtdtig angesehen werden konnten. Aber von vielen 
Schriftstellern, dereń Ethos in jeder Hinsicht unbezweifelt feststeht, dereń 
gelauterte sittliche Ansichten anerkannt und erwiesen sind, wird sich

Geschichte der deutscheu L iteratur, Seite 64, und Geschichte der deutschen 
Dichtung im XI. und XII. Jahrhundert, Seite 4.



dennoch ohne weiteres annehmen lassen, dafi der Standpunkt, auf dem sie 
Wahrheit und Ltige gegenuberstehen, der a l l g e m o i u  herrschende ge- 
wesen sein mllsse. Der Sc h e r e r s c h e  Gedankengang beziiglich der beiden 
Begriffe, die hier erortert werden, ist richtig und hat seine Bedeutung 
nicht blofi fur das X., sondern aucli fur die folgenden Jahrkunderte. 
Fur das XV. bis XVIII. Jahrhundert habe ich die Beweise seinerzeit in 
meiner Arbeit „Der Bauer in der Stadt“ erbracht, wo gezeigt wird, dafi 
nirgends — in der deutschen, franzosischen, englischen, spanischen und 
italienischen Literatur — daran Anstofi genommen wird, wenn ein geistig 
beschrankter Mensch (meist ein Bauer) von iiberlegeneren Leuten (Stadtern) 
geprellt wird, ja, dafi diese Betriigereien (die nacli K i r c h n e r ,  Worter- 
buch der philosophischen Grundbegriffe, unter den Typus „Liige“ zu sub- 
sumieren sind) nach dem Grundsatze „Der Zweck heiligt die Mittel“ 
sogar vollige Billigung der Autoren finden. Allerdings muf) die Ein- 
sehrankung gemacht werden, dafi diese moralischen Ansiehten, namentlich 
seit L e i b n i z ,  in der zeitgenossischen Pliilosophie heftig befehdet wurden, 
ihnen also namentlich fur das XVIII. Jahrhundert allgemeine Gultigkeit 
keineswegs zukommt. Das war vom X. bis zum XII. Jahrhundert 
anders; diese angebliche Zeit der Treue und Wahrhaftigkeit stand der 
a b s o l u t e n  W a h r h e i t s l i e b e  k i t h l  gegeniiber.

Sie forderte sie keineswegs, verdammte die in bestimmter Absicht 
vorgebrachte Ltige nicht, sondern tolerierte, ja approbierte sie. Freilich sind 
auch hier ein paar Ausnahmen zu verzeichnen, die bezeugen, dafi nicht 
alle Autoren in dieser Frage einig sind, ja, dafi sich bei deutschen Schrift- 
stellern, die nach fremden Mustern arbeiteten, gerade in dieser Hinsicht 
bedeutsame Unterschiede gegenttber ihren Vorlagen ergeben.

Dafi die Ltige, die Gutes im Gefolge habe, billigenswert sei, ist 
zunachst aus zwei altfranzosischen Gedichten ersichtlich, dem „Parthe- 
nopex comte de Blois“ von D e n i s  P i r a m u s  und dem „Tristan“ von 
Ber o l .  In dem erstgenannten Gedichte heifit es:1)

„Et font faus bries, se li aportent 
De par s’amie si’1 confortent 
Grant joie en a, et issi vet 
De grant manęoigne, a lor grant het:
Et les en auront bon pardon,
Car ne mentent se por bien non.“

Hier ist der Standpunkt, den ein deutscher Autor gegeniiber der 
bewufiten Unwahrheit einnimmt, von dem des franzosischen sichtlich ab- 
weichend. K o n r a d  von W i i r z b u r g  hat die Rechtfertigung der Ltige

*) ed. Crapelet, Bci. II, Vers 6277 ff.



in seiiiem Gedichte „Partenopier und Meliur“ ’) jedenfalls in bestimmter 
Absicht ausgelassen.2)

In dem franzosischen Tristangedichte begegnet ebenfalls die Ansiclit, 
dali die Liige toleriert werden mlisse, wenn sie Alittel zum Zwecke sei. 
Um Schande zu vermeiden und ein Ubel zu bemanteln, milsse man 
schon liigen, sagt der Eremit Ogrins.3)

Deutsche Autoren huldigen derselben Auffassung beztiglich Wahr- 
heit und Liige.4) In E k k e h a r t s  „Casus sancti Gali£< werden Betrug 
und Uberlistung gebilligt, wenn das Kloster davon Nutzen habe (vgl. die 
Erzahlung von Hattos Beraubung durch Salomo von Konstanz). — Am 
charakteristischesten ist wohl das Verhalten G o t t f r i e d s  von S t r a s 
b u r g ,  der Tristan und Isolde ais Ideał liebender Treue schildert, wahrend 
Konig Markę, von beiden betrogen und umgarnt, „durch kleine, niedrige 
Charakterzuge heruntergedrtickt wird“.5) Freilich klagt der Dichter zu 
Beginn des 24. Abschnittes (Tristan, ed. R. Bechstein, Vers 15051 ff.) 
iiber Betrtiger und Verrater, die Freundschaft heucheln,6) aber dies gilt 
nicht dem Liebespaare, sondern denen, die Konig Markę die Augen 
offnen.

Die angefuhrten Beispiele, dereń Zahl sich leicht vermehren lieSe, 
zeigen, dali S c h e r e r s  Hypothese, das X. Jahrhundert sei der Ltlge 
n i c h t  feindlich gegentlbergestanden, auch fur das XI. und XII. Geltung 
habe. Wem aber die beigebrachten Belege nocli nicht beweiskraftig genug

*) Ygl. die Ausgabe von Bartscb, Yers 1170
2) Auch ein zweites Zeugnis lafit sich anfiihren, dah ein deutscher Autor jede 

Liige, selbst die Notliige, verdammt. Im  „Alexauderlied“ betont es der Verfasser aus- 
driicklich, dafi der Mazedonierkonig ein Feind jeder Liige sei (ed. Weifimann, Yers 256 ff.). 

„also staetich was ime sine mut, 
durh alliz werltlich gut, 
ne wolder nie geliegen 
unde niemanne betriegen 
noh durh lieb noh durh leit 
gesvachen die w arheit“.

Und ais ein Perser Alexander den Antrag macht, Darius zu ermorden, fiihrt er 
ihn wegen seiner Untreue hart an (Vers 2685 ff.)

y) Por honte oster et mai covrir 
doit on poi par bel mentir.

4) Zeugnisse hiefiir aus der historischen L iteratur bringt Georg E l  l in g ę  r in 
seiner ausgezeichneten Dissertation „Das Yerhiiltnis der offentlichen Meinung zu W ahr- 
heit und Liige “ bei (Berlin 1884).

5) Scherer, Geschichte der deutschen L iteratur, Seite 169.
6) Minor, W ahrheit und Liige auf dem Theater und in der L iteratur (Euphorion, 

III , 265 ff’.) handelt ausfiihrlich dariiber. Ygl. auch K. R. Koestlins instruktive Abhand- 
lung „Gottfried von Strafiburg in seinem Yerhaltnis zur Sittlichkeit und Poesie des Mittel- 
alters“. (Literarhistorisches Taschenbuch von Prutz VI, 346 ff.)



erscheinen, der sei darauf verwiesen, dafi dieser Zeitraum einen s&hlauen 
Betrtiger, dessen wesentlichstes Attribut die Lugenhaftigkeit ist, geradezu 
glorifizierte: den R e i n l i a r t  F u c h s ,  der im lateinischen Ysengrinus, im 
Reinardus und bei Heinrich dem Glichezare nur durch seine Liigen und 
Betriigereien emporkommt und tiber alle seine Gegncr triumphicrt (vgl. 
u. a. J. Grimm, Reinliart vuhs, Vers 2258 ff.).

Wie sich die allgemeinen Zustande in dieser Hinsicht gegen Ende 
des XII. und Anfang des XIII. Jahrhunderts verschlechterten, ist aus 
W a l t e r  von d e r  Y o g e l w e i d e  nur zu gut bekannt.x) Er ist nicht 
der einzige, der seiner Trauer tiber die zunehmende Yerlogenheit Worte 
leiht. In Deutschland tut es gleicli ihm Freidank. in Nord- und Siid- 
frankreich die Trouyers und Troubadours; letztere mit besonders heifiem 
Ingrimme. Fast in jedem Sirvente stobt man auf Klagen, da.fi falsche 
Eide, Lugenhaftigkeit, Betrug zum Riistzeuge aller Grofien gehoren. In 
einem dieser Sirvente von L a n f r a n c  C i g a l a  (lim 1242) wendet sich 
der Troubadour gegen den Markgrafen Bonifaz III. von Montferrat, dem 
er Eidbruch unter erschwerenden Umstanden yorwirft. „Einen Eid 
schworen und ihn brechen, ist ihm ein Leichtes. “ — In  einem Gedichte 
P e i r e  C a r d i n a l s  findet man Riigen des Herrenstandes und eine all- 
gemeine Charakteristik dieses verlogenen Zeitalters. In der Ubersetzung 
B r i n c k m e i e r s 2) seien daraus folgende Stellen hervorgehoben:

„. . . .Kein wahres Wort entąuillt ihm (dem Grofien), glaub daran, 
Nein, Liigen nur, wovon das Herz ihm schwillt.
Und gleicli der Fiut des Bergstroms tiberijuillt . . . .
Auf eines Lederschnitzchens engen Raum 
Schreib’ ich der meisten Mensehen Redlichkeit,
Ich brauche nur des Handschuhs halben Daum,
Mit e i n e m  Tortchen speist’ ich weit und breit 
Die Guten ab, der Aufwand war’ gering;
Doch mit den Bosen war’s ein ander’ Ding;
Da konnte man, ohn’ umzublicken, schrein:
Kommt her und efit, ihr Edlen, grofi und klein.“

*) Vgl. W alter (ed. W illmanns) S. 202 und besonders Seite 217 :
„untriuwe ir samen uz gerovet,
allenthalben zuo den w egen :
der vater bi dem kinde untriuwe vindet,
der bruoder sinem bruoder liuget,
geistlich orden in kappen triuget,
die uns ze himel solten stegen.

2) „Die politi.schen Gedichte der proven(,*alischen Troubadours.*4 (Literarhistori- 
sches Taschenbuch von Prutz 1847, Seite 319 ff.).



B er t r a n  de B o r u  und vor allen B e r t r a n  C a r  bonę]  eifern 
gegen die

. . . . . .  Liigner, Hochyerrater
Meineidige, Diebe, Misset&ter,
Die taglieh Ubles Ilir yollbracht,
Dab nun die ^Velt liegt in des Irrtnms Nacht. . . . “

Uberall also im XII. Jahrhnndert die tiefe Erbitterung iiber die 
Yerlogenheit der Menschen! Die Erkenntnis ringt sich allmahlich durch, 
dab die Lttge das yerwerflichste aller Ubel sei, filr das es unter keiner 
Bedingung Yerzeihung geben konne.

Nun yerfallen aber die Dichter raseb in das andere Extrem. Ein 
W a h r h e i t s f a n a t i s m u s  s t r e n g s t e r  O b s e r y a n z  erwacht allmah- 
lich; die Ltige wird ais der groCte Freyel yerdammt, der unter keiner 
Bedingung geduldet werden konne, fur den es keinerlei Entschuldigung 
geben dtirfe. Man wendet sich sogar mit Impetuositat gegen die Not-  
l t ige und erklart, filr eine Ltige gebe es selbst dann keine Yerzeihung, 
weim Maria ais Ftirbitterin filr den Siinder erscheine. Nachdriicklich wird 
dieser ethische Grundsatz, j e d e  Liige strenge zu meiden, yerfochten in 
dem von v. d. Hagen (Minnesinger, Seite 8) mitgeteilten Gedichte 
„Kunec Tirol yon Schottler unt Yriedebant sin sun“ :

Strophe 39.

Strophe 41.

Du sollt ouch wizzen sunder list, 
wer siner sele vient ist,
Des wort mit siden sint bedraet,
Darinne, da mite diu yrouwe naet.,
Diu krtimbet sich nach angels siten:
diu sttnde ist so, das Gotes muoter nie jner getar davtir

[gebiten.
Wan liegen ist ein angestlich hort, 
liegen machet manie mort, 
liegen machet werdiu wij), 
daz ihr herze und ouch ihr lip 
vil dikke jamers wirt er mant,;
ein tiuvel, der hiez Oggewedel, der ie die erste ltige vant.

Und in dem altfranzosischen Liede „Huon de Bordeaux“ erscheint 
dieselbe hohe Auffassung von der unbedingten Notwendigkeit, der Wahr- 
heit unter allen Umstanden die Ehre zu geben. Hier findet sich schon 
der Grundsatz. der in Grillparzers „Weh dem, der liigt11 seinen schonsten 
Ausdruck gefunden hat, dab die Liige selbst dem Feinde gegentiber 
n i e m a l s  Anwendung finden diirfe. Oberon yerspricht Huon seine Hilfe,



verlangt aber yoh linii, clafi er niemals liige.1) Ais sieh dann Huon fur 
einen Mohammedaner ausgibt und damit gegen Oberons Gebot verstol5t, 
verla6t er ibn und entzieht dem Zauberliorne seine Wunderkraft.

Hier sind scbon selir gelauterte Ansicliten beziiglich Wahrheitsscheu 
und Wahrheitsflucht anzutreffen. Die Dichter steben bereits auf dem 
Standpunkte, da(3 selbst die kleinste Ltlge, sogar die Notliige, verwerflich 
sei. Dieses Prinzip der Verdammung jedweder Liige — selbst der Not- 
und Sclierzltige — ist uns seit Kants „Tugendlehre“ vollkommen gelaufig, 
aber fur eine Zeit, die sich sonst mit jeder zweckdienliehen Liige sehr 
wohl abzutinden wufite, immerhin ein beachtenswertes Pbanomen. Wenn 
der altfranziisische Dichter den Konflikt dadureh herbeifuhrt, dafi dem 
Helden selbst eine Notliige nicht gestattet wird, so dokumentiert er damit 
eine ethisehe Hiilie, die selbst in der Literatur imserer Zeit fast uner- 
reicłilich erscheint.

* *•v.

Seit dem Erseheinen der „Tugendlehre“ Kants (1797),®) den Minor* 2 3) 
mit Riicksicht auf die beiden oben angefuhrten Beispiele nicht ganz mit 
Recht „den ersten Wahrheitsfanatiker unserer Literatur“ genannt hat, 
ist uns der Grundsatz vertraut, dafi selbst die in guter Absicht vor- 
gebrachte Liige verwerflich sei. Das ist freilich keine allgemein fest- 
stehende Ansicht und selbst das ,, Reallexikon der protestantischen Theo- 
logie“ (von H e r z o g ,  Artikel: Notliige) setzt sich, unter Hinweis darauf, 
dali sich zwar gewichtige Autoren gegen die Notliige, andere aber ebenso 
energisch da f i i r  aussprechen, fur die G ę s t a t t u n g  der Not- und Scherz- 
liige ein. Nicht blob die Theologie, auch die Philosophie unserer Zeit 
ist in dieser Pragę zwiespaltiger Ansicht. Nur zwei markante, vollig ent- 
gegengesetzte Anschauungen seien hier wiedergegeben: „Quelle und
Wurzel und der InbegrifF aller Sittlichkeit ist Wahrheitsliebe und nichts 
ist so niedertrachtig und gemein und vernichtet so total alles Menschen- 
tum, selbst nicht die roheste Gewalttat, ais prinzipiell zugelassene und 
durchgefiihrte Liige und Heuchelei. Die Unwahrhaftigkeit greift nicht 
nur direkt die tatsachliehe Grundlage und Bedingung der Gemeinscliaft 
des Lebens an, sie ist auch nicht nur eine Beeintrachtigung oder Nicht- 
achtung desjenigen in dem Belogenen, was sein Wesen und seinen hoch- 
sten Wert ausmaclit, sondern sie richtet sich gegen den Wert der Mensch- 
heit.u So lesen wir in S c h u p p e s  „Grundziigen der Ethik und Rechts-

') Sehr schon ist Oberons W arnung vor Liigen (vgl. die Ausgabe von M. T. 
Guessard, Les anciens poetes de la France, Vers 3689 ff.).

2) W erke, ed. Eosenkranss, IX, 282 ff.
3) a. a. O. Seite 276.



pliilosophiew (Seite 11*7), ein energisches Pronunciamento ftir unbedingte 
Wahrheitsliebe. Wie anders spricht sieli N i e t z s c h e  einmal diesbeztiglich 
aus, der ein Recht aut’ die Llige propagiert und seine Stimme heftig 
gegen die Feiglinge der Llige erhebt.1)

Gcgen die zunehmende Neigung, im offentlichen und gesellschaftlichen 
Leben unserer Zeit der Liige Tur und Tor zu offnen, ist ein gewiclitiger 
Opponent in Henrik I b s e n  erstanden, der im XIX. Jahrhundert nach- 
driicklichst seine Stimme dagegen erhob. In dem Adelsreiche, dessen An- 
kunft er in den Dramen seiner nachromantisclien Periode verkilndigte 
(freilich nur in bewubter Apperzipierung des Kant-Schillerschen Be- 
griffes vom dr i11en Reiche) wird ais oberstes Prinzip u n b e d i n g t e  
W a h r h e i t s b e t a t i g u n g  herrschen mlissen. Auf ihr ais Fundament 
wird sieli ersf das Gebaude, in dem die Adelsmensclien werden wolmen 
konnen, erheben.

„Wahrheit und Freiheit — das sind die ,Stlitzen der Gesellscliaft£.“ 
Mit diesem Schlufiakkord entlafit Ibsen den Leser seines Schauspieles 
„Die Stiitzen der Gesellschaft£i, worin er umstandlicli die Meinung vor- 
triigt, man milsse an allen Orten und in jeder Lagę die Wahrheit iiben. 
Ibsens Dramen bieten fast immer konstruierte Spezialfalle. An einem 
bescheidenen, ftir die grofie Menschheit fast unbedeutenden Objekte werden 
gewaltige, weltbewegende Fragen demonśtriert. Und so hat der nordische 
Wahrhoitsapostel die Frage der Wahrhaftigkeit und Betiłtigung der Wahr
heit stets unter Umstanden aufgerollt, die durch ihre geringe Ansehau- 
lichkeit kaum einen Gewinn fur die Absichten des Dichters erstreiten 
durften. Immer ist es nur das Individuum, der einzelne schwache Mensch, 
der sich tiberwindet und immerdar der Wahrheit die Ehre geben will 
und unter keiner Bedingung dem Moloch der ,,konvent,ionellen Liigen1' 
(uin diesen von N o r da u in seinem vielgepriesenen und vielgeschmahten 
Buehe gepriigten Terminus zu gebrauclien) ein Opfer weihen will. Es 
sind stets die eingeschritnktesten Yerhaltnisse, in die uns Ibsen ftihrt und 
wobei er absolutes Festhalten an der Wahrheit fordert. Aber — mufi 
man sich fragen — werden denn in kleinen Kreisen von Menschen Ubel- 
stiinde beseitigt, dereń sich die Menschheit seit ihrem Bestehen nicht er- 
wehren konnte? Man versetze in eine Wrelt, die zersetzt ist von dem 
Gifte der Llige, ein Individuum, das sich dieser leidigen Konvention 
widersetzen will! Wird, ja kann dieser einzelne Mensch der Gesamtheit 
gegenttber audi nur einen minimalen Erfolg erzielen, solange nicht die 
Massen kulturell so weit gefordert sind, dali sie nicht nur das Irreligiose, 
sondern auch das Gemeingefahrliche der Llige erkennen? Solange dies

Gotzendiimmerungf; Spriiche und Pfeile Nr. 3*2. Vgl. auch „Menschliches, All- 
zuraenschlichesw (I, 75).



niolit erreicht ist, konnen in dieser Hinsicht vereinzelte Spezialfdlle auch 
keinen Erfolg erzielen.

Einen Walirlieitsfanatiker strengster Observanz kat Ibsen im „Volks- 
feind“ eharakterisiert und diese Figur kann lehren, zu welcken Kon- 
sequenzen eiue derart potenzierte Betatigung der Wahrheit ftihren inufi. 
Der Arzt Otto S t o c k m a n n ,  ein offener, braver Mensch, ist eine sehr 
sympathische Gestalt und es ist herzerquickend, wenn er seinem Bruder, 
dem Biirgermeister, riiokhaltlos die Wahrheit sagt, wenn er die Herren 
Hanstadt und Thomsen, die ihm entehrende Zumutungen machen, mit 
dem Regenschirme zum Hause hinausjagt; aber bei seiner grofien Akt i on, 
durch die er die Wahrheit tiber die Badeanstalt des Ortes, dafi sie nam- 
lich eine Gifthohle sei, zur Anerkennung bringen will, wird das Interesse 
stark beeintrSchtigt durch den Mangel an Einsicht, den er dabei an den 
Tag legt. Es war zweifellos seine Pflicht ais Badearzt und ehrlicher 
Mann, sobald er von der Schadlichkeit des Bades Kenntnis hatte, 
die Schliefiung zu beantragen. Wenn er einfach so gehandelt hatte, 
wśire dies geniigend gewesen. Statt dessen spricht er zu jedermann von 
der Notwendigkeit der Sperrung, erzahlt den Redakteuren des Lokal- 
blattes dayon und agitiert gegen die Stadtverwaltung, von der er we i fi, 
dafi sie den Bestand des Bades fiir das hnanzielle Wohl der Stadt ais unum- 
ganglieh notwendig erachtet. Natiirlich wird auch die Burgerschaft, durch 
den Hinweis auf die bedeutenden Kosten, die statt der erhofften Vorteile er- 
wachsen wtirden, unschwer gegen Stockmann aufgebracht. So steht er 
baki mit seiner „Wahrheit" allein gegeniiber der „kompaktem Mąjoritat“. 
Niemand will seine wahren Ansichten horen, da man eben die Wahrheit 
nioht yertragen kann. Um aber seiner Stimme dennoch Gehbr zu ver- 
schaffen und die der Stadt Yerderben bringende ., Wahrheit" in alle Welt 
zu posaunen, beruft er eine grofie Yersammlung ein, in der er nicht etwa 
tiber die Badeanstalt, sondern tiber politische Anstandigkeit spricht. Da- 
durch erreicht er nur, dafi er in einer Resolution fiir einen Yolksfeind 
erklart wird und man ihm die Fenster einwirft,

Zweifellos steht das Recht auf Stockmanns Seite. Aber man hat 
das Gefiihl, dafi eine Menge, die die Wahrheit nicht horen will, eben 
dartiber nicht belehrt zu werden braucht. Jede Wahrheit, die Stockmann 
yortragt, birgt einen yergifteten Pfeil gegen die Allgemeinheit in sich. 
Auch mit seiner letzten Ansicht, dafi der starkste Mann der sei, der 
allein stehe, hat er unrecht.1) Wo bliebe dann die bttrgerliehe Gesell- 
schaft? Der gute Wahrheitsfanatiker hat nicht erwogen, dafi er in einem

')  Vgl. Schellwien, Die W ahrheit in der Dichtung- (ahgedruckt: Franzos, Deutsche 
Dichtung).



Staate lebt, der ilnn Rechtsschutz gewahrt und ihn dadurch stark macht. 
Ohne diesen Reclitschutz befande er sieli im Naturzustande und jeder 
pliysiseh Stitrkere hatte die Macht, ihn straflos totzuschlagen. Daher war 
es Stockmanns Pfliclit, zwar die Wahrheit nielit zu yerschweigen — da 
ja durch die Schadlichkeit des Bades Menschenleben gefahrdet werden 
kiinnten — aber ihr im Yereine mit anderen und mit Z u s t i m n n i n g  
anderer zum Durchbruehe zu yerhelfen.

Man wird kaum behaupten, daB uns dieser tragische Held Furcht 
oder Mitleid einflofien konnte. Unser Interesse an Stockmann verbla6t 
zusehends. 'Wenn wir auch noch so begeisterte Anhanger des Wahrheits- 
prinzips um jeden Preis sind — die Einsichtslosigkeit, mit der Stoek- 
mann ausgestattet ist, macht sein Tun geradezu laeherlicli. Und es ist 
ais eine iiberaus feine Auffassung dieses Charakters zu bozeiehnen, daB 
der Berliner Darsteller des Stockmann am Lessingtheater, Albert Basse r -  
mann ,  ihn durchaus ais f i a r r e n  gibt: Maskę und aufierer Habitus ver- 
raten bereits, daB wir es mit einem nieht ganz normalen Menschen zu 
tun haben: er erscheint mit wirrem Haar und glosenden Augen, herab- 
hangenden Mundwinkeln und ungeordneter Kleidung auf der Biihne. Im 
Tonę des Darstellers liegt leise Selbstironie, die zu sagen scheint, daB 
wir es keineswegs ais Absicht des Dichters yermuten sollen, er identi- 
iiziere sieli mit seinem Helden — all das im Gegensatze zu dem Wiener 
Darsteller der Rolle, S o n n e n t h a l ,  der Stockmann ais grundehrlichen, 
emstzunehmenden, starren Wahrheitsfanatiker auffafit.

Sollen solche Charaktere ernst genommen oder verlacht werden? 
Diese Frage wurde nieht erst von den modernen Naturalisten diskutiert, 
auch die Dramatiker und Erzahler friilierer Perioden wagten sieli an die 
Behandlung des Themas, allerdings im mer, ohne ein positives Endresultat 
zu produzieren. Das XVIII. Jahrhundert, von H e i n r o t h  („Die Liige“, 
pag. 274) nieht unriehtig das der „Kabinettsliigen“ genannt, scheint das 
Bediirfnis gefułilt zu haben, der jammerlichen Yerwahrlosung des Begriffes 
der Wahrheit ein Ziel zu setzen; daher die Begrundung zahlreicher Gre- 
sellsehaften zur Bekampfung der Ltige und Pflege der Wahrheit, darunter 
der bertihmtesten, die L e i b n i z ,  Wo l f f  und M a n t e u f f e l  griindeten, der 
„Gesellschaft der WahrheitsfreundeY Ihren Prinzipien scheint des in 
allen Satteln gereebten K o t z e b u e  Schauspiel „ L o li n d e r  W a h r h e i t u 
seine Entstehung zu danken. Der Held des Stiickes hat es sieli verschworen, 
jemals eine Konvenienzliige zu sagen. Hellmuth heiBt der sonderbare 
Schwarrner, seinem Berufe nach ein Advokat. Durch welche Umstande 
er veranlaBt wurde, nie die Unwahrheit zu sagen, galte es auch sein 
Gltick und seine Freiheit, wird bei der stark oberflachlichen Motiyierung 
Kotzebues nieht gesagt. Nun sind Hellmuths Tlutter und Scliwester



bitterster Not preisgegeben: er, der befahigte Mensch, will nicht um eine 
Stellung bitten; bis zu dieser Konseąuenz leitet ihn seine Wahrheitsliebe, 
obwohl es noch gar nicht ausgemacht ist, dali er bei dem Petitionieren 
um eine Stelle etwas Unwahres sagen mufite. Auch seine Schwester 
gleicht ihm zum Teile. Aber sie will doch die Pflieht der alten Mutter 
gegeniiber hoherstellen ais die Wahrheitsliebe und einen reichen, un- 
geliebten Mann heiraten. Zum Gliicke wird sie der Notwendigkeit iiber- 
hoben, diese Lebensllige zu tragen, da der Freier freiwillig verzichtet. 
Denn er sieht ein, dali diese Familie nicht in die Welt tauge. In der 
Tat treibt es der Wahrheitsfanatiker Hellmuth mehr ais bunt. Er ver- 
teidigt einen Polizeikommissar gegen seinen Chef, wobei er die grobsten 
Arroganzen gegen die Regierung spricht. Einen fetten Prozefi lillit er 
fahren, weil er erkennt, der zu yertretende Mann habe unrecht. Da la lit 
ihn die Regierung seiner allerdings wahrheitsgemafien, aber aufruhrerischen 
Reden wegen yerhaften. Er konnte fliehen, aber, ein zweiter Sokrates, 
scheut er davor zurlick — Nun war Kotzebue leider nicht der Mann, 
der alle Konseąuenzen, die aus der aufgerollten Frage zu zi(4ien waren, 
auch gezogen hatte. In der Mitte der Entwicklung bricht er dem Kon- 
flikte die Spitze ab. Hellmuth hat einmal ais Student eine — zum 
Gliicke — sehr hubsche und reiche Damę gegen ihren reichen, alten 
Gatten yerteidigt. Der Mann stirbt, sie ist frei und heiratet ihren ehe- 
maligen Schtitzer. Er wird aus seiner Haft entlassen und von der Damę 
zu einem ..Tempel der Wahrheit“ geleitet,1) wo er seiner Wahrhaftigkeit 
wegen gekront wird.

