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D isp o sitio n  und Gedankengano* 
yon P la to n s A p o lo g ie  und K r i  ton.*)

Apologie des Sokrates.
Erste Rede, vor dem Schuldspruch: eigentliche 

Verteidigungsrede. Kap. I-X X IV .

A .  Einleitung (rcpoo£{xov, exordium). Kap. I.
a) Sokrates ist kein gewamlter Redner, will aber vor 

den Riclitern die reine, ungeschminkte Wahrheit reden.
Die Anklager des Sokrates haben-'' śehr gewandt und iiber- 

zeugend gesprochen, dabei aber so ziemlich lauter Liigen vorge- 
bracht. Die grobte Luge, die sie vorgebracht baben, ist wohl die 
unverschamte Behauptung, dafi Sokrates ein tuchtiger Redner sei 
und die Richter sich vor seiner Beredsamkeit in acht nehmen 
mufiten. Man konnte ihn hochstens dann einen tuchtigen Redner

*) Fur diese Arbeit, die haupts&chlich ans mehrjahriger Schulpraxis 
lieryorgegangen ist,, wurden nachstehende Scliriften zu Ratę gezogen:

1. Platons Verteidigungsrede des Sokrates und Kriton, fur den Schulge- 
braucli erklitrt von Chr. Gron. Leipzig, Teubner.

2. Dispositionen der Apologie und des (iorgias von Platon and logische 
Analyse des Gorgias, yerfaBt von Jul. Deuschle. Leipzig, Teubner.

8. Platons Apologie des Sokrates und Kriton, fiir den Scliulgebrauch 
bearbeitet von Ed. Goebel. Paderborn, Ferd. Schoningh. (Sclioninghs Ausgaben 
latein. u. griecb. Klassiker mit Kommentar.)

4. Platons Verteidigungsrede des Sokrates und Kriton, fur den Schul- 
gebrauch erklart, von H. Bertram. Gotba, F. A. Perthes. (Bibliotheca Gotliana.)

ó. Scliiilerkommentar zu Platons Apologie des Sokrates und Kriton 
nebst den SchlnBkapiteln des Phaodon, von Gnstav Schneider. F. Tempsky, 
2. Anflage, 1906.

Eine Benutzung anderer Hilfsmittel oder gar der ganzen einschlii- 
gigen Literatur gestattete die Kiirze der Zeit nicht, die zwischen dem Ent 
schlusse des Yerfassers und der Verdffentlichung dieser Arbeit verfloB, da fiir 
diesen .Tahresbericht ursprunglich eine andere Abhandlung bestimmt war.



nennen, wenn man jeden, der die Wahrheit sagt, clafiir erklart.; 
denn das will er im yollsten Umfange tun, yorscbmulit aber dabei 
jeden rednerischen Schmuek uncl jede gewahlte Ausdrucksweise, 
die sieli auch fur einen so alten Mann nicht recłit schicken wiirde.

b) Sokrates bittet (lic Richter, ilim seinc gcwolmte 
lledeweise mieli bci der folgeiulen Yerteidigmig zu gestatten. 
da er vor Gericht eiu Fremdling sei.

Dieselbe Art zu redon, dereń er sieli in seinen taglielien 
Unterredungen auf dem Markte uncl an anderen offentlichen Orten 
zu bedienen gewohnt ist, mogen ihm die Richter auch heute bei 
seiner Yerteidigung gestatten. Derm trotz seiner 70 Jahrc hat er 
noch niemals mit den Gerichten zu tun gehabt uncl deshalb ist ihm 
die hier tibliche Sprechweise fremd. Er hofft daher mit seiner ge- 
wohnten lledeweise bei den lliclitern ebenso Naehsicht zu finden, 
wie ein wirklieher Fremder sieli in Athen seines heimischen Uia- 
lektes bedienen diirfte. Die Richter aber sollen, wie es ihre Pliicht 
ist, lediglich darauf achten, ob er die Wahrheit sagę.

li. Angabe des Themas (r.yA H zic , propositio), verbunden 
mit dessen Einteilung (partitio oder distributio).

Kap. II.
a) Sokrates steilt 1'est. dali er sieli gegen zweierlei A11 - 

kliiger and deren Anklagen verteidigen miisse, uiul kiindigl 
an. dali er sieli zuerst gegen diejenigen yerteidigeii wolle, 
die ilm selion jahrelang verklagt und verleuiiidet hahen, und 
darni gegen die gegenwartigen, eigentliehen Anklager.

Zwar sind seine gegenwartigen Anklager, Anytos und sein 
Anhang, genug zu furchten, aber noch 'gefahrlicher sind die 
Leute, die ihn bereits seit yielen Jahren vor dem Volke ver- 
klagten und yerleumdeten, dali er sich mit naturphilosophischen 
Forschungen befasse und sophistisehe Lehren yerbreite. Gegen 
diese muC sich Sokrates zuerst yerteidigen, weil ihr ver- 
leumderisches Treiben der Zeit nach den gegenwartigen Klagen 
yorangegangen ist, weil ihnen wegen ihrer Anonymitat gerichtlich 
gar nicht beizukommen ist und weil sie durch die schlimme Mei- 
nung, die sie itber Sokrates yerbreiteten, den Boden bereitet hahen, 
auf welchem die gegenwartigen Anklagen des Meletos, Anytos und 
Lykon fufien.
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b) 1'bergang.
Sokrates verhehlt sieli durchaus nielit, dafi es ihm kaum gelingen 

werde, in der kurzeń, ihm zur Verteidigung gesetzlich eingeraumten 
Zeit die so lange .Tahre hindurch uber ihn verbreiteten Yerleum- 
dungen zu entkriiften; aber er ist trotzdem entschlossen, der ge- 
setzlichen Pflicht der Selbstyerteidigung nachzukommen, und stellt 
don Ausgang des Prozesses den Gottern anheini.

G. Witleriegung der Ankiager (/.óaic, refutatie).
Kap. I II  XV.

!. Der aitereii Anklagen, d. i. der allgemeinen 
Verieumdungen,

die uber ihn seit langer Zeit ausgestrent worden siad.
Kap. III X.

a) Fornmlierung derselben (Kap. III, erste Halfte): 
Sokrates befalit sich mit naturphilosophischen Griibeleien 
und sophistischer Rechtsyerdrehung und erteilt anderen 
Unterricht darin, wie" ihn- beispielsweise Aristophanes in scinem 
Lustspiele dargestellt hat.

b) Witleriegung tlieser Anklagen. Kap, III, zweite Halfte, 
und Kap. IV.

1. Des Vorwurfs naturphilosophischer Forschung — durch 
Berufung auf das eigene Zeugnis mancher unter den Rich
tera selbst. Kap. III.

Viele unter den Richtern, die hicr sitzen, haben jedonfalls des 
Sokrates Gesprache oft angehort und dieso konnen selbst bozeugen, 
dali er niemals tiber dergleichen Themen gesproehen hat.

2. Des Vorwurfs des Jugendunterrichts durch sophisti- 
sche Lehren. Kap. IV.

Sokrates meint seherzhaft, es w Tire zwar schon und gewinn- 
bringend, wenn er jungen Leuten Unterricht ert-eilen und sieli da- 
durch viel Geld ycrdienen konnie, wie etwa die berilhmten Sophisten 
Gorgias, Prodikos und Hippias oder wenigstens, wie ein geringerer 
ans dieser Klasse von Gelehrten und Jugendlehrern, ein Euenos von 
Paros, der sieli mit einem bescheidenen Honorar begniige, und or 
wurde sieli etwas darauf einbilden und damit grofitun, wenn er 
diese Kunst yerstiinde; aber er yerstehe sie nun einmal nicht,

c) Darlognng der Qncllen dieser Yerleumdiingen des 
Sokrates und der Art und Weise, wie sein sohlimmcr Ruf 
entstanden soi und sieli befestigt babę. Kap. V—X.



Ubergang: Die Frage, wolier denn diese Yerleumdungen
iiber Sokrates und sein einerseits guter, anderseits sehlimmer Ruf 
entstanden sei, ist ganz berechtigt; denn irgend einen AnlaG muli 
er durch sein Yerhalten doeh dazu gegeben haben. Kap. V, 
erstes Drittel.

1. Die erste Veranlassung zur Entstehung dieses Rufes 
gab der ratselhafte Ausspruch des delphischen Gottes, der 
den Sokrates fur den weisesten aller Menschen erklarte. 
Kap. V.

Sokrates hat seinen Ruf' in erster Linie einer gewissen Weis- 
heit zu verdanken, die ibm vom delphischen Orakel zugeschrieben 
worden ist, welches auf eine Anfrage seines ungestiAmen Freundes 
Chairephon antwortete, niemand sei weiser ais Sokrates.

2. Die Bemuhungen des Sokrates, den Sinn des ihm 
ratselhaften Orakels durch Ausforschung von Leuten ver- 
schiedener Berufsarten zu ergriinden. Kap. VI—VIII.

Da sich Sokrates einerseits bewufit war, gar keine besondere 
Weisheit zu besitzen, anderseits aber nicht wagen durfte, den 
Gott der Liige zu zeihen, so dachte er erst lange iiber die Bedeu- 
tung des Orakelspruches nach und endlich machte er sich daran, 
Leute, die in irgend einer Beziehung fur weise galten, auszuforschen, 
um dadurch zu erweisen, dafi ihm jene besondere Weisheit mit 
Unrecht zugeschrieben werde.

a) Ausforschung der Staatsmanner. Kap. VI.
Zuerst begab sich Sokrates zu einem der Staatsmanner in 

der Uberzeugung, daC dieser ein grofieres Wissen besitzen werde 
ais er. Aber im Verlaufe der Unterredung mit ihm kam er zu der 
Uberzeugung, dali jener sich zwar einbildete, weise zu sein, und 
auch von anderen Leuten dafiir gehalten wurde, aber in Wirklich- 
keit nicht weise war. Sokrates gewann also aus dieser Unterre
dung die Einsicht, dafi zwar beide nichts Aufierordentliches wiiCten, 
dali jedoch er selbst wenigstens insofern weiser sei ais jener, ais 
er sich nicht wie jener einbildete, ein Wissen zu besitzen, das er 
nicht besitze. So erging es ihm auch noch bei anderen Staats- 
mannern und durch diese Prlifung machte er sich sowolil bei diesen 
ais bei vielen anderen verha6t.

fi) Ausforschung der Dichter. Kap. VII.
Die Erfahrung, die er bei den Staatsmannern machte, sehreckte 

ihn nicht ab, noch bei anderen Leuten Nachforschungen anzu- 
stellen, sondern er lieC sich’s recht sauer werden und begab sich



der Reihe nach nocli zu manchen anderen fur weise geltenden 
Mannern; denn da er bei den Staatsmannern die Wahrnehmung 
gemacht zu haben glaubte, dafi das Orakel doch wenigstens in 
einem gewissen Sinne mit seinem Ausspruche recht hatte, so ging 
er weiterhin zu Mannern anderer Berufsarten, um sie auszu- 
forschen und nunmehr die Wahrheit des Orakelspruches zu er- 
weisen, und zwar zunachst zu Tragddieu-, Dithyramben- und an
deren Dichtern, da diese fur besonders weise galten und dalier 
diesen gegenuber seine geringe Weisheit sich besonders klar er- 
weisen mufite. Er nahm dereń Dichtungen vor, die von iłinen be
sonders sorgfaltig ausgefeilt zu sein schienen, und fragte die Yer- 
fasser nacb dem Sinne derselben. Da machte er aber die merk- 
wurdige Entdeckung, dafi sie selber beinahe wtniger den Sinn 
ihrer eigenen Dichtungen darzulegen im stande waren ais jeder 
beliebige andere. Er kam also zu dar Uberzeugung, dafi sie ihre 
Dichtungen nicht mit klarem Verstandniś schufen, sondern kraft 
ihres angeborenen Talentes und ihrer Begeisterung, ahnlich wie die 
Wahrsager von ihren Weissagungen ebenfalls selbst kein klares Ver- 
standnis besitzen; dafi sie aber anderseits wegen ihres Diehtungs- 
yermogens sich einbildeten, auch in vielen anderen Dingen weise 
zu sein.

~() Ausforschung der Handwerker. Kap. VIII.
Schliefilich ging Sokrates zu den Handwerkern und Ktinstlern, 

bei denen er mit Recht manche tuchtige Kenntnis yoraussetzen 
durfte. Und er sah sich allerdings in seiner Erwartung nicht ganz 
getiiuscht, sondern fand, dafi sie in der Tat manches yerstanden, 
was er nicht yerstand; aiłier er fand auch, dafi sie, ebenso wie die 
Dichter, wegen der tuchtigen Kenntnis ihres Gewerbes den An- 
spruch erhoben, auch in anderen, und zwar wichtigen Dingen (wie 
z. B. in der Politik) mitsprechen zu diirfen, von denen sie nichts 
yerstanden. Und so gewann er auch bei diesen die Uberzeugung, 
dafi er, da er zwar wenig wisse, aber sich auch kein grofies Wissen 
einbilde, doch auch ihnen an Weisheit iiberlegen sei.

3. Die Folgen dieser Prtifung. Kap. IX und X.
c<) Einerseits der unverdiente Ruf der Weisheit und die 

Fortsetzung der Ausforschung anderer ais seines Lebens- 
herufes. Kap. IX.

Aus dieser Ausforschung der Menschen ist dem Sokrates auf 
der einen Seite der Ruf der Weisheit erwachsen. Denn die Leute, 
die ihm bei solchen Unterredungen zuhoren, glauben jedesmal, dafi 
er die Dinge, worin er anderen Unwissenheit nachweist, selbst,



verstehe, Er aber sieht ein, dafi nur die Gottheit weise ist und 
dafi das erwahnte Orakel nur den Sinn haben kann, die niensch- 
liche Weisheit sei im Yergleiche zur gotilichen nichts oder nur 
sehrwenig wert; und wenn der Gott ihn fur den Weisesten erklart 
bat, so hat er damit nur sagen wollen, dafi derjenige Menscli ver- 
haltnismafiig der weiseste sei, der wie Sokrates eingesehen babę, 
dafi seine Weisheit nur einen sebr geringen Wert babę. Die Wabr- 
heit dieses Satzes zu erweisen und dadurcb der Gottheit einen 
Dienst zu leisten, setzt er nun auch weiterhin die Ausforschung 
der Menschen fort und bat sieli diese zum Lebensberuf erwahlt, 
welchem zuliebe er nicht nur auf politische Tatigkeit verzichtet, 
sondern auch sein Hauswesen yernachlassigt hat.

£) Anderseits Hafi, Yerfolgnng und Verleumdunge:i 
und auch die gegenwartige gerichtliche Anklage. Kap. X.

Nicht nur Sokrates selbst wird unmittelbar durcb seine Aus- 
forschung anderer yerhafit, sondern es schliefien sicb ihm aucli 
viele jungę Leute aus den wohlhabendsten Familien an, denen es 
ein Yergniigen macbt, die Unwissenheit eingebildeter Leute aufge- 
deckt zu sehen. Diese Jiinglinge machen es ihm nach und ver- 
suchen ebenfalls, andere Leute auszuforsehen und dereń Uwissen- 
heit zu erweisen; diese Uberfuhrten aber kehren dann, statt ihrem 
eigenen Wissensdiinkel zu ziirnen, ihren Hafi gegen Sokrates und 
verleumden ihn, dafi er die Jugend verderbe. Da sic ihm jedoch 
keine ausdrucklichen verderblichen Lehren nacbzuweisen vermogen, 
so bringen sie die gegen alle Philosophen iiblichen Yorwurfe gegen 
ihn vor: er befasse sieli mit maturphilosophischen llntersuchungen, 
lehre die Existenz der Gotter leugnen und das Recht verdrehen.

- Diese sebr zahlreichen und ehrgeizigen Leute haben durcb ihre 
lange Jahre hindurch und mit dem Aufwando grofier Beredsamkeit 
vorgebrachten Beschuldigungen und Verleumdungen die Athener 
gegen Sokrates eingenommen und den Boden vorbereitet, aus dem 
nunmehr auch die heutige gerichtliche Klage gegen ihn erwachsen 
ist, die Meletos im Namen der beleidigten Dichter, Anytos im 
Namen der Gewerbetreibenden und Lykon in dem der Staatsmanner 
erhoben hat.

Damit, erklart Sokrates scliliefilich, balie er den Richtern 
eine yollkommen wahrheitsgetreue Darstellung von der Entstehung 
und Verbreitung seines iiblen Rufes und aller Yerleumdungen, die 
iiber ihn im Umlauf seien, gegeben, ohne jede Zurlickhaltung, ob- 
gleich er sich bewufit sei, dafi er sich damit von neuem yerhafit



maclie, was eben cin Beweis tlafiir sei, da fi seine Ausfuhrungon 
walu1 seien.

Damit ist ein Obergang zu dem zweiten Teil der Xuat; ge-
schaffen.

li. Widerlegung der eigentiichen. geriehtliohen Anklage
des Meletos. Anytos und Lykon,

Kap. XI XV.
a) Formulierung der Anklage und Erliebung einei* Gr- 

genklage wider Meletos wegen Leiehtfertigkeit bei der Ein- 
bringung einer so sehwerwiegenden Anklage. Kap. XI.

Sokrates kehrt, die Reihenfolge der Klagepunkte um und 
stellt, die Besehuldigung, dafi er die Jugend verderbe, an die erste, 
den Yorwurf, dafi er an die Staatsgbtter nicht glaube und neue 
Gottheiten einfiihre, an die zweite Stelle und erhebt seinerseits 
gegen Meletos die Anklage, dafi dieser seine Klage leichtfertig ein- 
gebracht habe und mit^ernsten Dingen ein frevelhaftes Spiel treibe, 
indem er sich um Dinge zu kummern vorgebe, um die er sich 
tatsiichlich niemals bekummert babę.

b) Widerlegung des Yorwnrfes, dali Sokrates die Ju- 
gend verderbe. Kap. XII und XIII.

1. Widersinnigkeit der Behauptung, dafi er allein die 
Jiingliuge verderbe, wabrend alle anderen Burger sie besser 
machen Kap. XII.

Wenn Meletos in Sokrates den Verfuhrer der Jugend aus- 
findig gemaeht bat und ihn ais solehen vor Gerieht zieht, so muli 
er docli auch diejenigen Leute kennen und anzugeben wissen, 
welcbe sie besser machen. Da nun Meletos auf diese Frage nicht 
antworten will, so bringt ihn Sokrates durch weitere Fragen dazu, 
dafi er beliauptet, dafi die Gesetze, dann dafi alle hier anwesenden 
Richter, ferner dafi alle Mitglieder des Rates und endlich dafi alle 
Teilnehmer an den Volksversammlungen die Junglinge besser 
machen. Darauf weist ihm Sokrates an einem von der Pferdezucht 
entlehnten Beispiele die Absurditat und Leiehtfertigkeit dieser Be
hauptung nach, dafi Sokrates allein die Junglinge verderben solle, 
wabrend alle anderen Burger sie besser machen, da docli die 
Pferde nur von wenigen sachverstiindigen Leuten, den Pferde- 
zuchtern, -gefordert, von den meisten anderen dagegen eher ge- 
schiidigt werden konnen.



2. Widersinnigkeit der Behauptung, dali Sokrates die 
Jiinglinge absichtlich verderbe. Kap. XIII.

Es ist doch besser, sagt Sokrates und Meletos muli es 
zugeben, unter guten ais unter scblechten Mitbiirgern zu wolinen: 
schlechte Leute fiigen aber denen, die ihnen am nachsten stełien, 
immer etwas Scblimmes zu, niemand wird aber doch von seiner 
nachsten Umgebung lieber Schaden ais Yorteil haben wollen. YVenn 
demnach Meletos den Sokrates wegen Yorfiihrnng der Jugend zura 
Bosen vor Gericht zieht, so mutet er ihm die unglaubliche Tor- 
łieit zu, entweder nicht zu wissen, daC er von verderbten Jiing- 
lingen nur Schaden zu gewartigen habe, oder aber freiwillig und 
absichtlich sich dieser Gefahr auszusetzen. — Sokrates kilnnte so- 
mit hochstens unabsichtlich die Jugend verderben; das ist aber 
kein Yerbrechen, um dessen willen man jemand vor Gericht stellen 
und aut seine Bestrafung dringen sollte, sondom einen solchen 
unfreiwillig Fehlenden sollte man unter vier Augen belehren und 
zurechtweisen, um ihn zu bessern. Das letztere aber liat Meletos 
nie getan, sondern yielmehr stets vermieden und jetzt will er 
ihn statt dessen wie einen gemeinen Verbrecher der gerichtlichen 
Bestrafung zufuhren.

c) Widerlegung der Auklage wegen Gottlosigkeit und 
wegen Einfiihrung neuer Gottlieiten. Kap. XIV und XV.

1. Die Behauptung, dad Sokrates iiberhaupt an keine 
Gotter glaube, beruht auf einer plumpen Verwechslung mit 
Anaxagoras. Kap. XIV.

Sokrates bringt den Meletos durch verfangliche Fragen zu 
der gewagten Behauptung, Sokrates glaube nicht nur nicht an die 
Staatsgotter, sondern iiberhaupt an keine Gotter, da er beispiels- 
weise die Sonne fiir eine Stein- und den Mond fur eine Erdmasse 
erklare, und zeigt ihm dann, dafi sich solche Behauptungen in den 
Schriften des Anaxagoras *finden und dafi Sokrates bei den sich 
jungen Leuten nur lacherlich machen wiirde, wenn er vor ihnen 
solche Lehren ais seine Weisheit ausgabe, die sie doch im Theater 
um billiges Geld horen konnten. — Daraus ergebe sich deutlich, 
dafi Meletos seine Anklage gegen Sokrates aus Ubermut und ju- 
gendlichem Leichtsinn eingereicht habe, ais wollte er ihn und die 
Bichter zum besten haben und auf die Probe stellen, ob sie den 
Widerspruch in seinen Worten merken wiirden, wenn er einerseits 
behaupte. Sokrates glaube an keine Gotter, und anderseits wieder, 
er glaube an Gotter.



2. Wenn Sokrates gemafi der Anklage des Meletos an 
Damonisches glaubt, mufi er aucłi auch an Damonen, d. k. 
an Gotter selbst, glauben. Kap. XV.