E i n e  Folgerung zog also auch Kotzebue aus seinem Thema: Der 
Held muli der Stadt und seinem Berufe entsagen. Auf dem Lande, an 
der Seite seiner Gattin, fern dem Getriebe der grolien Welt, die der lln- 
wahrheit nicht entraten kann, darf er seine Wahrheitsideale pflegen. 
Kotzebue spricht es deutlich aus: Das Leben und die Wirklichkeit yer- 
tragen die Wahrheit um jeden Preis nicht, Notliigen und namentlicli 
Konvenienzlligen miissen l e i d e r  oft, gestattet werden. Und dies ist 
unter Umstanden keine unbillige Forderung. Wenn der jungę Hellmuth 
von einem alten Mannę gefragt wird, wie ihm seine Yerse gefallen, und 
er darllber sehr erregt schimpft — was ist damit gewonnen? Der Wahr
heit wurde zwar die Ehre gegeben; wird sich aber der Dichterling durch 
die Kritik von seiner Liebhaberei abbringen lassen?* 2) Keineswegs! Er- 
reiclit ist nur das eine, daC ihm fur einmal die Laune getritbt wurde;

Der Einfhifi von Schikaneders „Ziiuberflote“-Libretto ist hier deutlich erkennbar.
2) Das Motiv ist hiibsch behandelt in dem Originallustspiele in 1 Aufzuge von E. ** 

„Der Dichterling oder solcher Insekten gibt’s die Mengea (Sam mlung: lin k. k. National- 
theater aufgefuhrte Schauspiele. W ien 1783; Bd. III.) Vgl. Goedeke 2IV : 71 : 4 :  III  : 15.



zum Aufgeben seiner fruchtlosen dichterischen Bestrebungen wird er 
sicherlich nicht gebracht werden. Wenn ihm Hellmuth die Yerse nicht lobt, 
findea sich gewifi zwanzig andere Leute, die dazu bereit sind. Aber es 
rnufi uns noeli ein anderes Bedenken aufsteigen! Mit der Wahrhaftigkeit 
allein konnten wir uns wohl befreunden, wenn sie sich nur nicht allzu 
oft in G r o b h e i t  verkehrte. Wenn Hellmuth eineni Diener „Tolpel“ 
und „Narr" sagt, mag er dazu rollste Berechtigung yom Standpunkte 
der Wahrheit haben — aber hofiich ist sein Benehmen nicht! —

Ein Einakter „Die M i f i v e r s t a n d n i s s e “ (anonym aufgefithrt im 
Wiener Burgtheater ani 11. April 1807) ftihrt einen Helden almlichen 
Charakters vor. Baron Werdenbach ist ein starrer Wahrheitsfanatiker, 
der die Wahrheit nimmt, auch wenn er sie in rauhern Gewande 
empfangt.

Auch in dem Einakter Bauerles: „ K i n d e r  u n d  N a r  r e n  r c d e n  
d i e  W a h r h e i t "  ') ist.Oberst Fernburg, eine echte knorrige Soldaten- 
natur, ein unbedingter Yerfechter der Wahrheit urn jeden Preis. In einer 
Heiratsangelegenheit wird er von seiner Nichte belogen; er erfahrt die 
Wahrheit durch ein Madchen Linclien und den tolpelhaften Diener Hans 
und lernt einsehen, dafi unbedingte Wahrheit nicht iinmer zum Heile 
gereiche.

Dieser Wahrheitsfanatismus ist in der Literatur sehr haufig Gegen- 
stand der Satire geworden. Man sah ein, dafi ein Mensch, der unter 
keiner Bedingung ein unwahres Wort sprechen wolle, lacherlich werden 
miisse. Nur drei Proben von Wahrheitsfanatikern, die verspottet werden, 
seien angefuhrt.

In Fuldas etwas larmoyantem Einakter „Die A u f r i c h t i g e n “ 
droht ein Liebesverhaltnis auseinanderzugehen, da sich die Braut mit 
dem Wahrheitsfanatismus des Brautigams nicht befreunden kann.

In einer Novelle „Nur  d i e  W a h r h e i t "  von Selim id (abgedr. 
„Bibliothek der Unterhaltungund des Wissens") verpflichtet sich ein junger 
Mann, wahrend eines Tages nur die Wahrheit zu sprechen. In dem Ge- 
schafte, in dem er in Stellung ist, klar! er die Kunden tiber den Wert 
der Waren auf, wodurch er soine Stellung verliert; seinem Erbonkel 
schmeichelt er nicht melir, weshalb ihm Enterbung droht; seiner Braut 
sagt er wahrheitsgema.fi, was er von ihr denke, weshalb sie ihn verlafit. 
Kaum kann er das Ende des Tages erwarten, da er erkannt hat, Wahr
heit um jeden Preis konnten die Menschen nicht ertragen.

Mit wahrhaft iiberlegener, goldener Laune spottet ein Alt-Wiener 
Schriftsteller (Name unbekannt) tiber die Walirheitsnarren in einer Er-

b  Ungedruekt. Vgl. das Referat iu der ^Allgem. Theaterzeitung“, Jahrgang 1806,
Nr.



zahlung „ De r  j u u g e  Mensch ,  d e r  n i c h t  l i i gen  w o l l t e “ (abge- 
druckt: „Taschenbuch des Scherzes und der Satire“, Wien 1819). Die 
Mutter hatte dem jungen Mannę die Lehre eingepragt, niemals zu liigen. 
Auch sie hatte nur zweimal im Leben gelogen -— und das hatte n u r  
ihren Mann betroffen Er kommt in die Stadt und hatte eine Stellung 
bekommen, wenn er bereit gewesen ware, tiberall zu erzahlen, sein eben 
geadelter Herr sei von uraltem Adel. Die Sekret&rstelle bei einem Dichter 
verliert er, da er bei der Premiere eines Sttiekes seines Herrn laut 
applaudiert, indes alle anderen Leute zisehen. Man fragt ihn, warum er 
Beifall klatsehe. Er beruft sich auf den Auftrag seines Herrn, weil er 
nicht ltigen will u. s. w.1)

Die Yorgefiihrten Wahrheitsfanatiker lassen nicht erkennen, worin 
fur sie der Grund liegt, dafi sie j e d e r Ltige abhold sind. Nirgends 
findet sich eine Motivierung, die klarlegte, warum die Helden der be- 
sproehenen Stiicke Gegner des Liigens sind. Bei Ibsen and Kotzebue 
lafit sich noch ani ehesten an tief eingewurzelte Abneigung vor jeder 
Unwahrheit denken; aber yollig befriedigende Aufklarung erhalten wir 
auch bei ihnen nicht tiber die causa movens, die sie zu abgesagten Feinden 
der Liige macht. Das ist bedauerlich, da durch das Fehlen jeder an- 
nehmbaren Motivierung eine klare Erkenntnis fiir die Beweggrtinde der 
handelnden Wahrheitsfanatiker fehlt. Wir horen immer nur, dali der be- 
trelfende ein Wahrheitsfreund sei; was ihn zu dieser absoluten Liigen- 
feindschaft gefiihrt habe, wird verschwiegen. Gleich ist immer nur der 
E r  f o lg  des Wahrheitsfanatismus, der niemals triumphiert (bei Kotzebue 
ist ja der Konflikt nur sehr ftuBerlich gelost), sondern immer scheitert, 
wie ja auch im Leben Wahrheit um jeden Preis leider weder angangig 
ist noch zu ihrem Kechte kommt.

II.
In seinem Schwanke ,,Vom Lugenberg“ hat H a n s  S a c h s  in an- 

schaulicher Weise eine Klassifizierung der Lugner vorgenommen; bei 
ihm findet sich ein Typus noch nicht vor, der seither literarisch fixiert 
wurde: der Lugner, der sich selbst beliigt, der pathologische Lugner.
Es ist fraglich, ob ein Lugner, der im Banne der Autosuggestion steht, 
wirklich den Namen Lugner Yerdiene. Nach der Definition, die Nietzsche 
von dem Begriffe „Lugner“ entworfen hat, trafe dies nicht zu, der

H ier sind nur die Stiicke besprochen, dereń M i n o r  in seiner mehrfach er- 
wahnten Abhandlung1 nicht gedachte. In  M i n o r  s Bibliographie, die nicht nach Motiyen, 
sondern nach den Erscheinungsjahren der W erke geordnet ist, finden sich ein paar Stiicke, 
die W ahrheitsfanatiker vorfiihren.



namlich sagt: .D er Liigner mifibraucht dle festen Konventionen durcli
beliebige Vertauschungen oder gar Umkelirungen der Namen. Wenn er 
dies in eigenniitziger und tibrigens schadenbringender Weise tut, so 
wird ilim die Gemeinschaft nicht mehr trauen und ilin dadurch von sieli 
ausschliefien. Der Menseh tlielit dabei das Betrogenwerden nicht so sehr 
ais das Besc ha d i g t we r de n  durcli den Betrug („Wahrheit und Ltige 
im auGermoralischen Si nu “ X, 164).

In dieser Hinsicht ist der Eigenlligner — wenn diese Wortneu- 
bildung gestattet ist — gewifi keiu Liigner: denn er sehadigt niemanden. 
sondom liat nur die Sucht, sieli in ein besseres Licłit zu setzen, zu 
prahlen, zu renommieren. Wied er ist es I bsen ,  der einen Charakter 
dieser Art ais einer der ersten1) scliarf umrissen hat, in H j a l m a r  E k d a l ,  
dem renommierenden Photographen der „Wildente11. Hjalmar ist der 
typische Renommist; er geht darin auf, soine Leistungen zu glorifizieren, 
von seinen grofiartigen Pliinen zu sohwatzen, aufdringlich seine Yorzlige 
zu schildern, die er indes gar nicht besitzt. Solche Figuren weist das 
Leben in beangstigender Ftille auf; sie belastigen uns auf Schritt und 
Tritt, ihre Ruhmredigkeit macht sie odios und man weicht ihnen gern 
aus. Die moderne Psychiatrie hat sich mit ihnen zu besehaftigen begonnen 
und ihre Liigenhaftigkeit krankhaft genannt. Denn nur zu oft ist der 
Zustand solcher Individuen von krankhaften Symptomen begleitot, sie 
leben sich allmahlich in einen Wahn hinein, beginnen an ihre lligen- 
haften Erzahlungen sclbst so fest zu glauben, dafi sie allmahlich nicht 
mehr im stande sind, Dichtung von Wahrheit zu unterscheiden. Sie ge- 
raten in den Bann der Autosuggestion: wiederholtes Erzithlen derselben 
unwahren Tatsachen liefi die wirkliche Begebenheit vor ilirem eigenen 
BewuBtsein derart in den Hintergrund treten, dafi sio endlich, wie 
Nietzsche sagt,2) nur durcli Illusionen leben, dafi ihr BewuBtsein nur die 
Oberflache s t r e i f t .  Dafi es moglich sei, sich selbst etwas vorzuliigen, ist 
eine Erkenntnis der modernen Psychiatrie. Noch Heinroth konnte in 
seinem Werke „Die Luge“ s) behaupten: „Es ist, wie gesagt, bereits dar- 
getan worden, dafi, wer da ltigt, einen a n d e r e n beltigen mufi, denn

J) Vielloicht ist i u gewissem Sinne auch JSir John Fal Staff zu den Liignern 
zu reehnen, die im Banne der A utosu^estion  stehen. E r ltigt sieli Heldentaten 
vor. die er nie begangen hat und die in seinem Munde immer desto gruber werden, je 
mehr Gliiubige sie finden. Die Ltige ist das Element, in dem er sich bewegt. Wenn er 
seiner Liigen iiberftihrt wird, hilft er sich mit einem W itzworte oder einer neuen Ltige 
aus der Klemme (vgl. H e l  b i g ,  Die Narrenwelt der Btihne, in W estermanns Monats- 
heften 1887, III , 650). Die Figur des Miles gloriosus in der W eltliteratur weist tiber- 
haupt viele Ziige dieses Lugnertypus auf.

2) W erke, X, 198.
3) Leipzig 1834.



s i ch  s e l b s t  k a n n  n i e m a n d  beliigen, eben weil jeder, wenn er ltigt, 
wei fi, dafi e r  1 tigt, weil er seine eigenc Llige kennt und weil, wenn 
jcmand seiner eigenen Llige glauben sollte, er in diesem Falle eben nicht
mehr weifi, dafi das, was er sagt, eine Llige ist ........  Also, nochmals:
N i e m a n d  be l l i g t  sieli s e l b s t . “

Hjalmar Ekdal ist ein Opfer der Le be ns l t i ge ,  in die er mit 
tausend Banden unlosbar yerstrickt ist. Er glaubt an seine Liigen, die er 
zunachst sieh selbst suggerierte, und an die er dann auch andere glauben 
maeben will. Da der Mensch befahigt ist, das, was ilim von anderen ein- 
geredet wird, zu glauben, ist er aucli im stande, sieli selbst etwas einzu- 
reden. Die moderno Psychiatrie hat mit der Autosuggestion ebenso zu 
rechnen wie mit der Suggestion. Und hieftir ist Hjalmar Ekdal ein tiber- 
zeugendes Muster. Man muli sieli unwillklirlich tragen, ob sein Zustand 
noch der eines normalen Mensehen sei. Denn die Lebensltige hat ent- 
schieden etwas Pathologisches an sich. Alan kann solche Individuen am besten 
durch die Umkehrung der Charakteristik kennzeichnen, die von der 
hollandischen „Clairon“ Adriana Maas  gilt: „La naturę a tout fait, l’art. 
rien a faire.“ Bei den Eigenllignern hat die Natur n i c l i t s  getan, alles 
ist kllnstlich bei ihnen entstanden.

Der Schweizer Psychiater D e 1 b r ii c k  weist in seinem Werke,, Die 
pathologische Liige* darauf hin, dafi sogar die Jagdgeschiehten mancher 
Renommisten hart an das Pathologische streifen. Naturlich kann man 
nicht jede „Aufschneiderei” unter die Kategorie „Wahnsinn“ einreihen. 
Den Bauernjungen in D e l i e r t s  „Der Bauer und sein Solin“ kann man 
ais eerlogen, prahlerisch u. dgl., nimmermehr aber ais pathologischen 
Ltigner hinstellen. Jedoch es gibt zweifellos Leute, die in ihrem Walni 
derart befangen sind, dafi sie an ihre liigenhaften Berichte glauben. Ein 
wunderbares Beispiel dieser Art hat D a u d e t  in seinem „Tartarin de 
Tarascon“ gezeichnet.

Tartarin hat nie seine Vaterstadt Tarascon verlassen, lebt indes in 
seiner Phantasie nur in Jagd- und Kriegsgeschichten und hat alle Reise- 
beschreibungen aus fernen Landem bereits hundertmal gelesen. Er be- 
kommt beinaho eine Anstellung in Shanghai, wo man mitunter den IJber- 
fall ron Tataren zu gewiirtigen hat. Alit soLcher Lebhaftigkeit malt er 
sich das dortige Leben aus, dafi er endlich selbst glaubt, er sei bereits 
in Shanghai g e w e s e u .  Er erzahlt oft von den dortigen Vrerhiiltnissen 
und Daudet gibt eine sehr lebhafte Beschreibung der regen Phantasie 
Tartarins. Die Schilderung des psychologischen Yorganges ist rortrefflich.

Der Zustand Tartarins ist anormal. Noch augenfalliger hat man es 
mit einem psycliisch abnormen Ltigner i n K e l l e r s  Roman „Der grtine 
Heinrichu zu tun (Kap. VII, Kinderverbrechen). NachDelbrlick (a. a. O. III.)



soi die Handlungsweise Heinricha von ,,retroaktiver Halluzination“ ge- 
leitet. „Lange ehe dieser Bcgriff wissenschaftlieh erkannt and beschrieben 
war, hat Keller meisterhaft den Vorgang dargestellt,“ sagt der Schweizer 
Psyeliiater.

Das betreffende Kapitel aus dem „gritnen Heinrich “ sei hier kurz 
skizziert und Delbriicks Folgerung angeschlossen.

Der etwa siebenjahrige Heinrich Lee spricht beim Spielen einige 
unanstandige Wortc vor sich hin, dereń Sinn ihm selbst unbekannt ist. 
Von der Mutter und dereń Freundin sofort eindring-lich befragt, von 
woni er diese Wortc gehort ha.bc, nennt er die Kamen alterer Schul- 
kameraden, mit denen er noch so gut wie gar nicht gesprochen liatte. 
Einige Tage spater werden diese Knaben in seiner Gegcnwarf peinlich 
ins Yerhiir genommen. Sie leugnen in hochster Yerwunderung. Heinrich, 
befragt, w o er die Worte von den Knaben gehort habe. „ist sogleich 
wieder im Zuge und antwortet unverweilt mit trockener Bestimmtheit: 
lin Bniderleinsholze". Darauf beschrcibt er eingehend die Art, wie ihn 
die Knaben zu dem Spaziergangc werfuhrt haben. Diese geraten aufier 
sieli, Heinrich wird nach dem Wege befragt. „Sogleich liegt derselbe 
deutlich vor seinem Auge und, angefeuert. durcli den Widerspruch und 
das Leugnen eines Miirchens, an das er nun selbst gląubt, da er sich 
sonst auf keine Weise den wirklichen Bestand der gegenw;irtigen Szene 
erklaren kann, gibt er Weg und Steg an, die an den Ort fuhrenL Er 
kennt, ihn nur vom fliichtigen Hiirensagen und, obgleicli er kaum darauf 
gomerkt liatte, stellt sich nun jedes Wort zur rechten Zeit ein. Noch nie 
hat man eine solche Beredsamkeit an Heinrich bemerkt wie boi dieser 
Erzahlung. Es kommt niemandem in den Sinn. Lei seiner .Mutter nach- 
fragen zu lassem ob er eines '1’ages nachts durchnafit nach Hause ge- 
kom men sei. (Er liatte erzithlt, er sei in den Bach gefallen.) Dagegen 
bringt man mit seinem Abenteuer in Zusammenhang, dafi ein und der 
andere Knabe die Schnie geschwanzt hatte, gerade um die Zeit, die 
Heinrich angibt. Man glaubt sowohl seiner groficn .lugend wie seiner 
Erzahlung. Diese fallt ganz unerwartet aus dem Himmel seines sonstigen 
Schweigens. Die Knaben werden strenge bestraft. Soviel sich Heinrich 
ais erwachsener Mann dunkel erinnert, war ihm das angerichtete Unheil 
nicht nur gleicligliltig, sondern c>r fuhlte noch eher eine Befriedigung in 
sich, dafi die poetische Gerechtigkeit seine Erzahlung so schiin und sicht- 
barlich ahrundete, daC etwas Auffallendos geschehen, gehandelt und ge- 
litten wurde, und das alles infolge seines schopferischen Wort.es. Er 
liegriff gar nicht, wie die mifihandelnden Jungen so erbost sein konnten, 
da der treffliehe Yerlauf der Geschichto sich "̂on selbst verstand und er 
hicran ebensowenig etwas itndern konnte wie die Alton ani Fatum.

•)*



Nacli Delbriick „sieht diese Geschichte einer rctroaktiven Halluzi- 
nation aullerordęntlieh ahnlicli. Die pciniiclien Fragen der Frauen und 
Lehrer suggerieren Heinrich die Antworten11. Er sieht ja bekanntlich 
sein Unrecht spater ein und sagt selbst: „Erst jetzt qu;ilte mich der 
Yorfa.ll mit yerdoppelter Wut und, so oft ich daran daclite, stieg mir das 
Blat z u Kopie und ich hatte mit aller Gewalt die Schuld auf jene leicht- 
glilubigen Incpiisitoren schieben, ja  sogar die plauderhafte Frau anklagen 
mogen, die a ul' die yerponten Worte gemerkt und nicht geruht hatte, 
bis ein bestimmter Ursprung derselben nachgewiesen war.11 Interessant 
ist, dali Heinrich von einem Mi i r c h e n  spriclit, an das er se 1 bs t g l a u b t c .  
In jenem Alter bat er Neigung zum Lligen. (Kapitel XII. Die Leser- 
familie. — Liigenzeit.) Durch die Lektiire scblechter Ritterromane wird 
seine Phantasie machtig erregt. Er erfindet einen regelrechten Liebes- 
roman, in dem er seine Kolie gegenuber einem Freunde lange Zeit in 
allen Einzelheitcn yorfiilirt, obwohl cr sieli der Lligen dabei bewufit ist. 
(Hierin ist er Hjalmar Ekdal direkt entgegengesetzt, der zu diesem Be- 
wuCtsein n i c l i t  kommt und an seine Lligen glaubt.1) Baki aber bricht 
Heinrich mit der Llige und den Lilgengefiihrten. Angeregt war die 
Phantasie des Knaben durch den Yerkehr mit einer alten, ])]ianta,stisclien 
Frau, die einen Trodlerladen besafi, wo er mannigfache Eindriieke empting. 
„Mit all diesen Eindriicken beladen, zog ich dann tiber die Gasse wieder 
nach Hause und spann in der Stille unserer Stube den Stoff zu grofien, 
traumerisclien Geweben ans, wozu die erregte Phantasie den Einsclilag 
gab. Sie v e r f l o c h t e n  s i e b  mi r  m i t  d e m w i r k l i c h e n  Leben ,  
d a 6 i ch  s i e k  a u m v o n i h m u n t e rs c h e i d e n k o n n t e.11 Nur daraus 
yermag er sieli ais gereifter Mann die Episode aus der Jugendzeit zu 
erkliiren, die er sonst gar nicht begroifen konnte.

Di e Gestalt des pathologischen Lligners, die Keller ais erster priizise 
darstellte und dem dann Ibsen nachfolgte, scheint in der neuesten Lite
ratur dominierend werden zu wollen. Meist sind es hysterische Frauen, 
dereń geradezu krankbafte Ltigenhaftigkeit demonstriert wird, wie die 
Felicitas in S u d e r m a n n s  Koman „Es war11 od er Frau Trialla in dem 
letzten Werke der Clara V i e b i g  „Absolyo te“. Hi er begegnet sieli das 
Problem der pathologischen Llige sehon sehr mit dem der Ehellige, dereń 
Betrachtung einem gesonderten Aufsatze yorbehalton bleiben muli.

Die Charakteristik, die J . J . D a v i d  von M itterwurzas H jatm ar entwirft, 
„Das Tbeater“, Band XIII.  Seite 61 ff.) scheint m ir ganzlich verfehlt.



III.

Eine Untersuchung, die dem Gebiete der Motiyenforschung ange- 
hort, wird nie vollauf befriedigen konnen, schon wegen des rein aufiei-- 
lichen Hindernisses, alles einschlagige Materiał in den Kreis der Be- 
trachtung ziehen, bezw. auftreiben zu konnen. Jede derartige Arbeit wird 
an diesem Gebreehen laborieren miissen, das allerdings — dessen ist sich 
der Verfasser selbst am besten bewufit —• in der vorliegenden Studie besonders 
krab vor Augen tritt. Zunitchst legte der sehr knapp zur VerfUgung stehende 
Raum grofie Besehriinkung auf, die dazu zwang, nur zwoi Probleme aus 
dem Uberaus variablen Thema von Wahrheit und Ltige in der Dicbtung 
lierauszugreifen. Eine Reihe einschliigiger Fragen, wie der Eheliige, der 
Kabinettsliige, der Ltige in der Schicksalstragodie u. s. w., soli demniichst 
ibre Beliandlung tinden. Aber auch die beiden abgehandelten Kapitel 
bediirften in vieler Hinsielit der Erganzung. Yollstandigkeit konnte lei der 
niclit nur wegen des oben beriihrten Raummangels nieJit erzielt werden, 
sondern yornelimlieh wegen der vielen Mlihseligkeiten, die ein Arbeiten 
in der osterreichischen Proyinz, fern von j e d e r  Bibliotiiek, bedingt. 
Viele Werke, die gern berucksichtigt worden waren, konnen deslialb 
liier nur mit dem Titel angefiiłirt werden, ohne dab dabei mit Yoller 
Sicherbeit beliauptet werden kiinnte, welcher Kategorie des Wabrlieit- 
Ltige-Problems sie zuzurechnen seien. Dasfolgende Yerzeichnis von Werken, 
die alle zu diesem Thema in Beziehungen stehen, erłiebt in keiner Weise 
den Anspruch darauf, samtliche einschlagigen aufzuzllhlen; nur was im 
Laufe der Zeit aus zweiter Hand zuganglich war, sei hier — vornelim- 
lich ais Erganzung zu Minors Bibliograpbie in seinem mehrfach er- 
wiihnten Aufsatze — verzeichnet.

1. „Modus flonini". (Aus dem X. Jahrhundert; Erzahlung von dem
Konig, der seine Tochter dem grofiten Liigner yerspricht; vgl. 
Heinzel, Kleine Sehriften, Seite 11.)

2. .,<luien mas miente, mas uiedra' (Wer am meisten Itigt, am meisten
kriegt). AYn Q u e v e d o  und Antonio de Me ndo  z a. (Yerloron 
gegangen; vgl. T i e k n o r ,  Geschichte der schonen Literatur in 
Spanien, I, 83, und Anmerkung 9, 1’erner II, 368, Anmerkung 1.)

3. „Les empenos del mentir”. (Enthalten in Alendozas Werken [1690],
Seite 254—296; nach Tieknor 1. c. mit dem yorigen Drama iden- 
tisch; in Le S ag  es ,,Gil Blas“ sind die Abenteuer Don Rafaels 
mit dem Herrn von Moyadas [Buch V, Kapitel 1] diesem spani- 
sclien Stlicke entnommen.)

4. „Engauar eon la verdadu (Mit der Wahrheit betrugen). Von Geronimo
de la Fuente. (Comedias nuevas escogidas, Madrid 1653, fltlehtige



Notiz bei Scliack, Geschichte der dramatischen Literatur und Kunst 
in Spanien, II, 641); eine Spezialuntersuehung bleibt yorbehalten.) 

5. „Der kiinstliclie Liigner11. Nach Calderons „Lanees de amur y for
tunaw (1635; vgl. Bolte, Das Danziger Theater [Theatergeschichtliche 
Forschungen, Band XIII Seite 120, 143.)

, 6. „La Duąuesa (le la Rosa11. Von Alonso de la Ye g a  (urn 1566). 
(Das Lohengrin-Motiv vereinigt mit der Yisionsszene aus „Egmont" : 
die Gestalt der W a h r h e i t  erseheint der gefangenen Herzogin; 
das Sujet stammt aus B a n d e l l o ;  vgl. auch Scliack, a. a. O., 
I, 231 ff.)

7. „Wahrgilt1', eine teutsche Schaferey, darinnen die Wahrheit verlier
und Wiederfindung vorgestellt worden. Von Heinrich To Ile  (1670; 
vgl. Goedeke, Grundrifi, lII : 489 : 216 und II. K o e l l n e r .  
Heinrich Tolle, ein Gottinger Dramatiker des XVI1. Jahrhunderts. 
Hannorer 1894).

8. „Sieg der W ahrheit1'. Yon B e a u m o n t  M a r i a  le P r i n c e
(Leipzig 1776; vgl. Karl He i ne ,  Der Roman in Deutschland von 
1774 bis 1778, Seite 5).

9. „Der Wahrheitssager oder Begebenheiten des Herm von Fillerville“.
Eine wahre Geschichte von einem Liigner. (Llibeck 1774, 2Teilc, 
vgl. Heine, a. a. O.. Seite 17.)

10. „Der Ritter der Walirlieit“. V on August Friedrich Ernst Lang-
bein.  (Berlin 1805. II. vgl. Goedeke, Grundrifi 2IV : 225 : 36 : 8.)

11. „Der Meisterliigner11. Yon J. X. Yogl .  (Abgedruckt im Taschen-
buche „ Frauenlob11, Jahrgang 1837; J) vgl. dazu Theaterzeitung, 
Jahrgang 1836, Kr. 237.)

12. „Der leiclitsinnige Liigner“. Kocelle von Fr. Schmidt. (Bauerles
Theaterzeitung, Jahrgang 1838, Nr. 31.)

13. „Der Liigner und sein Solin". (Aufgefuhrt am 21. Juli 1843 im
Wiener Leopoldstadter Theater; vgl. „Der Adler“, Jahrgang 1843, 
Nr. 173.)