Wer das Yorhandensein menschlicher Aufierungen (oder 
Leistungen, dybpurasta -pa*f<j.a-a) zugibt, mufi aucb das Yorhanden
sein von Menschen zugeben, gleichwie der, welcher Leistungen 
(Aufierungen) von Pferden oder Flotenblasern zugibt, auch die Exi- 
stenz von Pferden, bezw. von Flotenblasern anerkennen mufi. Somit 
mufi auch derjenige, welcher an Satp/Atoc (Leistungen, Aufierungen, 
Wirksamkeit von Damonen) glaubt, an oaipoys; selbst- glauben. 
Nun bat aber Meletos in seiner Anklage dem Sokrates ausdriick- 
lich zum Yorwurf gemacht, dafi er y.atv5t oattnma einfuhre und an 
cliese glaube; damit aber behauptet er eben nichts andeies, 
ais dafi Sokrates an §atp.ove;, mithin auch an Gotter glaube — \vo- 
bei es gleichgiiltig ist, ob diese Damonen (Gotter) die alten Gott- 
heiten oder neue sind. — Die Damonen sind aber entweder selbst 
Gotter oder Sohne von Gottern. In beiden Fallen ist aber bewiesen, 
dafi Sokrates, indem er an Damonen glaubt, damit auch an Gotter 
selbst glaubt, Meletos dagegen sieli schnurstracks widerspricht und 
seine Leichtfertigkeit in der Einbringung cler Klage deutlich 
dokumentiert.

1). Darlegung unii Rechtfertigung des Lebensberufs (der 
Wirksamkeit) des Sokrates und seiner Grundsatze 

egressio oder digressio. exornatio: der 
positive Teil der Verteidigung =  probatio oder

confirmatio). Kap. XV I-X XII. 
( bergfuig (Kap. XVI, Anfang, pag. 28, A): Sokrates 

kehrt noch eiumal zu den allgemeinen Anklagen, d. i. don 
Yerleunidungen und seinetn iiblen Rufę, zuriiek, weil er uber- 
zcugt ist, dafi nur diese und der daraus entspringende Hafi der 
Menge gegen ilin, nicht die eigentliche, gerichtliche Anklage, 
seine Yerurteilung herheifuhren konnen, ivie sie bereits manche 
hervorragende und verdiente Manner zu Falle gebracht habon.

I. Darlegung und Rechtfertigung seiner privaten Wirk
samkeit; Unmbglichkeit, von dieser abzulassen.

Kap. XVI XVIII.
Sokrates darf den ihm vou der Gottheit angewiesenen 

Beruf, die Prufung' anderer und dereń Anleitung zur Weis-



heit mul Tugeiul, selbst a uf die Gefalir des Todes itin niclit 
aufgeben; tlenu dies ware

a) eine Feigheit imd Schandc. Kap. XVI.
Wcnn jemancl den Sokrates tadeln und meinen sollte, er 

handle toricht, dafi er sieli durch seine Wirksamkeit der Todes- 
gefahr aussetze, so kdnnte Sokrates mit Reclit erwidern : fur die 
Handlungsweise eines rechten und wackeren Mannes muli die ein- 
zige Richtschnur das bilden, ob er reclit oder unrecht. handelt; 
alles andere aber, selbst Gefalir und Tod, muB ihm gleicli- 
giiltig sein. So haben es audi die Heroen der Vorzeit stets ge- 
halten, wie z. B. Achilleus, der den ihm von seiner gottlichen 
Mutter geweissagten Tod fur nichts achtete, sondern weit mehr 
den Schimpf der Feigheit und der Pflichtverletzung fiirchtete, dem 
er sieli ausgesctzt hiitte, wcnn er den Tod seines Freundes Patro- 
klos niclit geriicht und seine Feinde niclit geziichtigt hiitte.

b) Es ware eine Pfliclitverlctzung, Ungehorsam gegen 
den Gott, der ihm diesen Beruf aufgetragen hat, und eine tb 
rieiite, unbegriindete Eurclit vor dem Tode. Kap. XVI Endo 
und Kap. XVII.

Ein braver Burger und tapferer Soldat darf den ihm von 
seinem Vorgesetzten angewiesenen Posten in der Schlacht niclit ver- 
lassen, sondern muB auf demselben ausharren, jeder Gefalir trotzen 
und nur die Schande fiirchten. Diese Pflicht hat auch Sokrates in 
den drei Feldziigen, die er mitmachte, seinen irdischen Yorgcsetzten 
gegenuber erfullt. Um so schlimmer ware es nun, wcnn er den 
Posten, auf den ihn der Gott selbst geste llT hat, indem er ihm 
den Lebensberuf anwies, stets nach Weislieit zu streben und sieli 
und andere zu erforschen, ans Furcht vor dem Tode oder sonst 
einer Gefalir schmahlich yerliefie. Ja, wenn er diesem Berufe un- 
treu wiirde, dann verdiente er tatsachlich wegen Gottlosigke.it vor 
Gericht gestellt zu werden, weil er einem direkten Befelile der 
Gottheit ungehorsam ware. — Zugleicb wiirde er sieli, wenn er ans 
Furcht vor dem Tode seinen Beruf aufgabe, ein Wissen anmafien, 
das er nicht besitzt, und sieli dadurch desselben Fehlers schuldig 
maehen, den er anderen so oft nachgewiesen und zum Vorwurf go
niąc ht hat, und wiirde seinen Ruf ais eines weisen Mannes vernichten. 
Denn er wiirde sieli von der grofien, urteilslosen Masse der Men- 
schen gar niclit unterscheiden, die den Tod ais das grbfite aller 
Ubel fiirchtet, wśihrend doch kein Mensch wissen kann, ob der Tod 
nicht sogar ein grofies Gut fur den Menschen soi.



Selbst wenn daher die Athener jetzt den Sokrates freispra- 
elien, jedock ihm zur Bedingung machten, nicht mełir diesen Ik- 
ru f auszuilben, sieli nicht mehr mit dem Studium der Weisheit 
zu befassen, widrigenfalls er mit dem Tode wurde bestraft werden: 
so wurde er dennoch — das erkliire er jetzt feierlich — nie und 
nimmer seinen Beruf aufgeben, sondern wtirde, solange ihm noch 
zu leben yergonnt ist, bestandig nach Wissen und Tugend streben 
und andere, insbesondere seine Mitbiirger, dazu anleiten und an- 
treiben, weil er uberzeugt ist, dadurch der Gottheit zu dienen und 
seinen Mitburgern eine grofie Wohltat zu erweisen.

r) Es wiire ein grojjer Scliaden fiir seine Mitbiirger, die 
die dadurch ihres eifrigsten Maliners zur Tugend yerlustig 
wttrden. Kap. XVIII.

Wenn die Athener den Sokrates zum Tode rerurteilen, so 
wird ihm selbst dadurch nur ein geringer Schaden zugefiigt werden. 
Denn ihm erscheint die Todesstrafe sowie eine etwaige Yerurteilung 
zur Yerbannung oder zum Verlust der bilrgerlichen Rechte keines- 
wegs ais etwas Schreckliches. Dagegen werden die Athener, wenn 
sie ihm zum Tode verurteilen, sieli selbst den schwersten Schaden 
zufugon und . sieli einer wahren gottlichen Gnadengabe berauben. 
Denn er ist von der Gottheit seinen Mitburgern ais ein strenger 
und unermudlicher Mahner zur Tugend beigegeben, ais eine Art 
Plagegeist, der sie aus ihrer moralischen Schlafrigkeit und Gleich- 
giiltigkeit unaufhorlich aufruttelt, wie etwa ein stattliches und edles 
Rassenpferd, das aber infolge seiner Machtigkeit ein wenig triige 
ist, von einer Bremso ermuntert wird, die ihm immer wieder zusetzt 
und keine Ruhe lafit. Beweis dessen ist, dafi Sokrates, ganz 
im Widerspruch mit dem gewohnlichen menschlichen Verhalt.cn, 
sein eigenes Hauswesen vollkommen vernachlassigt bat und in 
vdllige Armut geraten ist, um sieli ausschlieClicli soi nem ihm von 
der Gottheit auferlegten Beruf hinzugeben, namlich seine Mit- 
biirger in wahrhaft v;iterlicher oder bruderlicher Weise zum 
Streben nach der Tugend anzufeuern, und zwar durchaus selbstlos 
und unentgeltlich.

II. Darlegung und Rechtfertigung seiner politischen
Wirksamkeit. Kap. XIX und XX.

a) Sokrates bat zwar die offentliche Betatlgiuig ais 
Uedner und Staatsmann geinieden. Kap. XIX.



Und z war:
1. wegen der Abmahnung seines oatjxóvi'jv.
Die gottliche Warnungsstimme, die sich sehon von Jugend 

an in seinem Innern jedesmal yernehmen laBt, werm er etwas 
Nachteiliges zu tan im Begrilfe ist, hat ihn vor der politischen 
Wirksamkeit gewarnt.

2. wegen der Gefahrlichkeit des staatsmannischen Be- 
rufes.

Mit Yollem Recht hat ihn die gottliche Warnungsstimme ab- 
gemahnt; denn wenn er sich mit der politischen Tatigkeit befafit 
hatte, so ware er langst umgekommen, ohne seinen Mitbiirgern 
irgendwie zu niitzen. Denn wie in einem demokratischen Staate 
iiberhaupt, so kann auch bei den Athenern ein Staatsmann, der fur 
Recht und Billigkeit riicksichtslos ficht, jeder Ungerechtigkeit ehr- 
lich entgegentritt und dem Yolke ehrlich die Wahrheit sagt,, nicht 
auf die Dauer unangefochten bleiben.

b) Aber in der Ausiibung seiner Biirgerpflicht bat er 
sieli jederzeit ganz unerschrocken und keiner Gefahr ach- 
tend jeglicher Ungerechtigkeit der herrschenden Partei \vi- 
dersetzt. Kap. XX.

So widersetzte er sich
1. unter der Demokratie ais Yorsitzender der Prytanen der 

ungerechten Yerurteilung der Sieger bei den Arginusen;
2. unter der Oligarchie der Dreifiig der Hinrichtung des 

Leon aus Salamis, den ihm die Tyrannen zur Hinrichtung herbei- 
zuschleppen befahlen.

III. DarSegung und Rechtfertigung seiner Lehrtatigkeit.
Kap. XXI und XXII.

Ubergang: So hat Sokrates sein ganzes Leben lang im offent- 
lichen wie im Privatleben das groBte Gewicht darauf gelegt, iiber- 
all fur Recht und Gerechtigkeit emzutreten und jedem Unrecht 
nach Kriiften zu steuern. Nicht anders hat er seinen sogenannten 
Schulern gegenuber gehandelt. Kap. XXI, Anf. (pag. 32 E — 
33 A).

a) Sokrates ist keiii Lehrer im eigentlichen Simie und 
hat dalier auch keine eigentlichen Schiller, fur dereń inora- 
lische oder politische Felder er yerantwortlich wiire.

Kap. XXI, XXII, Anf. (pag. 33 C).
Nur Verleumdung ist es, wenn man von Schiilern des So

krates spricht und ihn fur dereń Yerderbtheit yerantwortlich macht.



Denn er ist niemals ais jemandes Lehrer aufgetreten und hat nie- 
mandem in besonderer Weise irgend ein Wissen mitgeteilt, sondern 
er tibt nur den ihm nach seiner Uberzeugung von der Gottheit 
durch das Orakel sowie durch Traume und auf andere Weise auf- 
erlegten Beruf aus und es steht jedem, ob arm ob reich, ohne 
Entgelt frei, seinen offentlichen Untersuchungen iiber Woisheit und 
Tugend beizuwohnen; und wenn manche an der Ausforschung der 
Leute und der Blofistellung ihres Wissensdiinkels ein Vergniigen 
empfinden und sich ihm freiwillig fur langere Zeit anschliefien, 
so ist das von ihm nicht beabsichtigt und kann ihm nicht zum 
Vorwurf gemacht werden.

b) Keiner seiner sogenannten Schiiicr erachtet sieli ais 
von Sokrates yerderbt und zeugt gegen ihn, noch mieli 
einer von deren Yerwandten, sondern alle sind bereit, fiir 
ihn einzntreten. Kap. XXII.

Wenn Sokrates jemand von den jungen Leuten, die mit ihm 
Umgang gepflogen haben, verderbt oder ihm zum Bosen geraten 
hatte, so mufrten doch manche von diesen Leuten jetzt, nachdem 
sie alter geworden und zu besserer Einsicht gelangt sind, vor Ge- 
richt gegen ihn auftreten und ihn ais ihren Yerderber anklagen. 
Oder wenn sie selbst es nicht wollten, um nicht etwa sich selbst 
ais schlechte Menschen zu bekennen, so muBten doch wenigstens 
deren Yater oder Bruder oder sonstige Verwandte jetzt gegen 
Sokrates ais Anklager auftreten und ihn der Verfuhrung ihrer An- 
gehorigen beschuldigen. Aber obgleich von diesen Leuten nicht 
wenige bei der Gerichtsverliandlung anwesend sind und Sokrates 
manche von ihnen namhaft machen kann, hat doch weder Meletos 
in seiner Anklage oder jetzt bei der Verhandlung irgend einen von 
ihnen ais Zeugen gegen Sokrates aufgestellt, noch tritt einer von 
ihnen von selbst gegen ihn ais Zeuge auf, sondern im Gegenteil, 
wenn die Richter sie befragen wollten, so wtirden sie finden, dali 
alle bereit seien, zu seinen Gunsten zu sprechen — woraus satt- 
sam erhellt, dali Sokrates durch seine Unterredungen niemanden 
yerderbt habe.

SehluB (irć/.oyoę, peroratio): Ablehnung der her- 
kommlichen Mittel, das Mitieid der Richter zu erregen.

Kap. XXIII und XXIV.

a) Sokrates konnte wolil gleich mulereu Angeklagten 
durch flehcntliehe Bitteu und Yorfiilirung seiner weinenden



Angehorigen imd Frcumle die Richter zur Milde hewegen: 
er will es aher nicht tun, selbst auf die Gefahr liin, die 
Richter za erbittern and seine Verurteilung zu befordern

Kap. XXIII, 1. Halfte (pag. 34 C und D).

Yielleicht. werden die Richter es ilim iibelnehmen, wenn er 
nicht, wie die Angeklagten in Athen in der Regel es tun und wohl 
mancher unter den Richtern selbst bei einer friiheren Gelegenheit 
in eigener Sache getan hat, die Richter unter Tranen demutig an- 
tielie noch seine Kinder, Verwandte und Freunde liier vor Gericht 
bringe, um das Mitleid der Richter zu erregen, obgleich er einen 
schwereren und gefahrlicheren Prozefi ais mancher andere zu be- 
stehen habe. Denn auch er hat Freunde, Yerwandte und sogar 
drei Sohne. Dennoch aber will er von diesen Mitteln lteinen Ge~ 
brauch machen, obgleich er zu befiirchten hat, durch dieses Ver- 
halten manchen von den Richtern zu beleidigen und zu einem 
harteren Urt.eil iiber ihn zu veranlassen.

b) Griinde fiir diese Ablchnuug. Kap. XXIII, 2. Halfte
und XXIV.

Sokrates verschmaht solche Mittel nicht aus Eigensinn 
o der Miliachtung der Richter, sondern

1. weil er sie fiir ihn und fiir den ganzen Staat ais 
schimpflich ansieht. Kap. XXIII

Es ware fiir ihn bei seinem hohen Alter und seinem beson- 
deren — gleichgiiltig, ob berechtigten oder unberechtigten - - Rufę 
und Ansehen und iiberhaupt fur jeden Mann von liervorragenden 
Eigenschaften oder hervorragender Stellung eine Schande, sich vor 
Gericht so feig wie Kinder oder Weiber zu gebarden, ais ob der 
Tod et was gar so Schreckliches ware und sie ewig zu leben 
hofften, wenn sie nicht hingerichtet wiirden. Solche machen sich 
nicht nur selbst lacherlieh, sondern fiigen auch dem ganzen Staate 
Selimach zu und setzen sein Ansehen in den Augen Fremder her- 
ab und die Richter sollten Leute, die durch die Auffuhrung 
solcher Rlihrszenen sich selbst und die Stadt liicherlich machen, 
gerade darum umso eher verurteilen ais andere, die sich ruhig 
yerhalten.

2. weil er sie fiir ungerecht und gottlos halt, zumal 
in seiner Lagę. Kap. XXIV.

Die Richter mit Bitten bestiirmen, ihn freizusprechen, anstatt 
sie zu belehren und von der Gerechtigkeit seiner Sache zu iiber-



zeugen, kamę einer Aufforderung zur Yerletzung ihrer Pfliclit und 
zum Brechen ihres Riehtereides gleieh. Denn nicht dazu sitzt der 
Richter zu Gericht, um den Angeklagten gefiillig zu sein und das 
Recht nach Gunst zu yerschenken, sondern er hat geschworen, 
nach den Gesetzen zu richten. Wenn demnach Sokrates sich be- 
miihen wiirde, die Richter durch Bitten fur sich zu gewinnen und 
ihrer beschworenen Pflicht untreu zu machen, so hiefie das soviel ais 
den Glauben an die Gotter untergraben und gerade dadurch die 
Bereehtigung der gegen ihn erhobenen Anklage auf Gottlosigkeit 
erweisen. Deswegen darf gerade er am wenigsten von diesen Mitteln 
Gebrauch machen.

Zweite Rede, nach dem Schuldspruch: 
Strafantrag.

Kap. XXV-XXVIII.

a) Feststellung des Ergebnisses der Abstimmung. Ver- 
wunderung des Sokrates iiber die geringe Wajoritat der

verurteilenden Stimmen. Kap. XXV.
Das Ergebnis der Abstimmung hat den Sokrates gar nicht 

iiberrascht, denn er hat nichts anderes erwartet; weit mehr ais 
iiber die Tatsache seiner Verurteilung ist er iiber die geringe Ma- 
joritat der Stimmen, mit der er verurteilt wurde, yerwundert; denn 
er hat eine viel groCere Majoritat erwartet. Der Hauptanklager 
Meletos hat bei dieser Sachlage keinen Grand, iiber ihn zu 
triumphieren; denn nicht sich selbst hat er den Sieg iiber Sokrates 
zu verdanken, sondern der Mitwirkung der anderen Ankltiger, 
Anytos und Lykon; denn ohne diese hattc jener schwerlich x/5 der 
Richterstimmen ftir sich geliabt und ware demnach der gesetzlichen 
Bufie von 1000 Drachmen yerfallen.

b) Sokrates hatte eigentlich keine Strafe verdient, son
dern in Anbetracht seiner Verdienste um die Mitbiirger 
und seiner Armut die hochste Belohnung, die Speisung

im Prytaneion. Kap. XXVI.
Der Ankliiger hat gegen Sokrates die Todesstrafe beantragt. 

W enn nun Sokrates diesem Antrag einen Gegenantrag entgegen-
2



stellen soli, so kann er fur sieli nur etwas beantragen, was er 
billigerweise verdiene. Wenn er aber in Betracht zieht, dali er sein 
ganzes Leben lang weder nacli Gelderwerb und Yermehrung seines 
Vem5gens, noch nacli Staatsamtern und offentlichen Wurden ge- 
strebt, sondern sein einziges Lebensziel darin gesucht bat, seine 
Mitburger zur Einsicht, zur Tugend und sittlicben Vervollkomm- 
nung anzuhalten und anzutreiben, und bei diesem Berufe seine 
eigenen materiellen Angelegenheiten volIstiindig vernachlassigt, bat, 
so kann er keine Yergeltung seiner Verdienste passender und an- 
gemessener finden ais die, welcbe den verdientesten Mannern in 
Atben zu teil wird, namlieb die Speisung im Prytaneion. Aut diese 
glaubt er einen grofieren Anspruch zu haben ais etwa ein Sieger 
in den Olympischen Spielen; denn ein soleher macht seine Mit
burger nur seheinbar glueklich, er aber macht sie wahrhaft 
gliicklich; und jener bedarf ais vermogender Mann der Speisung 
auf Staatskosten nicht. Sokrates aber bedarf ibrer wegen seiner 
ganzlichen Armut, um seine ganze Zeit der Belehrung und Ver- 
edlung der Mitburger widmen zu konnen.

c) Strafantrag
Kap. XXVII und XXVIII

1. Sokrates kann keine der iibliclieii Strafen gegeu 
sieli beantragen, weder Kerker, noch Verbannung, noch Geld- 
strafe. denn jede derselben ware fur ihn schlimmer ais der 
Tod. Kap. XXVII und XXVIII bis pag. 38 A einschl.

Sokrates ist iiberzeugt, keinem Menschen in der Welt ein 
Unrecbt zugefiigt zu haben, wenn er auch wegen der Kiirze der 
ihm zur Yerteidigung eingeraumten Zeit die Richter davon nicht uber- 
zeugen kann, und es ware nicht recht, wenn er gerade sich selbst 
ein [Jnrecht zufiigen wollte. Dies tatę er aber, wenn er statt der 
vom Anklager beantragten Todesstrafe, die in seinen Augen kein 
Ubel, sondern vielleicht, sogar etwas Gutes ist, auf eine Strafe fur 
sich antragen wollte, von der er bestimmt we i 1,5, dafi sie — we- 
nigstens fur ihn — ein entschiedenes Ubel ware. Lebenslangliches 
Gefangnis wiirde ihm unertraglich sein, weil er dann sein Leben 
lang der jedesmaligen Aufsichtsbehorde untertan sein mii 1,5te. Eine 
bedeutende Geldstrafe wiirde fur ihn genau auf dasselbe hinaus- 
laufen, weil er bis zu dereń Bezahlung im Gefangnis bleiben miiCte 
und nicht die Mittel bat, sie iiberhaupt jemals zu bezahlen. Wollte 
er endlich den Antrag auf Yerbannung stellen, so miifite er schon



gar zu zah am Leben hiingen, um an einem so elenden Leben Ge- 
fallen zu finden. Denn er wiirde,

rj) wohin immer er kamę, iiberall seinen bisherigen Lebens- 
boruf ausuben und iiberall wiirden die jungen Leute so wie in 
Athen in Menge seinen Umgang suclien; und wenn schon seinen 
'dgenen Mitbiirgern seine bestandigen Mahnungen und Belehrungen 
so last.ig und verhafit, geworden sind, dafi sie sich jetzt dureh seine 
Verurteilung davon zu befreien suchon, so ist ais sicher anzu- 
nehmen, dali Fremde sich dieselben noch viel weniger wiirden ge- 
fallen lassen. Und so wiirde er, von Stadt zu Stadt vertrieben, 
ein elendes Landstreicherdasein fuhren miissen.

,3) Von seiner bisherigen Tatigkeit aber abzulassen, wiire ihm 
auch in der Fremde unmoglich; das muB er entschieden behaupten, 
wenn es auch den Richtern unglauhlich vorkommt. Denn einerseits 
ware ein Aufgehen seines Berufes ein Ungehorsam gegen den Gott, 
der ihm denselbon aufgetragen, anderseits aber hiehe das, sich 
des hochsten und edelsten Genusses berauben, der fur ihn in der 
bestandigen Priifung seiner selbst und anderer und in der Unter- 
baltung iiber die Tugend liegt und ohne den das Leben fur ihn 
uberhaupt, keinen Wert mehr hatte.

2. IIbchstens kónnte er auf eim* geringe Geldbulie an- 
tragen. Kap. XXVIII, SchluB.

Wenn er vermogend wiire, so wiirde er den Antrag auf eine 
grbfSere GeldbuBe stellen, die er, obne Schaden zu erleiden, be- 
zahlen konnte. Aber er hat ja kein Vermogen. So konnte er 
hochstens 1 Minę beantragen, die er zur Not ans eigenen Mitteln 
noch aufbringen konnte. Wenn dies aber den Richtern zu wenig 
ist, so beantragt er auf den Rat seiner Freunde eine Geldstrafe 
von 30 Minen, fiu* dereń Abstattung jene leistungsfiihige Biirgen 
sein wiirden.



Dritte Rede, nach dem Todesurteil: 
Ansprache an die Richter.

Kap. XXIX—XXXIII.

I. Ansprache an die Richter, welche fur die Todesstrafe 
gestimmt haben: Ursachen und Wirkungen von Sokrates'

Verurteilung.
Kap. XXIX und XXX.

a) Die Richter haben (lurch Sokrates Verurteilung nur 
eine kurze Ruhe gewonnen, dagegen sieli selbst schwere 
Yorwiirfe und Beschimpfungen zugezogen.

Kap. XXIX, 1. Drittel.
Die Richter, die Sokrates verurteilt haben, werden jetzt von 

schmahstichtigen Leuten manchen Tadel und manch harte Beschul- 
digung erfahren, daC sie einen so weisen Mann zum Tode verur- 
teilt haben, ais welcher nun einmal Sokrates gilt; sie haben sich 
aber dadurch seiner nur fur kurze Zeit entledigt, da er bei seinem 
hohen Alter ohnedies bald gestorben ware.

b) Sie haben keine Ursache, iiber ihn sehr zu trium- 
phieren; denn er selbst bat ihnen den Sieg leiebt gemaclit.

Kap. XXIX, 2. Drittel.
Die Richter durfen nicht glauben, daC Sokrates sich nicht 

hatte vor dem drohenden Todesurteil retten konnen, wenn er nur 
gewollt und alle Mittel angewendet hatte, die sonst von Ange- 
klagten vor Gericht angewendet zu werden pflegen. Aber er hatte 
nicht Dreistigkeit und Unversehamtheit genug, um vor den Rich
tera zu weinen und zu jammern und andere unwurdige Mittel an- 
zuwenden, und auch jetzt bereut er durchaus nicht sein Yerhalten, 
sondern will lieber den Tod erleiden ais das Leben einer unwur- 
digen und schimpflichen Yerteidigungsweise verdanken, sowie 
auch ein braver Soldat lieber im Kampfe fallt ais durch Streckung 
der Waffen und demiitiges Flehen um Pardon sein Leben retten mag.

c) I)en Anklagern wird infolge der Yerurteilung des 
Sokrates der iible Ruf der Ungerechtigkeit und Schleehtig- 
beit dauernd anhaften. Kap. XXIX, letztes Drittel.

Sokrates befindet sich seinen Anklagern gegenuber in giinsti- 
gerer Lagę. Er ist jetzt von ungerechten Richtera des Todes schul-



dig befunden worden; diesem Urteil kann er sicb getrost und ohne 
Klage unterwerfen, denn leben konnte er obnehin niclit mehr lange 
und der Tod ist in kurzer Zeit, iiberstanden. Seine Anklager da- 
gegen werden von einem gerechten Richter — von derWahrheit — 
der Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit und Yerworfenheit schuldig er- 
kannt werden und diesem Urteilsspruche werden sie sicb trotz aller 
Bemubungen nicht entziehen konnen, sondern es wird ibnen ais 
ein dauernder Makel fiir immer anbaften.

<0 Die ungerechten Richter werden diirch Sokrates' 
Hinrichtung von der ihnen unangenehmen Kritik ihrer Lebens- 
und Denkweise keineswegs befreit werden, sondern sie nacli- 
ber noeli in yerstiirktem 3Ialie zu ertragen liaben.

Kap. XXX.
Jetzt, nabe vor seinem Tode, will Sokrates den Richtera, die 

fiir die Todesstrafe gestimmt haben, ihre Zukunft prophezeien. 
Wenn sie etwa glauben, durch Verurteilung des Sokrates zum Tode 
sicb einen lastigen Mabner und Kritiker ihrer Lebens- und Hand- 
lungsweise vom Halse geschafft, zu haben und der Notwendigkeit 
entboben zu sein, iiber ihr Leben und ihre Gesinnung Rechenschaft 
geben zu mtissen, so tauschen sie sich sehr. Denn gerade das Ge- 
genteil wird ais gerechte Strafe fiir den ungerechten Urteilsspruch 
eintreten: nach seinem Tode werden mehr solcher Manner und 
Kritiker auftreten und den Athenern umso unangenehmer und 
widerwartiger werden, da sie jiinger und hitziger sein werden. 
Denn nicht durch gewaltsame Unterdriickung anderer Menschen 
schafft man sich Ruhe vor lastigen Kritikern, sondern durch ein 
rechtschaffenes, tugendhaftes Leben.

II. Ansprache an die Richter, die gegen die Todesstrafe 
gestimmt haben: Die wahre Bedeutung der Todesstrafe

fiir Sokrates,
a) Die Todesstrafe ist fiir Sokrates kein fjbel. Indirektcr 

Heweis dafiir: das Schweigen des Daimonions. Kap. XXXI.
Sokrates will, solange er noch nicht den Elfmannern in den Kerker 

iibergeben wird, die ihm zu Gebote stehende freie Zeit dazu be- 
ntttzen, um sich mit den Richtera, die ihn freigesprochen haben, 
ais seinen Freunden gemiitlich zu unterhalten iiber die Bedeutung 
der eben iiber ihn verhangten Todesstrafe. Diese kann fiir ihn kein 
wirkliches Ubel sein, denn sonst hiitte ihn seine gewohnte gdtt- 
liche Warnungsstimme heute warnen mussen. Es ist doch auffallend,



dafi diese Stimme, die sonst gar oft selbst bei viel unbedeutenderen 
Anlassen ihn warnte und sogar mitten im Redcn aufhielt, wenn 
er etwas fur ihn Naehteiliges unternehmen wollte, an dem heu- 
tigen Tage vollstandig gesehwiegen hat und sieli weder in der 
Friihe beim Yerlassen seiner Wohnung noch beirn Betreten des 
Gerichtslokals noch wiihrend der Gerichtsverhandlung und seiner 
Yerteidigungsrede vernehmen liefi. Dieses merkwiirdige Sehweigen 
des Daimonions kann sieli Sokrates nur dadurch erki ii ren, dafi das 
Schicksal, das ihn heute betrolfen, fur ihn nichts Schlimmes. son- 
vielmehr etwas Gutes bedeute.

b) Der Tod ist wie fur jeden Menschen so insbesomlcre 
fur Sokrates sogar ein wertyolles Gut. Direkter Beweis ans 
dem Begriff des Todes. Kap. XXXII.

1. Entweder ist er eine vollige Bewulit und Empfin- 
dungslosigkeit; dann ist er ein reiatives Gut, gleich einem 
traumiosen Schlafe. Pag. 40 C—E.

Der Tod ist eines von zwei Dingen: entweder ein Zustand 
des Niehtseins, in welchem man gar niehts empfindet, oder — nach 
dem Yolksglauben — eine Ortsveranderung und Ubersiedlung der 
Seele ans dem Diosseits an einen anderen Ort. Im ersten Palle 
ist er einem kostlichen, gesunden Schlafe zu yergleichen, in dem 
man nicht einmal einen Traum hat und wie ihn selbst die reicli- 
sten und glucklichsten Menschen nur selten geniefien konnen.

2. Oder er ist eine Ortsveranderung und Ubersiedlung 
der Seele aus dem Diesseits in ein Jenseits; dann ist er 
ein hohes absolutes Gut, namentlich fur Sokrates in seiner 
Lagę. Pag. 40 E 41 C.

Wenn der Yolksglaube richtig ist, dafi die Seele nach dem 
Verlassen des Korpers an einen Ort libersiedelt, wo die Seelen 
aller bereits verstorbenen Menschen versammelt sind, so ware der 
Tod fur Sokrates ein hdchst begehrenswertes G ut; donn er miifite 
sieli gliicklich schittzen, an diesem Orte die gerechten Richter zu 
finden, die nach dem Yolksglauben dort richten sollen, und von 
ihnen gerechter beurteilt zu werden ais von den schlechten Rich- 
tern liienieden : ferner ausgezeichnete Dichter und Siinger. Ein holier 
G enufi ware es fur Sokrates, wenn es ihm yergonnt ware, in der Unter- 
welt llelden wie Palamedes und Aias anzutreffen, welche wie er 
einem ungerechten Urteilsspruche zum Opfer gefallen sind, sieli 
mit ihnen zu unterlialten und sein Schicksal mit dem ihrigen zu 
yergleichen; oder beruhmte Kriegsfiirsten und Heerfuhrer wie Aga-



memnon, Odysseus oder Sisyphos und viełe andere dort zu finden, 
mit ilmen sieli zu unterhalten und sie auszuforschen, wio es Sokrates 
im Leben gewohnt war. Dort werden auch keine ungerechten Ur- 
teile wie hier auf Erden gefallt und die Seelen der Abgeschiedenen 
sind unsterblich und ewig gliicklich — immer vorausgesetzt, dali 
der Yolksglaube richtig ist.

Ml. Ermahnungen an beide Arten der Richter in umge- 
kehrter Folgę und kurzes Abschiedswort.

Kap. XXXIII.
u) Ermahmmg an dio Richter, die Sokrates freige- 

sprochen liaben, zu ruhiger Ergehung in den Willen der 
Rotter.

Auch die Richter sollen dem Tode mit ruhiger Fassung ent- 
gegensehen und iiberzeugt sein, dali dem Guten alle Dinge sich 
zum Besten wenden und die Gotter fur ihn im Leben wie im Tode 
Sorgo tragen. Auch des Sokrates heutiges Schicksal hat sich ge- 
wili nicht ohne Fugung der Gotter so gestaltet, sondern es war 
ilnn von den Gottern nunmehr das Lebensende bestimmt ais eine 
Erlosung von allen Leiden des Lebens. Deshalb hat Sokrates auch 
keinen Grund, den Riehtern, die ihn verurteilt haben, oder seinen 
Anklagern zu ziirnon, da sie t-rotz ihrer bósen Absicht ilim keinen 
wirklichen Schaden zugefugt haben.

b) Ermalmung an diejenigen, die ihn yerurteilt liahen, 
zur Yergeltung der von Sokrates empfangenen Wohltaten an 
dessen Solinen.

Die Richter sollen seinen Sohnen gegenuber, wenn diese 
werden herangewachsen sein, dasselbe Yerfahren beobachten, das 
Sokrates jenen Riehtern gegenuber geiibt ha t: wenn sie finden sollten, 
dali seine Sohne auf Gelderwerb oder uberhaupt auf materielle 
Dinge mehr bedacht seien ais auf Erwerbung der Tugend und 
auf eigene sittliche Yeiwollkommnung, oder dali sie von eitlem 
Wissensdlinkel erfiillt seien, so sollen sie dieselben tadeln und zur 
Besserung ermahnen; dann werden sie den Sohnen und dem So
krates selbst in richtiger Weise das vergelten, was er an ihnen 
getan.

c) Kurzes Abschiedswort.
So scheidet Sokrates von den Riehtern, um in den Tod zu 

gehen, wiihrend sie weiter leben sollen. Ob er oder sie das 
bessere Toil erwahlt haben, weili niemand ais die Gottheit allein.



Kri ton.
I. Einleitung oder Vorgesprach: Veranlassung, Zeit und 
Ort des Gespraches; Charakter und Stimmung der teil-

nehmenden Personen. Kap. i  und l i .

Kriton besucht den zum Tode verurteilten Sokrates im Ge- 
fiingnis am dritten Tage vor seiner Hinrichtung noch im tiefen 
Morgengrauen, um ihm die fiir Kriton selbst und die anderen 
Freunde des Sokrates hóchst betriibende Nachricht zu bringen, 
dąb das Schiff mit der Festgesandtschaft aus Delos bereits boi 
Sunion gesehen worden sei und demnach wahrscheinlich beute im 
Peiraieus ankommen werde, so daC daher Sokrates morgen werde 
hingerichtet werden. Er findet den Sokrates ruhig schlafend und 
sitzt geraume Zeit still neben ihm, ohne ihn zu wecken, um ihn miig- 
liehst lange den erąuickenden Schlaf genieCen zu lassen. Ais 
Sokrates endlich aufwacht, spriclit ihm Kriton seine unverhohlene 
Bewunderung aus, dali er angesichts des nahenden Todes mit solcher 
Gemiitsruhe schlafen konne, und teilt ihm dann die traurige Nachricht 
mit. Sokrates aber meint, dali das Schiff wahrscheinlich heute noch 
nicht ankommen und er demnach morgen noch nicht sterben werde, 
sondern erst iibermorgen; denn ein Traum habe ihm soeben ver- 
kiindet, er werde erst am dritten Tage sterben.

II. Kriton fordert den Sokrates dringend auf. sich durcli 
Flucht aus dem Gefangnisse zu retten. Praklische Griinde

fiir die Flucht. Kap. III v .
ci) Fiir die Flucht spriclit die Riicksicht auf Kriton. 

Kriton wird durcli die Hinrichtung seines teuren Freundes 
einen unersetzlichen Yerlust erleiden und iiberdies bei der 
grollen Menge der Leute uble Nachrede erfahren. Kap. III.

Sokrates mogę sich doch noch uberreden lassen, aus dem 
Kerker zu entfliehen. Denn, wenn er bleibe und hingerichtet werde, 
so werde Kriton abgesehen von dem unersetzlichen Verluste des vor- 
trefflichsten Freundes der iiblen Nachrede bei den Leuten ausge- 
setzt sein, dali er aus Geiz nicht alles aufgewendet habe, was in 
seinen Kraften stand, um den Freund zu retten. Auf die Einwen- 
dung des Sokrates, man brauche sich um das Urteil der grollen 
Menge nicht zu kiimmern, die vernunftigen Leute aber wtirden den 
Ausgang der Sache ganz in Ordnung finden, halt Kriton jenem



die grofie Macht der Menge vor, die ja, wie eben der vorliegende 
Fali beweise, tatsachlich im stande sei, auf blofie Yerleumdungen 
hin jemandem das Schlimmste anzutun; worauf Sokrates erwidert, 
man diirfe die Macht der Menge nicht iiberschatzen, da sie ja  
weder im stande sei, jemand das grofite wahre Gut, niimlich Weis- 
heit, zu verleihen, noch auch das grofite wahre Ubel, die Unver- 
nunft, anzutun.

b) Sokrates' Bedenken gegen die Flucht sind unbcgrun- 
det. Sokrates brauclit niclits zu befiircliten, dali seiue Flucht 
seiueii Freuuden materielle Yerluste oder gerichtliche Yer- 
folgungeu oder ihni selbst in der freiwilligen Yerbannung 
Verlegenheiteu verursacheu werde. Kap. IV.

Denn wenn auch nach der Entweichung des Sokrates Kriton 
oder seine Freunde infolge der Yerfolgungen durch die Sykophanten 
in Gefahr kamen, ihr Vermogen zu verlieren oder noch andere 
Strafen zu erleiden, so seien sie durch die Freundschaft mit So
krates verphichtet, diesen Gefahren zu trotzen. Ferner brauchten 
die materiellen Opfer, die die Freunde fiir Sokrates zu 
bringen hatten, nicht gar zu grofi zu sein; denn zur Ge- 
winnung von Leuten, die dem Sokrates zur Flucht verhelfen 
wiirden, waren keine iibermafiigen Auslagen notwendig und auch 
die Sykophanten wiirden sich mit geringen Mitteln zum Schweigen 
bringen lassen. Uberdies brauche Kriton nicht selbst alle Kosten 
aus eigenen Mitteln zu bestreiten, sondern es seien noch manche 
andere, Burger sowohl ais Fremde, gerne bereit, zu dem guten 
Zwecke ihre Geldmittel zur Verfiigung zu stellen. — Sokrates aber 
brauche nicht zu fiirchten, dafi er in der Verbannung nicht wiifite, 
was er anfangen sollte; denn man werde ihn auch in der Fremde 
iiberall mit offenen Armen aufnehmen und namentlich in Thessalien 
liabe Kriton Gastfreunde, die dem Sokrates dort eine sichere Unter- 
kunft gewahren und ihn vor jeder Behelligung schiitzen wiirden.

c) Sokrates’ Verbleiben im Kerker ware ungereclit und 
scbinipflicb. Sokrates wird durch sein Yerbieiben im Kerker 
und durch Zulassung seiner Hinrichtung auch an sich selbst 
und an seinen Kindern ein Unreclit begehen und uberdies 
sich und seinen Freunden den Yorwurf der Feigheit zu- 
ziehen. Kap. V.

Sokrates arbeite durch seine hartnackige Weigerung seinen 
iirgsten Feinden fonnlich selbst in die Hiinde und setze seine 
Kinder, statt fiir ihren Unterhalt und ihre Ausbildung Sorge zu 
tragen, dem traurigen Lose armer Waisen aus und habe wiihrend



seines ganzen Prozesses sowie audi nacii seiner Yerurteilung bis 
jetzt tlurch seinen Eigensinn alle Bemuhungen seiner Freunde, iłm 
zu retten, vereitelt, so dafi man jetzt ihn und sie fur feig und 
unmannlicli halten werde. — Aber nocli sei es nicht zu spiit, 
wenngleich die hochste Zeit, ihn zu retten. Er solle sicb rasch 
entschliefien.

111. Feststellung der Grundsatze. die fiir Sokrates mafi- 
gebend sein sollen flir die Beantwortung der Frage. ob 

er aus dem Gefangnisse enttliehen solle oder nicht.
Kap. V I-IX .

«) Man mul! an den einmai ais riclitig erkannten Gruiul- 
satzen unter alhm Umstandon i'estlialt<m und soli sieli bei 
seinem Handeln nicht naeli der Meinung der um erstandigen 
Menge, sondern naeli dem Urteil der Einsiclitigen und Sacli. 
verstandigen richten. Kap. VI und VII.

Sokrates erklart, er wolle und konno die Uberzeugungen und 
Grundsatze, denen er bisher gehuldigt, weil er sie ais riclitig er- 
kannt habe, jetzt, da er sterben solle, nicht verleugnen und sieli 
von ihnen durch keine Drohungen und Einschlichterungen ab- 
bringen lassen. So halte er auch an dem ais riclitig erkannten 
Grundsatze fest —■ und das iiber ihn ausgesprochene Todesurteil 
yermoge daran nichts zu andern —, dafi man nicht alle Meinungen 
der Menschen beachten diirfe, sondern nur die der Verminftigen 
und Sachverstiindigen, widrigenfalls man an Leib oder Seele 
Scbaden nehmo. Wie einer, der berufsmaBig Leibeslibungen betreibt, 
nicht, auf die Meinung eines Beliebigen, sondern nur auf die des 
Turnlehrers und des Arztes achten musse, wenn er nicht seinen 
Korper schadigen wolle, so und noch in hoherem Mafie miisse man 
auch in sittlichen Dingen sieli naeli der Meinung derjenigen richten, 
die auf diesern Gebiete Kenntnis und Erfahrung besitzen.

b) Nicht das helion an sieli ist am hdehsten zu scliatzen, 
sondern das gerechte und tugendliafte Lehen. Kap. VIII.

Da das Leben mit einem zerriitteten Korper keinen Wert bat, 
so bat das Leben bei zerriitteter Seele noch um so viel weniger 
Wert, je hoher die Seele fiber dem Korper steht. Daher bat nicht 
das Leben ais solches den hochsten Wert, sondern das gute, das 
lieifit das gerechte und tugendhafte Leben.



c) Fiir die Fiucht des Sokrates aus dem Gefangnis kann 
somit mir die Erwagnng mallgebend sein. ob diese Iland 
lungsweise gereclit oder uiigerecht sei. Kap. IX.

Alle von Kr i ton vorhin geltend gemachten Griinde und Riick- 
siehten konnten lidchstens fur die grofie Menge bestimmend sein : 
fiir Sokrates aber miissen alle diese Riicksichten zurucktreten ge- 
creniiber der einen Frage, ob er recht daran tue oder nicht, wenn 
er gegen den Willen der Athener aus dem Kerker entweiche. — 
Diese Frage will nun Sokrates gemeinsam mit Kriton untersuclien 
und von dereń Beantwortung sein Yerhalten gegeniiber dem Fiucht- 
piane abhangig machen.

iV. Ausfiihrlicher Beweis, daS5 Sokrates aus dem Gefang- 
nisse nicht entfliehen dlirfe.

Kap. X—XVI

Gegen die Fiucht sprechen: A. Moralische Griinde.
Kap. X—XIV.

u) Fiir die Handlungsweise des Sokrates kommen iu 
seiner gegenwiirtigen Lagę zwei Gebote der Gerechtigkeit 
in Betracht:

1. Man darf unter keinen Umstanden jemandem Unrecht 
zufiigen, ja nicht einmal Unrecht mit Unrecht und Boses 
mit Bosem vergelten;

2. man mu fi einen gerechten Vertrag, eine gerechte 
Ubereinkunft unter allen Umstanden halten. Kap. X.

h) Diese beiden Gebote w iirde aber Sokrates durcb 
s(‘im‘ Fiucht aus dem Kerker iibertreten. Kap. XI—XIV. Er 
wiirde:

1. den Gesetzen und dem Staate, seinen groBten Wohl- 
tatern, aber auch seinen Herren und Gebietern, durch Un 
dank und Ungehorsam schweres Unrecht zufiigen. Kap. XI 
und XII.

Die gefallten Urteilsspriiche miissen, soli der Staat nicht zu 
Gruncie gehen, fiir alle Burger bindend sein und diirfen nicht von 
dem einzelnen Biirger miBachtet und unwirksam gemacht werden. 
Wenn demnacli Sokrates sich eigenmachtig dem iiber ihn gefallten 
Urteilsspruche entzieben wollte, so wiirde er, soriel in seinen Kraften 
stiincle, zur Yernichtung der Gesetze und damit auch des Staates 
selbst beitragen. Kap. XI.