14. „Liige und Waln,heit“. Von Prinzessin Amalia von Sachsen. (Yon
Minor besprochen; vgl. dazu Goedeke, Grundrifi 2I V : 669, und 
C. Reinhold im „Taschenbuch dramatischer Originalien“, heraus- 
gegeben yon Gustav R. y. Frank.)

15. „Der Liigner14. Lustspiel in 5 Akten von C h r i m f e l d .  (Nach Goldoni
und Lebrun bearbeitet; vgl. Bauerles Theaterzeitung, 1806, Nr. 9.) *)

*) Die Taschenbiicher erschienen immer im Herbste mit der niichstfolgenden 
Jahreszalil.



16. „Liige und Schatz11. Novellette von Ernst Rosę.  (Abgedruckt im
„Wanderer11, Jahrgang 1845, Nr. 218 ff.)

17. „Wahrlieit und Liige11. Novellette von G o r a n s k i .  („DieReichswehr11,
5. Dezember 1899.)

18. „Die rnmoralisclien“. Volksstilck von Yictor L ś o n  (ebenfalls am
Raimundtheater aufgefuhrt und durchgefallen).

19. „Verlogenes Volk£1. Yon Bernhard B u c h b i n d e r .  (Dieses angebliche
Volksstltck erlebte eine gerauschvolle Ablehnung am Wiener 
Raimundtheater, 1899.)

20. „ller Walirlieitsmund11, Operette yon Heinrich P l a t z b e c k e r  und
Adele Os t e r l o h .  Musik yon Heinrich P l a t z b e c k e r .  (Vgl. die ein- 
gesendete Rezension im Wiener „Humorist11 vom 20. November 1899; 
der Autor hat mir das Buch zugesandt; es behandelt die bekannte 
florentinische Sagę von der bocche de la verita.)

21. „Die erste Liige11. Lustspiel in 3 Akten yon Leo de C a s t e l  nuovo.
(Am Burgtheater im Janner 1895 abgelehnt worden.)

22. „Der Wahrlieit die Ehre11. Roman von Berta K e h r e n .  (Roman der
Breslauer „Schlesischen Volkszeitung“, Februar 1908.)

23. „Wahrlieit11. Komodie in 4 Akten. Von Clyde Fi tei ,  ubersetzt yon
Frau Pogson. (Premiero im Hamburger Thaliatheater am 20. Februar 
1908.)

24. „Die Liige11. Yon K e r e n y i .  (Neues Wiener Journal11, 6. Dezember
1899.)

25. „Liige und Wahrlieit11. Posse von J. L a t e i n e r .  (Repertoirestuck
einer Wiener ,,Volkssanger"trup]ie; mir nur aus Anschlagzetteln 
bekannt.)

26. „Die Liigner des Lebens11. (Romanzyklus von dem geschaftigen
Autor des beruclitigten „Gotz Kraflt11 Edward S t i l g e b a u e r ) .  Bisher 
erschienen zwei Teile: fl) „Der Borsenkonig11, b) „Das Liebesnest11.

27. „Liigenmarchen11 bei R e i n m a r  y o n  Z w e t e r  und dem M a r n e r
(sielie B a r t s c h ,  Deutsche Liederdichter 3XL, 49 und XLII, 39; 
ygl. auch XLII, 21); nachtraglich sei noch zu Seite 8 dieser Ab- 
handlung bemerkt, da6 der Marner Rugelieder gegen die Meineidigen 
und Liigner anstimmte1). (Bar t sch ,  a. a. O. XLII, 91), wahrend 
F r i e d r i c h  von S u n b u r g  (Bartsch, LXII, 1 ff.) dem Annen, 
Freigebigen und Liebenden zu liigen erlaubt.

o  Besonders X LII, 109, 110;
ach got, waer ieclich kafs eindru, swenn ez gat an den valschen eit! 
daz waere w ol: irst gar ze vil. nu swera, lieger, wS dir w e !



28. „Die Wiener Meerfalirt“. In einigen Fassungen clieses Schwankcs durch 
A t h e n a u s, Hugo von T r i m b e r  g, M o s c h er o scli, der„ Xeu eroffneten 
lustigen Sehaubiiime Mensclilielier Gewon- undThorlieiten“ (Seite 120) 
gemahnt das Motiv an die Autosuggestion Tartarins von Tarascon 
(vgl. v. d. II ag  en, Gesaintabenteuer, Bd. 2, >Seite LXVI. ff.)

Te s c hen ,  Mai 1908.



Jahresbericht
iiber den Zustand des k. k. Albrecht-Gymnasiumsin Teschen 

im Sclraljah re 19<) 7/08.

A .  Der Lehrkbrper.

1. Veranderungen.

1 . Der Lehramtskandidat F  r i e d r i c li H  i r s c h wurde zufolgc Erlasscs 
des k. k. Landesscliulrates vom 28. September .1907, Z. 71>60, zmn Sup- 
plenten bestellt. E r trat an die Stello des Supplenten J o s e f  K o p c c k y ,  
der durch zwoi Jalire an der Anstalt yerdienstliob gewirkt hatte.

2. An Stelle des nach Wien yersetzten Realscbulprofessors H u g o  
S o y k a  wurde zufolge Erlasses des k. k. Landesschulrates vom 5. Oktober 
1907, Z. 7995, der wirki. Realschullehrer K a r l  S t e g l  mit der Erteilung 
des Zeichenunterriclites betraut.

.'i. Dem Professor W e n z e l  B a b u s c b e k  wurde mit 1 . Juli 1907 
die 3. t^uin(|uennalzulage (Erl. vorn 5. Juli 1907, Z. 4793), dem Professor 
Dr. H e i n r i c h  F l e i s c h m a n n  mit 1. September 1907 die 3. Quin- 
ąuennalzulage (Erl. vom 7. August 1907, Z. 6002), dem Professor A n t o n  
L a n d s f e l d  mit 1. September 1907 die 5. Quinquennalzulage (Erl. vom 
7. August 1907, Z. 6003), dem Professor F r a n z  P i e t s c h  mit 1. September
1907 die 1. Quinquennalzulage (Erl. vom 17. Oktober 1907 Z. 83o2),
dem Professor D r. F r a n z  S i g m u n d  mit 1. Noyember 1907 die 1. Quin- 
(|uennalzulage (Erl. vom 20. Oktober 1907, Z. 8546), dem Professor 
H e r m a n n  B i l l  mit 1. April 1907 die 4. Quinquennalzulage (Erl. vom
17. Noyember 1907, Z. 9000), dem Professor J o s e f  L i n b a r t  mit 1 . Marz
1908 die 3. Quinquennalzulage (Erl. vom 12. Februar 1908, Z. 1074)
zuerkannt.

4. Die wirklichen Lelirer E r i c h  Y o i g t  (Erl. vom 30. Oktober 1907, 
Z. 8544), D r. O t t o  R o m m e l  (Erl. vom 4. Dezember 1907, Z. 9756), 
D r . L u d w i g  S c h w e i n b e r g e r  (Erl. vom 4. Dezember 1907, Z. 9050),
Dr. A d o l f  K i r c h m a n n  (Erl. yom 28. Marz 1908, Z. 2108) und
B r u n o  K r z y w o ń  (Erl. yom 2. Mai 1908, Z. 2997) wurden im Lehramte 
definitiy bestatigt und ihnen der Titel , Professor “ yerliehen.
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2. Beurlaubungen.

Beurlaubungen von langerer Dauer fanden in diesem Schuljahre nicht statt-

3. Stand des Lehrkorpers am Schlusse des Schuljahres 1907/08 
und Lehrfacherverteilung.

Name und Charakter

• S
ro.3
h
5-«O

Lehrfach und Klasse
— Na S© ®H

2.

3.

4.

D r. F ra n z  S p e n jfler ,
k. k. Direktor.

i .................. .............
I*. W cn ze l I ta h u sc lie k ,
k. k. Professor der VIII. 

j Eangsklasse, Yorsteher 
des Freiherr v. Cselesta- 

sclien Stiftes.

Ilcr iu a iin  Itill,
k. k. Professor der 

VIII. Eangsklasse.

D r. H ein r . F lc isc h in a iiii ,
k. k. Professor der VIII. 

Eangsklasse.

5.

6.

D r. Aclull K irc lim a im ,
k. k. Professor, Kustos 
der Lehrerbibliothek.

B ru n o  K rzyw ou ,
k. k. Professor.

II.

I. A

III. B

I -
A nton  la ii id s ic l il ,

k. k. Professor der VII. 
Eangsklasse, Kurator der 

Gabrielschen Stiftung, 
Kustos des geogr.-histor. 
Kabiuetts, Priifungskomm. 
f. Volks- und Burgersch.

J o se !  L in lia rt,
k. k. Professor der VIII. 

Eangsklasse.

Deutsch in V. und \ ’ll.

Katholische Eeligionslehre 
in I .— VIII. und in der 
Vorbereitungsklasse. Ex- 
horte ftir das Obergymn.

Latein in II. und IV. B, 
Deutsch in II.

Latein in I. A, Griechisch 
in VII., Deutsch in I. A 
und III. A.

Latein in III.  B und VII., 
Griechisch in V., Deutsch 
in III. B

Evangelische Eeligion in 
I.— VIII. und in der 
Yorbereitungsklasse.

Geographie und Geschichte 
in I. A, III. A, IV. B,
V. und VII., Bohmisch 
in 3 Kursen.

Latein in V., VI. und VIII.

IG
. 2 
■2

18

19

19

16
+  2

17

17
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9.
D r. T h e o d o r  O d s trć il,
k. k. Professor, Kustos 

des phys. Kabinetts.
VII.

Mathematik in l .  A, III. A, 
IV. A, V. u. VII., Physik 
in IV. A und VII.

23

10 .
K a r l  O rszu lik ,

k. k. Professor der 
VIT. Kangsklasse.

VI.
Griechisch in IV. B u. VI., 

Deutch in IV. B, Polnisch 
in vier Kursen.

I 2

+  «

u .
Kr a uz  P ie tsc li,

: k. k. Professor, Kustos 
der Schtilerbibliothek.

IV. A
Latein in IV. A, Griechisch 

in IV.A u.VIII., Deutsch 
in IV. A.

18

12 . Dr. O tto  U oim iicl.
k. k. Professor. III.  A

Lateinin 111. A, Griechisch 
in III. A, Deutsch in VI. 
und VIII.

17

13.
Dr. Iu id \v i;|

S c h w e in b e rjfe r ,
k. k. Professor.

V II1
Geographie UDd Geschichte 

i n l . B ,  II., III. B, IV. A, 
VI. und VIII.

22

14.
Dr. K r a u z  S ij|iiiiind ,

k. k. Professor, Kustos 
des naturhist. Kabinetts, 
Leiter der Jugendspiele.

—

Naturgeschichte in I. A, 
I. B, II., III. A, III. B., 
V. und VI., Mathematik 
in I. B, Logik in VII., 
Psychologie in VIII.

22

15. K r id l  Yoij[t,
k. k. Professor. IV. B

Mathematik in II.. III. B, 
IV. B, VI. und VIII., 
Physik in IV. B u. VIII.

21

16.
F r ie d r ic h  llir s c li ,

k. k. supplierender Gym- 
nasiallohrer.

I. B
Latein in I. B, Griechisch 

in III. B, Deutsch inl .B. 17

17.

D r. Adolf K eim diirfer,
Professor, isr. Religions- 
lehrer, Eabbiner und Pre- 
diger der isr. Kultus- 

gemeinde Teschen.

—
Israelitische Keligion in 

vier Abteilungen. 6

18. J o s c f  L iin d l. Vorbe-
Deutsche Sprache, Rech- 

nen, Schonschreiben, 21
Yolksscliullehrer. klasse Turnen und Gesang in

der Vorbereitungsklasse.

tv y v2
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Lohrfacli und Klasse
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r* a
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19.
I*. I.ikIh i<j K icrsk i,

Pfarroberkaplan. — Exhorte fur das Unter- 
gymnasium.

2

20.
I lr . l io r if it  I lc r tr ic l i ,

k. k. Kealscliulprofessor.
— Franziisische Sprache in 

einem Kursę. 2

2 1 .
T k e o ilo r  llaw iil,

k. k. Ubungsschullebrer. — Gesang in z we i Kursen. 4

22. K a rl Freihandzeichnen in drei
6k. k. Realschullehrer. Kursen.

O u s ta  v K lau s ,
23. k. k. Turnlehrer an der Turnen in drei Kursen. 6

Lehrerbildungsanstalt.

Ubersicht des Lehrpersonals:

1 Welt- Geist-k a t e g o r i e  lich lich

D irektor. .   1 —
P ro fesso ren .......................................................... j 12 j 2
Wirkliche L e l i r e r ..................................... i
Prov. L e h r e r ..............................................
Supplierende L e l ire r ....................................   1 1 1 —
H ilfs leh re r.................................................... 1*) 2**)
N e b e n l e h r e r .................................................  4 —

Zusammen . . j! 19 j 4

Dienerschaft.
A d o l f  Gr i i b l ,  k. k. Scliuldiener, Besitzer der Ebrenmedaille flir vierzig-

jahrige treue Dienste.

G e o r g  P u s t ó w k a ,  Ansliilfsdiener.

*) Der Leiter der Vorbereitungsklasse.
**) Der israelitische Religionslehrer und der katholische Exhortator flir das Unter- 

gyainasium.



li. Der Lnterriclit.

a) Religiose Ubungen.
Die katholiscłien Schiller wohnten zu Beginn des Schuljalires in Be- 

gleitung des Lelirkorpers dem Heiligengeistamte bei.
Fur dieselben fand der Gottesdienst an jedem Sonn- und Feiertag statt. 

Die Exhorten wurden fur die Ober- und Untergymnasiasten gesondert, abge- 
halten. Fur die Schiller des Obergymnasiums hielt sie der Eeligionsprofessor 
P . W. B a b u s c h e k ,  fiir die des Untergymnasiums der Pfarroberkaplan 
P. Ludwig B i e r s k i  ab. W&lirend der Messo sangen die Schiller bei 
Orgelbegleituug der Kirchenzeit entsprecliende, von dem Gesanglehrer Theodor 
D a w i d  eingeubto Kirclienlieder.

Im Oktober, April und Juli empfingen die katholiscłien Schiller die 
lieiligen Sakramente der Bufie und des Altars.

Am Fronleichnamsfeste beteiligten sieli die katholiscłien Schiller uuter 
Fiihrung des Direktors und einiger Lelirer der Anstalt an dcm feierlichcn 
Umzuge.

Am Scldusse des Schuljalires wohnten die katholiscłien Schiller in Be- 
gleitung des Lelirkorpers dem lieiligen Dankamte bei.

Beim Ertiffnungsgottesdienste, bei der ersten lieiligen Kommunion einiger 
Gymnasialschiller und boi den osterlichen Exerzitien hielt der Religions- 
professor in der Kirche feierliche Ansprachen an die Schuljugend.

Fiir die ovangelischen Schiller fand am 18. September ein feierlicher 
Erilffnungsgotfesdienst, am 4. Oktober, am Namensfeste Sr. Majestat des 
Kaisers, ein Festgottesdienst, am 19. November, am Tage des Naniensfostes 
weiland Ilirer Majestat der Kaiserin, cino Gedenkfeier in der Gnadenkirche 
statt. Am 4. Ju li wurde ein feierlicher Sclilufigottesdienst abgehalten.

Im Schuljahre fand fiir die evangelisclien Schiller in regelmafiigem 
Weehsel an dem einen Sonntag der Scliulgottesdienst im Festsaale statt, 
wahrend an dem anderen Sonntag die evaugelische Jugend dem deutschen 
Gottesdienste der Gemeinde in der Gnadenkirche beiwohute.

Am 8. Dezember und am 22. Marz wurden die Schiller zur Beiclite 
und lieiligen Kommunion gefiihrt.

Die israelitischen Sclitller waren verpflichtet, dem Gottesdienste ilirer 
Konfession beizuwohnen. Aufierdeni hielt der Prediger der liiesigen Kultus- 
gemeinde, Professor Dr. A. L e i m d i i r f e r ,  an jedem Samstag naclimittags 
(3V4 Ulir) eine Exhorte fiir die israelitische Jugend ah.

b)  Durchfukrung des Lehrplanes.
I. l ) i e  oh l i g a  t e n  L c h r f i i c h e r .

In den obligaten Lehrgegenstanden wurde nacli dem Lehrplane vom
26. Mai 1884 mit Beriicksiclitigung der h. Minist.-Erlasse vom 2. Mai 1887, 
Z. 8752, vom 14. Janner 1890, Z. 370, vom 30. September 1891, Z. 1786, 
voiu 24. Mai 1892, Z. 11.372 und 11.373, und vom 8. Jan i 1899, Z. 16.304,



unterrichtet. Der Unterriclit in der 1., 111. und IV. Klasse wurdc in zwei 
Abteilungen erteilt. — In der V. Klasse wurde der Unterriclit in der Natur- 
gescliichte in 3 wochentlichen Unterrichtsstunden, in der III. Klasse der 
Unterriclit in Geograpbie und Geschichte in 4 wochentlichen Unterrichts
stunden, in der VII. der Unterriclit in Physik und Chemie in 4, in der 
VIII. Klasse der Unterricht in Physik, letzterer vom 15. Marz angefangen, 
in 4 wochentlichen Unterrichtsstunden erteilt.

Da die Durehfiihruug des Lehrplanes genau dem Normallehrplane ent- 
spracli, werden im folgenden nur die absolvierte Schul- und Privatlektiire, 
die Themen zu den deutsclien Aufsatzen im Obergymnasium, der Lelirplan 
fiir die israolitisclie Religion und fiir die Vorbereitungsklasse angeftihrt.

Absolvierte Lektiire 1907/08.

1. Schullektiire und deutsche Privatlektiire.
a) L a t e i n i s c h e  u n d  g r i e c h i s c h e  S c h u l l e k t i i r e .

III. A - K l a s s e .  Latein: Cornelius Nepos: I, II, III, VI. — (^. Curtius 
Rufus, I, II, III, IV, VI, VII, X, X III, XIV, XIX, XX, X X II.

III. l i - K l a s s e .  Latein: Cornelius Xepos: Miltiades, Themistokles, 
Aristides, Cimon, Epaminondas. — Curtius Rufus, hist. Alex. Magn. I, II, 
III, IV, VI, VII, VIII, X, X X II (Chrestomathie v. Golling, 2. Aufl.).

IV. A - K l a s s e .  Latein: Caesar, Bell. Gall. I, II, VI, c. 9— 28. — 
Oyid. (Sedlmayer, 6. Aufl.): Metam. 1, 2, 3.

IV. B - K l a s s c .  Latein: Caesar, Bell. Gall. 1, II, VI, c. 9— 28. Ovid. 
(Sedlmayer, 6 . And.): Metam. 1, 2, 3.

V. K l a s s e .  Latein: Livius I, X X I (Auswahl). — Ovid. (Sedlmayer, 
(i. Aufl.): Metam. 5, 6 , 11, 12, 16, 17; Easti 5, 11; Trist. 1, 8, 12.

V. K l a s s e .  Griechisch: Xenophon (Chrestomathie yon Sclienkl), 
Anabasis I, II, III, IV, V, VI, VII. — Homer (cd. Christ), Ilias I und II.

VI. K l a s s e .  Latein: Sallust, Bell. Jugurth. — Cicero, in Catilinam I,
— Vergil: Eklog. 1 , 5 ; Georg. I, 1 — 42; II, 116 —176, 319 346,
458— 540: Aeneis I (Golling). — Caesar, Bell. civ. III, c. 84 — 99.

VI. K l a s s e .  Griechisch: Homer, Ilias V, VI, IX, XVI,  X X II. —
Herodot I, 23— 24,  8 5 - 8 8 ;  VI, 94— 120; VII, 1— 25;  33— 46;
53 — 5 7 ; 100— 105 (Auswahl von Scheindler). — Xenophon (Chresto
mathie von Schenkl), Kyrop. I. St., § 1 u. 2; 11. u. III. Stuck: Apomn.
I . Stuck.

VII. K l a s s e .  Latein: Cicero pro Milone, pro Archia poeta; Laelius 
de amicitia. —  Verg. (Golling): Aon. IV, VI, IX .

VII. K l a s s e .  Griechisch: Demosthenes, Phil. I. u. II I .;  Olynth., I.; rrspt 
Trfi stprpTj? —- Homer, Odyssee I, V, VI, IX , XI.



V III. K l a s s e .  L ate in : Tacitus, Germania c. 1— 27;  Annal. I,
1 — 49 : IV, 37— 42, 57— 59; XV, 38—45. — Horaz, Odeń: I, 1, 3, 
4, 6, 7, 11, 14, 17, 18, 21, 22, 28, 32, 34, 37, 38; II, 3, 6, 7, 10, 
13, 14, 20; III, 8, 9, 13, 16, 21, 30 ; IV, 2, 3, 7, 8, 9, 12. Epod. 1, 
2, 13 ; Sat. I, 1 , 9.

VIII. K l a s s e .  Griecliisch : Platon, Apologie und Kriton, Schlufikapitel 
aus Phaedon. — Sopliokles, Elektra. — Homer, Odyssee X X II (n. Christ).

6) D e u t s c h e  S c l i u l -  u n d  P r i v a t l e k t i i r e .

V. K l a s s e :  Lektiire des Lesebuclies.
VI. K l a s s e .  S c h u l l e k t i i r e :  Lessings Minna von Barnhelm.
P r i v a t l e k t u r e :  Lessings Nathan der Weise.

VII. K l a s s e .  S c h u l l e k t i i r e :  Goethe: Ipliigenie; Schiller: Maria 
Stuart, Wilhelm Tell.

P r i  v a 1 1 ek  t i i r e  : Shakespeare: Macbeth, Goethe: Gotz von Berlichin- 
gen, Egm ont; Schiller: Die Rauber, Kabało und Liebe, Don Carlos, Wal- 
lenstein.

V III. K l a s s e .  S c h u l l e k t i i r e :  Lessing: Hamburgische Drama
turgie; Goethe: Hermann und Dorothea; Lessing: Laokoon; Grillparzer: 
I )as goldene VlieB, Traum ein Leben.

P r  i va t le  k t ii r e : Kleist: Prinz von Homburg; Grillparzer: Konig 
Ottokars Gliick und E nde; Otto Ludwig: Zwischen Ilimmel und E rd e ; 
Hebbel ,, Die Xibelungen“ ; Gerhard Hauptmann: Die yersunkene Glocke.

2. Aufgaben flir die deutschen schriftlichen Arbeiten 
am Obergymnasium.

V. Klasse.

a) S c b u l a r b e i t e n .

1. Aus welehen Griinden erklart sieli die grofie Toilnahme der Griechen 
an dem Tode des Ibykus?

2. Das Meer in Schillers Taucher und in Goethes Fischer.
3. Das grofie und das schlichte Heldentum Wilhelm Felis (nach 

I ihland).
4. Welche Bedeutung hat der Kriegsknecht in Geibels Tod des Tiberius?
5. a) Die Leiden eines Schiffbriichigen (nach Chamisso). 

b) Ein Besuch auf dem Lande (nach VoB).
6. Wie entzicht sich Reineke der Vollstreckung des Todesurteils ?
7. Wodurch wird der Groll des Peliden Achilleus erregt?
8. Wie gelingt es Hiion, den Auftrag Kaiser Karls zu yollfiiliren ?



b) H a u s a r b e i t e n .

1. Stoter Tropfen hohlt den Stein.
2. 1 >ie Keize des Waldes.
3. ltast' ich, so rost" ich.

. 4. Der Nutzen des Waldes.
5. Korperlicho Ubungpn im Winter.
6 . Was lockt die Mcnschen in die Fenie J*
7. Der Frilhling kommt.
8 . Der Friihling im Bild der Jugend.
9. Leieliter traget, was er traget,

Wer Gedujd zur Biirde leget.

VI. Klasse.

a) S c h u i a r b e i t e n .
1. Dor Tagesmythus in der deutschen lleldensage.
2. Siegfrieds erstes Auftreten in Worms (nacli der I. Arentiure des 

Nibelungenłiedes).
3. Ubersetzung des Liedes .. Do der sumer komen was* vou Walter 

von der Yogolweide.
4. „Arbeit und Fleifi, das sind die Fliigel,

So fiihron uber Strom und IIugel“ (Fischart).
5. Kultur und Natur in Hallers Alpen".
6 . ,. Obne Kast, olmc Hast* (Goethe).

b) H a u s a r b e i t e n .

1 . Das Leben ist der Gttter hochstes niclit,
Der Fbel groBtes aber ist die Schuld (Schiller).

2. Schuld und Siihne in Wolframs .Parcirai*.
3. Es gibt kein iluBeres Zeichen der Hoflichkeit, das niclit einen tiofen 

sittlichen Grund luitte. Die reclite Erziehung witre, welche dieses Zeichen 
und den Grund zuglcich tiberlieferte (an Wolframs „Parcival“ zu erweisen).

4. Der Mensch ein Kind der Sorge (Herder).
5. Grimmelshausens „Simplizissimus* und Wolframs ,,Parciral*. Ein 

Vergleich.
6. Klopstocks patriotisclie Odeń.
7. Das Problem der Ehre in Lessings „Minua von Barnbelm*.

VII .  Klasse.
a) S c h u i a r b e i t e n .

1. J . G. Herder. Charakteristik nacli Goethes Dichtung und Wahrheit.
2. Die erste Szene in Goethes Gotz und ihre Bedeutung fiir das 

ganze Drama.
3. Warum tritt Giitz an die Spitze der aufriihrerischen Bauern ?
4. Inhalt und Bedeutung des Monologs IV. 1 in Goethes Iphigenie.
5. Quid sit futurum cras, fugę quaercre. Was ist von diosem Dichter- 

worte zu halten?



6. a) Beurteilung der Kedensart: „Man lebt nur einmal auf der W elt". 
b) Welche Griindo macłit Maria Stuart in ihrer Unterredung mit

Burleigh (I. 7) gegen ihre Yerurteilung geltend?

b) H a u s a r b e i t e  n.
1. Not entwickelt Kraft.
2. Die dramatische Steigerung im ersten Akte von Shakespeares „Macbeth“.
3. Die Bedeutung der Gebirge im Haushalte der Natur.
4. Fiir den Edlen ist kein schSner’ Gliick,

Ais einem Fiirsten, den er ehrt, zu dienen.
5. Warmii ist alle W elt dem Grafen Egmont so hołd':'
(i. 1 nwiefern erinnert Scliillers „Kabale und Liebe“ an Lessings „ Emilia 

Galotti1 ?
7. Durcli welche Mittel wird Nausikaa von Homer ais Furstentochter 

gekeunzeiclmet ?

VIII. Klasse. 
o) S c h u l a r b e i t e n .

1. Der Gedankengang in Schillers „Lied yon der Glocke”.
2. Cliarakteristik des Wirtes in Goethes „Hermann und 1 )orothea‘\
3. Inwieferne kommen die Tendenzen der Komantiker in A. W. Schlegels 

„ Zueignung an die Dicliter“ zum Ausdrucke?
4. Die Darstellung des Laokoon in Dichtung und bildender Kunst.
5. Perfer et olidura: labor hic tibi proderit olim.

b) H a u s a r b e i t e n .
1. Der Krieg in seinen yerderblichen und seinen giinstigen Wirkungen.
2. Der GroBe Kurftirst in Kleists „Prinz yon Homburg“.
3. Goethes Epos „Hermann und Dorothea“, yerglichen mit der Quelle..
4. F in andres Antlitz zeigt, eh’ sie geschehen,

Ein andere.s zeigt die yollbrachte Tat. (Schiller.)
5. Wie haben unsere Klassiker die Ergebnisse von Lessings „Laokoon" 

ausgentitzt ?
6. Griechentum und Barbarentum in Goethes „Iphigenie auf Tauris" 

und Grilljiarzers „Goldenem Ylies“.

3. Kontrollierte Privatlektiire in den altklassischen Sprachen.
a) Im  L a t e i n  i s c li en.

Y. Klasse.
Firla : Caesar, B. Gall. 11, c. 1 —20. —  Łowy: Ovid (Sedlmayer, 

(i. Aufl.), Met. Nr. 13, 18, 23. -— T ym a: Caesar, B. Gall. II, c. 1 —35. VI.