Dem Staate und den Gesetzen verdankt er aber so wie jeder 
Burger sein Dasein und seine biirgerliche Stellung, seine Erziehung 
und Ausbildung, ist ihnen mithin wie der Sohn dem Yater und 
der Knecht seinem Herrn untergeordnet und Dank und Gehorsam 
schuldig. Er hat deshalb ihnen gegentiber nicht das gleiche Recht 
wie sie gegen ihn ; er darf, wenn er sieli von ihnen geschadigt 
oder gekrankt fiihlt, ihnen nicht mit Gleichem vergelten. Ja, das 
Yaterland stelit an Wiirde und Heiligkeit noch uber Vater und 
Mutter und der Burger ist mithin in allen Verhiiltnissen dessen 
Befehlen unbedingten Gehorsam schuldig und Widersetzlichkeit 
und Gewalttiitigkeit gegen dasselbe ist ein noch argerer Frevel; 
eines solchen wiirde sich aber Sokrates schuldig machen, wenn er 
ans dem Gefangnisse entweichen wollte. Kap. XII.

2. Er wiirde den m it dem S taate  und den Gesetzen ein- 
gegangenen V ertrag  brechen, das ihnen gegebene Verspre- 
chen n ich t halten . Kap. XIII und XIV.

Obgleich die Gesetze ais Eltern, ais Erzieher und Woliltiiter 
jedes einzelnen Biirgers das Recht hiitten, von jedem Burger un- 
dingten Gehorsam zu fordem, zwingen sie doch keinen riick- 
siehtslos, ihre Befehle auszufiihren, sondern sie stellen es dem 
Biirger, wenn er die politische Miindigkeit erlangt hat, frei, auszu- 
wandern, falls er mit ihnen und mit der Yerfassung der Stadt 
nicht zufrieden ist. Wer sich aber dann entschliefit, in der Stadt 
zu bleiben, und nicht auswandert, der geht damit die bindende 
Yerpflichtung ein, den Staatsgesetzen Gehorsam zu leisten, falls ci
sie nicht eines Besseren belehren kann. Und wenn er dom Staate 
und den Gesetzen nicht gehorcht, begeht er ein dreifaches Unrecht. 
Kap. XIII.

So hat auch Sokrates dem Staate und den Gesetzen, wenn 
auch nicht mit ausdriicklichen Worten, so doch durch sein tat- 
sachliches Verhalten Gehorsam gelobt, und zwar er noch entschie- 
dener ais andere Athener; denn

2) er hat fast niemals die Stadt verlassen — ein Beweis, 
dafi sie und ihre Gesetze und Einrichtungen ihm ausnehmend gut 
gefielen;

3) er hat bei der Gerichtsverhandlung selbst nicht die Ver- 
bannung gegen sich beantragt, sondern hat erklart, lieber sterben 
zu wollen.

Wenn er also jetzt doch aus dem Gefangnisse fliehen und in 
die Yerbannung gehen wollte, so wiirde er wie der erbarmlichste 
Sklave, der seinem Herrn davonlauft, handeln und den bindenden



Yertrag, den er ohne Zwang, ohne Tauschung, obne Uberrumpelung 
von Seite des Staates und der Gesetze, also ganz freiwillig ge- 
schlossen bat, sehandlich brechen. Kap. XIV.

B . Gegen die Flucht sprechen auch praktische Griinde, 
namlich die schlimmen Foigen der ersteren. (Widerlegung 
der von Kriton in Kap. III—Y ful* die Flueht yorgebracliten 
praktischen Griinde.) Durch die Flucht wiirde Sokrates 
seinen Freunden, sich selbst und seinen Kindern Schaden

zufiigen. Kap. XV.
u) Seine Freiiude wi i r de  er  i n  G e f a h r  b r i n g  en. ver-  

b a n n t  zu w e r d e n  o d e r  i h r  Y e r m o g e n  zu v e r l i e r e n .
b) Sieli selbst wi i r de  er  Y e r l e g e n h e i t  u n d  Sc b a n d ę  

z u z i e l i e n :
1. s o w o h l  w e n n  er  s i c b i n  e i n e n  g u t  r e g i e r t e n  u n d  

g e s i t t e t e n  S t. a a t b e g ii b e — weil man ihn dort ais Feind der 
Gesetze und ais Yerderber der Jugend mit argwobnischen Blicken 
betrachten und er dort ais Tugendprediger eine unwiirdige Rolle 
spielen wiirde;

2. a is  a u c b  w e n n  er  s i c h  in e in  z u c h t -  u n d  s i t t e n -  
l o s e s  L a n d  (z. B. nacb Thessalien) f l i i c h t e t e  — weil er sich 
dort ais alter Mann nicht nur durch die Flucht selbst und die 
dazu erforderliche, unwiirdige Yermummung, sondern auch durch 
das zahe Hiingen am Lehen lacherlich machen, vor jedermann sich 
demutigen und ein schwelgerisches Lehen fiihren miifite.

c) Seine Sbhne miifi te er  bei  s e i n e r  F l u c h t  e n t w ę 
dę  r m i t  s i c h  n e h m e n  und  sie d a d u r c h  h e i m a t l o s  ma 
c h e n  u n d a l l e m  E 1 e nd  d e r  Y e r b a n u n n g  p r e i s g e b e n  o d e r  
s i e  in A t h e n  z u r i i c k l a s s e n  u n d  s e i n e n  U m g a n g  ent -  
b e h r e n  l a s s e n ;  dann miifiten seine Freunde fiir dereń Unter- 
halt und Erziehung Sorge tragen; das wiirden sie aber gewifi 
ebenso gut tun, wenn er nicht mehr am Leben sei.

C. Zusammenfassung und Wiederholung aller Griinde 
gegen die Flucht und nochnialige Warnung vor derselben
durch den Mund der personifizierten Staatsgesetze; An- 
drohung der Bestrafuiig in diesem Leben (durch die Ge- 
wissensbisse) und im Jenseits (durch die dortigen Herrscher

und Gesetze). Kap. XVI.



V. Schlufi des Gespraclies. Kap. XVII.
Sokrates glaubt die Ermalmungen und Warnungen der Ge- 

setze nachhaltig in seinem Innern zu yernehmen, dereń Stimme 
alle anderen Erwagungen und Rucksichten ubertaubt, und ist fest 
entschlossen, jenen Folgę zu leisten. Kriton ist nunmehr uberzeugt 
und stimmt dem Sokrates bei.

Karl Orszulik.



Reiigionsprofessor Wenzel Babuschek f.
Einen schweren Yerlust hat das k. k. Albrecht-Gymnasium in dem 

abgelaufenen Schuljahre erlitten: der hochverdiente und geschatzte ka- 
tholische Reiigionsprofessor Wenzel B a b u s c h e k ,  zugleich langjahriger 
Yorsteher des Freiherr von C s e le s ta ’schen Schiilerkonvikts, ist am 
Morgen des 18. November 1908 durch ein grausames Gescliick mitten 
ans seiner eifrigen Wirksamkeit gerissen und in die Ewigkeit abberufen 
worden. Schnell verbreitete sieli die erschutternde Trauerkunde durch 
die ganze Stadt und erregte uberall, wohin sie d rang, das aufriehtigste 
Bedauern und den tiefsten Schmerz. Denn der ganz unerwartet Dahin- 
geschiedene war eine stadtbekannte und wegen seiner edlen Charakter- 
eigenschaften, seiner grofien Herzensgiite und seiner echt ehristliehen 
Mildtiltigkeit in den weitesten Kreisen geschatzte und hochgeachtete 
Personlichkeit. Am tiefsten erschuttert aber und vom aufrichtigsten 
Schmerze ergriffen waren naturgemafi wir seine Kollegen und die Schiller 
der Anstalt, an der der teure Verblichene volle 23 Jahre in sehr ver- 
dienstvoller und segensreicher Tatigkeit ais Religionslehrer gewirkt hatte.

Uns Mitgliedern des Lehrkorpers war der uns so jlili Entrissene 
ein sehr lieber und treuer Kollege, ein aufrichtiger, liebenswiirdiger und 
gefiilliger Freund, der frei von nationaler und konfessioneller Voreinge- 
nommenheit oder engherziger Unduldsamkeit mit allen in Eintracht und 
schóner Harmonie lebte und durch sein offenes. gerades, aufrichtiges 
Wesen sowie durch seine Gemiitlichkeit und ungezwungene Heiterke.it, 
die nur in seinen letzten Lebensjahren durch die an seinem Lebens- 
marke zehrende Krankheit einigermaCen beeintrachtigt wurde, jeden neu 
eintretenden Kollegen in kiirzester Zeit gewann und sich zum Freunde 
machte, insbesondere aber uns alteren Kollegen, die wahrend einer langen 
Reihe von Jahren ihn kennen und schatzen gelernt hatten, wert und 
teuer wurde. Oft und bei verschiedenen Anlassen, zumal an seinen 
Namenstagen, hat er uns freundlich zu sich eingeladen und mit liebens- 
wurdiger Gastfreundschaft bewirtet und man konnte es ihm ansehen, 
wie aufrichtig er sich freute, wenn er recht viele seiner Kollegen um 
sich yersammelt sah.



Nicht weniger tief und nicht minder aufrichtig wird der Dalii n- 
geschiedene von seinen zahlreichen gegenwiirtigen und friiheren Schulern 
betrauert. Dertn sie haben in Prof. B a b u s c h e k  einen edlen, warm- 
fithlenden, um ihr zeitlicbes Wohl wie um ihr Seelenheil wahrhaft vater- 
licb besorgten Freund und liebevollen Berater verloren, der es mit jedem 
von ihnen aufrichtig und von Herzen gut meinte, mit ihren jugendlichen 
Schwachen und Fehlern clie mildeste Nachsicht iibte und gar manchem 
von ihnen, der fleibig und brav, aber vielleicht schwiicher begabt .war, 
durch seine Fiirsprache beirn Lehrkorper eine gunstigere Zensur zu er- 
witken sieli bemiihte. Und wie viele durftige Schiller mag er auck durch 
materielle Unterstiitzung vor druckender Not bewahrt und ihnen die 
Vollendung ihrer Studien erłeichtert oder ilberhaupt ermoglicht haben!

Yor allem hat Prof. B a b u s c h e k  fur seine nachsten Angehorigen 
nacli Kraften zu sorgen getrachtet. Aber auch viele ihm ganz fern- 
stehende und fremde Personen haben im Falle der Not seine Wohltatig- 
keit in reichem Mafie erfahren. Denn B a b u s c h e k  hatte eine stets 
offene Hand, und wohlzutun und die Leiden seiner Nachsten zu lindern, 
gewahrte ihm grofie Freude und Befriedigung.

Doeh sind von diesen gewifi sehr zahlreichen Akten seiner echt 
christlichen und humanen Mildtatigkeit und hochherzigen Freigebigkeit 
sicherlich viele gar nicht in die Offentlichkeit gedrungen ; denn auch das 
war ein schoner Zug seines edlen Herzens, dafi er es nicht liebte, mit 
seinen guten Werken offentlich hervorzutreten, sondern in seiner Selbst,- 
losigkeit es vorzog, im Verborgenen Gliick und Segen zu stiften.

Aber auch an offentlichen Werken, Sammlungen und Stiftungen zu 
gemeinniitzigenundhumanitaren Zwecken beteiligte sich Prof. B a b u s c h e k  
stets in hervorragender und hochlierziger Weise. Nicht leicht gab es 
eine Gelegenheit zur Betatigung der Freigebigkeit und Opferwilligkeit, 
ohne dafi Prof. B a b u s c h e k  mit namhaften Beitriigen beteiligt war. 
Noch zwei Tage vor seinem Tode hat er zu der zur Feier des Aller- 
hochsten fiOjiihrigen Regierungsjubilaums Sr. Majestat yeranstalteten 
Sammlung „Fur das Ivind“ den Betrag von 50 Kronen gespendet.

Bei dieser ausgedehnten Mildtatigkeit und Freigebigkeit ist es nicht 
zu verwundern, dafi Prof. B a b u s c h e k  bei seinem Tode keinirgendwie 
nennenswertes Vermogen hinterliefi. Dafilr aber wird sein Andenken von 
vielen Armen und Notleidenden, denen er soviel Gutes getan, noch in 
ferner Zukunft mit inniger Dankbarkeit und Yerehrung gesegnet werden.

Professor B a b u s c h e k  machte sich auch durch die umsichtige, 
energische, gewissenhafte und erfolgreiche Leitung des Freiherr von 
C s e le s ta ’schen Konvikts verdient, dessen erster Yorsteher er vom Jalire 
1889 bis zu seinem Tode gewesen ist und dessen Zoglinge in seinem Ilin-



scheiden den Yerlust eines strengen, aber stets wohlmeinenden, liebe- 
vollen und um ihr Wohl und um ihre tiichtige Erziehuug und Aus- 
biidung treu besorgten Yorgesetzten beklagen. Seine Yerdienste um 
die Leitung dieser Anstalt wurden auch vom schlesischen Landes- 
ausschusse ais der yorgesetzten Behorde wiederholt lobend anerkannt.

Wenzel B a b u s c h e k  wurde am 28. Oktober 1855 in Teschen 
geboren, wo er auch den allergrotiten Teil seines Lebens zugebracht 
bat. Nach Absolvierung der damals in seiner Yaterstadt bestandenen 
„k. k. Kreishauptschule“ (der gegenwartigen Ubungsschule der k. k. 
Lehrerbildungsanstalt) trat er im Kriegsjahre 1866 in das Teschner 
(katłiolische) Gymnasium ein, welches damals den Titel „K. li. I. Staats- 
gynmasium“ fiilirte und im Jahre 1873 mit dem in derselben Stadt bis 
dahin bestandenen (evangelischen) „K. k. II. StaatsgymnasiumY yereinigt 
wurde und seither .. K. k. yereinigtes Staatsgymnasium“ hiefi. Nachdem 
er an diesem Gymnasium im Jahre 1874 die Maturitatsprufung abgelegt 
hatte, widmete sich B a b u s c h e k  dem Priesterstande und besuchte in 
den Jahren 1874 bis 1878 die theologische Fakultat inOlmutz. Daselbst 
im Jahre 1878 zum Priester geweiht, wirkte er bis zum Jahre 1888 ais 
Pfarrkaplan in seiner Geburtsstadt Teschen mit groCem PHichteifer und 
gewissenhafter Hingebung in der Seelsorge.

Noeh in dieser Eigenschaft wurde er am 3. Oktober 1885 zu- 
sammen mit dem hochwiirdigen Herm Generalvikariats-Sekretar Msgn. 
Johann S i k o r a  (gegenwartig furstbischofl. Bat, Pfarrer und Erzpriester 
in Teschen) mit der Vertretung des ais Beichsratsabgeordneter beur- 
laubten Religionsprofessors Msgn. Ignaz Świ e ż y  in der Erteilung des 
katholischen Religionsunterrichtes am k. k. Staatsgymnasium in Teschen 
betraut und mit Beginn des Scliuljahres 1886 wurde er zum supplieren- 
den kath. Religionslehrer fur alle Klassen dieser Anstalt bestellt, welche 
zufolge Allerhochster Entschliefiung vom 30. Mai 1899 den gegenwartigen 
Titel „K. k. Albrecht-Gymnasium“ erhalten hat.

Yon da an blieb seine Tatigkeit dem k. k. Albrecht-Gymnasium 
gewidmet, an dem er bis zu seinem Tode sehr yerdienstlich und erfolg- 
reich wirkte und dem Lehrberufe mit Eifer, Gewissenhaftigkeit und 
groBer Berufsfreudigkeit oblag, wenngleich er volle 14 Jahre lang 
sich mit der untergeordneten Stellung und dem durftigen Gehalte eines 
Supplenten begnugen muBte. Erst im Jahre 1900 wurde durch die Pen- 
sionierung des Professors Msgn. Ś w i e ż y  die bisher von B a b u s c h e k  
supplierte Stelle dehnitiy erledigt und nun wurde endlich B a b u s c h e k  
mit dem Erlafi des Ministeriums fur Kultus und Unterricht vom 30. Juni 1900 
zum wirklichen k. k. Religionslehrer ernannt, am 30. Oktober desselben 
Jalires im Lehramte bestiitigt und ihm der Professortitel yerliehen. Mit
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EriaC des Unterrichtsministeriums vom 28. Juni 1904 endlich wurde er 
in die VIII. Rangsklasse befordert.

Aber es war ihm nicht mehr vergonnt, sich dieser Verbesserung 
seiner Stellung recht zu erfreuen und sich sorglos und behaglich zu 
fiihlen; denn seine Gesundheit war leider bereits recht bedenklich ge- 
stort, ja giinzlich untergraben: ein schweres Brustleiden hatte sich ent- 
wickelt, zehrte unablassig und unheilbar an seiner Lebenskraft und lieh 
sich trotz aller Sorgfalt und Bemuhung nicht mehr bannen. Schon im 
Jahre 1900 muCte er wegen schwerer Erkrankung vom 15. Mai bis zum 
Schlusse des Schuljahres Urlaub nehmen und ein Bad aufsuchen und 
vom27. Februar bis zum 17. April 1902 und wieder vom 6. Juni 1904 bis 
zum Schlusse des Schuljahres war er abermals durch Krankheit an der 
Ausubung seines Berufes gehindert. Zwar erholte er sich voriibergehend 
immer wieder, aber das schwere und tiickische Leiden steckte tief in 
seinem Korper und trotzte allen Heilmitteln, allen Badekuren, aller Diiit 
und raubte ihm in den letzten Jahren fast alle Freude und Lebenslust. Aber 
mit bewunderungswurdiger Geduld und Selbstiiberwindung und mit 
geradezu heldenmutiger Geistesstarke wufite er sein trauriges Siechtum 
zu tragen, still und ohne Klage, mit ruhiger Ergebung und festem Gott- 
vertrauen. Und obgleich er seit Jahren bereits durch Korperschwache 
und Atembeschwerden oft gezwungen war, sich zur Selmie fahren zu 
lassen, harrte er doch getreu und unverdrossen in dem- ihm liebge- 
wordenen Berufe aus und wir Kollegen ahnten kaum, wie schlimm es 
um seine Gesundheit stand, bis endlich die Katastrophe plotzlieh herein- 
brach. Am friihen Morgen des 18. Novembers 1908 machte ein Blut- 
sturz dem Leben des stillen Dulders ein rasches Ende.

Am Yormittag des 20. Novembers geleiteten die trauernden Kollegen 
und Schiller des Gymnasiums den teuren Entschlafenen zur letzten 
Ruhestatte. Fiir die grofie Beliebtheit und Wertschatzung, dereń sich der 
Yerblichene in allen Gesellschaftsklassen erfreute, gab die ungemein 
zahlreiche Beteiligung an dem Leichenbegiingnis ein beredtes Zeugnis. Vom 
Trauerhause, dem Freiherr von C s e le s ta ’schen Konvikt, bewegte sich 
der imposante Zug zur Pfarrkirche, wo die Trauerfeierlichkeiten und die 
feierliche Totenmesse abgehalten wurden, und von der Kanzel herab 
widmete der hochw. Religionsprofessor der k. k. Lehrerbildungsanstalt, 
Herr Eduard W a s c h i t z a ,  dem verstorbenen Kollegen— dem Wunsche 
desselben entgegen, denn er hatte sich in seiner Bescheidenheit und 
Anspruchslosigkeit vor seinem Tode eine Leichenrede verboten •— einen 
ergreifenden Nachruf, der viele der Anwesenden zu Tranen riihrte. Von 
der Pfarrkirche wurden die sterblichen Uberreste Prof. B ab u sc b e k s  
nach dem Kommunalfriedhofe gebracht und dort in der von ihm bereits



einige Zeit vor seinem Tode erworbenen Gruft gleich links vom Eingange 
beigesetzt. Am offenen Grabę wurde von Schiilern der Anstalt unter 
Leitung ihres Gesanglehrers, Herrn Prof. Th. D a w i d  von der k. k. Lehrer- 
bildungsanstalt, zum letzten Abschied von ihrem geliebten Lehrer ein 
Trauerchor vorgetragen und vom Senior des Lehrkorpers des k. k. Albrecht- 
Gymnasinms wurden dem teuren Kollegen einige tief empfundene Ab- 
schiedsworte gewidmet.

Er ruhe sanft! Ehre seinem Andenken!



Schulrat Professor Richard Fritsche f.
Freundschaft und Dankbarkeit verpfłichten uns, das Lebensbild 

eines lieben Kollegen festzuhalt.en, der nach kurzem Ruhestande zur 
ewigen Rulie eingegangen ist.

Herr Schulrat F r i t s c h e ,  am 30. Juni 1842 zu Bielitz geboren, 
besuchte zunachst die evang. Schule in Biała und trat, in Latem und 
Griechisch vom nachmaligen Superintendenten Hbne l  vorgebildet, erst 
in die 4. Klasse des evang. Gymnasiums zu Teschen ein. Ais Zogling 
des hiesigen Alumneums absolvierte er diese Anstalt und legte die Reife- 
priifung mit Auszeichnung ab. Da er sieli zum Studium der Theologie 
entschieden hatte, bezog er die k. k. evang.-theologisehe Fakultiit in Wien. 
Der Mangel an ausreichenden Mitteln und die Yorliebe fur padagogische 
Tatigkeit yeranlaCten ihn, die Erziehung zweier Sohne im Hause des 
bekannten Komponisten F l o t o  w zu ubernehmen. Heitere Geselligkeit 
und allerhand Sport, welche dort ihre Pflege fanden, vor allem aber eine 
Reise nach Paris, welche er mit seinen Zoglingen unternahm, bildeten 
schbne Erinnerungen an die Studentenzeit. Gegen Ende des Jahres 1869 
wurde er vom evang. Superintendenten in Wien zum Geistlichen ordiniert, 
um bald bierauf sein Amt in der siidlichsten evang, Gemeinde in Oster- 
reich anzutreten. Yier Jahre wirkte er ais Pfarrer von Pola und ais 
Religionslehrer der Marineakademie von Fiume. Ais aber die evang. 
Religionsprofessur am k. k. Albrecht-Gymnasium in Teschen zur Besetzung 
kam, da zog es ihn machtig in die Heimat und er durfte zuruekkehren. 
Hier bat er, den Religionsunterricht am Gymnasium sowie an derReal- 
schule und Lehrerbildungsanstalt in groBer Stundenzahl erteilend, in 
32jahriger muhevoIler Arbeit sein Lebenswerk vollbracht, bis er im Sommer 
1906, ausgezeichnet mit dem Titel eines k. k. Schulrates und durcłi die 
Anerkennung der kirchlichen Behorden geehrt, in den wohlverdienten 
Ruhestand iibertrat. Noch bis Weihnachten jenes Jahres supplierte er 
bis zur Ernennung seines Nachfolgers. Kaum zwei Jahre spiiter, am
28. November 1908 setzte der Tod nach kurzer Krankheit seinem Leben 
ein Ziel. Das Leiehenbegangnis, an welchem alle Mittelschulen und die 
Lehrerbildungsanstalt von Teschen samt ihren Lehrkorpern teilnahmen, 
brachte die łiohe Wertschatzilng zum Ausdruck, welche sich der Yer- 
blichene durch sein Wesen und Wirken erworben hatte. Doppelt weh-



miitig stimmten die festlichen Yorbereitungen, welcłie am Yortag des 
Kaiserjubiliiums uberall den Leichenzug umsaumten. In der Gnadenkirche 
hiolt Ortspfarror I)r. P i n d o r  dem Verstorbenen einen ergreifenden 
Nachruf, am Grabę spraeh Prof. K r z y w o n  ais Nachfolger im Amte 
und Fieund der Familie herzliche Worte des Abschiedes. Im Namen der 
friiheren Kollegen am k. k. Albrecht-Gymnasium rief tiefbewegt Prof. 
O r s z u l i k  dem Dahingeschiedenen einen letzten Gruli zu.

Herr Schulrat F r i t s c h e  besafi eine tiefe Bildung des Geistes und 
Gemutes. Er batto sich nicht allein wahrend seiner Studienzeit ein 
reiches Fachwissen angeeignet durch seinen emsigen Fleifi, er hatte niclit 
nur philosophische Studien weit iiber das vorgeschriebene Mafi hinaus 
betrieben und dadurch eine gediegene wissenschaftliche Durchbildung 
erworben, wie sie nur wenig evang. Theologen in Osterreich haben, er 
war auch ein vorzuglicher Kenner deutscher Literatur. Insbesondere 
wandte sich einem Zweig derselben seineAufmerksamkeit zu: dem evang. 
Kirchenlied. Nach vieljahrigen, eingehenden Quellenstudien erschien fur 
seine Schiller ein „Evang. Schu 1 gesangbuchu, verbunden mit 100 Lebens- 
beschreibungen evang. Kirchenliederdichter, eine Fundgrube historischen 
und literarischen Stoffes. — Aber er war kein trockener Buchergelehrter. 
Alit weltoffenem und weltfreudigem Sinn nahm er die Schdnhoit der 
Natur und die Erscheinungen des Menschenlobens in sich auf. Ein rustiger 
Tourist, der unermudlich unsere heimatlichen Beskiden durchstreifte, 
hat er seinen Wanderstab auch nach fernen Landem gesetzt. Eine ge- 
plante Amerikareise fand zwar in London einen vorzeitigen AbschluC; 
hingegen kam ein Besuch des Orientes zur Ausfuhrung. Kairo mit einem 
Ilitt in die Wiiste und der Besteigung einer Pyramide, Jerusalem, Beth- 
lehem, Jericho mit Ausflugen an den Jordan und das Tote Meer, Nazareth 
und Konstantinopel waren die Hauptstationen der Reise, von welcher 
der empfangliche Reisende so anschaulich und temperamentvoll zu er- 
zahlen wuCte. — Mit seiner yielseitigen Bildung und seinem weiten 
Gesichtskreis stimmte auch seine theologische Gesinnung zusammen. Er 
war kein engherziger oder unduldsamer Mann, kein Mann des Bucli- 
stabens und des starren Bekenntnisses. Ihm war Religion Geist und Lebon. 
Daraus flol.i seine Milde und Friedensliebe.

Herr Schulrat F r i t s c h e  hatte von seinem schonen Amt eine hohe 
Auffassung. Tn dem lebendigen BewuCtsein der grofien Yerantwortung, 
welche mit demselben verbunden ist, hat er seinem Berufe mit aller Treue 
gelebt. Mit deutscher Gewissenhaftigkoit bereitete er sich auf jede ein- 
zelne Stunde vor, auch spiiter noch, da er in seinem Fache ein Meister 
geworden. Die Freude an seinem Wirken stellte ihn mit ganzer Seele in 
die Arbeit hinein und diese Begeisterung war wohl der Hauptvorzug



seines Unterrichtes. Was aber demselben weiterliin Anregung und 
Interesse verlieh, war sein Streben, die Gescliiclite und Form der Religion 
nicbt in ilirer Isolierung vorzutragen, sondern sie im Zusammenhang 
mit dem ganzen iibrigen Geistesleben darzustellen und alle Faden nacli- 
zuweisen, welche die Religion mit demselben yerbinden. Zu diesem Zweck 
verwertete er Philosophie, Gescliiclite, Literatur und personliche Erfalirung 
in ausgiebigem Mafie. Besonders beliebt waren jene Stunden, in denen 
er seinen Kollegen fur katholische Religion vertrat und nun den ver- 
einigten Schiilern, denen sieli auch die israelitisclien freiwillig anschlossen, 
Episoden von seinen Reisen scłiilderte. Aber aucli sein ganzes Wesen 
mufite seinem Wort Nachdruck verleihen. Das unendliche Vertrauen, 
welclies er seinen Schiilern entgegenbraclite, die Nachsicht und 
Milde, mit denen er iłire Leistungen beurteilte, die Geduld, woniit er 
die Schwachen trug und die Fełilenden zureclitwies, liaben oft melir 
gewirkt ais bohe Lehren und Gedanken. Herzlich nahm er aucli teil an 
den Geschicken seiner Schiller und bemiiłite sieli, zumal den Redurftigen 
behilflicli zu sein. Er war nielit nur ein woblwollender, sondern aucli 
ein wohltatiger Lehrer. Wieviel Empfehlungsbriefe liat er verfafit, wieviel 
Bittgange getan ? Audi lange nacbdem seine Scliiiler die Anstalt ver- 
lassen, kelirten sie docli inimer wieder mit ihren Anliegen zu ilim zuriick. 
Nicbt z urn lotzten bildete er aucli die jungen Cliaraktere durcli sein 
eigenes Yorbild heran, durcli seinen lauteren, unantastbaren Charakter, 
durcli seinen anspruclislosen Sinn und seine einfache, bescheidene Lebens- 
fiilirung. Im Kreise des Lehrkorpers war der Yerstorbene ais ein lieber 
und teilnehmender Kollege hochgeschatzt. Treffend ist an seinem Grabę 
an das alte deutsche Volkslied erinnert worden: „leli łiatt’ einen Kame- 
radon, einen besserhi findst du nit“.

Nun ist ein arbeitsvolles, reichgesegnetes Leben abgeschlossen, ein 
ganzes Manneswerk. Er ruhe von seinen Werken in Frieden! Wir aber 
wollen sein Andenken bewahren mit trenem Herzen.



Ja h re sb e rich t
iiber den Zustand des k. k. Albrecht-G-ymnasiums in Teschen 

im Sclmljahre 1908/09.

A. Der Lehrkorper.
a) Veranderungen im Lehrkorper.

a) Es schieden a u s :
1. Der Direktor Dr. F r a ń  z S p e n g l e r ,  der mit Allerhochster Ent- 

sclilieGung vom 3. September 1908 znm Direktor des k. k. Staatsgymnasiums 
iin dritten Wiener G-emeindebezirke ernannt wurde. Dr. F r a ń  z S p e n g l e r  
war durch die Allerhochste Entschliefiung yom 7. Oktober 1900 znm Direktor 
des k. k. Albrecht-Gymnasiums in Teschen ernannt worden. Er stand also 
volle aclit Jahre an der Spitze der Anstalt und gewann sieli dnrch seine ziel- 
bewuGte, von dem Geiste edelster Humanitat und Pflicbttreue geleitete Tatig- 
keit die ungeteilte Wertschatzung aller Kreise, mit denen er zu yerkehren 
berufen war. Der k. k. Landesschulrat sprach ilnn filr sein ausgezeichnetes 
W irken wiederliolt die Anerkennnng aus. Sein Scheiden von der Anstalt 
wurde von dem Lehrkorper, den Schiilern und der gesamten Beyolkcrung ais 
ein schmerzlicher Yerlust bedauert.

2. Der k. k. Iieligionsprofessor der VIII. Rangsklasse P. W e n z e l  
B a b u s c h e k ,  der am 18. Xovember 1908 infolge eines Blutsturzes plotz.lich 
starli (vgl. S. 31— 35).

3. Der k. k. Professor Dr. Ot t o  E o m m e l ,  dem mit dem Erlasse des 
k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht yom 28. August 1908, Z. 34193, 
eine Lehrstelle am k. k. Akademischen Gymnasium in Wien yerliehon wurde.

4. Der k. k. Professor Dr. L u d w i g  S c h w e i n b e r g e r ,  dem mit dem 
Erlasse des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht yom 28. August 1908, 
Z. 32606, eine Lehrstelle am Staatsgymnasium im XXI. Wiener Gemeinde- 
bezirke yerliehen wurde.

Dr. l i o m m e l  und Dr. S c h w e i n b e r g e  r waren seit Beginn des 
Schuljahres 1905/06, also yolle drei Jahre, an der Anstalt tatig. Sie haben sieli 
wahrend dieser Zeit durch ihre yorzligliche Dienstleistung, ihr fachliches 
Kiinnen und ihr liebenswiirdiges Wesen die Achtung ilirer \  orgesetzten, die 
Freundschaft der Kollegen und die Zuneigung der Schiller erworben.



5. Der k. k. supplierende Gymnasiallehrer F r i e d r i c h  Hi r s c h ,  der 
mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums ftir Kultus und Unterricht vom
6. .Jnni 1908, Z. 17316, zum wirklichen Lehrer am Staatsgymnasium in 
Gottschee ernannt wurde. Gymnasiallehrer H i r s c h  hatte sein Beginn des 
Schuljahres 1907/8 an der Anstalt yerdienstlich gewirkt.

6. Der Lehrer der Vorbereitungsklasse, Yolksschullehrer J o s e f  Gundl ,  
der mit dem Erlasse des k. k. Bezirksschulrates Teschen vom 23. Mai 1908, 
Z. 1345, zum Burgerschullehrer an der Madchenblirgerschule am Sachsenberg 
in Teschen ernannt worden ist. Burgerschullehrer G u n d l  hatte seit, Beginn 
des Schuljahres 1906/07 den Unterricht an der Yorbereitungsklasse unter 
schwierigen Verhaltnissen zur vollsten Zufriedenheit geleitet.

/i) Es traten ein:
1. Der k. k. Professor am Staatsgymnasium im III. Wiener Gemeinde- 

bezirke Dr. F r a n z  S t r e i n z ,  der mit Allerhochster Entschliefiung vom 
22. Noyember 1908 zum Direktor des k. k. Albrecht-Gymnasiums ernannt wurde.

2. Der k. k. provisorische Lehrer an der ersten Staatsrealschule im
II. Wiener Gemeindebezirke Dr. K a r l  C z e r w o n k a ,  der mit dem Erlasse 
des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 28. August 1908, 
Z. 32606, zum wirklichen Lehrer an dem k. k. Albrecht-Gymnasium 
ernannt wurde.

3. Der Supplent am Staatsgymnasium mit deutscher Unterrichtssprache 
in Prag-Neustadt Fr a n z  J o s e f  Uml a u f t ,  der mit dem Erlasse des k. k. 
Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 28. August 1908, Z. 34193, zum 
wirklichen Lehrer am k. k. Albrecht-Gymnasium in Teschen ernannt wurde.

4. Der Kooperator hei dem Pfarramt Teschen J o h a n n  Mi l ik,  der 
zufolge des Erlasses des k. k. Landesschulrates vorn 5. Dezember 1908, 
Z. 10269, zum supplierenden Religionslehrer am k. k. Albrecht-Gymnasium 
in Teschen bostellt wurde.

5. Der Lehramtskandidat J o s e f  P e s c h e k ,  der mit dem Erlasse des 
k. k. Landesschulrates vom 3. Marz 1999, Z. I 338, zum Supplenten bestellt 
wurde.

(i. Der Volksschullehrer J o h a n n  Br a n n y ,  der mit dem Erlasse des 
k. k. Landesschulrates vom 12. Dezember 1908, Z. 10703, mit der Leitung 
der Vorbereitungsklasse betraut wurde.

7. Der k. k. Realschulprofessor i. R. Schulrat M ax R o s e n f e l d ,  der 
k. k. Realschulprofessor Dr. F r i e d r i c h  M e i n g a s t  und der k. k. suppl. 
Realschullehrer Dr. Bi nde r ,  die in entgegenkommcndster Weise vom 1. Juni 
1909 an die fachliche Vertretung des erkrankten k. k. Professors Dr. F r a n z  
S i g m u n d  ubernahmon (k. k. L. Sch. R. vom 2. Juni 1909, Z. I 498 2).

-') Beforderungen:
1. Dem k. k. Professor der VII. Rgskl. K a r l  O r s z u l i k  wurde mit 

Allerhochster Entschliefiung vom 16. Mai 1909 der Titcl „Schulrat1' verliehen.
2. Der k. k. Professor H e r m a n n  B i l l  wurde mit dem Erlasse des 

k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 3. Dezember 1908, Z. 34091, 
in die VII. Rangsklasse befórdert.

3. Der k. k. Professor Dr. T h e o d o r  O d s t r c i l  erhielt vom 1. Juli 
1908 die zweite Quinquennalzulage (k. k. L. Sch. R. v. 19. Juni 1908, Z. 4433) 
und wurde mit dem Erlasse des k. lt. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht 
vom 4. August 1908, Z. 25262, in die VIII. Rangsklasse befórdert.



4. Der k. k. wirkliche Gymnasiallehrer Dr. K a r l  C z e r w o n k a  wurde 
im Lehramte definitiy bestiitigt und ilim der Titel ,k . k. Professor“ yerlieben 
(k. k. L. Sch. K. vom 29. Mai 1909, Z. I 339/4).

b) Beurlaubungen.
1. Der k. k. Gymnasiallehrer P r a ń  z J o s e f  U m l a u f t  wurde mit dem 

Erlasse des k. k. Landesscliulrates vom 11. Marz 1909, Z. I 79/4, bis zum 
Sehlusse des Schuljahres krankheitshalber beurlaubt.

2. Der k. k. Professor H e r m a n n  B i l l  war vom 26. Marz bis 25. April 
krankheitshalber beurlaubt.

3. Der k. k. Professor Dr. P r a ń  z Sigm und wurde mit dem Erlasse 
des k. k. Landesscliulrates vom 24. Mai 1909, Z. 1 498/1, krankheitshalber 
his zum Sehlusse des Schuljahres beurlaubt.
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c) Stand des Lehrkorpers am Schlusse des Schuljahres 1908/09 
und Lehrfackerverteilung.

Name und Charakter
.5
.S
O

Lchrfach und Klasse s £
2 5 
■S 7-

3.

4.

I> r . F r a n  z S t r e in z ,
k. k. Direktor.

H e r m a n a  D iii .
. k. Professor der 
VII. Rangsklasse.

D r.  K a r l  C z e r w c n k a ,
k. k. Professor.

I>r. l l e i n r .  F l c i s c l i m a n n ,
k. k. Professor der VIII. 

Rangsklasse.

D r. A d o lf  K i r c ln a a n u ,
k. k. Professor, Kustos 
der Lelirerbibliothek.

D r a n o  K r z j n o ń ,
k. k. Professor.

A n to n  L a u d s f c l d .
k. k. Professor der VII. 
Rangsklasse, Kurator der 

Gabrielschen Stiftung, 
Kustos des geogr.-histor. 
Kabinetts, Prufungskomm. 
f. Volks- und Burgersch.

I. B.

II. A

IV.

J o s e !  Liinliart,
8- | k. k. Professor der VIII. [ II. B

Rangsklasse.

Deutsch in VII. (v. l . / l . —
4./3.), VIII., Griechisch 
in IV. Psychol. in VIII. 
(seit 12. Mai).

Latein in I. B und V., 
Deutsch in 1. B.

Geographie und Geschichte 
in I. B, II. B, III., V. 
und VII., Deutsch inV.,
VI. (v. 1 ,/ l .— 4./3.).

10

7
9

18

Latein in II. A, Griechisch 
in VIII., Deutsch in 
II. A., IV. (bis 4./3.) Lo
gik in VII. (seit 12. Mai).

Latein in 111. (v. l./l .—4.'8., 
IV. C und VIII., (jriechisch 
in IV. (v. 1./10.—31./12.), 
VI, StenogTaphie I. Kurs im 
2. Sem., im II. Sem. v. 1./6. an.

Evangelische Religion in 
I.— VIII. und in der 
V orbereitungsldasse.

Geographie und Geschichte 
in I. A, II. A, IV., VI. 
und VIII., Bohmisch in 
drei Kursen.

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

20

20
17
19

20
22
16

+ --fi

16
+  2

18
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9.

10.

11.

12 .

17.

cc
.S-s

Name nnd Charakter ct

S-,o

Lebrfacb und Klasse g §

; =“ l
i

I»r. T heodor U iU trćil,
k. k. Professor der VIII. 
Rangsklasse, Kustos des 

physik. Kabinetts.
VIII.

Mathematik in I. A, II. A, 
IV., VI. u. VIII., Physik 
in IV. und VIII.

21

Karl O rszulik,
k. k. Schulrat, Professor 

der VII. Kangsklasse.
I. A.

Latein in I. A, Doutsch in 
I. A., Griechisch in VII., 
Polniscli in vier Kursen.

16
+  «

Franz P ietsch ,
k. k. Professor, Kustos 

der Scliiilerbibliotliek.
VI.

Latein in VI., Griechisch 
in III. und V., Deutsch 
in III. 19

Dr. Franz  Sijjniund,
k. k. Professor, Kustos 
des naturbist. Kabinetts, 
Leiter der Jugendspiele. 
Seit 12. Mai krankheits- 

halbor lieurlaubt.

—

B i s  V I .  M a i :  N a t u r g e s c h i c h t e  
i n  1 . A ,  I .  B ,  I I .  A ,  I I .  B . ,  
I I I . ,  V .  u n d  V I . ,  L o g i k  in  
V I I . ,  P s y c h o l o g i e  i n  V I I I . ,  
S t e n o g r a p h i e  im  I .  K u r s  im  
S e m . ,  i m  I I .  K u r s  b i s  1 1 . M a i .

19

+  4

+  2

F ranz .lo sc i Pm lauft,
k. k. wirki, Gymnasial- 
lehrer. Seit 1. Janner 
kraukheitslialber beurlaubt.

111.
Bis 31. Dezember: 

Deutsch in VI., VII. und 
VIII., Latein in III.

15

Fricli Yoijjt.
k. k. Professor.

VII.
Mathematik in I. B, II. B, 

III., V. und VII., Physik 
in VII.

20

dohai in Ev.  Uilik,
supplierender Religions- 

lehrer.
—

Katholische Religionslehre 
in I. — VIII. und in der 
Vorbereitungsklasse, Kx- 
horte f.d.Obergymnasium

16 
+  2 
+  2

Jose! P csch ek ,
k. k. supplierender Gyiri- 

nasiallehrer, Leiter der 
Jugendspiele seit 12. Mai.

III.
Seit 4. Marz: 

Deutsch in IV., VI. und 
VII., Latein in III.

15

Dr. Adoli I.cim dorier,
Professor, isr. Religions- 
lehrer, liabbiner und Pre- 
diger der isr. Kultus- 

gemeinde Teschen.

—
Israeljtische Religion in 

vier Abteilungen. 6

•Toliaim B raliny,
Volkscliullehrer.

Vorbe-
re itungs-

klasse

Deutsche Sprache, Recli- 
nen, Schonschreiben, 
T urn en und Gesang in 
der Vorbereitungsklasse. l

21

J



Name und Charakter
.3

_g

CD

Lehrfach und Klasse

19.

20 .

2 1 .

22.

23.

24.

i 26.

L u d w i j i  IS ie r s k i ,
P fa rrober kapłan.

D r .  l l a r i t z  H e r t r i c h ,
k. k. Eealschulprofessor.

T h e o d o r  D a w i d .
k. k. Prof. und Hauptlehrer 
an der Lehrerbildungsanst.

K a r l  S ( e j | l ,
k. k. Eealschulprofessor.

G u s t a v  K l a u s ,
i. k. Turnlehrer an der 
Lehrerbildungsanstalt.

M a s  R o s e n f e l d ,
k. k. Schulrat, k. k. Eeal- 
professor i. E.

D r .  F r i e d r i c h  M e i n j f a s t ,
k. k. Eealschulprofessor.

F r a u z  l S i a d e r .
k. k. supplierender Eeal- 

schullehrer.

Exhorte fttr das Unter- 
gymnasimn.

Franztisisehe Sprache in 
einem Kursę.

Gesang in zwei Kursen.

Freihandzeichnen in drei 
Kursen.

Turnen in drei Kursen.

Seit 1. Juni: 
Katurgeschichte in der

I. A., II. A. und III.
Seit 1. Jnni: 

Naturgeschichte in I. B. 
und II. B.

Seit 1. Juni: 
Ńaturgeschichte in V. 

und VI.

Ubersicht des Lehrpersonals:

K a t e g o r i e Welt-
lich

Geist-
lich

Direktor............................................... 1
Professoren.......................................... • 11 i
Wirkliche L e h r e r .......................... . j! 1 —
Prov. L e h re r .................................... i --- —
Supplierende Lehrer.......................... . i 1 i
Hilfslehrer . . .  . . . 1*) 2**)
Nebenlehrer . . . • ..................... 4

Zusammen 22 4

*) Der Leiter der Vorbereitungsklasse.
**) Der israelitische Religionslehrer und der katholische Exliortator fur das Unter- 

gymnasium.
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Dienerschaft.
A d o l f  GrSbl ,  k. k. Schuldiener, Besitzer der Ehrenmedaille fur vierzig-

jahrige treue Dienste.

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

li. Der Unterriclit.

a)  Religiose Ubungen.
l)ie  katliolisclien Scbiiler wohnten zu Beginn des Schuljalires in Be- 

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

Die Exhorten wurden fiir die Ober- und Untergymnasiasten gesondert abge- 
halten. Fiir die Schiller des Obergymnasiums liielt sie der supplierende Keli- 
gionslehrer Job. Ev. M i l i k,  fiir die des Untergymnasiums der Pfarroberkaplan 
Ludwig B i e r s k i  ab. Wahrend der Messe sangen die Scbiiler bei 
Orgelbegleitung der Kirchenzeit entsprecliende, von dem Gesanglelirer Theodor 
D a w i d  eingeiibte Kircbenlieder.

Im Oktober, April und Juni empfingen die katliolisclien Scbiiler die 
heiligen Sakramente der Bufie und des Altars.

Am Fronleiclinamsfeste beteiligten sich die katliolisclien Scbiiler unter 
Fiihrung einiger Lebrer der Anstalt an dem feierlichen Umzuge.

Am Sehlusse des Scbuljahres wohnten die katliolisclien Schiller in Be- 
gleitung des Lehrkiirpers dem heiligen Dankamte bei.