VI. Klasse.
Heczko: (Jyid (Sedlmayer, 0. Aufl.), Met. Nr. 8, 10, 11, 14, 15, 18: 

Fast. Nr. 4, 6, 7, 8, 9: Sallust, Catilina, c. 1— 25. — Holexa: Sallust,



Catilina; H ist.: orat. Cottao, epist. Pomp.; Cicero, II. u. III. Catil.; Ovid, 
Trist. Nr. 2, 5, 7; Vergil, Georg. I, 160— 203. —  Kaniat: Livius III 
(Ausw. nach Zingerle); Yergil, Georg. I, 160—203. —  K appel: Ovid, Met. 
Nr. 13, 20, 23, 26, 27, 30; Past. Nr. 1, 2, 4 , 6 , 7 ,  8 ,9 ,1 0 , 12; Jugend- 
ged. Nr. 3, 5 ; Trist. Nr. 6, 7; Sallust, Catilina; Yergil: Ekl. 4 ; Georg. 111, 
179— 208, 339—383. — Kabaczka: .Sallust, Catilina; Cicero, II. C a til.— 
Lipowski: Sallust, Catilina; Cicero, II. und IV. Catil.; Yergil, Ekl. 4 u. 7. 
— Meuschik: Ovid, Met. Nr. 9, 13, 19, 21, 26, 30; Past. Nr. 4, 6, 7, 
8, 9 ; Trist. Nr. 5; Cicero, II. und III. Catil. — Peter: Vergil, Ekl. 4; 
Georg. I, 100— 203. — Rzihak: Ovid, Jugendged. Nr. 3 ; Past. Nr. 4, 9; 
Sallust, Catilina c. 1—45. — Sikora : Ovid, Met. Nr. 19, 21, 23, 26; 
Sallust, Catilina; Cicero, II. Catil. —  Sporysz: Cicero, II. Catil.; Ovid, 
Met. Nr. 19, 23. —  Zagóra: Livius, I I ;  Cicero, II. Catil.

VII. Klasse.
Berger: Cic. de imp. Cn. Pomp.; Plinius’ epistulae (ed. K ukula): I, IX. 

XV, XVII, X X II, XX V II, X X V III, XX X V I, XX X V II, XLIV,  Yergil. 
Aen. II. — Dyboski: Apuleius: Amor u. Psyche (ed. Norden); Verg. Aen. V. 
P rey: Verg. Aen. II. — Gramm: Cic., or. in Cat. III.  — Grtinbaum: 
Cic., de rege Deiotaro; Yergil Aen. V. — lloffenreich: Cic., de imp. Cn. 
Pomp.; Vergil, Aen. II. —  Protzner: Cic. in Cat. III;  Liv. X X II, 1— 20; 
Cic., Somnium Scipionis; Verg. Aen. X II. — Pustelnik: Yerg. Aen. II, V.

Strauch: Cic. in Cat. III, IV ; Sali. beli. Cat.; Yerg. Aen. II. — Tlial: 
Apul. Amor u. Psyche; Cic. de imp. Cn. Pomp.; in Cat. I I ;  Catull (Die 
roni. Elegiker ed. Jurenka); XII,  XIII,  XIV, XV ; Albius Tibullus: I, II, 
V, V II; Sextus Propertius; II, IV, V, VIII ;  Incerti poetae de Sulpiciae et 
Cerinthi amore: IV, V, VI, VII, VIII,  IX,  X. — W rablik: Verg. Aen. 
II, V, XI. — Zwieli: Cic. Tusc. diput. I.

VIII. Klasse.
Bechtloff: Tacitus, ltist. I, c. 1 50. — Berger: Livius, II, c. 1 45;

Pliaedrus (recogn. Stowasser) I, I I : Quintilian, Inst. orat. X, 1 , § 1— 131 
(ed. P. Meister); Tacitus, Germ. c. 28 bis Schlufi; Agricola. — Gorlitz : 
Vergil, Aen. V (Golling); Plinius, Epist. (ed. R. C. Kukula) 1— 14. — 
Neumann: Cicero, Cato maior, pro Marcello, de natura deor. (ed WeiSenfels, 
Teubn.) I, c. 1 — 5, 12; c. 16,42— 20, 5G ; definib. I, c. 9,2!)— c. 21,72. -  
Kosenthal: Vcrgil, Aen. V, VI (Golling); Cicero, proM ilone; Plinius, Epist. 
(ed. R. C. Kukula) 1— 8. — Wagner, Yergil, Aen. VII (Golling).

U) Im  G r i e c l i i s c h e n .

V. Klasse.
Banszel: Xen. Heli. (ed. Sorof.): I. — Pirla : Xen. Heli. (ed. Sorof.): I. 

■— Gwiggner: Xen. Heli. (ed. Sorof.): I. 1. 2, 3. —  Gwuźdź: Xen. Heli.
(ed. Biinger): 1 .1 —5. — H erczyk: Xen. Heli. (ed. Biinger): I. 1 —5. — 
Lerch: Xen. Heli. (ed. Biinger): 1. III. — Łowy: Xen. Heli. I. — 
Peschke: Xen. Heli. III.  1, 2, Anabasis (ed. Sclienkl): IX . — Kobitschek: 
Xen. Heli. (ed. Biinger) I. 1—5. — Sikora: Xen. Heli. (ed. Biinger): f. II.



Steffek: Xen. Heli. (ed. Sorof.) 1. — Stefka: Xen. Heli. (ed. Biinger):
1. 1—5. — Suchanek: Xen. An. (ed. Schenkl): V III. — Swierkosz: Xen. 
Heli. I. — T y m a : Arrians Anabasis V. 9—19, VII. 24—29. Xon. An. (ed. 
Schenkl) VIII. — W oytek: Xen. Heli. (ed. Biinger): I.

VI. Klasse.
(labzdyl: llias III, VII. Heczko: Ilias III, IV;  Ilerodot III,

39— Bi. Heller: Xenophon, Heli. I, 1, Ilias III, XIX,  Herod. III.
ii!) - [.'i. — llo lesa: Ilias IIT, IV, X, X IX , Herod. III. 39- 43
und 120 125. — .Jenkner: Ilias III, IV, Herod. 111, 39 43 und
120 — 125. — Kauiat: Ilias XII, Herod. III, 39—43 u. 120— 125. -  
Kappel: Ilias III, IV, XIX, Herod. III, 39— 43 und 120— 125. 
Kabaczka: Ilias III, X, XIX, Herod. 111,39— 43 u. 120— 125. — Kuznik : 
Herod. III, 39— 43. —  Lasota: Ilias III, IV, VII, X IX . Herod. V, 4 9 —51 : 
VIII,  15 — 2(>: 121 — 125: 140 —144. — Lipowski : Ilias IV, VII, X,  XII,  
XIX,  Xenopli. Kyrop. (Clirestom. v. Schenkl) Nr. VI, VII, VIII,  IX, X. 
Herod. I, 108 — 130. — Mrowieć: Herod. V, 49 -54. — Pawlik: Herod. 
[U, 39— 43. — Rzihak: Ilias VII, X, XII, X IX, Herod. III, 39— 43. - 
Schulz: Ilias XIX,  Herod. III, 39 — 43. —  Sikora: Ilias III, IV, VII. 
VIII. X, XII, XIX.  Xenoph. llell. 1. 1— 3. Her. I, 2K— 33; III.
39— 13: 120 — 125: 153 —159. — Śliwa: Ilias III, IV, Herod. III.
39 4.3. — Śliwka: Ilias XIX,  Herod. III. 39 — 43. — Sniegoń : Ilias
XIX.  — Sporysz: Ilias III, VII, XIX, Herod. III, 39— 13. — Szymo- 
czek: Ilias III, IV, Xenoph. Kyrop. (Chrestom. v. Schenkl) Nr. IV, 
Herod. III. 39—,43. — Tomitza: Ilias VIII. Herod. III, 39— 43. - 
Zagóra: Ilias IV, VII, Xenoph. Kyrop. (Chrestom. von Schenkl) Nr. IV. 
Herod. III. 3 9 - 4 3 :  120—125: V III, 1— 14.

VII. Klasse.
Berger: Iłom. Ilias X, XI,  XI X:  Od. II, III ;  Dem. Dl. III. 

I)vboski: Dem. Ol. II. — Grunhaum: Herod. VII. I - 9 ;  Iłom. Od. 111, 
Iloffenreich : Xcnoph. Apomn. St. II. (Schenkl); Od, II, III, IV, VII. 
Protzner: Herod. II. 2, III. 1 —3;  Hom. Ilias X ; Dem. Ol. II: Horn. ( )d. III. 
VII, XXI I I ;  Xenoph. Kyrup. VIII (Schenkl).— Pustelnik: Hom. Ilias XII,  
XI X:  Od. II. T lia l: Hom. Ilias VII, XV, X V II; Thukyd. 1 .1 1 0 . -
Wrahlik : Dem. Ol. 11.. Phil. II; Hom. Od. II. VII. — Zwieb: Hom. 
Ilias XIX:  Dem. Ol. Ii. VIII.

VIII. Klasse.
Rcehtlofif: Platon, Euthyphron, Symposion cc. 32 -3 6  (Dic Kapitel in der 

Sehulausgabe). DroBler : Homer, Odyssee VII. u. XVII.  — Kallina: Homer, 
Odyssee XVI. -  Kohn: Homer, Odyssee V III; Platon, Euthyphron c. 1 -9. 
Kuhisch : Homer, Ilias X, Odyssee VII. - - Matuszek : Homer, Odyssee VII.

Mrowieć: Platon, Symposion cc. 32 30. Neumann: Homer, Odyssee
XV, X V III, XX, XXIII .  Orszulik: Platon, Euthyphron; Symposion
cc. 32— 30. Rosenthal: Homer, Ilias II, Odyssee II, III, VII, VIII. XI.

-  Sobek : Ilerodot, VIII cc. 55 — 90; Homer, Odyssee VII. Wagner: 
Homer, Odyssee Ili, XI.



4. Israelitischer Religionsunterricht.
I. Abteilung (1. und 2. KI.). Ausgewahlte Kapitel aus dem 1. und 2. Buche 

Mosis (nach Kayserling). Hebr. Grammatik: Vokale, Silben5 Tonzeichen, 
Substantiv. Bibl. Geschichte: Voti David bis zum babylonischen Exil (nach 
Ehrmann 1. Teil). Liturgie. — 2 St. w.

II. Abteilung (3. und 4. KI.). Ausgewahlte Kapitel aus dem 3. und
4. Buche Mosis (nach Kayserling). Hebr. Grammatik: wie Abteilung I. — 
Bibl. Geschichte: Die Propheten bis nach Daniel (nach Ehrmann 1. Teil). 
Liturgie. —  2 St. w.

III . Abteilung (5. und 6. KI.). Ausgewahlte Kapitel aus dem 4. und 5. Buche 
Mosis (nach Kayserling). Hebr. Grammatik: Substantiv bis inki. I. Kon- 
jugationsform des regelmaRigen Verbums. Geschichte: Yon Titus bis zu den 
Gaonim (nach Ehrmann 2. Teil). Liturgie. — 1 St. w.

IV. Abteilung (7. und 8. KI.). Ausgewahlte Kapitel aus dem 5. Buche
Mosis (nach Kayserling). Hebr. Grammatik: Redeteile im allgemeinen mit 
besonderer Riicksicht auf das Verb. Geschichte: Von den Gaonim bis zur
Neuzeit (nach Ehrmann 2 . Teil). Liturgie. —- 1 St. w.

5. Vorbereitungsklasse.
Naclidem Se. Exzellenz der H err Leiter des Ministeriums fur Kultus 

und Unterricht mit dem lioh. Erlasse vom 11. August 1895, Z. 11793, prin- 
zipiell genehmigt hatte, dafi mit Beginn des Schuljahres 1895/96 eine Vor- 
bereitungsklasse fiir die hiesigen deutschen Mittelschulen errichtet werde, bat 
Se. Exzellenzder Herr Minister fiir Kultus und Unterricht mit dem holi. Erlasse 
vom 14, November 1895, Z. 25422, die rucksichtlich der Vorbereitungs- 
klasse gctroffencn Verftigungen sowio den nachgewiesenen Aufwand und den 
Lelirplan fur diese Klasse genehmigt.

Die Vorbereitungsklasse hat die Aufgabc, Knaben vornelimlich pol- 
nisclier Muttersprache die zum Eintritte in die crste Klasse der hiesigen 
Mittelschulen erforderliche Vorbildung zu geben und so den Mittelschulen die 
ungehemmtc Durchfiihrung ihrer Lehrpliine zu ermoglichen. Von diesem Stand- 
punkte aus ist der nun folgende Lehrplan zu beurteilen:

1 . L e h r z i e l :  Erlangung derjenigen Kcnntnisse, welclie nach dem 
Ministerialerlasse vom 27. Mai 1884, Z. 8019, durch dio Aufnahmspriifung 
in die e r s t e  Klasse eiuer Mittelschule konstatiert werden sollen, also An- 
eignung einer solchen Pertigkeit im Sprechen, Lesen und Schreiben der 
deutschen Spraclie ais Ilnterrichtssprache der Mittelschulen in Tesehen, dali 
der Schiiler dem Unterrichte der ersten Klasse des Gyrnnasiums oder der 
Realschule mit Verst:indnis folgen kann.

2 . L e h r g e g e n s t a n d e :  I. Obligate: a) R e l i g i o  n s l e h r c ,  wb- 
c h e n t l i c h  zwei  S t u n d e n :  a) katholische: Glaubens- und Sittenlebre nach 
dem groBeren Katechismus. Biblische Geschichte; ,3) evangelisclic: Biblischo 
Geschichte und Luthers Katechismus.

6) D e u t s c h e  S p r a c h e ,  wij cli en t l i  ch 12 S t u n d e n :  a) Sprechen, 
Lesen, Wiedcrgabe des Gelesenen, Memorieren von Redensarten und 
Abschnitten des Gelesenen (6 Stunden); p) S p r a c l i l e l i r e :  der reine 
und der erweiterto Satz, Elemente des zusaminengesetzten Satzes. Im An- 
schlusse an dic Satzlehre dio regelmaBige Formenlehre, Ubungen in



der Satz- und W ortanalyse (4 Stunden). Wiichentlicli G liausliche 
Ubungen, alle 14 Tage eine Schularbeit; *f) Ortbographie (2 Stunden): 
Laut- und Silbenlelire, Dehnung und Scharfung, groBe und kleine Anfangs- 
buchstaben. Im I. Somester wochentlicb eine orthographische Ubung ais 
Schularbeit; im II. Somester wecbseln ortbograpbische mit stilistiscben, aufdie 
Reproduktion von einfachen Erzahlungen beschrankten Ubungen.

c) R e  cli n en, wcieli e n t l i c h  4 S t u n d e n :  Ansclireiben und Lesen 
mehrziffriger Zahlen; die vier Rechnungsarten mit unbenannten und ein- 
narnigen ganzon und Dezimalzablen unter besonderer Riicksichtnakme auf 
das Kopfrechnen. —  Das Wichtigste tiber Mafie und Gewichte. •— Riir 
jcde Lebrstunde liausliche Ubungen, alle 14 Tage eine Schularbeit.

d) S cli ii n s c li r e i b e n, w o c h e n t l i c b  2 S t u n d e n :  deutsche Kurrent-, 
lateinische Kursivschrift. Vou Stunde zu Stunde liausliche Ubungen.

e) T u r n e n ,  w i i c h c n t l i c h  2 S t u n d e n :  Ordnungs-und Freiiibungen 
mit Handgerat; Freispringen, leichte Stiitz- und Ilandlibungen ara Barren 
und am Reck; Turnspiele.

f )  G e s a n g ,  w o c h e n t l i c b  1 S t u n d e .  [Zufolge Erlasses des bolien 
k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterriclit vom 15. Juni 1907, Z. 20123 
(Landesscliulrats-Eilafi vom 2. .luli 1907, Z. 4888) voin Scbuljabre 1907/8 
angefangen unter die obligaten Lebrgegenstande eingereiht. ]

Anmerkung: Die Unterrichtssprache ist in allen Fachem die deutsche, 
Vnrmittlungsspraclio die polnische.

A n f n a h m e :  In die Vorbereitungsklasse werden vorerst die bei der 
Aufnahmsprtifung in die I. Klasse des Gymnasiums oder der Realscliule 
zuriickgewiesenen Knaben aufgenommen, sodann Schiller, die sich aus 
den Volksscbulen fiir die Aufnahme in die Yorbereitungsklasse melden, 
das n o u n t e  Lebensjabr zuriickgelegt haben oder im laufenden Solarjahre 
/.uriicklegen und eine Kenntnis der deutsclien Spracbe besitzen, die lioffen 
liifit, dafi sie dem Unterrichte in der Yorbereitungsklasse folgen kiinnen. Die 
Entscheidung tiber letzteres wird dem aufnehmenden Direktor tiberlassen.

Die Schiller der Yorbereitungsklasse zahlen weder eine Aufnahmstaxe 
nocli einen Lehrmittelbeitrag.

Das halbjahrige Schulgeld betragt 10 Kronen.
Die Schulgeldzahlung kann unter den fiir die Mittelscliulen geltenden 

Bestimmungen (Erlafi vom 12. Ju li 1886, Z. 9681) gestuudet und erlassen 
werden.

Schiller, welclie die Yorbereitungsklasse mit gutem Erfolge zuriick
gelegt haben, werden o h n e  A u f n ah m s p r ii f u n g in eine Teschner Mittel- 
schule aufgenommen. Fiir die Aufnahme in die Mittelschule einer anderen 
Stadt gilt der beziiglicli der Gymnasien in dem Minist.-Erl. vom 10. No- 
vember 1857, Z. 18937 (Org.-Entw. § 61, 2), ausgesprochene Grundsatz. II.

II. D ie  w a h l f r c i e n  L e h r g e g e n s t ii n d e. 

a )  1‘o lu isr li .

I. Ab t . e i l ung ,  2 St. w.: Einllbung der polniscben Schrift nebst den 
wichtigsten Regeln der Rechtschreibung. Deklination und Komparation der 
Adjektiva und anderer adjektivischer Worter, Bildung und Komparation der 
Modaladverbia; Genusregeln; Deklination der Substantiva; praktische



Ubungen im Konjugicren —  im Ansclilusse an A. Poplińskis „Elementar- 
buch der polnisclien Spraclie". Memorieren von Yokabeln, Ubersetzen, Sprech- 
iibungen. Alle 2 Woehen eine schriftlielie Arbeit.

II. A b t e i l u n g ,  2 St. w.:  Das Notwendigste aus der Lautlehre.
Kegel mafiigc Formenlehre. Lektiire gowahlter Lesestiicke aus „Wypisy 
polskie11 I. Memorieren kurzer Gedielite. Alle 3 Woehen eine schriftlielie 
Aufgabe.

III. A b t e i 1 u ng, 2 St. w .: Lautlehre; Deklination und Komparation. 
Lektiire ausgewahlter Lesestiicke aus „W ypisy polskie14 II. mit Erklarung, 
teilweiser Ubersetzung und Wiedererzahlung. Memorieren von Gedicbten. 
Alle 4 Woehen ein Aufsatz.

IV. A b t e i l u n g ,  2 St. w.:  Lektiire aus „W ypisy polskie1' f. O.-G.
II. Vortrag liingerer Gedichte. Gelegentliche Wiederholung der Gram- 
matik. Alle 4 Woehen ein Aufsatz.

l>) ISiiliiuiscli.
I. A b t e i l u n g ,  2 St. w.: Anfangsgriinde des Unterrichts. Konju- 

gation des regelmiifiigen Zeitwortes in allen Zeiten, Deklination der Substautiva 
und Adjektiva. Einiibung der Formen an Beispielen des I. Teiles des „Lelir- 
ganges der biilimischen Sprache" von Charyat. Ubersetzungen aus dem 
Bohmischen ins Deutsche und umgekehrt. Sprecli- und Diktandoiibungen. 
Vortrag kurzer Gedielite. Schriftliehe Arbeiten nacli Bedarf.

II. A b t e i l u n g ,  2 St. w.: Fortsetzung der Formenlehre auf Grund 
des II. Teiles des Lehrbuches von Charvat. Erklarung kurzer Lesestiicke 
unter Gebrauch der bohmischen Spraclie. Sprecli- und Diktandoiibungen. 
Vortrag kurzer Gedichte. Schriftlielie Arbeiten nach Bedarf.

I I I . A b t e i l u n g ,  2 St. w.: Gelegentliche Wiederholung der Grammatik, 
insbesondere der Deklination und der Syntax. Lektiire von Musterstiicken 
aus Schobers Bohm. Lesebuche mit grammatisch-stilistischer und sachlicher 
Erklarung im AnschluG an eine Ubersicht der Literaturgescliichte. Vortrag 
liiiigerer Gedichte. Alle vier Woehen eine schriftlielie Arbeit.

c) F r n u z o s is c l i .
I. A b t e i l u n g .  Auf Grund der Lesestiicke von F e t t e r - A  l s c h e r s  

Lehrgang I. wurden die Schiller in die Elemente der franzSsischen 
Formenlehre eingefiihrt; es wurde einige Lbung im Lesen, Ubersetzen und 
miindliehen Gebrauch der Spraclie erzielt. Die yorgeriickteren Schiller 
lasen Fetter-Alscher, Lehrgang II. 1—39, und Montesąuieu, Considdrations, 
12 bis Endo.

<l) F r c i l ia n d z e ic l in e n .
I. A b t e i l u n g ,  2 St. w .: Zeichnen einfacher freier Ornamente im

modernen Stile. Zeichnen von Naturformen (Blatter und Bliiten).
II. A b t e i l u n g ,  2 St. w.: Die Grundsatze des Perspektivzeiclmens 

nach der Anscliauung. Freies Zeichnen und Malen geonietrischer Modolle 
in Einzel- und Gruppendarstellungen. Perspektiyische Studien uach der 
Natur.



III. A b t e i l u n g ,  2 St. w.: Zeichnen plastischer Ornamente und pflanz- 
licher Naturmotive. Erklarung der Gestaltung des menschliclien Kopfes 
und Ubungen im Kopfzeichnen nacli Vorlagen und Gipsmodellen. Land- 
scliaftliclie Studien nach der Natur.

e) T u r n e n .
I. A b t e i l u n g :  Bildung der Reihe ; Richten, Offnen ; Marscliieren; 

D auerlauf; Reihungen. Einfaclie Arm- und Beintatigkeiten. Langes 
Schwungseil; Freispringen; Hangeliibungen an den wagreeliten Leitern; 
K lettern ; Sttitziibungeu ani B arren; einfaebe Lauf- und Ballspiele.

II. A b t e i l u n g :  Dauerlauf; Weiterentwicklung der Reihen. 3- bis
8zeitio;e Ubunesfolgen ans dem Gebiete der Frei-, Eisenstab- und Hantcl- 
ubungen. Geratubungen nacli der Ministerialverordnung vom 12. Februar 
1897, Z. 17201 ex 1896, fUr die 2. und 3. Klasse. Spiele.

III. A b t e i l u n g :  Dauerlauf; Ordnungslibungen zur Erlangung offener 
Aufstellungen und ais Bescliaftigungsinittel nacli dem Dauerlauf. Zusammen- 
geselzte Ubungsfolgen aus dem Gebiete der Frei-, Eisenstab- und Hantel- 
ttbungen; einfaebe Ubungen ais Dauerubung fortgesetzt. Geratturnen im 
AusmaBe der obigen Verordnung nacli Vogt und Buley, I. und II. Stufe.

f )  S te u o y r a p h ie .
I. A b t e i l u n g ,  2 St. iv.: Wortbildungs- und Wortklirzungslebre mit 

fortgesetzten 'Ubungen im stenographischen Scbreiben und Lesen. Elemente 
der Satzkiirzungslehre.

II. A b t e i l u n g ,  2 St. w.: Vollstandige Theorie der Satzkiirzungs- 
lelire, sowolil Klang- ais aucli Formkttrzung; Ubungen im Nacbscbreiben 
von Diktaten mit steigender Geschwindigkeit bis zu 85 Worten; Lektilre 
gekiirzter Schrift.

(/) Gcsan«|.
I. A b t e i l u n g ,  2 St. w.: Lehre von dem Notensystem, den

Tonen, dereń Zeicben, Wert und Einteilung, die Taktarten. Die Inter- 
valle, Erbiiliungs- und Erniedrigungszeichen. Entwickluug der Tonleiter 
und der Tonarten C-, G-, D-, A-, F-, B-Dur, A-, E-, D-Moll. — Trefi- 
iibungen, ein- und zweistimmige Lieder.

II. A b t e i l u n g ,  2 St. w .: Gemiscbter Cbor und Mannercbor (drei-
und vierstimmig).

li)  Ka1lij|ra|tli ic.
In e in  e r  A b t e i l u n g ,  2 St. w.: Die Kurrent- und Lateinscbrift

nach der Vorschrift und Taktiermetbode.

C . Die Lehnnittel.
I. Einnahmen fiir diesen Zweck im Scłiuljalire 1907/08.

1. Lebrmittelbeitrage der S c h i l l e r ..............................................  252 K  — h
2. A u fn a h m sta x e n ...........................................................................  672 K  — h
3. Zeugnisduplikate .....................................................................  4 K — h

Im ganzen 928 K — b
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II. Zuwachs im Jahre 1907/08.
1. L e h r e r b i b l i o t h e k .

(Kustos: Prof. Dr. Adolf Kirchmann.)

a) D u r c h  A n k a u f :  1. Zeitsclirift fiir die osterr. Gymnasien, 1908.
2. Zcitschrift filr das Gymnasialwesen (Berlin), 1908. 3. Berliner philo-
logische Wochenschrift, 1908. 4. Bibliotheca philologica classica, 1908.
5. Grimm, Worterbuch der deutsclien Sprache (Fortsetzung). 0. Necker, 
Grillparzer. 7. Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in Wien, 1908.
8. Historiselie Yierteljahrschrift. Hrsgeg. von G. Seeliger, 1908. 9. Zeit- 
schrift fiir den physikalischen und chemischen TJnterricbt, 1908. 10. Monats- 
hefte fiir Mathematik und Physik, 19. Jahrg., 1908. 11. Monatsschrift fur
holiere Scbulen. Hrsgeg. von Kopkę und Mathias 1908, 7. Jahrg. 12. Wester- 
manns Monatshefte, 1908. 13. Thesaurus linguae Latinae (Fortsetzung).
14. Biologisches Zentralblatt. Hrsgeg. von Dr. Rosenthal. Leipzig 1908.
15. Deutsche Literaturzeitung. Hrsgeg. v. Dr. Paul Hinneberg in Berlin,
29. Jahrg., 1908. 10. Yierteljahrsschrift fur kSrperliche Erzieliung, 4. Jahrg., 
1908. 17. Bibliotheca philologica classica, 1898. 18. Diels, Fragmente
der Yorsokratiker, 1. und II. Bd. 19. Siegwart, Logik, 2 Bde. 20. Michaelis, 
Archaol. Entdeckungen des X IX . Jahrhundcrts. 21. Gomperz, Griechische 
Denker, 14. Lfg. 22. Birt, Die Buchrolle in der Kunst. 23. Jahrbuch des 
hoheren Unterrichtswesens, 20. Jahrg., 1908. 24. Die Mittelschulentjuete 
im k. k. Min. fiir Kultus und Unterricht, hrsgeg. im Auftrage des Ministcriums, 
1908. 25. Otto, Sprichworter und sprichwortliche Kedensarten der Romer.
26. P . Ovidius Naso ex iterata Merckelii rec. vol. II. (Maturitatstexte) in 
sechs Exemplaren. 27. Rohde, Der griechische Roman. 28. Homers Ilias 
von Ameis-Hentze, 1 . 4. Heft, Ges. 1— 12. 29. Thesaurus linguae Latinae, Yol.
III, fasc. 2. 30. Kultur der Gegenwart I., 8. 31. Cholevius, Die be-
deutendsten Romanę des XVH. Jahrhunderts. 32 .Minor, XeuhoclideutscheMetrik,
2. Aufl. 33. Huch, Bliitezeit der Romantik. 34. Huch, Ausbreitung und 
Verfall der Romantik. 35. Weltrich, Friedrich Schiller. 36. Khull, Ge- 
schichte der altdeutsclien Dichtung. 37. Castle, Lenaus samtliche Werkc. 
38. Schmidt Erich, Lessing, 2 Bde. 39. Supan, Grundziige der physikali
schen Erdkunde, 4. Aufl. 40. Sieyers-Deckert, Kordamerika. 41. Buchholz, 
AUgemeine Erdkunde in Charakterbildern. 42. Buchholz, Die Erdteile in 
Charakterbildern. 43. Ostwald, Schule der Chemie. 44. Frick, Physikalische 
Technik, II. Bd., 1 . Abt. 45. Muller, Technik des physikalischen llnter- 
richtes. 46. Lassar-Cohn, Chemie im taglichen Lebcu. 47. Credner, Die 
Elemente der Geologie, 10. Aufl. 48. Pax, Pflanzenverteilung in den Kar- 
pathen. 49. Graeber, Idealschulgarten im XX. Jahrliundert. 50. Supplement- 
heft zur Zeitsclirift fiir das Gymnasialwesen 1907.

b) D u r c h  S c h e n k u n g :  1 . Botanische Zeitsclirift, 1908 (Geschenk
des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht). 2. Mitteilungen der 
k. k. Zentralkommission fiir Erforschung und Erhaltung der Kunst- und 
historischen Denkmale (Fortsetzung). 3. Sitzungsberichte der philosophiscli- 
liistorischen Klasse der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, 156. Bd.,
3. und 4. A bh.; 157. Bd., 1., 2., 3., 4. A bh .; 158. Bd., 3., 4., 5. A bh.; 
159. Bd., 1 ., 2., 4. Abh. ; 160. Bd., 1 . Abh. (Geschenke der Akademie).
4. Anzeiger der mathematisch-naturwissenschaftl. Klasse der kaiserl. Aka-



demio der Wissenschaften 1907, mit 1 Beilage (Geschenk der kaiserl. Aka
demie). 5. Fontes rerum Auslriacarum, II. Abt., 60. Bd. (Geschenk der 
kaiserl. Akademie). 6. Archiv des Yereines ftir siebenbiirgische Landeskunde. 
Neue Folgę, 34. Bd., 3. und 4. H., 35. Bd., 1. H. (Geschenk des Vereinos). 
7. Gemoll, Griechisch-deutsches Sclml- und Handworterbuch (Geschenk des 
Dir. Dr. Spengler).

2. S c h i i l e r b i b l i o t h e k .
(Kustos: Prof. F . Pietsch.)

Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  Lamport, GrolSschmetterlinge, Lieferung 
10— 30. — C. G. Calwers Riiferbuch, 6., yollig umgearbeitete Auflage, 
herausgegeben von Camillo SchaufuB, Lieferung 1— 7. —  60 Jahre auf 
Habsburgs Throne, von Johannes Emmer, I. und II. Band.

Zu wa c h s "  d u r c h  S c h e n k u n g :  Eine denkwiirdige Neujahrsnacht,
geschenkt von E. Hyross III. b KI. — Heldentaten unserer Yorfahren, gesch. 
von E. Hyross III. b KI. — Der Menschenfreund auf dem Throne, Leben 
und Wirken des edlen Kaisers Josef IT., gesclienkt von Hans Pustelnik. —• 
F. Strobl von Raeelsberg, Radetzky, geschenkt von Siersch Hildebert III. b KI.
— Aser Bey Abdallah, der Arab erfritz, geschenkt von Roland Haas III. b KI.
— Ferd. Schmid, Richards Fahrt nach dem Heiligen Lande, geschenkt von 
Flor. Hermann III. b KI. — J . H. O. Kern, Die Freibeuter von Sumatra, 
geschenkt von Hans Pustelnik III. b KI. Daniel Defoe, Robinson Crusoe, 
geschenkt von Jul. Kohn III. b KI. — Osterreichische Jugendbucher Nr. 1 — 6, 
geschenkt von Hildebert Siersch III. b KI.

3. G e o g r ap  h i s ch e L e h r m i t t e l .
(Kustos: Prof. A. Landsfeld.)

D u r c h  A n k a u f :  Das Horizontmodell. Dr. Fried. U m lauft: Physik. 
Schulwamlkarte des Deutschen Reiches. Dr. Friedr. Umlauft: Physik. Schul- 
wandkarte der Sudetenlander. Dr. Friedr. Umlauft: Physik. Schulwandkarte 
von Australien. Rich. K iepert: Polit. Wandkarte von RuBland. V. Sprun- 
ner-Bretschnoider: Ilistor. Wandatlas (Europa urn 350 n. Chr.). Rich.
Kiepert: Polit. Wandkarte der Balkanhalbinsel. Heinr. Kiepert: Wandkarte 
von Altgriechenland. E. Letoschek : Terrainmodelle.

4. N a tu  rh  i s to r  i s c h e L e h r m i t t e l .
(Kustos: Prof. Dr. Franz Sigmund.)

D u r c h  A n k a u f :  Ein physiologischer Thermostat (fiir Paraffinein-
bettung, Bakterienkulturen, Brutzwecke). Ftlnf pflanzenphysiologische Appa- 
rate. Ein Stereoskop samt Glasphotogrammen embryologischer und anatomi- 
scher Natur.

5. P h y s i k a l i s c l i e  L e h r m i t t e l .
(Kustos: Prof. Dr. Theodor Odstrćil.)

D u r c h  A n k a u f :  1. Ahdampfschale aus Blei. 2. Arsenwasserstoff-
apparat. 3. Handexsikkator. 4. Filtriergestell. 5. Burettengestell. 6. Pipetten- 
gestell. 7. Morser von Achat. 8. W^asserbad aus emaili. Stahlblech. 9. Zwei 
Eprouyettengestelle. 10. Zwei Feilen. 11. Drei HeBzylinder. 12. Porzellan- 
morser. 13. Pinzette. 14. Schmelztiegel aus Porzełlan. 15. Gasrohrenofen 
nach Fletcher. 16. Trockenturm. 17. Gitter von Rowland mit Statir, Halter 
und Etui.



III. Stand der Lehrmittelsammlungen am Schlusse des Solar-

Nummern .

jahres 1907.
Lelirerbibliothek.

72, Stand 15254

Nummern .
Schiilerbibliothek.

9; Stand 1351

Nummern .
Geographie und Geschiclite.

11, Stand 368

Nummern .
Matliematische Lelirmittel.

— , Stand 83

Nummern .
Naturaliensam mlung.

K, Stand 7641

Nummern .
1’bysikalisclie Apparate.

24, Stand 482

Nummern .
Areliiiologisclie Lelirmittel.

— , Stand 44

Nummern .
Munzensammlung.

— , Stand 278

Nummern „
Freihandzeicbnen.

— , Stand 466

Nummern .
Lelirmittel fiir den Gesang.

— , Stand 40

Ftti' den Betrieb der Jugendspiele.
Stlick 08

Allen Gonue ni und Freunden des Gymnasiums, welclie zur Ver- 
mehrung dor Lelirmittel beigetragen liaben, wird liiemit wiirmstens gedankt.

D . Verfugungen der vorgesetzten Behdrden, soweit sie 
allgemeines Interesse beansprncheii.

1. ErlaB des k. k. Landesschulrates vom 16. Oktober 1907, Z. 8519: 
l)ie k. k. Staatsbahndiroktion in Olmiitz teilt mit, dali ScliUlern und Schiile- 
rinnen ijffentlicher Schulanstalten in beriicksichtigenswerten Fallen die Be- 
giinstigung bei Fahrten zum alleinigen Zweoke des Scliulbesuches aucli auf 
jeno Falle erweitert werden kann, wenn Schiller anfangs der Schulwoche in 
den Scliulort fahron und nur am Samstage sieli in den Hoimatsort zuriick- 
begeben. Gesuche durch die Schulleitung an die Staatsbalindirektion in Olmiitz.

2. ErlaB des hohen k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 
29. Februar 1908, Z. 10051, womit die neue Vorsclirift fiir die Abhaltung 
der Keifepriifungen an Gymnasien der im Reichsrate yertretenen Konigreiche 
und Lauder erlassen wird.

3. ErlaB des hohen k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 
29. Februar 1908, Z. 10053, womit angeordnet wird, daB bis auf weiteres



wahrend des II. Semesters im Stundenplane der VIII. Klasse eine vierte 
wOchontliclie Stu udo fiir Physik ausschlielilich zur Wiederholung angesetzt 
werde.

U. 31 aturitiltspriifungen.
Bei der am Schlusse des Schuljalires 1906/07 in der Zeit vom 10. bis 

13. Ju li unter dem Vorsitze des Herrn k. k. Gymnasialdirektors D r. F r a n z  
1’ r o s c l i  abgehaltenen mlindlichen Maturitatspriifung wurden von don 
23 Abiturienten der Anstalt 6 fiir reif mit Auszeichnung, 16 fiir reif 
erklart, 1 zur Wiedcrliolungspriifung nach den Ferien zugelassen. Dieser 
wurde bei der am 23. Septembor unter dem Yorsitze des Herrn k. k. Landes- 
schulinspektors Franz S l a m e c z k a  abgehaltenen Wiederholungspriifung auf ein 
Jahr reprobiert, erhielt die Erlaubnis zur Ablegung einer Wiederliolungs- 
priifung vor Beginn des II. Semesters und wurde bei dieser, die am
5. Fcbruar 1908 unter dem Vorsitze des Herrn k. k. Landesschulinspektors 
Franz S l a m e c z k a  stattfand, fiir reif erklart.

Von zwoi Extornisten, die sieli zmn Haupttermine gemeldet hatteu, 
trat 1 zuriick, 1 erhielt die Erlaubnis zur Ablegung einer Wiederholungs- 
priifung nach dcm Ferien, bei der er fiir reif erklart wurde.

Es verliel5en demnacli die Anstalt mit einem Zeugnisse der lteifc zmn 
Besuche einer Universitttt:

2 N a m e

A
lte

rs
-

ja
hr

e

Daucr der Studien Kerufsstudiuiti

i. Blumenthal Arnold 19 8 Jahre offentl. Jus
o Chlebek Johann . 21 9 F  orstwesen
3. Chlumsky Franz . 19 9 ;> i* Philosopliie
4 Fiala Rudolf . 20 9 unentschiedeu
5. Grauer Fritz . 18 8 Chemie
6. Gryez Marzell 19 8 Philosopliie
7. Havlas Franz* 21 8 Theologie
8. Janiczek Faul. 21 8 Medizin
9. Juroszek Georg* . 20 8 n r 1 'hilosophie

10. Kotulski Richard . 21 9 Militarakademie
1 1 . Kozdon Eugen 21 8 Theologie
12 . Kuchejda Ernst . 20 9 Bodenkultur
13. Olszak Heinrich . 20 8 Theologie
14. Pollak Hans . 20 9 Geologie
15. Raschik Alois* 21 8 Theologie
16. Raszka Paul . 20 8 Medizin
17. Schenk Adolf . 21 9 Bergwesen
18. Schlauer Heinrich* 21 9 Theologie
19. Spitzer Alfred* 19 8 Jus
20. Stamberger Heinr. 19 8 r Jus
2 1 . Stefan Bruno . 21 8 Theologie
22. Wurzian H. R. v.* 19 8 ,, „ Exportakademie
2.3. Zaar Josef . 20 8 Jus
24. SitcP Paul 24 10 (1 J . Extern.) Lehrfach

‘) Rei f  mi t  Auszeichnung.



Zur diesjalirigen Maturitatspriifung meldeten sieli alle 24 offentliclien 
Schiller; ein Absolyent der liealschule wurde der Anstalt zur Ablegung der 
Ergiłnzungspriifung zugewiesen.

Die schriftlichen Priifungen wurden in der Zeit vom l . b i s  3. Juni ab- 
gelialten. Den Examinanden wurden folgende Aufgaben gestellt:

1. D e u t s c h e r  A u f s a t z :
a) Das Alte stiirzt, es iindert sieli die Zeit 

Und lieues Leben bliiht aus den Ruinen.
(I)ii> Richtigkeit des Satzes ist dureh Beispielc aus dem Naturhaushalte; 

aus dem taglichen Leben und aus der Geschichte zu beweisen).
b) Inwiefern ist die griechische Kultur dureh die klimatisclien und 

geographischen Yerbaltnisse bedingt?
c) Goethes Stellung zur Antike in den yerschiedenen Perioden seiner 

Entwicklung.
Das 1. Tliema wurde von 14, das 2. yon 6, das 3. von 4 Abiturienten 

gewiihlt.
2. L a t  e i n :  Liyius XXVI, c. 18.
3. G r i e c h i s c h :  Sopliokles, Aias 992— 1028 (mit Weglassung ein es 

Yerses).
Die intindliche Maturitatspriifung wurde in der Zeit vom 24. bis 27. Juni 

unter dem Vorsitze des Herrn k. k. Landesschulinspektors Franz S l a m e c z k a  
abgehalten.

Das Ergebnis wird zugleicli mit dem Namensveizeiclmisse der appro- 
bierten Abiturienten im niiclisten Jaliresberichte veroffentlieht werden.

F .  C l i r o i l i k .

8. Ju li und 16. September: Aufnalimspriifungen fiir die 1. Klasse.
17. September: Wiederłiolungs- und Nachtragspriifungen.
18. September: Feierlicher Eroffnungsgottesdienst.
19. September : Beginn des Unterriclits.
Am 4. Oktober, ais am Tage des Allerhochsten Namensfestes Seiner 

k. u. k. Apostolischen Majestat des Kaisers, fand fiir die katholischen Schliler 
ein Festgottesdienst statt, an dem aucli der LehrkSrper teilnabm, und ein 
Gottesdienst in der Gnadenkirche fiir die evangelisclien Schliler; tags zuvor 
hatten sich die israelitiseben Schliler am Festgottesdienste im Tempel 
beteiligt.

31. Oktober: Ferialtag fiir die eyangelischen Schliler.
Am 19. Noyember, ais am Tage des Namensfestes weiland Ihrer 

Majestat der Kaiserin Elisabeth, wurde fiir die Scliiiler jeder der drei 
Konfessionen ein Trauergottesdienst unter entsprechender Teilnahme des 
Lehrkorpers abgehalten.

Die Weihnachtsferien begannen am Samstag den 21. Dezember mittags 
und wahrten bis einschliefilich 2. Janner.

Am 10. Janner wohnte der Herr k. k. Landesschulinspektor F r a ń  z 
S l a m e c z k a  dem Unterrichte in mehreren Klassen bei.

Am 15. Februar wurde das erste Semester mit der Zeugnisverteilung 
gescblossen, am 19. Februar der Unterricht wieder aufgenommen.



Am 4. April wurde im stadtischen Eathaussaale ein Schtilerkonzert zu 
Gimsten der Dr. Philipp Gabrielschen Lehrmittelstiftung abgelialten. Das 
Programm war folgendes:

1 . „Dem I\aiser". Gem. Chor von Th. Dawid.
2. „Andante contabile” aus dem D-Dur-Streichquartett von P. Tschai- 

kowsky.
3. Klaviervortrag : „Hochzeitstag auf Troldhangen ” von Ed. Grieg.
4. „Zigeunerleben”. Gem. Chor mit Klavierbegleitung von R. Schumann.
5. SoloYOrtrage des Herrn Hugo Dawid aus Troppau:
a) K. Loewe: Spirito santo,
b) Er. Schubert: Frilhlingsglaube.
(i. Violinvortrag: 2. und 3. Satz aus dem Yiolinkonzert Nr. 7 von

Ch. de Beriot.
7. Sechs altniederdeutsche Yolkslieder aus der Sammlung des Adrianus 

Yalerius vom Jahre 182f>, flir Mannerchor und Baritonsolo und Begleitung 
des Pianoforte bearb. v. E. Kremser mit yerbindender Dichtung von K. Bieber.

8. Yiolinvortrag: Lombardi-Phantasie von H. Vieuxtemps.
9. Deklamation : „Nis Randers“ von Otto Ernst.
10. Gemischte Chore

a) „Abscliied vom W alde“, von Felix Mendelssohn-Bartholdy.
b) Friihlingspolka, v. A. Zedtler.

11. Deklamation: „Der Graf von Habsburg”, von Friedr. v. Schiller.
12. „Osterreich, mein Vaterland“. Gem. Chor v. Heinr. Fiby.
llie unermudliehe Betatigung des Gesanglehrers T h e o d o r  D a w i d ,  

dem die Anstalt auch die Mitwirkung des Herrn Hugo Dawid, eines viel- 
versprechenden jungen Kiinstlers, zu danken liatte, sichertc don Darbietungen 
der Schiiler einen vollen Erfolg.

Die Osterferien wahrten vom 15. bis 21. April.
Am 2. und 3. Mai weilte der Herr k. k. Landesprasident Maximilian 

Graf C o u d e n h o r e  in Teschen; er besichtigte am 2. yormittags die Eaume 
der Anstalt; au demselben Tage wurden auch die Direktoren der Tescliner 
Mittelschulen huldroll in Audienz empfangen.

Am 21. Mai war Ferialtag. An diesem Tage unternalimon samtliche 
Klassen unter Flihrung der Professoren Ausfliige ins Gebirge, die von prach- 
tigem Wetter begtinstigt waren.

1 . bis 3. Jun i: Schriftliche Maturitatspriifung.
Di(> lieilige Beiclite und Kommunion faud fiir die katholischen Schiiler 

am 8. und 9. Oktober, am 13. und 14. April und am 2. und 3. .Tuli statt.
Das Schuljahr wurde am 4. Juli mit einem feierlichen Dankgottesdienste 

gości llossen.



Cr. Schiiler.

I. Yerzeichnis der Schiller.")

I. A -K lasse .

1 . Bernstein Heinrich.
2. Beyrer Julius, Kied.-Kreuz- 

stetten, N.-<).
3. Duiawa Leopold.
4 . Feuereisen Adolf, Cisną, G.
5. Gaidzitza Franz, Marienliiitte, U.
6 . Gwóźdź Benedikt, Karwin.
7. Hirsch Walter, Waasemorstadt 

Leoben, Steiermark.
*8. Hyross von Kisviczap Walter. 
*9. Janisch Ernst, Freistadt.
10. Karzeł Karl, Hermanitz.
11. Langer Richard, Karwin 

*12 . Lenoch Erhard.
*13. Mayer Karl.
*14. Opalski Cornel Anton, Skot- 

schau.
15. Perl Alfred, Orlau. 
lii. Peter Leo.
17. Pindór Richard, Esseg, Slawon. 

*18. Reichert Otto Ewald.
19. Sehanzer Bruno, Łazy.
20. (Schmidt Egon, Olmiitz, M.)
2 1 . (Sliva Anton, Altsohl, U.) 

*22. Sniegon Josef, Mittel-Suchau.
23. Tomitza Heinrich, Karwin.
24. Turcer Alexander, Menzelinsk, 

RuBl.
*25. Wagner Hugo, Ustroń.

26. (WciB Rudolf, Olmiitz, M.)
27. Weissberger Edwin.

*28. Witrzens Wilfried.
(25)

I. 15-Klassc.

1. Balon Karl, Nieder-Bludowitz.
2. Czarny Josef.

*3. Dostał Leo, Oderberg-Stadt.
4. (Diibon Gustav, Fulnek, M.)
5. Gefiner Hermann, GroB-Opa- 

towitz, M.
6 . Gorewoda Karl, Konskau.
7. Griinfeld Ernst,
8. Klappholz Markus, Ustroń.
9. Kubica Georg, Orlau.

10. Kuczek Emil, Marklowitz.
11. Lustig Walter.
12. Machold Karl.
13. Mocek Johann Wilhelm, Rot- 

tenlian, G.
14. Morcinek Paul, Oldrzychowitz, 

*15. Pelitz Johann, Jagerndorf. 
*16. Pollak Fritz.
17. Raik Artur, Liptó-Vazsecz, U.
18. Samek Leo, Dombrau.
19. Siegel Pinkus, Zator, fi.
20. (Siersch Erich, Sarajevo, Bos- 

nien).
21. Stuchlik Eduard.
22. (Tramer Oskar, Baschka).
23. Wagner Ernst, Bród a, d. Save, 

Slawonien.
24. Wiklicky Josef, Oderberg-Stadt.
25. Winkelmann Walter, Schwarz- 

wasser.
26. Zimmermann Walter, Orlau.
27. ZunkoviC Orestes, Briinn, M.

(24)

*) Die Schiller, dereń Namen m it * versehen sind, haben im II. Semester ein 
Zeugnis der ersten Fortgangsklasse m it Vorzug erhalten; die Namen jener Schiller, welche 
im Laufe des Jahres ausgetreten sind, sind mit ( ) yersehen. Wo der Geburtsort oder
das Heimatland nicht besonders bezeichnet wird, ist Teschen, bezw. Schlesien zu ver- 
stehen. Andere Abkiirzungen: M. =  M ahren; B. =  Bbhmen; N.-O. =  N ieder-Ósterreich; 
Pr.-Sch. =  Preufiiseh-Schlesien; U. =  U ngarn; G .  =  Galizien.



II. K lasse .

1. Allnoch Karl.
2. Baseh Walter, Polna, B.
3. Białek Karl.
4. Binko Karl, Ernsdorf.

*5. Brachtel Egon, Zuckmantel.
(i. Broda Otto, Jablunkau.
7. Cudzy Konrad, Ochab.

*8. Cysarz Herbert, Oderberg.
9. Dziadek Alois, Stadło, G.

10. Eisner Emanuel, Niedek.
*1 1 . Eisehbein Moritz, Oderberg.

12. Grauer Artur, Deutschleutlien.
13. Klimonda Karl.
14. Korzeniowski Anton, Riogers- 

dorf.
15. Kosdas Erwin, Mahr.-WeiB- 

kircbon M.
16. Kozieł Karl, Ober-Lisclina.
17. Kuntner Rudolf, Weiclisel.
18. Lampel Wilhelm.
19. Malewski Arnold von, Poremba.
20. Matter Hans.
21. Michalik .Josef, Nied.-Lischna.
22. Mrowieć Walter, Weiclisel.
23. Nożyce Max.
24. Olszak Karl, Schiinhof.
25. Pawlica Josef, Niebory.
26. Peschke Karl, Karwin.
27. PreuB Johann, Freistadt.
28. Pszczółka Georg, Punzau.
29. Rakus Georg, Peterswald.
30. Schleuderer Erich.

*31. Schulz Richard.
32. Sehyrotzki Rudolf, Godow. 

Pr.-Sehl.
*33. Seemann Otto.

34. (Sirowy Karl, Wr.-Neustadt, 
N.-O.)

35. Siwek Franz, Reichwaldau.
36. Smolka Maximilian, Karwin. 

*37. Socha Otto, Ustroń.
38. Spandcl Josef.
39. Stein Paul, Hohenstadt, M.
40. Suppan Alfred, Podgrace, Bosn.
41. Tetelis dosef, Hnojnik.
42. Tomanek Heinrich, Grodzietz. 

*43. Treutler Otto.
44. Trombik Franz, Konskau.

45. Yalecka Zdenko, Lipowa, G.
46. Vogl-Fernheim Erwin, Ritter 

von, Prag, B.
47. Winkelmann Fridolin, Schwarz- 

wasser.
*48. Zahn Viktor, Teplitz, B.

49. Ziffer Paul, Dombrau.
*50. Graf Thun-Hohenstein Erwein, 

Wien, N.-O. (Priv.).
(48+ 1)

III. A-KIasse.

1. Binko Rudolf, Raycza, G.
2. Jaxa-Bobowski Josef Ritter von, 

Jagerndorf.
3. Breyyogel Emil, Deboluwka, G.
4. Broda Alois, Roppitz.
5. Chodera Vlastimil, Bosin, B. 

*6 . Fojcik Johann, Hasiach.
7. Francus Rudolf, Ober-Lisclina.
8. Gajdaczek Joliann, Lisclibitz.
9. Glesinger Eugen, Witkowitz, M.

10. Hochstetter Theodor, Troppau.
11. Kalał) Stanislay, Frankstadt 

a. R , M.
12. Kanitschek Ferdinand.
13. Klaus Gustay, Weisbach, B.
14. Kordon Franz, ( Iplotnitz, Steier

mark.
15. KubitzaWalter, Schwarzwasser.
16. Lengyel Matthias, Zsolna, L.
17. Neumann Johann, Gettsdorf, 

N.-O.'
18. Pindór Leo, Esseg, Slawonien.
19. Preull Friedrich, Freistadt.

*20. Bruckner Kamillo, Ustroń.
21. Rotigel Karl, Schumbarg.
22. (Ryrych Paul, Ernsdorf.)
23. Siersch Artur, Znaim, M.

*24. Sitek Andreas, Roppitz.
25. Spalek Karl, Freistadt.
26. Spitzer Walter.
27. Szyroki Emanuel, Reichwaldau.
28. Tomala Franz, Katschitz.

(27)

III. U -K lassc .

*1. Adler Erwin, Oderfurt, M.
2. Altmann Robert.



3. Badura Georg.
4. (Folwarczny Johann, N.-Dattin.)
5. Fryda Karl, Baumgarten.
6 . Haas Roland, Troppau.
7. Haugwitz Eugen, Trzynietz.
8. Hermann Florian, Herzogbier- 

baum, N.-O.
*9. v. Hyross Emil.
10. (Jakóbek Johann, Oldrzycho- 

witz).
11. Josiek Johann, Nieder-Lischna.
12. (Kantor Johann, Oldrzycho- 

witz).
*13. Karzeł Paul, Hermanitz.

14. Kol m Julius.
15. Kołder Josef, Mittcl-Sucliau.
16. Mayer Josef, Schibitz.

*17. Muller Richard.
18. Pollak Johann.
19. Pustelnik Hans.
20. Reichert Theodor, Friedek.
21. Siersch Childebert, Sarajevo, 

Bosnien.
*22. Sikora Karl, Seibersdorf.

23. Sladeczek Viktor, Wielopole.
24. Smolka Rudolf, Karwin.
25. Srb Leo, Troppau.
26. Urbańczyk Josef, Petrowitz.
27. Weber Johann, Freistadt.
28. Woynar Alfred, Orlau.

(25)

IV. A-K lassc .

*1. Absolon Bruno, Marklowitz.
2. (Borger Oskar, Konskau.)
3. Borski Eugen, Steinau.
4. Biinker Reinhard, Trebesing, 

Karnten.
*5. Chrobok Josef, Peterswald.
*6 . Czndek Robert, Grudek.

7. Gruda Anton.
8 . Holczak Franz, Nieder-Lischna.
9. Holobek Franz, Trofaiach, 

Steiermark.
10. Jaworski Oskar, Ernsdorf.
11. Jurzykowski Alois, Jablunkau.
12 . Kornlierr Richard, Nawsi.
13. Kos Johann, Oldrzychowitz.
14. Kunz Johann, Nied.-Bludowitz.

15. Kwiczała Josef, Katschitz.
16. v. Mihich Walter, Ochab.
17. Neniczka Johann.
18. Pawliska Alois, Karwin.
19. Podlipsky Wenzel, Repin, B.
20. Praunshofer Friedrich, Tyra. 

*21. Raszyk Johann.
*22. Roth Ernst, Weielisel.

23. Stuks Eugen.
24. Tragner Wilhelm, Trzynietz.
25. Zielina Josef, Jablunkau.'
26. Zuckermandel Egon.
27. Brachtel Gustay, Niklasdorf.

(26)
IV. 15-KIassc.

1. Borger Ernst, Konskau.
2. Chrobok Johann, Sclmnhof.
3. Eisenberg Heinrich, Jablunkau.
4. Feitzinger Eduard.
5. Heli Josef, Nieder-Kurzwald.
6. Lanek Johann, Poremba.
7. Kobierski Yinzenz, Mittel- 

Sucliau.
8 . Kukucz Paul, Grodziszcz.
9. Martinek Gabriel, Ogrodzon.

10. Mattula Othmar, Jablunkau.
11. Matuszyński Johann, Karwin.
12. Montag Alois.

*13. Pawlas Johann, Nieder-Bludo- 
witz.

14. Prymus Paul, Freistadt.
*15. Rakus Wilhelm, Peterswald. 
*16. Roth Julius, Peterswald.

17. Schmied Wolfram.
18. Schneider Yiktor, Freistadt.
19. Sedlaczek Engelbert, Freistadt.
20. Seidmann Moritz, Karwin.

*21. Seles Josef, Jablunkau.
22. Sikora Karl, Oldrzychowitz. 

*23. Sniegon Johann, Mittel-Suchau.
24. Speil Ritter v. Ostlieim Johann, 

Orlau.
25. Stcffek Otto, Konskau.
26. Weber Anton, Freistadt.
27. Zajonc Karl, Ogrodzon.

(27)
V. K lasso .

1 . Arnold Alfred, Jablunkau.
2. Banszel Karl, Schibitz.