Beirn Eroffnungsgottesdienste, bei der ersten heiligen Kommunion einiger 
Gymnasialscbiiier und bei den osterlicben Exerzitien liielt der Religions- 
lehrer in der Kirche feierliclie Anspraclien an die Schuljugend.

Fiir die evangelischen Scbiiler fand am 18. September ein feierlicher 
Eroffnungsgottesdienst, am 4. Oktober, am Namensfeste Sr. Majestat des 
Kaisers, ein Festgottesdienst, am 19. November, am Tage des Namensfestes 
weiland Ibrer Majestat der Kaiserin, eine Gedenkfeier und am 2. Dezember, 
am Tage des BOjabrigen Regierungsjubiliiums Sr. Majestat des Kaisers eine 
Feier in der Gnadenkirche statt. Am 8. Juli wurde ein feierlicher Schlufi- 
gottesdienst abgehalten.

Im Scbuljalire fand fiir die eyangelischen Scbiiler in regelmafiigem 
Weclisel an dem einen Sonntag der Scbulgottesdienst im Festsaale statt, 
walirend an dem anderen Sonntag die evaugelische Jugend dem deutschen 
Gottesdienste der Gemeinde in der Gnadenkirche beiwolinte.

Am 8. Dezember und am 28. Marz wurden die Scbiiler zur Beiclite 
und heiligen Kommunion gefiihrt.

Die israelitischen Scbiiler waren verpflichtet, dem Gottesdienste ibrer 
Konfession beizuwolmen. AulSerdem liielt der Prediger der biesigen Kultus- 
gemeinde, Professor Dr. A. L e i m d o r f e r ,  an jedem Samstag nachmittags 
(3 ’/4 Uhr) eine Exborte fiir die israelitisclie Jugend ab.



b )  Durchfuhrung des Lehrplanes.
1. U i e o b 1 i g a t e u L e li r f a c h e r.

In den obligaten Lehrgegenstanden wurde nach dem Lehrplane vom 
26. Mai 1884 mit Berticksichtigung der h. Minist.-Erlasse vom 2. Mai 1887, 
Z. 8752,  vorn 14. Janner 1890, Z. 370, vom 30. September 1891, Z. 1786,  
vom 24. Mai 1892, Z. 11.372 und 11.373, vom 8. Juni 1899, Z. 16.304, und 
vom 29. Eebruar 1908, Z. 10053, unterrichtet. Der Unterricht in der I. 
und II. Klasse wurde in zwei Abteilungen erteilt. — In der V. Klasse 
wurde der Unterriclit in der Naturgeschichte in 3 wochentlichen Unterrichts- 
stundon, in der III. Klasse der Unterricht in Geographie und Gescliichte 
in 4 wochentlichen Unterrichtsstunden, in der VII. der Unterricht in Physik 
und Chemio in 4, in der VIII. Klasse der Unterricht in Physik im zwciten 
Semester in 4 wochentlichen Unterrichtsstunden erteilt.

Da die Durchfuhrung des Lehrplanes genau dem Normallehrplane ent- 
sprach, werden im folgenden nur die absolvierto Schul- und Privatlekture, 
die Tliemen zu den deutschen Aufsatzen im Obergymnasium, der Lehrplan 
fiir die israelitisclie Religion und fiir die Vorbereitungsklasse angefiihrt.

Absolvierte Lektiire 1908/09.

1. Deutsche Schul- und Privatlektiire.
V. K l a s s e .  S c h u l l e k t u r e :  Lektiire des Lesebuches.

P r i v a t l o k t i i r e :  Th. Storm : Pole Poppenspaler.

VI. Kl a s s e .  S c h u l l e k t i i r e :  Lessing: Minna von Barnhelm.

P r i v a t l e k t i i r e :  Lessing: Emilia Galotti, Nathan der Weise.

VII. K l a s s e .  S c h u l l e k t u r e :  Goethe: Iphigenie auf Tauris; Schiller: 
I )ie Braut von Messina, Wilhelm Tell.

Pr i v a 11 elc t ii r e : Shakespeare: Julius Casar; Goethe: Gotz von Ber- 
lichingen, Egmont, Torąuato Tasso; Schiller: Rauber, Piesko, Kabale und 
Liebe, Don Carlos, Wallenstein, Jungfrau von Orleans.

VIII. K l a s s e .  S c h u l l e k t i i r e :  Lessing: Hamburgische Dramaturgie 
(Auswahl), Laokoon, 1, II, III, IV, XVI, XVII; Goethe: Hermann und 
Dorothea; Grillparzer: Sappho, Konig Ottokars Gliick und Ende.

P r i v a t l e k t i i r e :  Goethe: Eaust I. Teil; Schiller: Die Jungfrau von 
Orleans; Kleist: Priuz Friedrich von Homburg, Das Kathchen von lleil- 
bronn; Grillparzer: Die Ahnfrau; Gottfried Keller: Das Pahnlein der sieben 
Aufrechten.



T hem en zu den deu tsch en  A u fsatzen .

V. Klasse.

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

1. „Wohl dem, der frei von Schuld und Fehle 
Bewahrt die kindlich reine Seele“.

2. Der Glaube an Wassergeister.
8. Im Sturm erprobt sieli erst der reelite Steuermann.
4. Das Weihnachtsfest.
5. Das Miitterchen. Ein Charakterbild (VoB, Der siebzigste Geburtstag.) 
(i. Siegfried. Charakterbild.
7. Kriemhild an der Leiche Siegfrieds. Beschreibung des Bildes in 

Lohmeyers Wandbildern.
8. ,,Da dacht’ ich oft: Schwatzt noch so hochgelehrt,

Mau weili doch nichts, ais was man selbst erfahrt11. Oberon 11, 24.
9. Gute Biicher sind gute Frounde.

li) S eh u 1 arb e i ten.

1. Die kiihne Tat eines Knappen. Erzahlung eines Augenzengen.
2. Der Winter ais Klinstler.
3. Die Elemente hassen das Gebihl der Menschenhand.
4. Die Sclilacht bei Salamis. Bericht eines Atheners.
5. Walthari und Hagano.
(i. Friililingsboten.
7. Mein Heimatsdorf.
8. Das Gewitter.
9. Die Miitter des Siegers. (Frei nach dem gleichnamigen Gedichte 

von Paul Heyse.)

VI. Klasse.

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

1. Aus welehen Quellen schfipfen wir die Kenntnis der deutschen 
Vorzeit '.J

2. „Uber das Gliiek geht doch der Freund“. (Schiller.)
3. ,, I )az boeste, daz man erdenken kan,

daz ist der ungetriuwe man.“ (Beinmar von Zweter.)
5. Das alte und das jiingerc Hildebrandslied.
5. Von unseren Vorfahren wurden Bergschlosser vielleicht oft verflncht, 

von uns werden sie verherrlicht.
fi. Interpretation von Klopstocks Ode: „Ihr TodH.

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

1. Die Hauptunterschiede zwischen der nordischen und mittelhoch- 
deutschen Fassung der Nibelungensage.

2. Siegfrieds Ankunft in Worms und seine erste Begegnung mit Kriemhild.



3. Nibelungenlied, XX, 25 ff.: Der Saalbrand (Ubersetzung.)
4. Hartmann von Aue: Dem kriuze zimt wol reiner muot. (Ubersetzung.)
5. „Mut yerloren, alles verloren“. (Goethe.)
6. Die Vorgeschichte zu Lessings „Minna von Barnhelm".

VII. Klasse.

«) H a u s a r b e i t e n .

1. Uber die Notwendigkeit des Studiums fremder Spraeheu.
2. „Homo non sibi natus, sed patriae“. (Cicero.)
3. Die Rechtsverhaltnisse in der Zeit des Gotz von Berlichingen.
4. „Wem zu glauben ist, redlicher Freund, das kann icli dir sagen: 

Glaube dem Leben, es lehrt besser ais Redner und Buch1*. (Goethe.)
5. „Der Euhm der Ahnen ist ein Hort der Enkel” ; aber aucli eine 

Gefahr fur sie.
6. Interpretation von Schillers Gedicht: „Der Autritt des ncuen Jahr- 

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

1. Herders Yerdienste um die deutsclie Literatur.
2. Goethes Verkehr mit Herder in Strafiburg.
3. Gedankengang des Goethesclien Gedichtes „Der Wanderer".
4. Charakteristik Egmonts.
5. Iphigeniens Seelenverfassung im 2. Monolog des 1. Aufzuges und 

im 3. Monolog des 4. Aufzuges.
6. Das Eingreifen des Marąuis I 'osa in die Handlung des „Don Carlos“.

VIII. Klasse.

a) Ha u s a r b e i t e n .
1. „Ein edler Mensch kann einem engen Kreise 

Nicht seine Bildung danken. Vaterland
Und Welt muB auf ihn wirken.“

2. „Mensch, was ist dein Zweck auf Erdon?
Dureh die Arbeit groB zu werden;
Grofi nach auBen, groB nach innen 
Sei dein Trachten und dein Sinnen !"

3. Welche Veranderungen der Erdoberflache wurden durch die Arbeit 
des Menschen bedingt?

4. „ Willst du dieh selber erkennen, so sieli, wie die andern es treiben; 
Willst du die andern yerstehn, blick’ in dein oigenes Herz!“

5. „Ja, hatte nieht die Schrift den Zauberkreis gezogen,
Viel Gold der Yorwelt wiir1 wie Spreu in nichts zerflogenj

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

1. Die Bestimmung der Glocke im biirgerlichen und staatlichen Leben.
2. Wie urteilt Lessing in der „Hamburgisclien Dramaturgie^ iiber das 

Auftreten eines Geistes auf der Biihne?



3. a) Bas Wesen der Sagę.
b) Inwiefern ist das Meer ein Freund des Menschen ?

4. Warum nennen wir Kleists „Kathchen von Heilbronn“ ein roman- 
tisches Drama?

5. a) Grillparzer „Sappho“. Inhaltsangabe.
b) Der Ausspruch Diodors: „i )ie Geschichte gibt der Jugend den

Yerstand der Alten“ ist auf seine Richtigkeit zu priifen.
r) „Wir alle leben v«m Vergangencn uud gehen am Yergangenen 

zu Grandę. “ (Goethe.)
(i. Maturitiitsarbeit.

Redeiibungen.
VII. Klasse.

1. Walter von der Vogelweide (Rzibak).
2. Shakespeare (Kaniat).
3. Stiidtewesen im Mittelalter (Peter).
4. Goethe in StralJburg (Śliwa).
5. Klinger, Lenz und Lavator (Lasota).
ti. Biirgers Leben und dichteriscbes Wirken (Menscbik).
7. Die Bedeutung Lessings (Hetschko).
8. Uber die Musik der alten Vi5lker (Horaczek).
9. Die deutsche Satire zur Reformationszeit (Holexa).

10. Uber Ifóflichkeitsbezeugungen (Prilisauer).
11. Jerusalem, Athen, Rom (Schulz).
12. Die Ursacbe der letzten Erdbeben in Kalifornien, im Yogtlaml und 

in Italien (Lamicb).
13. Josef Haydn. Gedaelitnisrede zu seinern 100. Todestage (Menscbik).
14. Schillers Eltern (.lanczik).
15. Die Unterscbiede zwiscben der deutsehen und franzosiscben Tragodie 

(Jenkner).
1 6. Die Gesellschaft in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts (Kappel).
17. (roetbes italieniscbe Reise an der Iiand einer Kartę yon Italien (Kuznik).
18. Schillers Antrittsvorlesun'g ,,Was beifit und zu welehem Ende stu- 

diert man Universalgescbicbte“ (Tomitza).
19. Das Leben an den italieniscben Hofen zur Zeit Tassos (Pawlik).
20. Maria Stuart (Lipowski, Rzibak).
21. Die Entwicklung des Staatslebens nach Schillers ,,Spaziergang“ 

(Gabzdyl).
22. Osterreich im Jabre 1809 (Mrowieć).
23. Die Balladę (Szymeczek).

VIII. Klasse.
1. Die Sagę vom Doktor Faust und ihre Bearbeitung in den yerscbie- 

donen Dichtungen (Berger).-
3. Kleists Lustspiel Der zerbrochene Krug£‘ (Grolimann).
2. Goetbes Briefwecbsel mit einem Kinde (Hoffenreicb).
4. Kleists „Hermannsschlacht“ (Protzner).
5. Theodor Komers Leben uud Dicliten (Protzner).
6. Komers „Zriny£k (Protzner).

4



7. Die Jungfrau von Orleans und Iphigenie. Eine Vergleichung der 
beiden Hauptpersonen (Pustelnik).

8. Novalis' Roman „Heinrich von Ofterdingen“ (Thal).
9. Nathan der Weise und Shylok (Wrablik).

10. Eichendorfls i\oveHe Aus dem Leben eines Taugoniclits“ (Zwieli).
11. Wie gelangte Sparta zu sciner Machtstellung und wie vcrlief der 

Kampf um die Hegemonie zwischen Sparta, Korinth und Theben ? 
(Kobiela.)

12. Die Bedeutung des psyehologischeu iStudiums (Pustelnik).
13. Die Familie Schroffenstein (Frcy).

2. Lateinische und griechische Schullektlire.
a) La t e i n .

III. Klasse.
Cornelius Nepos: Miltiades, Themistokles, Aristides, Kimon, Epami- 

liondas. — Q. Curtius Eufus, hist. Alex. Magni, I— VIII. (Chrestomathie 
von Golling, 2. Auflage.)

IV. Klasse.

Caesar: Bellum Gallicum, 1, IV. (ed. Pramer), Ovid (ed. Sedlinayer): 
Vorwort zu den Metam., 1 )as goldene Zeitalter.

V. Klasse.

Livius, T, XXI (Auswahl), Ovid (Sedlmayer, 6. und 7. Auli.), Metam. 
4, 5, G, 11, 12, 16, 17; Fasti 5, 11; Trist. 4, 8; Ex 1’onto 4.

VI. Klasse.
Sallust, Bell. Jugurth. — Cicero, in Catil. I. — Vergil: Eklog. 1, 5; 

Geog. I, 1 — 159; II, 116— 176, 319 — 346, 458-—540; Aeneis I (ed. Golling).
Caesar, Bell. civ. III, c. 84 ff.

141. Klasse.
Cicero, pro Milone; pro Archia poeta; Laelius de amicitia. — Vergil 

(Golling), Aen. II, IV, IX.
VIII. Klasse.

Tac. Germania, c. 1— 27. Ann. I, 1- 15, 31— 49; II. 11—46, 
53- 55, 62, 63, 69— 83, 88, IV. 1— 9, 37 -42, 57— 59; Iloraz: Odeń 
I, 1, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 24, 31, 32; II, 2, 3, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 
18, 20; III. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 16, 21, 23, 24, 30; IV, 2, 3, 7, 
8, 9, 12, Kp. 2, 13, Carm. saec. Sat. I., 1, II., 6, Epist. I., 19, 20.

b) G r i e c h i s c h
V. Klasse.

Xenophon (Cbrestomathie von Schenkl), Anabasis I, II, III, IV, V, VI. 
Homer, Ilas I und II (ed. Christ).



VI. Klasse.
Homer, Ilias, IV., VI, VIII, XII, XXIV.  — Herodot, I 1, I 23— 24, 

VI 94— 120, VII 33— 56; 105, 198—238, VIII 4 0 —96. Xenophon (Chresto- 
matliie von Schenkl), Kyrup. I., II; Apomn., I., III.

VII. Klasse.
Demosthenes, Phil. I and II; Olynth. I; nspl zij? sipy)vyj;. — Homer, 

( tdyssee, 1, V, V I, IX, X.
VIII. Klasse.

Platon, Apologie und Kriton, Schlufikapitel aus Phaedon. — Sopliokles, 
Oedipus rex. — Homer, Od. XXII (ed. Christ).

3 . P r iv a tlek tiire .

a) L a t e i n .

V. Klasse.

Absolon: Caesar, B. Gall. IV ; Ovid (Sedlmayer, 6. und 7. Aut!.), 
Met. 9, 10, 23. —  Burski: Caes., B. Gall. III, c.. 1 — 20; Ov., Met. 9, 1.0.

Clirobok Josef: Caes., B. Gall. IV; Ov., Met. 19, 23, 25. —  Czudek : 
Caes., B. Gall. IV, c. 1— 10. — Dziura: Caes., B. Gall. IV, c. 1—20; 
Liv., XXVI,  c. 9; Ov., Met. 9, 10, 20, 25, 26, 27; Fasti 8. —  Filkuka: 
Caes., B. Gall. IV, c. 1 — 30; Liv., XXVI, c. 9. — Herczyk: Ov.. Met. 9, 1<).

Heli: Caes., B. Gall. IV. — Jaworski: Caes., B. Gall. IV, c. 1 20;
<)v., Met. 9, 10, 19, 20; Fasti 2, 4. —  Hanek: Caes., B. Gall. IV; 
Liv., XXVI,  c. 9; Ov,, Met. 21, 23; Fasti 8, 9. — Kwiczała: Caes.. B. 
Gall. IV, c. 1- 20; Liv., XXVI, c. 9; Ov., Met. 23; Jugendgedichte 5.

Moutag: Caes., B. Gall. IV; Ov., Met. 18, 19; Jugendgedichte 2. — 
Podlipsky: Ov., Fasti 6, 16, 17. — Prymus: Liv., XXVI,  c. 9; Ov., 
Met. 19," 20, 21, 23; Fasti 8, 9. — liakus: Caes., B. Gall. IV, c. 1— 20; 
Liw, XXVI,  c. 9; Ow, Met. 21, 23; Fasti 8, 9. — Ra szyk: Caes., 
B. Gall. IV; Liw, II, c. 1 —20; Ow, Met. 19, 24. — Kotli Ernst: 
Liw, XXVI,  c. 9; Ow, Met. 9, 10, 19, 20. — Kotli Julius: Liw, II, 
c. 9 14; Ow, Met. 21, 23; Fasti 8, 9. —  Sedlaczek: Caes, B. Gall. IV: 
Liw, XXVI,  c. 9; Ow, Met. 9, 10, 23, 26. — Seles: Caes., B. Gall. IV, 
c. 1 10. — Speil: Ow, Met. 21, 22, 23; Jugendgedichte 2; Fasti 2, 4.
— Weber: Caes., B. Gall. IV, c. 1— 20.

VI. Klasse.

Arnold: Verg., Ekloge IV: Georg. I., 160—310. — Firki: Verg., 
Lkloge IV, Georg. I., 160— 310, III., 179—208, 339— 383; Cic. in Catil. II.
— Gwuźdź: Verg., Ekloge IV; Ow, Fasti Nr. 4, 8, 10 (ed. Sedlmayer).—  
Sikora: Ow (ed. Sedlmayer): Met., St. 23, 26, Fast. St. 4, 7, 8, 9, 10; 
Sallust, Bell. Catil. 1— 25; Verg., Ekloge IV, Georg. III, 179— 208. — 
Siwy: Verg., Georg. I, 160— 310. — Kteffek: Verg,, Ekloge IV; Sallust, 
Bell. Catil. —  Suchanek: O w (ed. Sedlmayer), Met., St. 7. 8, 9, 10, 13; 
Fasti St. 1, 4, 17; Trist. St. 2. — Zima: Verg., Ekloge IV: Ow (ed. 
Sedlmayer) Fast. St. 4, 7, 8, 9.

4*



VII. Klasse.

Heczko: Liv., XXII;  Cicero, II., II I., IV. Catil.; pro Murena. — 
Holexa: Cicero, IV. Catil., pro Ligario, pro rege Deiotaro. I. Phil. 
Lipowski: Cicero, III. Catil., pro Roscio Amerino, Cato maior. —  Ezihak: 
Cicero, III. Catil. —  Sporysz: Cicero, pro Roscio Amer. -— Zagóra: 
Cicero, de imperio Cn. Pomp.

VIII. Klasse.

Berger: Tacitus dial, Iloraz, Odeń: I, 10, 15, III, 18, 21 , 23;  Plinius 
epistulare (ed. Kukała): III, IV. VII, X, XI. — Griinbaum: Phaedri fabu- 
lare sel. (ed. Stowasser), liber I, II; Yergil Aeneis, c. III ; Cicero, de imperio 
Cn. Pompei. — Hoffenreich: Cicero, pro S. Roscio Amerino. — Strauch: 
Vergil., Aeneis c. III, V; Georg. 1, 4 ; 0v . ,  Met.: Cyparissus, Perseus, An
dromeda, Das Leben des Pythagoras, Apotheose Caesars (ed. Sedlmayer); 
Cicero, de imp. Cn. Pomp. — Protzner: Vergil, Aeneis c. XI, Iloraz, 
Satiren, I, 3 ,11,1;  Tacitus, Ilist. 1,1— 25. — Wrablik : Tacitus, Agricola, 
Thal: Rom. Lyriker (ed. Jurenka), Incerti poetae de Sulpiciae et Cerintli, 
amore: I, II, 111; Sextus Propertius: I, III, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII,  
Albius Fibullus: III, IV, VI:

b) G r i e c h i s c h .

V. Klasse.

Prymus: Xenopb., Holi. (ed. Blinger) St. 1— 5. — Rakusz: Xenopbi. 
Heli. (ed. Blinger), St. 1— 5. —  Eoth Julius: Xenoph., Heli. (ed. Burger). 
St. 1— 5. — Spoił: Xenoph., Heli (ed. Blinger), St. 1; Scbenkls Clire- 
stomathie, Anab., St. X.

VI. Klasse.

Arnold: Homers Ilias III .; Blokscba: Evang. Mattaei. — Pirla: Homers 
Ilias, III, Herodot, VI, 1— 31, 43— 45. — Gwiggner: Lueians Traum. — 
Peschke: Homers Ilias, III. VII. — Bobitschek: Homers Ilias, III. —  Sikora: 
Homers Ilias. III und XIX;  Herodot, III, 39— 43, 119; V, 97, 21. —  
Śliwka: Homers Ilias, VII; Herodot, III, 1— 3. 14— 15, 120—125, 
III, 39—43. — Suchanek : Xenoph., Anabasis, IX, X, Kyrop., V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XIII.  Memom., II; Herodot. I, 5, III, 1— 3, 119; V, 35—38, 
97, Ilias, XIX. -— Steffek: Xenoph., An. VIII, IX, X. —  Tyrna: Homers 
Ilias, III.

VII Klasse.

Heczko: Homers Ilias, XII, Odyssee, III und VII; Xenoph., Kyrup., 
I, 5, 1— 14, 6, 1; Demosthenes, Olyntli. II. — Holoxa: Ilias VII, 
Odyssee III. — Jenkner: Demosth., Olynth. II. — Kaniat: Odyssee, VII; 
Demosth., Olynth. II. — Lasota: Demosth., Olynth. II. —  Lipowski: 
Xenoph., Apomn., II, 1, 21— 34; II, 3; Demosth., Olynth. III. — llzihak : 
Ilias, III und IV. —  Sporysz: Odyssee, VII. — Zagóra: Demosth., 
uept too OTscp. § 1— 52.