3. Blokscha Josef, Oderberg.
4. Cholewa Gustav, Mistrzowitz.
5. Dziura Leo, Karwin.
6. (Filkuka Johann, Trzytiesch.)
7. F irla Josef, Steinau.
8. Grohmana Guido, WUrbenthal.
9. Gwiggner Walter, Chybi.

10. Gwuźdź Leo, Schonhot.
11. Herczyk Wilhelm, Ustroń.
12. Kuchejda Josef, Jablunkau.
13. Lamatscli Emil.
14. Lerch Miloslav, Żadowitz, M.
15. Łowy .Josef, Ruttka, U.
Ki. Malisch Josef.

*17. Moskorz Josef, Bartelsdorf.
18. Peschke Hans.
19. (Pohlidal Johann.)
20. Eobitschek Edgar.
21. Scholtis Artur, Buchlowitz, M. 

"'22. Sikora Josef, Ob.-Suchau.
23. Siwy Paul, Nied.-Dattin.
24. Steffek Rudolf, Konskau.
25. Stefka Josef, Troppau.
26. Suchanek Eugen, Zaborz.
27. Swierkosz Franz, Zablacz.

*28. Tyrna Georg, Heinzendorf.
29. Wiklicki Leo, Oderberg.
30. Woytek Erwin.

*31. Zima Otto.
(29)

VI. K lu sse .

1 . Gabrisch Oskar.
2. Gabzdyl Heinrich, N.-Suchau. i
3. Gillar Ernst, Jablunkau.

*4. Ileczko Erich.
5. Heller Hermann.
6. Holexa Erwin, Saybusch, G.
7. Horaczek Gustav.
8 . Janczyk Stephan, Sambor, G.
9. Jenkner Bruno.

10. Kaniat Gustav.
11. Kappel Karl, Szerencz, U. j
12. Kabaczka Johann, Tyra.
13. Kuznik Johann, Freistadt.
14. Lamich Karl.

*15, Lasota Karl.
16. Lipowski Josef, Jablunkau.
17. Menschik Klemens, Wien, N.-O. i

18. Mrowieć Georg, Weiclisel.
19. Olszak Franz, Schbnhof.

*20. Pawlik Karl, Poln.-Leuten.
2 1 . Peter Bruno.

*22. Prilisauer Max, Ustroń.
23. Rzihak Alfred, Ob.-Tierlitzko. 

*24. Schulz Karl, Neutitschein, M.
25. Sikora Paul, Hermanitz.
26. Śliwa Alois, Resicza, U.
27. Śliwka Ferdinand, Jaroslau, G. 

*28. Sniegoń Franz, Mittel-Suchau, 
*29. Sporysz Paul, Oldrzychowitz.
30. Szymeczek Rudolf, Petrowitz.
31. Tomitza Karl, Kopitau.

*32. Zagóra Paul, Kam.-Ellgoth.
(32)

VII. K la s sc .

1. Berger Paul,
2. Czempiel Adolf, Freistadt.
3. Dyboski Thaddaus.
4. FreyHugo, Żuczka Nowa, Buk.
5. Gramm Hugo.
6. Grohmann Max, Wurbenthal.
7. Griinbaum Erwin.
8. Heken Karl, JiCin, B.
9. Hoftenreich E., Witkowitz, M.

10. Horubski Eugen.
1 1 . Judex Wilhelm, Beraun, B.
12. Kobiela Josef, Skotscliau.

* 13. Protzner Paul, Gdlniczbanya.U.
14. Pustelnik Ant on.
15. Strauch Arnold, Bielitz.

*16. Tkał Fritz, Zauchtel, M.
17. W rablik Karl.

*18. Zwieb Arnold, Hof, M.
(18)

VIII. K la s s e .

1. Beclitloff Johann, Dornfeld, G.
2. Berger Friedrich, Skotschau,
3. Brejżek Franz, Lippen, B.
4. Broda Josef, Ober-Lisclnia.
5. Bruche Kornelius, Kostkowitz.
6. Drofiler Hermann.
7. Gorlitz Heinrich, Marklowitz.
8. Helis Walter, Jablunkau.
9. Iiinterstoisser Hermann, Wien, 

N.-O.



10. KallinaFriedrich,Hatschein, M.
11. Kolin Guido, Bystritz.
12. Konieczny Kudolf, Orlau.
13. Kubisch Franz, Sclmobolin, M.
14. Matuszek Adolf.
15. Mrowieć Hermann, Weichsel.
16. Neumann Edwin, Brzezinka, G. 

*17. Orszulik Julius, Grulicli, B.

18. Piesch Alfred, Neu-Karlsthal.
19. llosenthal Samuel, Milówka, G.
20. Sabella Adolf, Bielitz.
21. Schwarz Bernhard, Olbersdorf.
22. Sobek Karl, Freistadt.
23. Till Friedrich, Freistadt.
24. Wagner Yikt., Neu-Chrusno, G.

(24)



II. Statistik der Schiller.

K a s s e s

1
di. 11. n r . IV.

V. VI. VII. VIII.

1. Z ah l.
A B A B A B A B SJ

Zu Ende 1906/1907 . 28' 27 28 29 30 29 40 38 23 26 23 321’
Z u Anfang 1907/1908 . 
Wiilireud des Schuljahres

28 27 481 28 28 20 27 31 32 18 23 310’

eingetreten . . . . — 1 — — 1 1 3
Im ganzen aufgenommen 28 27 49’ — 28 28 27 27 31 32 18 24 319'

I la ru n te r:
Neu aufgenommen, u. z w .: 
Aufgestiegen . . . . 2.‘) 25 3 _ 2 1 1 1 _ 58
Kepetenten . . . .  

W ieder aufgenommen, u.zw.:
o — — —

Aufgestiegen . . . . — 41 — 22 25 24 4) 5 27 32 18 24 238
Kepetenten . . . .  
Wiilirend des Schuljahres

:s 4) 6 2 2 2 1 4 — — — 22

ausgetreten .
Scliiilerzahl zu Ende des

:> 3 1 — i 3 1 — 2 — — — 14

Schuljahres . . . .  
D aru n ter:

25 24 49 — 27 25 20 27 29 32 18 24 300

Óffentliche Schiller . 25 24 48 — 27 25 20 27 29 32 18 21 305
Privatisten . . . . 1 — — — — 1

Summę 25 24 48’ - 27 25 20 27 29 32 18 24 305'

2. G e b u r ts o r t  (Vatcrland). 
S tad t (Teschen) . 9 6 11 2 7 5 3 (i 9 7 2 67
S c h le s ie n ........................... 10 12 28 — 14 15 18 21 20 10 4 13 174
M i i h r e n ........................... — ‘2 4> 3 1 ----- - — 2 1 3 10
B i i h m e n ........................... — — 3 — 2 — 1 — — — o 2 10
G a l i z i e n ........................... 1 ___ 2 2 — 2 — — 3 — 4 14
B ukow ina ................................................... — — — — — i — 1
Alpenliinder . . . . 2 ___ 1 — 4) 1 2 — — 1 1 9 ’
U n g a r n ................................................... 2 4) — — 2 — — i •> i 10
B o s n i e n ................................................... — — 1 — 1 — — — 2
A u s l a n d ................................................... i 1 — - -

2

Summę 25 24 48’ 27 25 20 27 29 32 18 24 305’

3. M u tte rsp ra c h e .
D e u t s c h .................................................. 20 19 35’ — 14 15 17 11 18 19 14 19 20 1 1
Folnisch . . . . . :■! 5 10 — 9 10 0 13 10 10 3 3 82
Tschechoslaw isch. l — 3 — 3 — 3 3 1 3 1 4> 20
IJngarisch . . . . — — — 1 — — — — — — — i
R n s s i s c h ........................... i ~ t

Summę 25 24 48’ 27 25 20 27 29 32 18 24 305'

4. R e lig io n sb e k e n n tn is .
Katholisch des lat. Ritus 16 13 29’ — 19 13 21 10 20 18 14 11 190'
Evangeliscli A. K. . 3 C 9 — 5 8 2 7 7 13 1 7 O S

Evangelisch H. K. . 1 1
Israelitisch . . . . 6 5 10 o 4 3 4 9 1 3 0 40

Summę 25 24 48>| - 27 25 20 27 29 32 18 24 305’



K  1 a  s s  e

i .  i 1 1 1 1 1 . I V . 1 i  £

V I .  | V I I . V I I I . N  £

5 .  L e b o n s a l t e r . A I 5 I A  | 13 A  ! B A  | B

Y .  | IC

1 1  J a h r e  ( g e b .  1 8 0 7 )  . 1 2 4

1
.

1 6

1 2  „  (  „  1 8 9 6 )  .  . 7 1 0 l i 1 —
------ 1

— — ! — — — — 2 8 1

1 3  „  (  „  1 8 9 5 )  .  . 5 5 1 9 — 5 7 — —  1 — — — 4 1

1 4  „  (  1 8 9 4 )  .  . 1 o 1 3 — 8 6 3 3  j — — — — 3 6

1 5  „  (  „  1 8 9 3 )  .  . t> 4 — 4 8 8 7  ! 6 — — — 3 9

1 8  „  (  „  1 8 9 2 )  .  . — i 1
— 7 4 5 1 1 9 0 — — 4 4

1 7  „  (  „  1 8 9 1 )  .  . — _ — 8 —  ; 4 4 5 9 3 — 2 8

1 8  „  i „  1 8 9 0 )  .  . — — — — — —  1 4 1 8 8 0 G 3 3

1 9  „  ( „  1 8 8 9 )  .  . — — — — — —  | ») 1 1 8 0 7 2 5

2 0  „  (  „  1 8 8 8 )  .  . — — • — — — —  | — —  ' — 1 2 1 0 1 3

2 1  „  (  „  1 8 8 7 ;  ,  .

/

i 1 *

S u m i n e 2 5 2 4 4 8 ’ — 2 7 2 5 2 6 2 7 2 9 3 2 1 8 2 4 3 0 5 1

6 .  S t a n d  d e r  V a t e r .

H a n d e l -  u . G e w e r b e t r e i b e n d e 8 8 1 3 0 7 9 1 1 9 0 4 0, 8 7

G r u n d b e s i t z e r  . . . . o 4 1 7 3 8 2 1 3 5

H e a r a t e ,  L e h r e r ,  A d v o k , ,  A r z t e 1 0 1 0 I G — 1 5 1 2 8 7 1 2 1 1 8 1 1 1 2 0

M i  1 i t l i r s ................................................................ (.>
2

->1 —
----- 1

— 1 1 3 — i i 1

B e c l i e n s t e t e ................................................... 3 o G — 2 4 5 •J 4 4 4 3 6

P r i v a t e ............................................................... O G — — 3 —
O 1 2 1 6

S u m m ę 2 5 2 4 4 8 " — 2 7 2 5 2 6 2 7 2 9 3 2 1 8 2 4 3 0 5 1

7 .  N a c h  d e m  W o b n o r t e

d e r  E l t e r n .

A u s  T e s c l i e n  . . . . 1 2 1 2 2 2 — 9 1 2 9 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 6

A u s  d e m  u b r i g e n  S c h l e s i e n 9 1 1 2 4 — 1 4 1 2 1 5 2 3 1 6 1 7 5 1 1 1 5 7

A u s  a n d e r e n  P r o v i n z e n 3 1 2 1 — 4 1 2 1 2 2 0

A u s  d e m  A u s l a n d e  . 1 — — 1 — - 2

S u m m ę 2 5 2 4 4 8 1 — 2 7 2 5 2 6 2 7 2 9 3 2 1 8 2 4 3 0 5 1

8 .  K l a s s i f i k a t i o n .a) Z u E n d e d . S c h u l j .  1 9 0 7 / 0 8  

1 .  F o r t g a n g s k l a s s e  m . V o r z u g 9 3 8 3 5 6 5 4 8 3 1 5 5

I .  F o r t g a n g s k l a s s e  .

Z u r  ' W i e d e r h o l u n g s p r i i f u n g

1 3 1 9 2 5 I G 1 5 1 9 1 7 2 0 2 3 1 4 1 2 o 2 0 3

z u g e l a s s e n  . . . . 2 0 — 3 1 i — — — 1 3

I I .  F o r t g a n g s k l a s s e . 1 2 4 — 4 4 — 5 5 i 1 — 2 7

I I I .  F o r t g a n g s k l a s s e  

Z u  e i n e r  N a c h t r a g s p r u f i m g

— — 4 — 1 — — — — — — — 5

k r a n k h e i t s h a l b e r  z u g e l a s s e n — — 1 — — — - — — — — i 2

U n g e p r u f t  b l i e b e n  . — — — —

S u m m ę 2 5 j 2 4 4 8 1 2 7 2 5 • 2 0 2 7 2 9 3 2 1 8 2 4 3 0 5

# ) N a c h t r a g z .  S c h u l j . 1 9 0 0 / 0 7  

W i e d e r h o l u n g s p r u f u n g e n I

|

w a r e n  b e w i l l i g t  . 5 1 1 ___ 2 4 3 •) 4 3 — 2 5

F n t s p r o e h e n  h a b e n .

N i c h t  e n t s p r o c h e n  h a b e n

2 1 ------ 1

1

; i 3 1 i. i 4 3 — 1 6

o d e r  n i c h t  e r s c h i e n e n  s i n d 3 — — 1 i 1 2 1 — 9

N a c h t r a g s p r i i f .  w a r e n  b e  w i l l . — 1 — — — 1 — — — — — 1 i

E n t s p r o c h e n  h a b e n . — — — — | — — — — 1 i

N i c h t  e n t s p r o c h e n  h a b e n  . — ! — — — ! — — — — — — — -—

N i c h t  e r s c h i e n e n  s i n d  . 

D a n a c h  i s t  d a s  E r g e b n i s

—
I '— ! — —

—
—

— *
— — — ------

----- - ~—

f u r  1 9 0 6 / 0 7 :

I .  F o r t g a n g s k l a s s e  m . Y o r z u g 2 1 5 0 3 5 5 5 5 1 2 4 6 4 8 ’

I .  F o r t g a n g s k l a s s e  . 1 5 2 0 1 6 2 3 2 2 1 1 9 2 6 — 2 7 2 0 2 1 1 7 2 2 0

i i . „  .  . . 7 | ----- 5 3 2 4 1 8 3 1 1 ----- — 3 3

n i .  „  .  .  . 3 2 1 — i i 1 — 3 I ------ — 1 1

U n g e p r u f t  b l i e b e n  . 1 1
1 — 1 — i 1 — — 1 3

S u m m ę  . 12 8 1 2 7 |  2 8 2 9 | 3 0 j 2 9  |  4 0 1 3 8  |  2 3 | 2 6 I 2 3 |  3 2 1 1



9 .  G e l d l e i s t u n g e n  d e r K 1 a s s e fl

S c h i l l e r . I. I I . I I I . I V . h  S

D a s  S c h u lg e ld  z u  z a h le n
— — — — V . V I . V II . VIII. ESJ £

w a r e n  y e r p f l ic h te t : A B A B A 15 A 15 tn

im  I .  S e m e s te r  . 10 12 1 6 1 — 0 8 7 0 13 11 8 8 1 1 7 1
im  I I .  S e m e s te r  . 13 7 2 0 ’ — 12 13 8 8 10 11 8 7 1 1 7 ’

Z n r  H a lf t e  w a r e n  b e f r e i t :
im  I . S e m e s te r  . — — 1 — 1 — 2 9 1 — __ __ 7
im  I I .  S e m e s te r  . — — — — 1 — — i 1 __ 3

(J a n z  b e fr e it  w a r e n  :
im  I .  S e m e s te r  . 10 . 14 3 2 — 17 18 17 10 17 21 10 16 1 * 8
im  I I . S e m e s te r  . 12 18 2 9 — 14 12 18 18 18 21 10 17 1 87

D a s  S c h u lg e ld  b e tr u g
im  I . S e m e s te r  . . K 4 * 0 3 6 0 5 2 5 — 2 8 5 2 4 0 2 4 0 3 0 0 4 0 5 3 3 0 2 4 0 2 4 0 3 0 4 5
im  I I .  S e m e s te r  . . K 3 9 0 2 1 0 0 3 0 — 3 7 5 3 9 0 2 4 0 2 5 5 3 1 5 3 3 0 ■240 2 1 0 3 5 8 5

Z u s a m m e n  K 8 7 0 5 7 0 1155 0 0 0 0 3 0 4 8 0 5 5 5 7 2 0 6 0 0 4 8 0 4 5 0 7 2 3 0

T)ie Aufnahmstaxen betrugen K 105*00 lorrtjd 12*00 __ 10-811 4*20 i *20 •i *20 - — 252*0< i
D ie Lehrm itteltaxen betrugen K 58'80 50-70 10500 _ 58*80 58*80 50*70 50*70:05*10 07'20 37*80 50*10 072*00
D ie  T a x e n  fiir  Z e u g n is -

d u p lik a te  b e tr u g e n  . K — — — — 4 -
S u m m ę  K 

l — — 928*00

1 0 .  S t i p e n d i e n .

A n z a h l d e r  S t ip e n d ie n — 2 3 __ 2 9 5 3 6 11 7 7 i*
G e s a m tb e tr a g  d . S t ip e n d ie n :

0 0 5 3  K .

11. B e s u c h d .  U n t e r r i c h t e s
i n  d e n  r e l a t i v - o b l i g a t e n
u n d  n i c h t  o b l i g .  G e g e n -

s t i i n d e n .
P o ln is e h e  S p r a c h e  :

X. K u rs 5 2 6 — i 2 - - — — — — — 10

I I -  ,  • • 1 3 10 — 7 — — — — — — 21
I I I .  „ . . — — t) 5 0 11 5 2 8
I V . „ _ — — — — 5 9 2 3 19

B b h m is c h e  S p r a c h e  :
I . K u rs  . 2 2 6 — 4 — — — 14

11. K u r s  . . i 1 — 4 — 3 4 4 2 1 — 2 0
I I I .  K u r s  . . — — — — — — 3 4 3 2 12

F r a n z iis is c h e  S p r a c h e :
I. K u rs  . — — — — — — 5 4 5 7 3 2 2 0

F r e ih a n d z e ic h n e n  :
I . K u rs  . 1 0 6 4 — — — — — — — 2 0

I I .  K u r s  . — — 7 11 1 — — — — 1 2 0
I I I .  K u r s  . — — — - — 1 3 G — 4 9 — 10

T u r n e n : I . K u r s  . 15 0 5 — — — — — — — — — 29
I I .  K u r s  . . — — 2 2 — 3 9 — 2 — — — — 3 6

I I I .  K u r s  .  . — — — - 1 — 4 7 7 9 3 31
G e s a n g  : I . K u r s  . 11 8 2 — — 1 — — — — — — 2 2

I I .  K u rs  . 2 i 2 4 — 4 5 — 2 4 5 0 8 01
K a ll ig r a p h ie  : 7 10 11 — ~ — — — — — — — 2 8
S t e n o g r a p h ie : I .K u r s — — — — — — 22 2 2 9 — — — 4 0

I I .  K u r s  .  . —  • — — — — — ~ — 19 i 3 — 2 3



III. Statistik der Schuler der Yorbereitungsklasse.
Zu Beginn des S c h u l j a h r e s ........................... ........................................20 offentliche Schuler
Am Schlusse des S ch u ljah res................................................................... 20 „ „
Eeligion der S c h u l e r ................................................................................. 15 romisch-katholisch

3 evangelisch 
2 israelitisch

3
13

5

1
Zusammen 20

M uttersprache: d e u t s c h ..........................................................................................................................8
„ p o ln is c h ............................................................................................................................7
„ t s c h e c h o s la w is c h .......................................................................................................4
„ s lo w a k is c h .....................................................................................................................1

u n g a r i s c h ............................................................................................................
Zusammen 20

v  . i i c i i Zusammen 20V a t e r l a n d  d e r  S c h u l e r :
S tad t T e s c h e n ...............................................................................................
S c h le s ie n ............................................................................................................
B o h m o n ............................................................................................................
G a l i z i e n ............................................................................................................
U n g a r n ............................................................................................................
A u s l a n d ............................................................................................................

Alter der Schuler: 10 Jah re  alt
11 r 71
12 ii „
13 „
14 „ r
15
IG

. . . 1
7

. . . 4

. . . 1

. . . 1
. . . 1

Zusammen *20

S t a n d  d e r  Y a t e r :
B e a m t e ..............................................................3
M i l i t a r s ..............................................................3
Handel- und Gewerbetreibende . . 10
G r u n d b e s i t z e r .................................................1
B e d ie n s te te ....................................................... 3

Zusammen 20

N a c l i  d e m  W o ł i n o r t e  d e r E l t e r n :
Aus T esch en ............................................... 1

Aus dem iibrigen Schlesien n
Ans den anderen Provinzen i
Aus dcm A u s la n d e .................................. i

Zusammen 20

G e l d l e i s t u n g e n  d e r  S c h u l e r :
Das Schulgeld (10 K flir ein Semester) zu zablen waren verpflichtet im

I. Sem ester..............................................................................................
Das Schulgeld (10 K flir ein Semester) zu zahlen waren verpflichtet im

II. S e m e s t e r ........................................................................................
Ganz befreit waren im I. S e m e s t e r .............................................................

. .. .■ * n . , ..................................................
Das Schulgeld betrug im ganzen im I. S e m e s t e r ..................................

v v r ii ii n n . . .  •

13

12
7
8

Zusammen

130 K
lao 2
250 K

E r g e b n i s  d e r  KI  as  s i  fi ka t. i on.

I. Semester 11. Semester

Erste Klasse mit Vorzug . 5 Erste Klasse mit Yorzug . 1
E rste K lasse........................................ 12 E rste K lasse......................................... u
Zweite K l a s s e .................................. 3 Zweite K l a s s e .................................. ; 3
D ritte  K l a s s e .................................. — D ritte K l a s s e .................................. 1 --
A u s g e t r e t e n .................................. 1
E in g e tre te n ......................................... 1

Zusammen 20 Zusammen 20 i



IV. Unterstutzung der Studierenden im Schuljahre 1907/08.

A. K. lc. Studien-Fonds-Stipendien.

1. Graf Tenczinsclie Stipendien a 140 K jalirlich bezogen: Nr. I :  
MoSkor .Tosef (V.), Nr. I I :  Sabella Adolf(VIII.), Nr. III :  Gramm Hugo (VII.), 
Nr. IV: 1 rbanczyk Josef (111. B), Nr. V: Raszyk .Tohann (IV. A), Nr. VI: 
Absolon Bruno (IV. A), Nr. VII: Suchanek Hugon (V.), Nr. VIII: Blokscha 
Josef (V.), Nr. IX : Peschke Hans (V.), Nr. X : Sikora Josef (V.), Nr. X I : 
Seles Josef (IV. B), Nr. X II: Olszak Franz (VI.), Nr. X III : Lipowski 
Josef (VI.), Nr. XIV: Peter Bruno (VI.), Nr. XV: Sniegon Franz (VI.), 
Nr. XVI: Gabzdyl Heinrich (VI.) =  2240 K.

2. Das Sarkandersclie Stipeudium fiir geborene Skotschauer jahrlicher 
140 K bezogen: Nr. I : Kobiela Josef (VII,), Nr. II: Kobiela Josef (VII.) 
=  280 K.

3. llas Albelsche Stipendium jahrlicher 140 Iv bezog: Helis W alter 
(VIII.) =  140 K (2660 K).

B. Privat- und andere Stipendien.

1. Georg Pruteksche Stipendien jahrlicher 81 K  bezogen: Konieczny 
1 indolf (VIII.), Sporysz Paul (VI.) =  162 K.

2. Kin Josef Bittasclies Stipendium jahrlicher 50 K  bezog : Absolon 
Bruno (IV. A), eines jahrlicher 100 K Protzner Paul (VII.) =  150 K.

3. Tliadd. Karafiatsche Stipendien jahrlicher 80 K  bezogen: Sabella 
Adolf (VIII.), Gramm Hugo (VII.) =  160 K.

4. Matthaus Oppolskische Stipendien fur Schiller der VII.  und VIII. 
Klasse jahrlicher 160 K bezogen: Czempiel Adolf (VII.), Protzner Paul (VII.), 
Sobek Karl (VIII.), Till Heinrich (VIII.) =  640 K.

5. Matthaus Oppolskische Stipendien fiir Schiiler der sechs unteren 
Klassen jahrlicher 112 K  bezogen: Spalek Karl (III. A), Borski Eugen 
(IV. A), Sedlaczek Engelbert (IV. Bj, Weber Anton (IV. B) =  448 K.

6. Has Franziska Kiscliasche Stipendium jahrlicher 63 K bezog: Kaniat 
Gustav (VI.) =  63 K.

7. Das Erzpriester Jakobsche Stipendium jahrlicher 120 K bezog: 
Szymeczek Rudolf (VI.) =  120 K.

8. Bergdirektor Karl Kahlersche Stipendien jahrlicher 48 K be
zogen: Gorewoda Karl (1. B), Pelitz Johann (I. B), Fischhein Moritz (II.), 
Socha Otto ( IT.), Muller Richard (III. B) =  240 K.

9. Ein Potioreksches Stipendium jahrlicher 375 K  bezogen: Menschik 
Klemens (VI.) und Broda Alois (III. A) =  750 K.

10. Aus der Hofrat Waltschisko-Stiftung fiir Studierende und Sieclie
aus Osterr.-Schlesien bezogen ein Stipendium jahrlicher 100 K: Schulz
Karl (VI.) und Holexa Erwin (VI.) =  200 K.

11. Aus der Erasmus Schwab-Stiftung bezog 48 K : Helis Walter 
(VIII.) == 48 K.



12. Ein Handstipendium jiihrlicher 200 K bezog: Brachtel Egon (II.) 
=  200 K.

13. Ein Landesfondsstipendium jahrlicher 100 K bezog: Czudek Ro
bert (IV. A) == 100 K.

14. Ein Thaddaus Zursches Stipendium jahrlicher 112 K  bezog: 
Pesclike Hans (V.) =  112 K (3393 K).

C. Einmalige TJnterstutzung.
1. Aus der Friiulein Anna von Linksweillerschen und Frau Hedwig 

Kotzichschen Stiftung bezog 11 K  53 h Otto Socha (II.) =  11 K 53 h.
2. Durch die Yerleihung des wohlloblichen Presbyteriums der evangeli- 

schen Kirchengemeinde A. K. zu Teschen bezogen 21 Schiiler Unterstiitzungen 
im Gesamtbetrage von 407 K  =  407 K.

3. Vom „Deutschen Schiilerheim der Nordmark-Ortsgruppe Teschen" 
erhielten 4 Schiller Unterstiitzungen im Gesamtbetrage von 140 K, aufier- 
dem 22 Schiiler Mittagskost in Privathausern und 6 Schiiler Kostgeld- 
ermafiigungen im ..Deutschen Schiilerheim" im Betrage von 1205 K (1345 K).

4. Vom Israelitischen Freitischvereine erhielten 5 Schiiler der Anstalt 
ilittagskost (1763-53 K).

D. Dr. Philipp Gabrielsche Lehrmittelstiftung.
Stand der Stiftung mit Ende d. J .  1906:

Kapitał: 13.693 K 48 h ; B a r s c l i a f t ...................................151 K  97 li
Dazu kamen im Jalire 1907:

Die im Jahresberichte v. 1906/07 ausgewiesenen Geschenke
und Unterstiitzungen . . . • ...........................................78 K  20 h

Geschenk der Teschner. S p a rk a s s e .................................................30 K  — h
Geschenk der Skotschauer S p a r k a s s e ............................................ 20 K —  h
Geschenk des Herrn Max Kulka in Teschen . . . . 10 K  — h
Schiilerbeitriige im Herbsttermine 1907/8 ............................  80 K  24 h
Unterstiitzung Sr. Exzell. des Herrn Landeshauptmannes von 

Schlesien, Grafen Heinrich Larisch-MOnnich pro J .  1907 
Geschenk des Herrn Tanzlehrers Abt aus einer Yeranstaltung

30
20

Ergebnis der Schiilersammlung zu Weihnachten d. J . 1907 . 
Ganzjakrige Zinsen v. Kapitał per 13.693 K  48 h pro J . 1907

K 
K 

768 K
553 K

—  h
— h 

80 h*) 
40 h

Zusammen
A u s g a b e n  im Jahre 1907:

1742 K 61 h 
1579 K 21 h

I. A.-Klasse: Die Schiller B e r n s t e i n  H e i n r i c h  17 K 30 h  (H err R. B ern
stein 40 h, I le rr  J. W asserteil 60 h, H err S. Rosner 2 K, H err F. Revenda 40 h, 
Herr E. Fasal 2 K, H err F . Nitkiewicz 1 K, H err A. Schram ek 1 K, H err W. W einer
1 K, H err N. F ran k  40 h, H err S. B achner 1 K, H err S. Ilaubenstock  1 K, F rau
S. K raina 1 K, H err A. M arder 1 K, H err E. K raina 1 K, H err K. K ratochwill 1 K, 
H err M. Roik 1 K, H err K. Pazdziora 1 K, H err J. K raina 50 h), D u l a w a  L e o p o l d  
4 K (H err L. Dulawa 1 K 30 h, H err F . K upperm ann 1 K, H err R. Jauern ig  40 h, 
H err J. SiiB 40 h, H err F . Madecki 40 b, H err A. Hoske 5 0 h), G a j d z i t z a  F r a n z  
7 K (H err W .  K ohler 2 K, H err M. Lanikiewicz 1 K. H err J. K orzinek 1 K, H err 
E. Vólker 2 K, H err R. Gotzinger 1 K), F e u e r e i s e n  Adolf 10 K (H err J. Klein
2 K, H err R. Jauern ig  50 h, H err F. Kleis 50 h, H err .T. K raliczek 50 h, H err 
J j .  W echsberg 50 h, H err F. P um perla  40 h, H err J. Schlesinger 40 h, H err A. Zeleny



S t a n d  d e r  S t i f t u n g  mi t  E n d e  d e s  J a  lir  es  1907:
Kapitał; 13.698 K 99 h ; Barschaft . . . 163 K 40 h

Dazu kamen im J a h r e l 9 0 8 :
N. N .......................................................................................  4 K  — h
Geschenk der Frań Griifin Gabr. v. Thun-Hohenstein . . 20 K  —  li
Ertrag des Schiilerkonzertes vom 4. April 1908 . . . 349 K 72 h
Unterstiitzung des hoh. schles. Landesausschusses pro 1908. 60 K — h

A u s g a b e n  im Jahre 1908 .......................................... 279 K 40 h

40 h, H err Dr. N. H und 1 K, H err E. Czerwenka 1 K, H err B. Kriscli GO h, H err
N. K apellner 40 h, ? 40 k, H err F. W ionsek 1 K, H err P. K ram arczyk 40 h), 
l i i r s c h  W a l t e r  19 K (H err L. Hirsch 2 K, H err B. Klaus 1 K, H err A. Czopek 
1 K, H err J . K ischa 1 K, H err K. Domes 1 K, Firm a Czap u. Zwieder 2 K, H err 
W. Zima 2 K, H err II. Grunfeld 2 K, H err G. Ileuerm ann  1 K, H err M. M andl 1 K , 
H err E. R aschka 1 K. H err M. S tipanits 1 K, H err A. H oraczek 1 K, H e rr  J. H aller 
1 K, H err F . Dibon 1 K|, H y r o s s  W a l t e r  v o n  K i s v i e s a p  22 K (H err L. Ilyross 
v. Kisviesap 4 K, F ra u  A. Feiner 2 K, F ra ń  M. F a łd a  2, F ra u  A. v. E m perger 2 K, 
H err A. P rokop 4 K, I le rr  Joli. Eisler, R itte r v. E isenhort 4 K , F ra u  E. K reu tz  2 K, 
F ra u  A. Sator 2 K), L anger R ichard 7 K (H err R. E. Langer 5 K, H err L. Piffel 
1 K, F rau  A. Langer 1 K), L e n o c h  E r h a r d  12 K (H err E. Lenoch 5 K, H err
K. Kukla 1 K, Ilerr A. Lenoch 1 K, H err S. Binzer 1 K, H err R. Schwarz 1 K, 
H err F. Tetla 1 K. H err R. Schon 1 K, H err K. Jaen tsch  1 K), M a y e r  K a r l  8 K 5 0 h ,
1 1lerr L. L ehm ann 1 K, H err K. Jaw orek 2 K, H err G. Krywalski 2 K, H err G. Spach 50 h, 
H err F . Fu lda  1 K, H err .fos. K lein 2 K), O p a l s k i  K o r n e l  11 K (Frau  A. Yogt 
1 K, F ra u  N. Opalski 1 K, H err Dr. J. Opalski 1 K, H err G. Yogt 1 K, H err
II. Vogt 1 K, H err L. Vogt 1 K, F rau  E. Yogt 1 K, H err A. Vogt 1 K, F ra u  G. Vogt
! K, H err Y. Vogt 1 K, H err V. Oblack 1 K), P e r l  A l f r e d  17 K 60 li (H err 
.1. H uppert 30 h, Ilerr A. Ruff 1 K, H eir J. B iheller 1 K, H err R. Holewa 60 h, 
H err K. Leschanski 60 h, H err J. M astny 60 h, H err S. R. A ufricht 1 K, H err 
H. Spitzer 1 K, H err 0. O. A ufricht 1 K, H err L. Sch leuderer 20 li, H err F. P ro 
chaska 60 h, H err N. K apellner 30 h, I le rr  J. Frasine 1 K, H err M. A ufricht 50 h, 
H err S. Schleuderer 40 h, H err E. Konigstem  1 K, H err M. P e rl 3 K, F ra u  E. Kónig- 
stein 1 K, H err A. K lebindor 1 K, H err S. Bochner 50 h, H err F. W ionsek 1 K), 
S c  h a n  z e r  B r u n o  11 K 70 h  (Frau  M. Rebenw urzel 60 h, F rau  S. Gold 40 h, 
F rau  .1. Ilerlinger 40 h, H err A. Colonius 50 h, H err J. M itschka 40 h, H err J. Biodrawa 
60 li, I le rr  R. Beck (50 h, H err G. Kischa 60 h, H err R. W olloschke 60 h, H err 
K. Pszczółka 60 h, Ilerr W. Schanzer 1 K, H err Dr. P. B lank 1 K, I le rr  A. Schanzer
1 K, H err S. Schanzer 1 K, H err S. Goldm ann 1 K, H err E. F lach  1 K, H err
A. S te iner 40 h), W a g n e r  H u g o  5 K (H err M. Rosenfeld 1 K, H err A. W agner 
4 K), W e i f i b e r g e r  E d w i n  9 K (H err Dr. B. W eifiberger 2 K, F rau  G. W eifiberger 
1 K, Frl. E. Weifiberger 1 K, I le rr R. Roger 1 K, F ra u  II. Weifiberger 1 K, H err
O. Gottlieb 1 K. H err J. Rusniok 50 h, I le rr  F. Rychlowsky 50 h, der Sam m ler 1 K), 
W i t r z e n s  W i l f r i e d  11 K 30 h  (H err II. W itrzens 2 K, H err H. Souschek 2 K, 
H err L. Lewinsky 2 K, H err K. Pfeifer 1 K, I le rr  D. I lu tte re r  1 K, H err A. M uller 
1 K. H err G. Postuw ka 1 K, F rau  L. B arta  1 K, H err L. W idenka 30 h). Zusanamen 
172 K 40 li.

I. B.-Klasse. Die Schiller: B a l o n  K a r l  6 K (H err K. Balon 2 K, l f e r rP . Sit- 
tek  1 K, F rl. A. Balon 1 K, Herr II. Mizia 1 K, H err A. K leinm ann 1 K), D i i b o n  
G u s t a y  4 K (H err F. K rieshofer 1 K. I le rr  .1. Kwapulinski 1 K, H err R. B athelt 
1 K, H err G. Czakoy 1 K), G e f i n e r  I I e r m a n n 2 0  K, G r u n f e l d  E rn st 12 K (H err 
H. G runfeld 5 K, H err S. Spitzer 1 K, I le rr  S. S tucks 1 K, I le rr  M. Rindel 1 K, 
H err M. N eum ann 1 K, H err M. A ufricht 1 K, H err S. Aufricht 1 K, Frl. J. Krieger
1 K), K u b i c a  G e o r g  12 K (H err J. Kubica 2 K, H err M. P erl 1 K, H err C. Meier
2 K, H err J. B lum enthal 2 K, H err J. Folw artschny 2 K, I le rr II. Ziffer 1 K, H err 
M. Eisenberg 2 K), K u c z e k  E m i l  2 K,  Ma c  h o ł d  K a r l  10 K 10 h  (Ilerr 
M. E nsler 50 h, H err K. Lang 2 K, F ra u  M. Reichle 60 h, H err M. Joly 50 h, H err 
.1. W allisch 50 h, F rau  M. Prochaska 2 K, F ra u H .B e e r  1 K, F ra u  M. M entel 1 K, H err 
G. Mentel 1 K, Ilerr. R. Benesch 1 K), P o l l a k  F r i t z  10 K (Ilerr Dr. G. Pollak



Mit Biichern wurden im Laufe des Sclmljahres 1907/08 209 Schiller 
von 305 Schillera (im Yorjahre 227 vou 321 Scliiilern) yersehen, u. zw. iu :

[. A- KI . 10 von 25 IV. A -K I. 2 0 A'011 26
I . B -K l. 18 11 24 IV . B -K l. 18 l i 27

II . K I. 37 11

U

49 V . K I. 22 29
I I I . A -K I. 2 0 27 V I. KI. 20 ii 3 2
II I . B -K l. 17 25 V I I . KI . 11 n 18

V I I I . KI . 16 24

A u Ii er dem erbielten im Schuljahre 1907/08 32 Schiiler Kleidungsstiicke 
(im ganzen wurden verteilt: 3 Winterrocke, 5 ganze Anziige, 6 Schulrocke, 
(i Paar Beinkleider und 17 Paar Schnlie), 5 Scbiiler erhielten Geldunter- 
stiitzungen zur Entrichtung des Kost- und Quartiergeldes, 39 Schiller 
kleinere Geldunterstiitzungen anlafilich des Schtilerausfluges und 7 Schiiler 
Schonschreibhefte.

2 l\, l le r r  1’. Schalscha 2 X, l le r r  Th. Pollak 2 K, F rau  Ii. Pollak  4 X), R a i k  
A r t u r  10 K (Bergdirektion Dom brau 5 K, l le r r  Z. Rameś 1 K, l le r r  A. Speil l ti t te r  
v. Ostheim 2 K, l le rr  W. Raik 2 KI, S a m e k  L e o  20 X (lle rr  Jos. Sam ek 2 K. 
l le rr  .1. Langer 2 K, l le r r  L. Eliasch 1 X. F ra u  L. Schram ek 2 X, l le r r  .1. F ran k
1 K, l le r r  S. B achner 1 X, l le r r  S. Ilaubenstock  1 K, l le r r  .1. G aluschka 1 X, l le r r  
Joli. Sam ek 1 X, l le r r  W. W einer 2 X. l le r r  J. G uziur 2 K. l le r r  F. Ziffer 2 X. 
l le r r  B. Jo k e r  1 X, P . E. Chrobok 1 X), W a g n e r  E r n s t  12 K (Frau li. W agner
2 K, F rau  II. Lenoch 2 K, F rau  G. v. Schlechta 1 K, F ra u  II. M entel 1 K, F rau  
li. Pollak 2 K, F ra u  M. Perliczka 2 X), Z i m m e r  m a n n  W a l t e r  10 X, Ź u n k o v i ć  
O r e s t e s  5 X (lle rr  M. Źunkoyió 1 X, F rau  A. Żnnković 1 K, Orestes, Aristides 
und Iphigenie Żunkoyić je 1 K).

II. Klasse. Dic Schiiler: A l l n o c l i  X a r l  8 X 50 h  (die Firm a Meyer und
R aschka 5 X. l le r r  K. Domcs 1 K, l le r r  X. Allnocli 1 X, A. Oz. 50 li, l le r r  S. Iiisner 
1 X) G r a u e r  A r t u r  10 X 20 h  ( lle rr  R. Frydrych 10 h, l le r r  li. Lanzer 1 X, 
l le rr  A. Rieger 1 X, l le rr  A. Fober 1 X, l le r r  Nadazi 50 h, l le r r  Skopał 50 h
P. W. Manz 1 X, l le r r  Ii. G rauer 1 X, X. G rauer 20 h, l le r r  A. Jod 51) h, l le r r '
X. Friedel 40 h, l le r r  Dr. X. Messner 1 X, H err L ehm ann 50 h, l le r r  li. Il fl t tner
30 li, lle rr L. Knbinski 50 h, l le r r  .1. K rzystek  20 h, l le r r  A. K rause 30 h, O. E isncr 
10 h, A. Perl 10 h ), S e e m a n n  O t t o  24 K (F rau  W. K ntzer 2 K, l le r r  R. Schon
1 K, H err J. Kudeł 2 X, F rau  li. Weber 2 X, F rau  M. Scbon 2 X, H err Dr. II. 
HinterstoiUer 2 K, F rau  M. v. K u tta lek  1 X, l le r r  X. Pfeifer 1 K, H err Dr. F. Grocr
2 X, l le r r  L. Kam etz 2 K, H err X. Z im m erm ann 2 X. H err Dr. W. Harell 2 X, H err
E. Lenoch 1 X, F rau  li. Seem ann 2 K), T e t e l i s  J o s e f  20 K 30 li (H err V. Solarczyk
40 h, l le rr  M. Fasal 2 K, H err I). H u tte re r 50 h, F rau  S. B rachtel ! X, H err lid.
K otucz 50 li, F rau  K. Koneeiiy 50 h, H err .1. Grimm 50 h, N. N. 50 h, M. A. 50 li,
— 40 li, l le r r  L. H im m er 1 K, H err C. K ohler 1 X, F ra u  Ti. K apellner 60 li, H err

F. R ussek I K, A. S. 40 h, R. X. 60 h, H err G. Gorgosch 1 X, l le r r  II. Kosulik
50 li, F. 50 h, H err X. Sussm ann 1 X, F rau  X. P ob lner 1 K, S. L. 40 h, H err
W. Zem ann 1 K, Schonberg ( ? )  50 li, F ra u  S. Sobek 30 h, li. S. 50 h, .1. F . 40 li,
l lerr  A. Mamica 20 h, Q. H. 20 b, l le r r  F. L anger 2 J  li, H err A. Ham pl 40 h,
li. B. 20 li, X. L. 40 h). Zusam m en 63 X.

III. A.-Klasse. Die Schiller: B i n k o  R u d o l f  10 K (H err .1. Jaw orski 2 X,
Herr Dr. li. Czop 2 X, l le r r  ,T. Binko 5 X, l le r r  R. P e ru tk a  1 X), I Io  c l i s t  e t  t o r
T h e o d o r  7 X (Frau  II. Iloclistetter 5 X, F rau  A. W ilhelm 2 K). K o r d o n  K r a u z  
6 K (Herr F. B ubenik 2 X, H err A. llackenschm idt 2 X, H err II. Kordon 2 K),
L e n g y c l  M a t h i a s  18 K (H err L. Lengyel 2 X, H err B. Jayorsky 1 K, H err
L. Peschko 1 X, H err E. Magg 1 K, H err J. A ttlas 2 X. H err .1. M ajunke 1 K, 
H err G. K orschelt 1 K, H err Th. P la tze r 1 K, H err O. D ittrich 1 X, H err L. Erdćlyi 
1 K. H err F. Ma daj 1 X, H err A. Z aturecky 1 X. H err E. Ilyross 1 X, Herr O. Pest 
1 K, H err B. Sonnleitner 1 X, H err J. W achdeutsch 1 X), P r i i c k n e r K a m i l l o  7 X, 
(H err F. P riickner 6 X. H err G. M entel I X) ,  S i e r s c h  A r t u r  19 K (H err S. S tucks



Die Direktion spriclit namens des Lehrkbrpers dem Kollegen A.  L a  n d s- 
f e l d  fur die umsichtige und hingebende Verwaltung der Stiftung den best- 
yordienten Dank aus.

Ubersicht der Unterstutzungen im Schuljahre 1907/08.
Die Summę der Stipendiengelder bctrug 6053 K — h 
Die Summę der ausgezalilten einmaligen

Unterstiitzungen b e t r u g .......................  1763 K  53 li
Fur Biicher, Bekleidung, Bescliuhnng, zur 

Bezalilung des Quartiers und der Kost 
etc. wurden a u sg e g e b e n .......................  1753 K 83 h

Zusammen 9570 K  36 h * III. IV.

2 K, l le r r  S. Halin 1 K, I le rr K. v. Beust 40 li. I le rr O. Slawik 1 K, I le rr F. T ront 
1 K, V 1 K, I le rr U. Griinfeld 1 K, I le rr  .1. Spitzer 1 K, l le rr  I!. Konczakowski 1 K. 
I le rr  ]*'. T urek  40 h, l le r r  (i. (Jorgoscli 1 K, l le r r  ,T. S tru lia l 1 K. l le r r  K. S tru lia l 
1 K, Ilerr G. S tru lia l 1 K, l le r r  II. A ltm ann 1 K, I le rr  E. Aufricht 1 K, I le rr
E. Glesinger 2 K, I le rr  1'.. Zezulak 1 K 20). Zusam m en 07 K.

III. B.-Klasse. Die Sehliler: H a a s  K o l a n  d (i K (Ile rr II. Haas ó K, E. K. 1 K),
K o  Im  . l . u l i u s  5 K (Ilerr Dr. E. Kolm 1 K, I le rr  Dr. A. Kohn 1 K, N. N. 1 1\.
l lerr F. Kohn 1 K, l le r r  E. Kohn 1 K), M a y e r  . Tosef  11 K (Ilerr C. Bayer 1 K. 
Ilerr K. I 'rocliaska 3 K, I le rr  A. H ajduk 1 K, I le rr  M. Konigsberger 1 K, Ilerr 
J . Skrobanek 1 Iv, Firm a Gzap u. Zwieder 2 K, l le r r  II. Griinfeld 1 K, Frau A. Kimig 
1 K), K o l i a  k .1 o l i a n n  2 K 60 h ( lle rr  I.. Sclioltis 60 li, I le rr  .T. S a ttle r 1 K, 
l l er r  .1. Th. Keichle 1 K), W e b e r  J o h a n n  19 K (P. .1. Bilko 2 K, P. L. Knyps 2 K, 
F rau  N. Bohacz 1 K, P. E. Brodski 2 K, l le r r  F. B otta  1 K, F ra u  N. Baczakiewicz 
50 h, l le rr  .1. .Taxa-Bobowski R. v., 2 K, l le r r  A. Hoffm ann 2 K, !!. S. 1 K, l le r r
A. W eber 1 K. l lerr A. Ileezko 2 K, I le rr  N. L inzer 50 h, l le r r  N. Musialek I K.
Ilerr N. Skaza 1 K), W o j n a r  A l f r e d  4 K (F rau  B. H orak 2 K, l le r r  K. N itsch 
1 K.) Zusam m en 47 K 60 h.

IV. A-Klasse. Die Schiller: I I o ł c z a k  F r a n z  8 K (lle rr  N. N em etz 1 K,
l le r r  .1. B orger 2 K, l le r r  P. Steffek 1 K, I le rr  .1. M ahlenbrei 1 K, I le rr  F. Kraliczek
1 K, l le r r  P. K aszpar 2 K, I le rr  .T. K okotek 1 K), K o r n h e r r  R i c h a r d  12 K
(Ile rr W. Kohler 4 K, Ilerr K. Lang 3 K, l le r r  .). K ornherr 3 K, F rau  M. Keichle
2 K), K w i c z a ł a  J o s e f  6 K 20 h (Ilerr P. Kwiczała 1 K, I le rr ,T. Kwiczała 80 h, 
l le r r  F. Kwiczała 1 K, I le rr  M. Kwiczała 1 K, H err F. Sm elik 1 K, I le rr  V. Skup- 
n ik  40 h, F ra u  A. Kwiczała 1 K), P o d l i p . s k /  W e n z e l  8 K (I le rr  .1. Teschner 3 K, 
l lerr F. Ostrowski 2 K, I le rr  A. Schedy 1 K. P. J. Skulina 1 K, H err St. K araś 1 K), 
P r a u n s l i o f e r  F r i e d r i c h  10 K,  S t u c k s  E u g e n  2 K, Z u  c k e  r  m a n d e l  E g o  n 
17 K (H err F. Pilzer 1 K. N. N. 60 h, H err M. Griinfeld 1 K, N. N. 50 h, H err 
.1. Kosthal 50 h, l le r r  S. L ieberm ann 1 K, H err B. Goldmann 1 K, Ilerr .1. Ring 
50 h, I le rr  R. Fasal 1 K, l le r r  I). H u tte re r 50 h, H err L. Hochstein 50 h, H err
F. K upperm ann 1 K. H err R. L anzer 1 K, H err N. S la ttn e r 1 K, I le rr V. Ilolzer 1 K, 
H err L. Klein 1 K, I le rr II. Goldfinger 5(i h, H err G. Z uckerm andel 1 K, Ii. Roth 
2  K, der Sam m ler 59 h). Zusam m en 63 K 20 h.

IV. B.-Klasse. Die Schiller: B o r g e r  E r n s t  22 K 40 h  (Herr J. B orger 2 K, 
Ilerr Th. Radiem  2 K, N. N. 40 h, H err A. W einberger 1 K. l le rr  S. Zollm ann 1 K. 
H err O. Bayer 1 K, Ilerr F. Fussek 1 K, l le r r  .T. Landesberg 1 K, H err F . Motzko
1 K, H err Fr. Kraliczek 1 K, H err P . Steffek 1 K, H err F . Obracaj 1 K, I le rr
.1. K okotek 1 K, H err Fr. Mahlenbrei 1 K, H err P . Sikora 1 K, Ilerr A. Ilnatyczak
1 K, I le rr  P . Kaszper 1 K, H err II. S trohm ayer 1 K, H err G. Hitz 1 K, H err Rud. 
Bress 1 K, H err .1. Borger 1 K), F e i t z i n g e r  E d u a r d  4 K (H err E. Feitzinger
2 K, F rau  A. Feitzinger 2 K), M a t u s z y ń s k i  J o h a n n  5 K,  M o n t a g  A l o i s  1 K. 
K o t l i  . Tu l i u s  8 K (Ilerr K. M ittag 4 K, H err Germ anu 2 K, H err Heinrich 2 K). 
S c h n e i d e r  Y i k t . o r  3 K,  S t e f f e k  O t t o  28 K (Ilerr P . Steffek 2 K, I le rr  J,



GO

Das liohe Ertragnis des Schiilerkonzertes wurde nur dadurch ermog- 
licht, dafi die lobl. Gemeindevertretung der Stadt Teschen die Beniitzung 
des Iiathaussaales unentgeltlich gestattete, die k. u. k. Hofbuchhandluug 
Karl Prochaska den Druck der Konzertprogramme zu Gunsten der Stiftung 
saldierte und der Orchesterkonzertfhigel von Ilerrn Ottokar Slawik bereit- 
willigst beigestellt wurde.

Die Direktion widmet den hochlierzigen Grundern der Sli- 
pendienstiftungen dankbare Erinnerung und driickt zugleich allen 
Wohltałern, Freunden und Gonnern der Anstalł im Narnen 
dieser den warmsłen Dank aus und bittet, der ar men, fleifligen 
und wohlgesiiteten Gymnasiasten audi fernerłiin mit werkłatiger 
Liebe zu gedenken.

V. Zur Korper- und Schulgesundheitspflege der studierenden
Jugend.

Die Yorkelirungen waren dieselbcn wie in den friilieren Jahren. 
-—■ Der Gesundheitszustand der Schiller war im ganzen befriedigend. Beleb- 
rungen (iber die Zahnpflege erhielten die Scbiiler im naturwissenscbaftliclien 
Unterricbte. * V. VI. VII. VIII.

Stonaw ski 3 X, I le rr  P. Kaschper 2 X, I le rr  G. Drost 2 X. H err B. Brefi 2 X, H err 
P . Sikora 1 X, i le r r  J. K okotek 2 X, I le rr  F . Pospischil 1 X, I le rr  J. Cziahotny 
1 X, H err J. B lacheta 1 X, H err J. Borger 1 X, H err B aron v. Seillern 1 X, H err 
N. Poech 3 X, I le rr  F . Xrzem ien 1 X, H err E. Nem etz 3 X, I le rr  j .  Obracaj 2 X), 
W e b e r  A n t o n  11 X 40 h  (H err A. Dziura 1 X, I le rr  P . P rym us 1 X, I le rr  
E. S tankusz 1 X, H err N. Theim er 1 X, H err E. Hoffmann 1 X, H err X. X udielka 
1 X, I le rr  E. X rau s 1 X. H err J. Sedlaczek 1 X, H err X. Till 1 X, Ilerr X. Sobek
1 X, I le rr  J. Czempiel 1 X 40 h). Zusam m en 82 X 80 h.

V. Xlasse. Die Schiller: L e r  c li M i ł o s ł a w  2 X.  G w u ź d ź  E e o  6 X, L ó w y
J o s e f  5 X 20 b  (F rau  O. Hoffmann 20 k, H err M. Gorlitz 1 X, I le r r  J. Unger 20 h, 
F ra u  .T. Spalek 1 X, H err N. D eutsch 30 h, I le rr  L. K ornblum  60 h, H err L. L inzer
30 h, I le rr  N. M atula 20 b. I le rr  Dr. M ehrer 30 li, H err N. Scbaub 30 b, I le rr
N. Reik 20 b, H err Dr. Meyer 30 h, S tefka J. 10 h, Herczyk W. 4 h, Sikora J. 10, 
N. N. 6 h). Zusam m en 12 X 20 h.

VI. Klasse. Die Schiller: G a b r i s c b  O s k a r  5 K,  I l o r a c z e k  G u s t a v  4 X,
X a p p e l  X a r l  4 X,  L a m i c h  X a r l  5 X,  P e t e r  B r u n o  19 X (F rau  A. F ranke  
6 X, H err C. Czaczinski 2 X, H err B. D ro lz 2 X , I le rr  F róhlich 50 h, H err R. K nitte l - 
felder 2 X, H err G. Hanel 2 X, H err X. Zwieder 2 X, F ra u  0. v. K uta lek  1 X, 
H err F. P e te r  1 X 50), I t z i l i a k  A l f r e d  8 X. Zusam m en 45 X.

VII. Rlasse. Die Schiller: F r e y  H u g o  3 X, G r o b m a n n  M a x  20 K (Fam ilie  
Grohm ann), G r i i n b a u m  E r w i n  5 X (M. G. 50 h, H err B. G runbaum  1 X, I le rr  
Th. Xopy 40 h, H err F. O ndra 1 X, Gr. 2 X 10 h), H e k e n  X a r l  5 X (Familie 
Ileken), H o r u b s k i  E u  g e n  1 X,  X o b i e l a  J o s e f  4 X (H err F . Xobiela 2 X, F rau
M. Kobiela 2 X), Puste ln ik  A nton 2 X, T hal F ritz  2 X, Zwieb Arnold 1 X. Zusam 
m en 43 X.

VIII. Xlasse. Die Schiller: H e l i s  W a l t e r  22 X (P ra ła t G. Kolek 10 X 
F ra u  M. v. llyross 4 X, H err Rob. v. Baldass 5 X, F ra u  M. Helis 3 X), X a l i i  n a  
F r i e d r i c h  14 X (H err E. H arbich 4 X, H err Dr. S. Hhicki 2 X, H err A. Horny 
3 X, H err Dr. K. Mełcher 2 X, H err L. Kallina 3 K), M r o w i e ć  H e r m a n n  3 X 5 0 h 
(H err G. Mroviec 2 X. F ra u  II. Mrowieć 1 X, F rau  E. Menzel 50 h. Zusam m en 
39 X  50 h.



1. J u g o n d s p i e l .  Die Leitung der Jugendspicle war in diesem 
Jalire dem Professor Dr. Prań z S i g m u n d  anvertraut. Es wurde auf dem 
von der Erzherzog Priedrichschen Kameraldirektion zur Yerfiignng gestellten 
Platze im Herbste und im Sommer von 3 bis 5 Ubr naclimittags an jedem 
Freitag gespielt. Einzelne Gruppen von Schillera iibten das Pufiballspiel 
auch an anderen Tagen der Woche. Die Zalil der Spieltage betrug 14, die 
Dtirchscbnittszahl der Teilnehmer 172. I. A 19, I. B 18, II. 34, III. A 
15, MI. B Mi, IV. A 16, IV. B 13, V. 17, VI. 11 ,-VII. 8, VIII. 5.

2. Am 21. Mai fanden die in der Chronili erwiihnten Schtilerausfiuge 
statt. Der Unterricht in der Botanik wurde ofters im Freien abgelialten.