Berger: Domosth., II. P liil.; Platon, Euthypliron; Sophokles, Antigone. 
—  Griinbaum: Homer Ilias X I; Platon, Euthyphron. —- Hoffenroich:
Horn., Od. XVIII, Ilias X I X P l a t o n ,  Symposion 32 —36 (Die Kapitel in 
der Schulausgabe). — 1’rotzner: Xenoph., Apomnemon. St. IV ans der
Ghrestom. von Schenkl (Herakles am Scheidewege); Platon, Symposion, 
e. 32— 36; Sophokles, Antigone. —  Strauch: Iłom., Od. VII, X. —  Tlial: 
Iłom. Od. VII; Thukydides (Harder, Auswahl) I, 10 32, 67— 74, II, 65;
Sophokles, Antigone, Prologos.

4. Israelitische Religion.
I. Abteiluug(l. u. 2. KI.). Ausgewahlte Kapitel aus dem 1. und 2, Buche 

Mosis (nach Kayserling). Ilebr. Grammatik: Vokale, Silben, Subst. Bihl. 
Geschichte: Die Ritter (nach Ehrmann 1. Teil). Liturgie. ■— 2 Stunden.

II. Abteilnng (3. u. 4. KI.). AusgewUhltc Kapitel aus dem 3 und 4. Buche
Mosis (nach Kayserling). Hebr. Grammatik: Die Redeteile mit Ausnahme 
des Verb. Bihl. Geschichte: Die Keiche Juda und Israel. Liturgie wie
Abt. I. — 2 Stunden.

III. Abteilnng (5. u, 6. KI.). Ausgewahlte Kapitel aus dem 4. und 5. Buche 
Moses (nach Kayorling). Hebr. Grammatik: Das regelmafiige Verb. Geschichte: 
Die Zeit des zweiten jiid. Reiches. Liturgie wie Abt. I. — 1 Stunde.

IV. Abteilung (8. KI.). Ausgewahlte Kapitel aus dem 5. Buche Moses 
(nach Kayserling). Hebr. Gramatik: Der Satz. Geschichte: Von Titus bis 
auf die neue Zeit. Liturgie wie Abt. I. — 1 Stunde.

5. Vorbereitungsklasse.
Nachdcm Se. Exzellenz der Herr Leiter des Ministeriums fiir Kultus 

und Unterriclit mit dem holi. Erlasse vom 11. August 1895, Z. 11793, prin- 
zipiell genehmigt hatte, daB mit Beginn des Schuljahres 1895/96 eine Vor- 
bereitungsklasse fiir die hiesigen deutsclieu Mittelschulen errichtet werde, bat 
Se. Exzellenzder Herr Minister fiir Kultus und Unterriclit mit dem holi. Erlasse 
vom 14. November 1895, Z. 25422,  die riicksichtlich der Vorbcreitungs- 
klasse getroffenen Verfiiguugen sowie den nachgewiesenon Aufwand und den 
Lehrplan fiir diese Klasse genehmigt.

Die Vorbereituugsklasse hat die Aufgabe, Knaben vornehmlich pol- 
nischer Muttersprache die zum Eintritte in die erstc Klasse der hiesigen 
Mittelschulen erforderliclie Vorbildung zu geben und so den Mittelschulen die 
ungehemmte Durchfiihrung ihrer Lehrplane 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 Kenntnisse, welclie nach dem 
Ministerialerlasse vom 27. Mai 1884, Z. 8019, durch die Aufiiahmspriifung 
in die er s t e  Klasse eiuer Mittelschule koustatiert werden sollen, also An- 
eignung einer solchen Fertigkeit im Spreclien, Losen und Schreiben der 
deutschen Spraehe ais IJnterrichtsspracbe der Mittelschulen in Teschen, daB 
der Schiiler dem Unterrichte der ersten Klasse des Gymnasiums oder der 
Kealschule mit Yorstiindnis folgen kann.

2. L e b 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 e ,  wii- 
c h e n t l i c h  z w ei S t u n d e n :  a) katholische: Glaubens- und Sittenlehre nach



dem griifieren Katecliismus. Biblische Geschichte; $) evaugelisclio: Biblische 
Gescbichte und Luthers Katecliismus.

b) D e u t s c h e  Spr ac he ,  w o c h e n t l i c l i  1 2 S t u n d e n :  ot) Spreclien, 
Lesen, Wiedergabe des Gelesonen, Memorieten vou Kedensarten und 
Abschnitten des Gelesenen (6 Stunden); (3) S pr a c h l e hr e :  der reine 
und der erweiterte Satz, Elemente des zusammengesetzten Satzes. Im An- 
schlusse an die Satzlehre die regelmaBige Formenlehre, Ubungen in 
der Satz- und Wortanalyse (4 Stunden). Wochentlicli 6 hausliche 
Ubungen, allo 14 Tage eine Scbularbeit; -() Ortbograpliie (2 Stunden): 
Laut- und Silbenlehre, Dehnung und Scliarfung, groBe und kleine Anfangs- 
buchstabon. Im I. Somestcr wochentlicli eine orthographische Ubung ais 
Scbularbeit; im II. Semester wechseln orthographische mit stilistisclien, aufdie 
Reproduktion von einfachen Erziihlungen beschrSnkten Ubungen.

c) Re c h n e n ,  wo c he nt l i c l i  4 St unden:  Anschreiben und Lesen 
mehrziffriger Zahlen; die vier Rechnungsarten mit unbenannten und ein- 
namigen ganzen und Dezimalzahlen unter besonderer Riicksichtnahme auf 
das Kopfrechnen. —  Das Wichtigste iiber Mafie und Gewichte.• — Fiir 
jede Lehrstunde hausliche Ubungen, alle 14 Tage eine Scbularbeit.

d) Sc h o n s c l i r e i b e n ,  wo c he nt l i c l i  2 S t unde n:  deutsche Kurrent-, 
lateinische Kursiyschrift. Yon Stunde zu Stnnde hausliche Ubungen.

e) Turnen ,  wdc l i e nt l i c h  2 S t unde n:  Ordnungs- und Freiubungen 
mit Ilandgerat; Freispringen, leiclite Stlitz- und IlandUbungen ani Barreu 
und am Reck; Turnspiele.

f )  Ges ang ,  w d c h e n t l i c h  1 S t u n d e .  |Zufolge Erlasses des holien 
k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 15. duni 1907, Z. 20123 
(Landesseliulrats-ErlaB vom 2. Juli 1907, Z. 4888) vom Schuljahre 1907/8 
angefangen unter die obligaten Lehrgegenstande eingereiht.]

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

A u f n a h me :  In die Vorbereitungsklasse werden vorerst die bei der 
Aufnahmsprufung in die I. Klasse des Gymnasiums oder der Realsclmle 
zuruckgewiesenen Knaben aufgenomnien, sodann Schiller, die sich aus 
den Volksschulen fiir die Aufnahme in die Vorbereitungsklasse melden, 
das n e u n t e  Lebensjahr zuriickgelegt haben oder im laufenden Solarjalire 
zuriicklegcn und eine Kenntnis der deutschen Sprache besitzen, die lioffen 
liifit, dafi sie dem Unterrichte in der Yorbereitungsklasse folgen kiinnen. Die 
Entscheidung iiber letzteres wird dem aufnehmenden Direktor iiberlassen.

Die Sclńiler der Vorhereitungsklasse zahlen weder eine Aufnahmstaxe 
nocli einen Lehrmittelbeitrag.

Das lialbjahrige Schulgeld betriigt 10 Kronen.
Die Schulgeldzalilung kann unter den fiir die Mittelschulcn geltenden 

Bestiinniungen (ErlaB vom 12. Juli 1886, Z. 9681) gestundet und erlassen 
werden.

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



II. 1) i o w a h l f r e i e n  L e hr g e g en s t a n cl e.

a )  P o ln is c l i .

I. A b t o i l u n g ,  2 St. w.: Einiibung der polniscben Sclirift nebst den 
wichtigsten Regeln der Rochtschreibung. Deklination und Komparation der 
Adiektiva und anderer adjektivischer Worter, Bildung und Komparation der 
Modaladverbia; Genusregeln; Deklination der Substantiva; praktische 
Ubungen im Konjugieren •— im Anschlasse an A. Poplińskis „Elementar- 
bucb der polniscben Sprache11. Memorieren von Vokabeln, Ubersetzen, Spi-ech- 
ilbungen. Alle 2 Wochen eine scliriftliche Arbeit.

II. Abt o i l ung ,  2 St. w.: Das Notwendigste ans der Lautlehre.
RegelmkBige Formenlelire. Lektiire gewahlter Lesestiicke aus „Wypisy 
polskie14 I. Memorieren kurzer Gedichte. Alle 3 Wochen eine scliriftliche 
Aufgabe.

III. A b t o i l u n g ,  2 St. w.: Konjugation. Partikeln. Satzlehre, Recht- 
sehreibung. Lektiire ausgewahlter Lesestiicke aus „Wypisy polskie* Ii. mit 
Erklarung, teilweiser Ubersetzung und Wiedererziililung. Memorieren und 
Vortragen von Gedichten. Alle 4 Wochen ein Aufsatz.

IV. A b t e i l u n g ,  2 St. w.: Lektiire aus „Wypisy polskie* f'. O.-G.
II. Vortrag langerer Gedichte. Gelegentliche Wiederholung der Gram- 
matik. Alle 4 Wochen ein Aufsatz.

h )  IS o liin isch .

I. A b t e i l u n g ,  2 St. w.: Anfangsgriinde des Unterrichts. Konju
gation des regehnafiigeu Zeitwortes in allen Zeiten. Deklination der Substantiva 
und Adjektiva. Einiibung der Formen an Beispielen des I. Teiles des „Lehr- 
ganges der bohmischen Sprache11 von Charvat. Ubersetzungen aus dem 
Bohmischen ins Deutsche und umgekehrt. Sprech- und Diktandoiibungen. 
Vortrag kurzer Gedichte. Scliriftliche Arboiten nach Bcdarf.

IJ. Ab t e i l u n g ,  2 St. w.: Fortsetzung der Formenlelire auf Grund 
des II. Teiles des Lehrbuchcs von Charvat. Erklarung kurzer Lesestiicke 
unter Gebrauch der' bohmischen Sprache. Sprech- und Diktandoiibungen. 
Vortrag kurzer Gedichte. Scliriftliche Arbeiten nach Bedarf.

III. 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 Schobcrs Bolim. Lesebuche mit grammatisch-stilistischer und sachlieher 
Erklarung im AuschluB an eine Ubersicht der Literaturgeschichte. Vortrag 
langerer Gedichte. Alle vier Wochen eine scliriftliche Arbeit.

c ) F r a iiz iis isc li.

rottor- A Iscliiu', Lehrgang, I, 1 32: II, 1— 37. Zola, La Debacie
(Yelhagen und Klasing), chap. I -20.

( f)  F r c ilia iu lz e ic lin e n .

I. A b t e i l u n g ,  2 St. w.: Zeichnen einfaclier freier Ornamente im
modernen Stile. Zeichnen yon Katurformen (Blatter und Bliiten).



IL A b t e i l u n g ,  2 St. w.: Die, Grundsiitze des Perspektivzoichnens 
nacli der Anscliauung. Ereies Zeichnen und Malen geometrischer Modello 
iii Einzel- und Gruppendarstellungen. Perspektmsche Studien uach der 
Natur.

III. A b t e i l u n g ,  2 St. w. : Zeichnen plastisclier Ornamcnte und ptlanz- 
liclier Naturmotive. Erklitrung der Gestaltnng des menschlicben Kopfes 
und Ubungen im Kopfzeicbnen nach Vorlagen und Gipsmodellen. Land- 
schaftliche Studien nach der Natur.

e) T u rn eu .

I. A b t e i l u n g :  Bildung der E eihe; Ricliten, Offnen; Marscbieren; 
Dauerlauf; Reihungen. Einfaclie Arm- und Beintatigkeiten. Langes 
Sebwungseil; Freispringen; Ilaugelubungen an den wagreehton Leitern; 
Klettern; StiitzUbungon ani Barren; einfaclie Lauf- und Ballspiele.

II. A b t e i l u n g :  Dauerlauf; Weiterontwiclclung der Reihen. 3- bis
Szeitige Ubungsfolgen aus dem Gebiete der Frei-, Eisenstab- und Hantel- 
ubungen. Geratilbungen nach der Ministerialverordnung vom 12, Februar 
1897, Z. 17201 ex 1896, fiu- die 2. und 3. Klasse. Spicie.

III. A b t e i l u n g :  Dauerlauf; Ordnungstibungen zur Erlangung offener 
Aufstellungen und ais Bescbaftigungsmittel nacli dem Dauerlauf. Zusammen- 
gesetzte tJbungsfolgon aus dem Gebiete der Frei-, Eisenstab- und llantel- 
iibungen; einfaclie Ubungen ais Daueriibung fortgesetzt. Geratturnen im 
Ausmafie der obigen Verordnung nach Vogt und Buley, I. und II. Stufe.

f )  S t e u o j j r a p l i i c .

I. A b t e i l u n g ,  2 St. w.: Wortbildungs- und Wortktirzungslehre mit 
fortgesetzten Ubungen im stenographischen Sclireiben und Lesen. Elemente 
der Satzkiirzungslehre.

II. A b t e i l u n g ,  2 St. w.: Vollstandige Theorie der Satzkiirzungs
lehre, sowolil Stamm- ais auch Formkiirzung und gem. Kiirzung: Ubungen 
im Naclischreibcn von Diktaten mit steigender Gesehwindigkeit bis zu 85 
Worten; Lektiire gekiirzter Schrift.

( j)  O esau j|.

I. A b t e i l u n g ,  2 St. w.: Lehre von dem Notensystem, den
Tonen, dereń Zeichen, Wcrt und Einteilung, die Taktarten. Die Inter- 
valle, Erhohungs- und Erniedrigungszeichen. Entwickluug der Tonleiter 
und der Tonarten C-, G-, D-, A-, F-, B-Dur, A-, E-, D-Moll. — Treff- 
ttbungen, eiti- und zweistimmige Uieder.

II. A b t e i l u n g ,  2 St. w.: Gemisehter Clior und Mannerchor (drei- 
und vierstimmig).

h )  K a l l i j j r a p h i e .

In e i n e r  A b t e i l u n g ,  2 St. w.: Die Kurrent- und Lateinschrift 
nach der Yorsehrift und Taktiermethode.



C. Die Lehrmittel.
I. Einnahmen fiłr diesen Zweck im Schuljahre 1908/09.

1. Lehrmittelbeitrage der S c l i i i l e r ............................................... 632 K 10 h
2. A ufnahm staxen ................................................................................ 231 K — li
3. Zeugnisduplikate ......................................................................... 16 K — li
4. Aus dem Kreditrest fur die sclilesischen Gymnasien pro 1908 482 K 08 h

Im ganzen 1361 K 18 h

Yermehrung der Lehrmittelsammlungen.
A. L eh r e r b i b 1 i o t h e k.

• (Kustos: Prof. Dr. Adolf Kirchmann.)

a) D u r cli A n k a u f :  1. Zeitsehrift, fUr die osterr. Gymnasien, 1909.
2. Zeitscbrift fur das Gymnasialwesen (Berlin), 1909. 3. Berliner philo-
logiscbo Wocbenscbrift, 1909. 4. Bibliotheca pliilologica classica, 1909
(Beilage zur yorhergenannten Zeitscbrift). 5. Grimm, Worterbuch der deutscben 
Spracho (Fortsetzung). 6. Mitteilungen der Geographisclien Gesellscbaft in 
Wien, 1908. 7. Historisclie Vierteljahrscbrift. Hrsgeg. von G. Seeliger, 1909.
8. Zeitscbrift ftir den pbysikaliscben und chemischen Unterricht, 1909.
9. Monatsbefte fiir Mathematik und Pbysik, 20. Jahrg., 1908. 10. Monats- 
scbrift fiir liiiliere Scliulen. 'Hrsgeg. von Kiipke und Mathias, 1909, 8. Jahrg.
11. Westcrmanns Monatshefte, 1909. 12. Thesaurus liriguae Latinae (Fort- 
setzung). 13. Biologisches Zentralblatt. Hrsgeg. von Dr. Rosenthal. 
Leipzig 1908. 14. Deutsche Literaturzeitung. Hrsgeg. v. Dr. Paul Hinne- 
berg in Berlin, 30. Jahrg., 1908. 15. Yierteljabrsscbrift fiir korperliche
Erziebung, 5. Jahrg., 1909. 16. Jahrbuch des hoheren Unterriclitswesens,
21. Jahrg., 1909. 17. Baumgarten, Poland, Wagner: Die hellenische Kultur. 
18. Gauer, Pulaestra vitae. 19. Koch: Vollstandiges WSrterhnch zu Iloraz. 
20. Strabos geographica rec. Meineke. 21. Pollack, Dietlein, Aus deutscben 
Lesebiiehern, 1 Bd. 22. Runge, Praxis der Gleichungen. 23. Walde, Latein. 
ety mol. Worterbuch. 24. Hof- und Staatshandbuch, 1909. 25. Arnims Werke,
2 Bile. (Bong). 26. Brentanos Werke, 1 Bd. (Meyer). 27. Chamissos Werke,
3 Bde. (Meyer): 28. Eichendorff, 2 Bde. (Meyer). 29. Fouąuós Werke, 1 Bd. 
(Bong). 30. Friedr. Hebbel. Sein Leben und seine Werke, v. Winter- 
feld, 1 Bd. 31. Friedr. Hebbels Werke (Meyer), 4 Bde. 32. E. T. A. 
Hoffmanna Werke, 3 Bde. (Meyer). 33. Immormanns Werke, 5 Bde. (Meyer). 
34. Kellera Werke, 10 Bde. 35. Noralis’ Werke, 4 Bde. (Meyer). 
36. II. Kleista Werke (Meyer), 5 Bde. 37. Holderlins Werke, 1 Bd. (Bong). 
38. Tiecks Werke (Meyer), 3 Bde. 39. O. Ludwigs Werke, 3 Bde (Meyer) 
40. Platens Werke (Meyer), 2 Bde. 41. Gustav Freytags samtliclie Werke 
(Hirzel), 22 Bde. 42. Fontane, I. Serio 10 Bde., II. Serie 9 Bde. 43. Selieffels 
Werke, 6 Bde. in 3 Teilen (Hirzel, Leipzig), 44. Gerhard Hauptmanns Werke, 
l i  Bd. (Fischer, Berlin). 45. Abhandlungen der Geographisclien Gesellscbaft 
in Wien, 1909. 46. Meyers grotles Konvorsationsloxikon, 6. Aufl., 16 Bde. 
47. Lessing, Nathan der Weise. 48. Goethe, Goetz von Berlichingen. 
49. Schiller, Jungfrau von Orleans. 50. Goethe, Torquato Tasso. 51. Goethe,



Iphigenie auf Tauris. 52. Goethe, Hermann und Dorothea. 53. Lessing, Minna 
von Barnhelm, 54. Lessing, Hamburgische Dramaturgie. 55. Lessing, Emilia 
Galotti. 56. Lessing, Laokoon. 57. Schiller, Rauber. 5<S. Schiller, Wilhelm 
Tell. 5!). Schiller, Don Carlos. 60. Schiller, Wallenstein, 4 Bde. (cielfach). 
61. Schiller, Maria Stuart. 62. Schiller, Braut yon Messina. 63. Grillparzers 
Werke, 4 Bandę (vierfach) 64. Gemeindelexikon von Schlesien. 65. La Cour 
und Appel, Physik auf Grundlage ilirer geschichtlichen Entwicklung, I. 
6X. Leo Mayer, Mikroskopische Technik.

h) D u r c h  S c h e n k u n g :  1. Botanische Zeitschrift, 1909 (Geschenk
des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht). 2. Mitteilungen der
k. k. Zentralkommission flir Erforschung und Erhaltung der Kunst- und 
historisclien Denkmale (Fortsetzung), VIII. 3. Sitzungsbericlitc der pliilo- 
sophisch-historischen Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 
158. Bd., G Abh.; 160. Bd., 2., 3., 4. 6., 7., 8. Abk.; 161. Bd., 5., 6., 
7., 8., 9. Abh.; (Geschenke der Akademie). 4. Anzeiger der mathema- 
tisch-naturwissenschaftl. Klasse der kaiserl. Akademie der Wissenschaften 1908 
(Geschenk der Akademie). 5. Eontes rerum Anstriacarum, 2. Abt., 61 Bd. 
(Gesclienk der kaiserl. Akademie). 6. Archiv fiir osterr. Geschichte, 99. Bd.,
l . H., 1908. 7. Archiv des Yereines fiir siebenbiirg. Landeskunde., 36. Bd., 
1. l i .  (Geschenk des Vereines). 8. Chronik des Wiener Goethe-Vereines, 
22. Bd., 1909 (Geschenk des Ministeriums fiir Kultus und Unterricht). 
9. Das Dramatische in Schillers Balladen von Dr. Bauer (Geschenk des 
Diroktors Dr. Streinz). 10. Verliandlungen der Handels- uud Gewerbekammer 
fiir Schlesien. Beilage zum Protokoll der Plenarsitzung vom 26. Oktober 1908.

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

Z u w a c h s  durch  Kauf :  W. Ruland, Hahsburger Chronik. Pichler, 
Helden deutscher Vorzoit. — Gramberg, Deutsche Manner grofier Zeit. -  
K. Kriiger, Germanischo Ghtterkunde. — Pannwitz, Marschall Yorwiirts! 
Scott-Stein, Talisman. — Smolle, Der treue Spielmann. — Bormann, Sagon 
uud Geschichten aus der Kaiserstadt Wien. — Neues Universum. 28 Bd. 
Gaudeamus, Jahrgang X, 1 und 2.

C. G e o g r a ]> li i s c h - h i s t o r i s c h e S a m m 1 u n g.

Du r c h  A n k a u f :  Kiepert, Schulwand-Atlas der Liinder Europas.
Kiepert, Wandkarte von Alt-Griecheuland. Letoschek, Terrain-Modelle (2 St. 
und 2 Tafeln).

L). N a t u r h i s t o r i s c l i e s  K a b i n e t t .

(Kustos: Dr. Fr. Sigmund.)