3. B a d  en  u n d  S c h  wini  men.

I. A | I. Ii ir. in. a | i ii . ii! IV. Aiv.b| v. |VI. | VII. VIII. Summę 1

Zalil der Schiller. . . . 25 24 48 27 25 26 27 ! 29 32 18 24 305 |

Iiievon badeten kalt . . 2u 23 38 25 23 25 27 1 20 32 15 20 227 i

, Darnnter Schwimmer . . 4 4 24 21 22 22 5 27 27 14 14 184

4. E i s l a u f e n  u n d  11a d f a  h r  e n.

i. Aj r. b u. ii i .aIiii.i iv.a|iv .b| v. V I VII. VIII. Summę |

Zalil der Schiller. . . . 25 24 48 27 25 26 27 29 32 18 24 305 |
Hievon war en Eislaufer . 14 13 27 20 17 in 19 25 23 12 1 15 204 |
R a d f a h r e r ....................... 1 2 5 7 s 6 14 i 12

1 10 9 !
8 82 ii

VI. Kundmachung fur das Schuljahr 1908/09.

a) Yerzeichnis der fu r  das Schuljahr 1908109 von den Schiilern 
amuschaffenden Lehrbucher.

Im Schuljalire 1908/09 kommen folgende Lehrbucher und Lebrmittelzur 
Verwendung, wobe i  b e m e r k t  w i r d ,  dal i  de r  G e b r a u c h  a n d e r e r  a i s  
d e r  i i n t e n  a n g e g e b e n e n A u f l a g e n d u r c h a u s n i c h t g e s t a t t e t  i s t .

A. L e h r b u c h e r  f u r  d i e  o b l i g a t e n  L e h r f a c h e r .
Religiom

a) Katholisch: I. u. II. K lasse: GroBer Katechismus der kathol. Beligion 
Im k. k. Schulbiicher-Verlage. 1906. —  III. KI. Dr. Theodor Deiinel 
Altes Testament, Wien, Pi chlor 1906, —  IV. KI.: Zetter, Geschichte
der gottl. Offenbarung des Neuen Bundes, 1. und 2. Aufl. —  V. KI . : 
Wappler, Lehrbuch der kath. Keligion, 1. Teil, 9. Aufl. — VI. KI. :  
Wappler, Lehrbuch der kath. Keligion, 2. Teil, 8. Aufl. — VII. KI . : 
Wappler, Lehrbuch der kath. Religion, 3. Teil. 7. Aufl. — V III. K I.: 
Engelbert Hora, Kirchengeschichte, Wien, Pichler 1907.



b) Evangelisch : I. u. II. Klasse: Biblisclie Geschichte fur Selmlen und 
Familien, 400— 422. Auli. — III. und IV. KI.: Palmer, Der christliclie 
Glaube und das christliclie Leben, 11. Aufl. — V.-—V III. K I.: Hagenbach, 
Leitfaden zum cbristlichen Religionsunterrichte filr die oberen Klassen 
hoherer Lehranstalten, durcligeselien und teilweise umgearbeitet von D. S. M. 
Deutscb. Leipzig. S. Hirzel. 9. Aufl. —- I.— IV. KI . : Buchrueker Karl, 
Dr. Martin Luthers Kleiner Katechismus in Fragen und Antworten. 108. Aufl.
— V. — VIII. KI.: Schulbibel. Die Bibel im Auszug filr die Jugend. 
Bremisclie Bibelgesellscliaft. 6. u. 7. Aufl.

u) Mosaisch: I.-—IV. Klasse: Kayserling, Die fiinf Biicher Mosis.
— V. u. VI. KI.: Elirmann, Goscbichte der Israeliten, 1. Teil, 4. Aufl.
—  VII. u. VIII. K I.: Elirmann, Geschicbte der Israeliten, 2. Teil, 3. Aufl.

Latein.
I .— V III. Klasse: Goldbacher, Lateinische Grammatik. 5. — 9. Aufl., 

in der I. u. TI. Klasse nur 8. u. 9. Aufl. — I. KI.: Nahrliaft, Lateinisches Ubungs- 
bucli, 1. Teil, 6. u. 7. Aufl. — II. KI . : Nahrliaft, Lateinisches Ubungsbuch,
2. Teil, 5. Aufl. — III. K I .: Nahrhaft-Ziwsa, Lateinisches Ubungsbuch,
3. Teil, 3. Aufl.; Golling J ., Chrestomathie aus Cornelius Nepos u. Q. 
Curtius Rufus. 2. Aufl., Wien, Holder. —• IV. KI.: Nahrhaft-Ziwsa, Sammlung 
latein. Ubungsstlicke, 4. Teil, 3. Aufl. ; C. Ju lii Caesaris commentarii de bello 
Gallico. Von Ignaz Prammer, W ien-Prag, 1906. 9. Aufl. — IV. und V. KI. : 
Sedlmayer, Ausgew. Gedichte des P. Ovidius Naso, 6.— 7. Aufl.
V. — VIII. KI.: Sedlmayer-Sclieindler, Lateinisches Ubungsbuch filr die oberen 
Klassen, 3. u. 4. Aufl. —  V. KI.: T iti Livii ab urbe condita libri I. II. X X I. 
X X II. Von Zingerle-Scheindler. G. u. 7. Aufl. — VI. KI . : 1. C. Sallustii Crispi 
bellum Jugurthinum. Nach der Ausgabe von Linker-Klimscha von Franz 
Perschinka, Wien 1902. 2. C. Julii Caesaris commentarii de bello civili. 
Von E. Hoffmann. 2. u. 3. Aufl. 3. Ciceros Reden gegen L. Catiliua und 
seine Genossen. Ed. H. Nohl, Wien, Tempsky, 3. Aufl. — VI. und VII. KI.: 
P. Vergilii Maronis carmina selecta. Von Josef Golling. 1. und 2. Aufl.
— VII. KI.: Cicero: pro Milone, <‘d. Nohl. 2. A ufl.—  Cicero: pro Archia
poeta, ed. H. Nohl, 3. Aufl. — Cicero: Laelius de amicitia, ed. Th. Scliiclie. 
2. u. 3. Aufl. — VIII. K I.: 1. Weidner, Tacitus’ historische Scliriften in
Auswalil, 1. Teil, T est, 2. Aufl. 2. Q. Horatii Flacci carmina. Von Johann 
Huemer, 6. u. 7. Aufl. — IV.— VIII. K I . : Stowasser, Lateinisch-deutsches 
Schulworterbuch.*)

Griechisch.
I I I .—-VIII. Klasse: Curtius, Griech. Scliulgrammatik. Bearbeitet von W. 

v. Hartę!. 24., 25. u. 26. Auli. -  I I I .— VIII. KI.: Sclienkl, Griech.
Elementarbuch, 19.—21. Aufl. —- V. u. VI. KI.: 1. Sclienkl, Chrestomathie 
aus Xenophon, 13. u. 14. Aufl.; 2. Homers Ilias von A. Th. Christ. 
2.— 3. Aufl. — VI. KI. : August Scheindler, Herodot, Auswahl filr den 
Schulgebrauch, 1. Teil, Text. 2. Aufl. —  VII. KI.:  Ed. Bottek, Ausgewahlte 
Reden des Demosthenes, filr den Schulgebrauch herausgegeben. — VII. u. 
V III. KI.: Homers Odyssee von A. Th. Christ, 1 .—4. Aufl. — VIII.  KI.:

*) Die Anschaffnng dieses Worterbuches wird empfohlen.



1. Platons Apologie des Sokrates und Kriton von A. Th. Christ; 2. Sopho- 
kles’ Oedipus rex, ed. Schubert. — V.— VIII. Ki.: Benseler-Kaegi, Griechisch- 
deutsches Schulworterbucb.*)

Dentsch.

I.-—IV. K i . : Spengler, Deutsche Schulgrammatik fiir Mittelschulen,
Wioń, Schulbiicherverlag. — V. u. VI. KI.: Willomitzer, Deutsche Grainmatik,
6. —12. Aufl. — I. KI.: Kummer und Stejskal, Deutsches Lesebuch, 1. Teil.
7. Auti. — II. K I.: Kummer und Stejskal, Deutsches Lesebuch, 2. Teil,
7. Aufl. — III. KI.:  Kummer und Stejskal, Deutsches Lesebuch, 3. Teil,
5. Aufl. — IV. KI . : Kummer und Stejskal, Deutsches Lesebuch, 4. Teil,
5. Aufl. —■ V. K I . : Kummer und Stejskal, Deutsches Lesebuch, V. Teil.
8. Aufl. — VI. KI . : Kummer und Stejskal, Deutsches Lesebuch, VI. Teil. 
A-Band (mit mittelhochdeutschcn Texten), 8. Aufl. — VII. KI.: Kummer 
und Stejskal, Deutsches Lesebuch, VII. Teil, 6. Aufl. — V III. KI . : Kummer 
und Stejskal, Deutsches Lesebuch, VIII. Teil, 6. Aufl.

Geographie und Geschichte.

I. K lasse: Heiderich, Osterreichische Schulgeograpliie, 2. u. 3. Aufl. -
II. KI. :  Dassolbe, 2. Teil., 2. Aufl. —  III. K I.: Ilerr, Lauder- und Vólker- 
kundo, herausgegeben von L. Weingartner, 15. u. 16. Aufl. — II. K I . : 
Weingartner, Lehrbuch der Geschichte fiir die Unterstufe, l . Te i l :  Das Alter- 
tum. 2. Auli . -— III. K I.: Weingartner, Lehrbuch der Geschichte, 2. Teil: 
Das Mittelalter, nur die 2. Aufl. — IV. KI.: Weingartner, Lehrbuch der 
Geschichte, 3. Teil: Die Neuzeit. 2. Aufl. ■— IV. K I: Hannak, Vaterlands- 
kunde fiir Unter-Gymnasien. 12. u. 13. Aufl. -— V., VI. und VIII. K I . : 
Hannak, Geschichte des Altertums fiir Obergymnasien. 7. Aufl. —
VI. K !.: Hannak, Geschichte des Mittelalters fiir Obergymnasien. 6.-—7. 
Aufl. —  VII. K i.; Hannak, Geschichte der Neuzeit fiir Obergymnasien.
6. — 8. Aufl. —  VIII. KI. : Hannak, Osterr. Vaterlandskunde fiir die
oberen Klassen, 13. —15. Aufl. — I.—IV. KI. :  Kozenn, Geogr. Atlas f. M. 
Wien, Holzel. 40. u. 41. Aufl. — VIII. KI . : Stielers Schulatlas. Neu- 
bearbeitet von Dr. Hermann Berghaus. Ausgabe fiir die osterr.-ung. 
Monarchie. 72. Aufl, —  II .— VII. K I.: Putzger, Historischer Schulatlas. 
Wien, Pichler, 24.— 28. Aufl. — V III. KI . : Kiepertj Atlas antiąuus. 
12 Karten zur alten Geschichte. 6. Aufl.

Mathematik.

I. und II. Klasse: MoSnik-Neumann, Lehrbuch der Arithmetik fiir 
Untergymnasien. 1. Abt., 36.-—39. Aufl. — I .— IV. KI . : Hoćevar, Lehr- und 
Ubungsbucli der Geometrie fiir Untergymnasien, 4. — 8. Aufl., in I. u. II. 
KI. nur 6.— 8. Aufl. — III. und IV. KI.: Mocnik, Lehrbuch der Arith
metik fiir Untergymnasien, 2. Abt., bearb. von Neumann. 27.— 29. Aufl. — 
V.— VIII. KI . : MoCnik-Neumann, Lehrbuch der Arithmetik und Algebra fiir 
Obergymnasien. 27.— 30. Auflage. — V .—V III. KI.: IIocevar, Lehrbuch

*) Die Anschaffung dieses W orterbuehes wird empfohlen.



der Geometrie fiir Obergymnasien, 3.— G. Aufl., in \  . uud VI. KI. nur 
5. u. 6. Aufl. — V .—V III. K I.: Ileis, Sammlung von Beispielen und 
Aufgaben aus der Arithmetik und Algebra. Ausgabe fiir Osterreich. 2.— 4. 
Aufl. — V I.— V III. K I.: Adam, Taschenbuch der (funfstelligen) Logarithmen 
fur Mittelschulen.

Naturwissenschaften.

I. u. II. KI.: 1. Pokornys Naturgescbichte des Tierreiclies. VonLatzeI u. Mik. 
27. u. 28. Aufl. Ausg. B. 2. Pokornys Naturgescbichte des Pflanzenreiches. 
23. und 24. Aufl. Ausg. B. — III . KI.: Grilli zer, Grundrifi der Natur- 
geschichte des Mineralreichs. 1. Aufl. 1906. — III. und IV. KI. ;  Wallentin, 
Grundziige der Naturlehre f. d. unteren Klassen. 6. Aufl. — V. KI.: 
1. Scharizer, Lehrb. der Mineralogie und Geologie fiir die oberen Klassen. 
5. u. 6. Aufl. 2. Wettstein, Leitfaden der Botanik fiir die oberen Klassen 
der Mittelschulen. 3. Aufl. — VI. K I.: Graber, Leitfaden der Zoologie 
fiir Obergymnasien, 4. u. 5. Aufl. — VII. u. VIII. K I .: Rosenberg, Lchr- 
buch der Physik fiir die oberen Klassen der Mittelschulen, Ausg. fiir Gym- 
nasien, 3. u. 4. Aufl.

Plulosophischo Propiideutik.

V II. Klasse : Lindner u. Leclair, Lehrbneh der allgemeinen Logik, 3. u. 4. 
Aufl. —  VIII. K I .: Lindner-Lukas, Lehrbuck der Psychologie. 2. Aufl.

B. L e h r b i i c h e r  f ii r di e '  w a h l f r e i e n  L e h r  f  a c h e r.

Polnische Sprache.
I. Abteilung (fiir Deutsche): A. Popliński, Elementarbuch der pol- 

nischen Sprache fiir den Schulgebrauch und zum Selbstunterricht. 19. Aufl. 
— II. A b t.: Pr. Próchnicki i Joz. Wójcik, Wypisy polskie dla klasy I. szkół 
gimn. i realn. 4. Aufl. — III. A bt.: 1. Próchnicki i Joz. Wójcik, Wypisy
polskie dla klasy II. szkół gimn. i realn. 2. Konarski, Zwięzła Gramatyka 
języka polskiego. — IV. A b t.: Tarnowski i Próchnicki, Wypisy polskie dla 
klas wyższych szkół gimn. i realn. Część druga.

Bóhmisch.
I. Abteilung: Charyat, Lebrgang der bohm. Sprache fiir deutsclie 

Mittelschulen. I. Teil, 2. und 3. Aufl. — II. Abt.: Charvat, Lehrgang der 
bohmischen Sprache fiir deutsclie Mittelschulen. II. Teil, 3. Aufl. — III. Abt.: 
Schober, Bolim. Lesebuch fiir die Oberklassen deutscher Mittelschulen.

Franzosiscli.
I. K urs: Fetter und Alscher, Lehrgang der franz. Sprache fiir lłeal- 

schuleu und Gymnasien. I. u. U. Teil. Ausg. B.

Stenographie.
I. u. II. K urs: Grimm, Lehrbuch der Gabelsbergerschen Stenographie 

I. und II. Teil.



b) Die Aufnahme der Schiller betreffend.

I. Fur die Aufnalimspriifungen zum Eintritte in die I. Klasse sind 
zwei Termine bestimmt:

Der e r s t e  fallt auf den 6. Ju li 1. J .  Die E i n s c l i r e i b u n g  der 
sieli zu diesem Termine meldenden Schiller findet am 6. Ju li (Montag), 
von 8 bis 10 Uhl- vormittags, in der Direktionskanzlei statt. Der z w e i  t e  
fallt auf den 16. September 1. J .  (Mittwoch). Die E i n s c l i r e i b u n g  der 
sieli zu diesem Termine meldenden Selifiler findet am 16. September, von 
8 bis 10 Ulir vormittags, in der Direktionskanzlei statt.

Zu j e  d em  dieser Termine wird Uber die Aufnahme d e f i n i t i y  ent- 
schieden. L a u t  E r l a s s e s  de s  h o h e n  k. k. M i n i s t e r i u m s  f i l r  
K u l t u s  u n d  U n t e r r i c l i t  v o m  2. J a n n e r  1886, Z. 85, i s t  e i n e  
W i e d e r l i o l u n g  d e r  A u f n a  li m s p r l i f u n g  in d e m s e l b e n  J a  lir e, 
s e i  es  a n  d e r s e l b e n  o d e r  a n  e i n e r  a n d e r e n  M i t t e l s c h u l e ,  un- 
zulassig.

Demnaeh dfirfen sieli Schiller, denen infolge des ungiinstigen Ergeb- 
liisses der Prilfung die Aufnahme in die I. Klasse versagt worden ist, fur 
dasselbe Scliuljalir niclit mehr an einer anderen M i t t e l s c h u l e  zur Auf- 
nahmsprufung fur die I. Klasse melden. Im Palle der Erschleichung der 
Aufnahme werden sie nachtraglich ausgewiesen.

Alle Schiller, welche in die I. Klasse eintreten wollen, liafcen an den 
oben festgesetzten Tagen (6. Juli, 16. September), von ihren Eltern oder 
dereń Stellvertretcrn begleitet, zur Einsclireibung zu erscheincn und dem 
Direktor vorzulegen:

1. Zwei vollst,andig ausgefullte und von ihren Eltern oder Yormiiiidern 
unterzeichnete Nationale (Standeslisten), dereń Yordruckblatter beim 
Sehuldiener (a 4 h) kiiuflicli s i n d ; — 2. den Tauf- oder Geburtsschein 
ais Beleg, dali sie das 10. Lebensjahr vor Beginn des Schuljahres schon 
vollendet haben oder nocli in dem Kalenderjahre, in das der Beginn des 
Schuljahres fallt, volIonden; A l t e r s d i s p e n s  i s t  y o l l i g  a u s g e s c h l o s s e n ;
—  3. die Schulnachrichten, beziehungsweise das Prequentations- oder Ent- 
lassungszeugnis aus der Volksschule, welches die Noten aus der Religions- 
lelire, der Unterriclitsspraclie und dem Rechnen enthalten mul!. Die aus 
der Biirgerschule kommenden Schiiler haben das letzte Semestralzeugnis 
beizubringen.

Jeder neueintretende Schiiler liat eine Aufnahmstase von 4 K 20 h 
zu entricliten; ferner ist sowohl von den neueintretenden ais auch von den 
dem Gymnasium bereits angehorenden Schiilern ein Lelirmittelbeitrag von 
2 K  10 h und der Betrag von 60 h zur Deckung der mit dem Betriebe 
der Jugendspiele ecrbundenen Auslagen zu erlegen.

Die so eingeschriebenen Schiiler versammeln sieli Montag den 6. Juli, 
beziehungsweise Mittwoch den 16. September, mit Sclireibrequisiten verselien
—  das linierte Papier ist beim Sehuldiener erhaltiich — um 10 Uhr vor- 
mittags im Lelirzimmer der I. A-Klasse, wo sodann die schriftliche Prilfung 
aus der deutschcn Spraclie und dem Rechnen stattfindet. Nachuiittags von 
2 Uhr an wird die miindliclie Prilfung yorgenommen. Das Ergebnis der 
Priifung wird sofort nach yollendetem Priifuugsakte bekanntgegeben.



Bei der Aufnahmsprlifung fur die I. Klasse werden folgende For- 
derungen gestellt: a) Fertigkeit im Lesen und Sclireiben der deutsehen 
Spraclie und eventuell der lateinisclien Schrift, Kenntnis der Elemente der 
Formenlehre der deutsehen Spraclie, Fertigkeit im Analysieren einfacli be- 
kleideter Siitze, Bekanntscbaft mit den Regeln der Orthographie und richtige 
Anwendung derselben beim Diktandoschreiben; b) Ubung in den vier 
Grundrecbnungsarten in ganzen Żabien; c) aufierdom baben diejenigen 
Scbiiler, welclie niclit in der Volksschule unterriclitet worden sind oder in 
einer solchen aus der Keligionslehre niclit die Notę „gut“ oder „sehr gut“ 
erlialten liaben; in diesem Lebrgegenstande jenes Mad von Wissen nachzu- 
weisen, welclies in den ersten vier Jahrgangen der Yolksscbule erworben 
werden kann;  d) die mtindliebe Priifung aus der Unterrichtssprache und 
dem llechnen wird jedem Schiller erlassen, wolcber seine Reife in diesen 
Gegenstanden bei der schriftlichen Priifung dureb mindestens b e f r i e d i g e n d e  
Leistungen und im Yolksscbulzeugnisse mindestens dureb die Notę „gut“ 
dargetan bat; e) sind in einem Priifungsgegenstande die Zeugnisnoten und 
die Zensur aus der schriftlichen Priifung entschieden ungiinstig, so wird 
der Schiller zur mtindlicben Priifung niclit zugelassen, sondern a is  unreif 
zuriickgewiesen.

II. Diejenigen Schtiler, welclie sieli, o lni e  e i n  s t a a t s g i i l t i g e s  
Z e u g n i s  t i b e r  d a s  II.  S e m e s t e r  d e s  Sc h  ul  j a  lir es  1907/8 zu 
besitzen, um die Aufnahme in eine bohere (II.— V III.) Klasse bewerben, 
baben sieli ebenfalls einer Aufnahmspriifung aus samtlieben obligaten 
Lebrgegenstiinden zu unterziehen. Sie ersclieinen, begleitet von ihren Eltern 
oder dereń Stellvertretern, versehen mit zwei vollstandig ausgefiillten Natio- 
ualen, dem Tauf- oder Geburtsscheine, a l l e n  etwa friiber erworbenen 
Studieuzeugnissen, dereń letztes die Abgangsklausel aufweisen muli, am
16. September, vormittags zwiseben 11 und 12 Uhr, in der Direktionskanzlei. 
Die Priifung fur ilire Aufnahme — schriftlich und miindlicb — findet am
17. September statt. Die gesetzliclie Prtifungstaxe betragt 24 K und ist vor 
der Priifung zu erlegen.

III. Die Einschreibung derjenigen Scbiiler, die mit einem staats- 
gultigen Zeugnis eines an  d e r e ń  Gymnasiums iibor das II. Semester des 
Scliuljabres 1907/8 verselien sind und sieli liier fiir die I .—-VIII. Klasse 
melden, erfolgt atn 16. September zwiseben 11 und 12 Uhr. Dieselben 
baben in der Direktionskanzlei zwei vollstandig ausgeflillte Nationalo, die Bo- 
statigung der vorscliriftsmaBigen Abmelduug, den Tauf- oder Geburtsschein 
und siimtliclie bislier erworbenen Gymnasialzeugnisse vorzulegen, ferner den 
Nacbweis der ilinen etwa verliebenen Scbulgeldbefreiung oder Stipendien- 
stiftung beizubringen. Audi baben die Eltern oder dereń Stellvertreter 
personlicb oder schriftlich den Wunsch auszuspreeben, ihren Solin in dieses 
Gymnasium aufgenommen zu selien; ausnahmsweise konnen solclie Scbiiler 
auch zu einer Aufnahmsprufung verbalten werden, fiir welclie jedocli keine 
Priifungstaxe zu entrichten ist.

IV. Die Aufnahme der bis zum Scblusse des Scliuljabres 1907/8 
der Anstalt angehorenden Schtiler, mogen sie aufsteigen oder die Klasse 
wiederholen, findet Donnerstag den 17. September um 11 Uhr in ihren fiir 
1908/1909 bestimmten Lehrzimmern statt. Die Iiepetcnten der I. Klasse



werden im Lebrzimmer der I. A-Klasso aufgenommcn. Dazu haben a!lc. 
aufzunehmenden Sehiiler das letzte Semestralzeugnis und zwei yollstiindig aus- 
gefiillte Nationale, dereń Blankette beim Schuldiener zu bekommen sind, 
beizubringen. S p a t e r  ais an den oben angesetzten Tagen werden k e i n e  
Anmeldungen angenommen, es sei denn, dafi die Unmoglicbkeit der recht- 
zeitigen Anmeldung nacbgewiesen werden kann.

Y. D ie  W i ed e r  li o 1 u n gs- u n d  N a  cli t r a g  sp  rfi fun  g e n  finden 
Donnerstag den 17. September von 8 lib r friib an in den Lehrzimmern 
jener Klassen statt, in welche die betreffenden Sebiiler nacb gut bestandener 
Priłfang aufsteigen wlirden. Jene Sebiiler, welcbe ein Interimszeugnis er- 
halten haben, sind verlialten, dieses bei der Anmeldung zur Priifung dem 
priifenden Professor zu iibergeben.

G e s u c h e  u m B e w i 11 i g  u n g d e r  W ied e r li o 1 u n g s p r  U f u ng  aus 
e i n e m  Gegenstande miissen an den hoclilobliclien k. k. Landesscbulrat ge- 
rielitet und b is  l i i n g s t e n s  1. A u g u s t  bei der Direktion eingereicht soin. 
Den Gesuchen sind die Zeugtiisse tiber das I. und II. Semester des Scliul- 
jabres beizulegen.

VI. D ie  A u f n a l i m e  d e r  P r i v a t i s t e n  unterliegt denselben Bedin- 
gungen wie die der offentliclien Sebiiler. Der Lehrmittelbeitrag und die 
Aufnalimstaxe sind gleich bei der Einschreibung zu erlegen, der Schulgcld- 
erlagscbein ist jedesmal erst bei der Semestralprufung vorzuweisen.

VII. S e b i i l e r ,  welche in beiden Semcstern des Schuljahres die 
drifte Fortgangsklasse erbalten, baben nacb § 71,7 des Organisations-Ent- 
wurfes die Anstalt zu yerlassen. Gesuche urn ausnalimsweise zu bewilli- 
gende Belassung solcber Sebiiler sind an den hocbloblichen k. k. Landes
scbulrat zu riebten und b is  s p a t e s t e n s  1. A u g u s t  1. J .  der Direk
tion zu iiberreichen.

W enn ein unfreiwilliger liepetent im zweiten Semester ein Zeugnis 
der 1IT. Fortgangsklasse erhielt, so bat er die Anstalt zu yerlassen.

VIII. ErOffnung des Scbuljalires. Das Scbuljalir 1908/9 beginnt am
18. September 1908 mit dem Heiligengeist-Amte, welches urn 8 I br friib 
abgebalten wird. Die katliolischen Sebiiler finden sieli urn 73/4 Ubr im Gym- 
nasium ein (und zwar die Untergymnasiasten im Festsaale, die Obergym- 
nasiasten in ibren Lobrzimmern) und werden von da in die Kircbe gefiihrt. 
Nacb der Messo keliren die Sebiiler in das Gymnasium zuriick, wo sieli in- 
zwiseben — gegen 9 Ubr —  ihre MitschUler evangeliscber und israelitiscber 
Konfession yersammelt baben; sodann werden ibnen in ibren Lebrzimmern 
die Klassenyorstande die Disziplinarvorscbriften yerlesen, erliiutern und den 
Stundenplan diktieren. Die Sebiiler der I. Klassc versammeln sieli im Festsaale ; 
sio werden dann in die beiden Abteilungen der Klasse yerteilt, worauf 
sie in ibren Lebrzimmern von den Klassenyorstanden die notwendigen Be- 
lebrungen erbalten.

Der regelmaBige Unterrieht beginnt Samstag den 19. September 
um 8 Ubr.

Den Eltern auswiirtiger Sebiiler wird der woblgemeinte Rat erteilt, 
i l i ro K i n d e r  n u r  s olel i  en  K o s t h a u s e r n  a n z u  y e r t r a u e n ,  d i e  
es m i t  d e r  so w i el i t  i g e n  P f l i c b t  d e r  B e a u f ś i c h t i g u n g  u n d  
U b e r w a c b u n g  i l i r  e r  P f l e g l i n g e  g e w i s s e n l i a f t  n eh me n .  Die



Schule kann den zahlreichen nacliteiligen Einfiiissen, denen gegenwartig 
die studierende Jugend ausgesetzt ist, nur d a n n  mit Erfolg begegnen, 
w e n n  s i e  i n  i lir e n  B e s t  r e b u n  g e n  v o m  H a u s e  k r a f t i g  u n t e r -  
s t ii t z t w i r d.

Anfragen und Anmeldungen walirend der Ferien bittet man an die 
Direktion, niclit an die Person des Unterzeichneten zu richten, wenn anders 
sie recbtzeitige Erledigung finden sollen.

T e s c l i e n ,  am 4. Ju li 1908.

Dr. Franz Spengler,
k U. Direktor.

-
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