D u r c h  A n k a u f :  Biologie der Argyroneta agnatica, 1 Apparate zu 
płlanzenphysiologischen Versuchen, eine Wasserstrahlpumpe. Ein Stereoskop 
mit 13 l)iapositiven, 1 llialysator, 1 Glaskasten mit insektenfangenden Pflanzen, 

Du r c h  S c h e n k u n g :  1 Wioseł mit Rebhuhn, 1 Edelfasan.



K. P h y s i k a l i s c h e s  K a b i n e t t .
(Kustos: Prof. Dr. Theodor Odstrćil.)

U u r cli A n k a  uf: 1 Porzellanmiirser, 1 Pinzette, 1 Schmelztiegel,
1 GlasrOhronofen, 1 Trockenterrain, Cauchys Apparat zum Krafteparallelo- 
gramm. 1’latin-Silberkette. Kowlands Gitter samt Statio.

III. Stand der Lehrmittelsammlungen am Schlusse des Solar-

Nutmnern .

jahres 1908. 
Lehrerbibliothek.

15377

Numinern .
Schiilerbibliothek.

10, Stand 1327

Nununcrn .
Geographio und Gesehicbte. 

................................................................Zuwachs (i, Stand 392

Nummern .
Mathematische Lehrmittel.

— , Stand 83

Numinern .
Naturaliensammlung.

23, Stand 7664

Nummern .
Physikalische Apparate.

8, Stand 490

Nummern .
Archaologische Lehrmittel.

—, Stand 14

Nummern .
Mtinzensammlung.

— , Stand 278

Nummern .
Freiliandzeichnen.

— , Stand 466

Nummern .
Lehrmittel fiir den (iesung.

— , Stand 40

Allen

Fiir den lietrieb der Jugendspiele.

Gonnern und Preunden des Gymnasiums,
Stiick 68 

wclclie zur Yer-
mehrung der Lehrmittel beigetragen haben, wird liiemit wiirmstens gedankt.

/>. Verfiigimgen der yorgesetzten Behordeii, soweit sio 
allgeineines Tnteresse beanspruclieii.

I. Verordnung des Ministers fur Kultus und Unterricht vom 11. Juni 1908, 
Z. 26651, betroffend das Prtifen and Klassifizieren an Mittelschulon. (Ver- 
ordnungsblatt fiir den llienstbereicb des k. k. Ministeriuras flir Kultus und 
Unterricht, 1908, S. 321— 328.)



2. Verordnung des Ministers fur Kultus und Unterricht vom 8. August 1908, 
Z. 34180, betreffend die Erriclitung von achtklassigen Realgymnasien und 
Reform-Realgymnasien. (Verordnungsblatt fur den Dienstbereich des k. k. Mini- 
steriurns fiir Kultus und Unterricht, 1908, 8. 571— 604.)

3. ErlaB des Leiters des Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom
2. Jiinner 1909, Z. 51190 ex 1908, betreffend die Priifungen der Rrivatisten 
an Mittelschulen. (Yerordnungsblatt fiir den Dienstbereich des k. k. Mini
steriums fiir Kultus und Unterricht, 1909, S. 32.)

4. Verordnung des Leiters des Ministeriums fiir Kultus und Unterricht 
vom 17. Jiinner 1909, Z. 2010, mit welchcr unter Bedachtnahme aut' die 
Bestimmungon derMinisterialverordnung vom 11. Juni 1908, Z. 26651, betreffend 
das Rriifen und Klassifizieren an Mittelschulen hinsichtlich des Stipendien- 
genusses der M ittelschiiler neue Normen erlassen werden. (Verordnungsblatt 
fiir den Dienstbereich des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht, 
1909, S. 43 f.)

5. Verordnung des Ministers fiir Kultus und Unterricht vom 7. Marz'1909, 
Z. 8890, betreffend das Sclmlgeld an Staatsmittelschulen. (Verordnungsblatt 
fiir den Dienstbereich des k. k. Ministeriums fiir Kultus uud Unterricht, 1909, 
8. 66— 70.)

6. Verordnung des Ministers fiir Kultus uud Unterricht vom 20. Marz 1909, 
Z. 11662, betreffend einen neuen Lehrplan fiir die Gymnasien in Osterreich 
(Verordnungsblatt fiir den Dienstbereich des k. k. Ministeriums fiir Kultus 
und Unterricht, 1909, 8. 193— 225.)

7. Verordnung des Ministers fiir Kultus und Unterricht vom 29. Marz 1909, 
Z. 1997, betreffend einige Anderungen im Berechtigungswesen der Mittel
schulen. (Verordnungsblatt fiir den Dienstbereich des k. k. Ministeriums fiir 
Kultus und Unterricht, 1909, S. 289 f.)

_E. Reifepriifimgen.
Bei der am Schlusse des Schuljahres 1907/08 in der Zeit vom 24. bis 

26. Juni 1908 unter dem Vorsitze des Herrn k. k. Landesschulinspektors 
Franz S l a m e c z k a  abgehaltenen miindlichen Roifepriifung wurden von den 
24 Abiturienten der Anstalt 4 fiir reif mit Auszeichnung, 13 mit Stimmen- 
einhelligkeit, 5 mit Stimmenmehrheit fiir reif erkliirt, 1 wurde auf ein halbes 
dahr reprobiert mul 1 trat kranklieitshalber zuriick. Dieser wurde bei der 
am 14. September 1908 unter dem Vorsitze des k. k. Landesschulinspektors 
Franz S l a m e c z k a  abgehaltenen Reifepriifung mit Stimmenmehrheit. fiir 
reif erkliirt. Dem im Sommertermin fiir ein halbes Jalir reprobierten Kandi- 
daten wurde bei der Reifepriifung, die am 18. Februar 1909 unter dem 
Vorsitze des Herrn k. k. Landesschulinspektors Franz S l a m e c z k a  stattfand, 
mit Stimmenmehrheit die Reife zuerkannt.

Der Externist, der sich ais Realschulabsolyent im llaupttermin zur 
Ergilnzungs-Gymnasialreifepriifung gemeldot hatte, wurde fiir immer reprobiert.

Es verliel5en demnach die Anstalt mit einem Zeugnisse der Reife zum 
Besuch einer Universitat:



Za
hl N a m e
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ja
kr

e Dauer der Gymna- 
sialstudien Berufsstudium

1. Juliann Bechtloff 20 8 Jahre offentl. Exportakademie
2. Friedrich Berger . 18 8 J1 ii Jus
3. Franz Brejzek 20 8 » ii Tierarzneikunde
4. Josef Broda 19 8 11 ii Philosophie
5. Kornelius Bruche 18 8 Bodenkultur
6. Hermann DroBler 19 9 Jus
7. Heinrich Gorlitz . 19 8 Jus
8. Walter Helis . 18 8 Jus
9. H. HinterstoiBer . 18 8 Medizin

10. Friedrich Kallina 18 8 Jus
11. Guido Kohn . 20 9 Jus
12. Rudolf Konieczny 21 8 n n Theologie
13. Franz Kubisch 20 8 Jus
14. Adolf Matuszek . 20 9 ev. Theologie
15. Hermann Mrowieć 19 8 ii u Philosopliie
16. Edwin Ncumann . 19 9 ii Jus
17. Julius Orszulik 19 8 ii Medizin
18. Alfred Piesch . 20 8 V Philosopliie
19. Samuel Rosenthal 20 8 ,, 9 Medizin
20. Adolf Sabella . 20 8 11 11 Tierarzneikunde
21. Bernhard Schwarz 20 10 Eisenbahn
22. Karl Sobek 20 8 11 n Tierarzneikunde
23. Friedrich Till 21 9 11 ii Jus
24. Viktor Wagner . 19 8 n V Theologie

Zur diesjahrigen Reifeprtifung meldeten sieli alle l(i ofientlichen Schiiier. 
Die schriftlichen Priifungen wurden i n der Zeif. vom 14. bis 16. Juni 1909 

abgehalten. Den Examinanden wurden folgende Aufgaben gestellt:
1. D e u t s c h e  r A u f s a t z :
a) Welchen Fortschritt im geistigen Leben verdanken wir der Eomantik?
b) Welcher Zusammenliang besteht zwischon der Bodengestalt der 

osterreichisch-ungarischen Monarchie und der geschichtlichen Entwicklung 
unsores Staat.es ?

c) „Nicht der ist auf der Wolt vorwaist,
.Dem Yater und Mutter gestorben,
Sondern der fiir Herz und Geist
Keine Lieb’ und kein Wissen erworben. “ Riickert.

Das erste Thema wurde von 14, das zweite von keinom, das dritte 
von 2 Abiturienten gewahlt.

2. L a t e i n :  Vergils Aeneis VII, 148- 169; 195—211.
3. G r i e c h i s  c l i : Thukydides VI, c. 26 (’Axoóaavtsś o’oi 'AD/juaiot)

—  c. 29 (ei Ŝ TToluDst'/;, apystv.)



Die miindliche Reifeprlifung wird am 19. und 20. Juli 1909 unter 
dom Vorsitze des Herrn k. k. Gymnasialdiroktors Franz K l e i n  aus Bielitz 
abgelialten werden.

Das Ergebnis wird zugleich mit dem Namensverzeichnis der approbierten 
Abiturienten im nachsten Jahresbericbt yeroffentlicht werden.

F. Chronik.
(i. Juli und lb.  September 1908: Aufnahmsprtifungen fiir die I. Klasse.
17. September: Wiederholungs- und Nachtragspriifungen.
18. September: Feierliclier ErOffnungsgottesdienst.
19. Beginn des Unterrichts.
3. Oktober: Prof. Karl Orszulik ubernimmt ais proyisorischer Leiter

die Ilirektionsagenden.
4. Oktober: Aus AnlaB des Allerhochsten Namensfestes Sr. Majestat 

des Kaisers fand fiir die katholischen Schiiler in der Gymnasialkirche ein 
Festgottesdienst statt, an dem aucb der Lehrkorper teilnahm. Fiir die cvau- 
gelischen Scbiiler wurde an demselben Tage ein feierliclier Oottesdienst in 
der Gnadenkirche abgelialten. Tags yorher batten die israelitisclnm Schiiler 
einem Festgottesdienst beigewohnt.

31. Oktober: Ferialtag fiir die evangelischen Scbiiler aus AnlaB des
Reformationsfestes.

Am 18. November starł) der Religionsprofessor P. Wenzel Babuschek 
plotzlich infolge eines Blutsturzes.

Am 20. Noyember nahmen der Lehrkorper und die Scbiiler aller 
Klassen an dem Leichenbegangnisse des yerstorbenen Religionsprofessors 
I*. Babuschek teil.

Am 22. Noyember trat der supplierende Religionslehrer P. Joliann 
Milik seinen Dienst an.

Am 1. Dezember erwiesen der Lehrkdrper und die Schiiler der Anstalt 
dem am 28. Noyember yerstorbenen Schulrat Richard Fritsche, k k. Reli
gionsprofessor i. R., die letzte Ehre.

2. Dezember: Feier des GOjahrigen Regierungsjubilaums Seiner
k. u. k. Apostolischen Majestat des Kaisers Franz .Josef I.:

8 libr friili: Fiir die katholisoben Scbiiler Festmesse mit To Demu 
in der Gymnasialkirche, fiir die eyangelischen Schiiler Festgottesdienst in 
der Gnadenkirche. (Fiir die israelitisclien Schiiler fand schon am Vorabend 
ein Festgottesdienst statt.)

9 Ubr friili: Festfeier im Turnsaale der Realsclmle mit folgendem 
Program m :

1. Gebet fiir don Kaiser. Achtstimmiger Chor vou E. N. Mebul.
2 Festrede von Prof. Dr. Karl Czerwenka.
3. „Im Arbeitszimmer des Kaisers". Von Ferdinand von Saar. Yor- 

getragen yon dem Scbiiler der IV. Klasse Richard Muller.
4. „Gott schiitze Habsburgs Thron". Vierstimmiger Chor yon Franz 

Bliimel.
5. „Zum Kaiserjubilaum". Von Friedrich Marx. Vorgetragen yon dem 

Schiiler der VIII. Klasse Friedrich Tlial.
(i. Yolksbymne.



Am 15. und 16. Dezember unterzog der k. k. Landesschulinspektor 
Franz S l a m e c z k a  die Anstalt einer kurzeń Inspektion.

Die Weihnachtsferien dauerten vom 24. Dezember bis 3. Janner.
Am 2. Janner iibernahm der neuernannte Direktor Dr. Franz S t r e i n z  

die Leitung der Anstalt.
Am lii. Februar wnrde das erste Semester mit der Verteilung der 

Semestralausweise geschlo.ssen, ani 17. Februar wnrde der Ilnterricht wieder 
autgenommen.

Am 14. Feliruar ereilte den Schiller der VII. Klasse Oskar (< a l> r i sc h 
bei einer Skitour in den Beskiden der Tod. Die Leiclie des so friib dahin- 
geschiedenen lioffnungsvollen Jiinglings wurde erst nacli secbs Wochen bei 
der Schneeschmelze gefunden. Am 28. Marz geleiteten ilin der Lehrkorper 
und die Schiller der Anstalt zur letzten Rnhestatte.

Ani 30. Miirz nałimen der Lehrkorper unii die evangelischen Schiiler 
der Anstalt an dem Leichenbegangnisse des am 27. M arz yerstorhenen 
uiiihrisch-srhlesischen Superintendenten A. B. Dr. Theodor H a a s e  teil, der 
sieli dnreli seine vielseitige, von reichen Erfolgen gekroute Tatigkeit im 
dffentlichcn Leben ein ehrenvolles Andenken in der Groschiehte unseres Staates 
gesichert bat.

Die Osterferien wiihrten ram 7. bis 13. April.
Am 29. April wohnte der k. k. Landesschulinspektor Franz S l a 

m e c z k a  dem Unterricht in einigen Klassen bei.
Der 3. Juni wurde ais Direktionstag freigegeben. Die Schiiler samtlicher 

Klassen beniitzten diesen Ferialtag zu Austltigen (s. S. 79.)
Am L4., 15. und lii. Juni wurdeu die schriftlichen Keifepriifungen 

ahgehalten.
Am 1.3. und 19. Juni nahm der Direktor an der Konferenz der 

Direktoren der deutschen Mittelschulen Schlesiens in Troppau teil.
Am 3. .luli wurde das Schuljahr mit einem feierlichen Dankgottesdienst 

geschlossen.

G- Schiiler.
I. Verzeichnis der Schiiler.

I. A -K liissc.

1. (Bittner Walter, Freistadt.)
2. Cieślar Friedrich, Blogotitz.
3. Dobesch Oskar.
4. Durczok Theodor, Czechowitz.
5. (labzdy 1.1 osef, Orofi-K untscliitz.
6. Gieldanowski Edwin, Schwarz- 

wasser.

*) Die Schiiler, dereń Namen mit * yersehen sind, wurden sram Aufsteigen in 
die niichste Klasse fiir „vorziiglich geeignet11 erklart; die Namen jener Schiiler, welche 
im Laufe des Jahres ausgetreten sind, sind mit ( ) yersehen. Wo der Geburtsort oder
das Heimatland niclit besonders bezeichnet wird, ist Teschen, bezw. Schlesien zu ver- 
stehen. Andere Abkiirzungen: M. =  Mahren; B. =  Bohmen; N.-O. =  Nieder-Osterreick; 
Pr.-Sch. — Preufiisch-Schlesien; U. =  Ungarn; G. =  Galizien.

7. Halama Emil, Kokami, Kus- 
sisch-Asien.

8. Ilolek Franz, Peters walił.
9. Kabus Karl.

10. Koyacsik Stephan.
11. Kozieł Joliann, Swientoszówka.
12. Lewinsky Josef.

'■'To. Michejda Josef, Roppitz.



14. Neumann Emil, Darkau.
15. Pardubicky Karl, Reichwaldau.
16. Rak Karl, Barzdorf.
17. Schreiber Otto, Wioń, N.-O. 

* 18. Sikora Paul.
li). Siostrzonek Karl, Gumna.
20. Sordyl Bernhard, Schibitz.
21. Stechler Markus, Reichwaldau. 

*22. Strauch Ludwig, Mittel-Lomna.
23. Szymeczek Anton, Pudlau.
24. Źbel Gottfried.
25. Zimmormann Walter, Orlau.

(24)

1. 15-Klasso.

1. Bystron Eduard, Freistadt.
2. Cywka Rudolf, Schimoradz.
3. Czerwenka Franz, Freistadt. 

*4. Domes Herbert, Oderberg.
5. Dulawa Juliann.
6. Gajdzica Paul, Ustroń.
7. Gobel Engelbert, Jablunkau.
8. Heczko Paul, Roy.
9. Knopp Ewald, Jablunkau.

10. Kopetz Alfred, Deborzyn,
Galizien.

1 1. Kuminek Oswald, Dombrau.
12. Kutschcra Rudolf, Niedergrund, 

Bohmen.
13. Mayer Paul, Freistadt.

*14. Pastorny Karl, Ustroń.
15. Rotter Juliann, Starrkircb, 

Scbweiz.
16. Samek Leo, Dombrau.

*17. Schick Karl, Dornfeld, Galizien.
18. Scbramek Walter.
19. Sclirotter Leo, Zabieli.
20. Skrzek Franz, Basclika.
21. Smagon Albert, Karwin.

*22. Sztwiertnia Paul, Skotschau. 
*23. Ullmanu Yiktor.

24. Wechsberg Josef, Zeislowitz. 
2ó. Zahraj Ludwig, Darkau.
26. (Zwilling Gustav, Grofi-Kunt- 

schitz.)
(25)

II. A -K lasse.
1. Bernstein Heinrich.

*2. Białek Karl.

3. (Braunl Walter, Arnau a. E.,B.).
4. Dulawa Leopold.
5. Feuereisen Adolf, Cisną, G.
6. GaidzitzaFranz, Marienhiitte,U.
7. Hirscli Walter, Waasenvorstadt 

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

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

sebau.
15. Peter Leo.

*16. I 'indor Richard, Essegg, Slawon.
17. Reichert Otto Ewald.
18. Schanzer Bruno, Łazy.
19. Schleuderer Erich.

*20. Sniegon Josef, Mittel-Sucbau.
21. Tomitza Heinrich, Karwin.
22. Turcer Alexander, Menzelinsk, 

RuBland.
*23. Wagner Hugo, Ustroń.

24. Weifiber ger Md w in.
25. Witrzens Wilfried.
26. Braun Erich, Neubaus, B.

(25)
II .  I t -K la s s c .

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

*3. Dostał Leo, Oderberg Stadt..
4. GoBner Hermann, GroB-Opato- 

witz, M.
5. Gorewoda Karl, Konskau.
6. Grimfeld Ernst.
7. Kubica Georg, Orlau.
8. Kuczek Emil, Marklowitz.
9. Lustig Walter.

10. Machold Karl.
11. Mocek Jobami Wilhelm, 

Kottenhan, G.
12. Morcinek Paul, ( Udrzyehowitz.
13. Pawlica Josef, Niebory.

*14. Pelitz Juliann, Jagerndorf.
15. Peschke Karl, Karwin.

*16. Piillak Fritz.
17. Raik Artur, Liptó-Vazsecz, U.
18. Siegel Pinkus, Zator, G.



19. (Spandel .Tosef.)
20. Stucldik Eduard.
21. Wagner Ernst, Bród a. d. Save, 

Slawonien.
22. Wiklickw Josef, OderbergStadt.
23. Winkelmaun Walter, Schwarz- 

wasser.
24. Źunković Orestes, Briinn, M.

(23)
III. K la s s e .

1 . Binko Karl, Ernsdorf.
*2. Brachtel Egon, Zuckmantel.

3. Broda Otto, Jablunkau.
4. Cudzy Konrad, Ochab.

*5. Cesarz Herbert, Oderberg.
(i. Dziadek Alois, Stadło, G.
7. Eisner Emanuel, Niedek.

*8 . Fischbein Moritz, Kopitau.
9. Erancus Rudolf, Ober-Lischna.

10. Haas Roland, Troppau.
11. Hexel Jak oh, Liudenfeld, G.
12. Klimonda Karl.
13. Korzeniowski Anton, Riegers- 

dorf.
14. Kozdas Erwin, Mahr.-WeiB- 

kirehen, M.
17). Kozieł Karl, Ober-Lischna.
16. Kuntner Rudolf, Weichsel.
17. Lampel Wilhelm.
18. Matter Hans.
19. Michalik Josef, Nieder-Lischna.
20. Mrowieć Walter, Weichsel.
21. Nożyce Max.
22. Olszak Karl, Schonhof.
23. (Pollak Johann.)
24. Preufi Johann, Ereistadt.
27). Pszczółka Georg, Punzau.
26. Rakus Georg, Peterswald.

*27. Schulz Richard.
28. Schyrotzki Rudolf, Godow, 

Pr.-Schl.
29. Seemann Otto.
30. (Siersch Artur, Znaim, M.)
31. Siersch Childebert, Sarajewo, 

Bosnien.
32. Siwek l*’ranz, Reichwaldau.
33. Smolka Max, Karwin.

*34. Socha Otto, Ustroń.
35. Stein Paul, Hohenstadt, M.

36. Suppan Alfred, 1’odgrace, Bosn.
37. Szyroki Emanuel, Reichwaldau.
38. Tetelis Josef, Hnojnik.
39. Tomanek Heinrich, Grodzietz.
40. Treutler Otto.
41. Trombik Eranz, Konskau.
42. Yalećka Zdenko, Lipowa, G.
43. Vogl Ritter von Pernheim 

Erwin, Prag, B.
44. Weber Johann, Ereistadt.
45. Winkelmaun Fridolin. Schwarz- 

wasser.
*46. Żalni Yiktor, Teplitz, B.

47. Ziffer Paul, Domhrau.
48. Thun-Hohenstein Erwein Grat. 

Wien. N.-O. (Priv.).
49. Glaser Alfred, Altstadt.

(46+1)

IV . K la s s c .

1. Altmann Robert.
2. Badura Georg.
3. Binko Rudolf, Raycza, G.
4. Breywogel Emil, Debolówka, G.
5. Broda Alois, Roppitz.
6 . Ghodera Ylastimil, Bośin, B. 

*7. Eiseuberg Bruno, Orlau.
*8 . Eojcik Johann, Hasiach.

9. Fryda Karl, Baumgarten.
10. Gąjdaczek Johann, Lischbitz.
11. Glesinger Eugen, Witkowitz.
12. Haugwitz Eugen, Trzynietz.
13. Hermann Florian, Herzogbier- 

baum, N.-O.
14. (HochstetterTheodor, Troppau. )
15. v. Hyross Emil.
16. Josiek Johann, Nieder-Lischna.
17. Kal.-ib Stanisław. Frankstadt 

a. IL, M.
18. Karzeł Paul, Hermanitz.
19. Klaus Gustaw, WeiBbach. B.
20. Kolin Julius.

*21. Kołder Josef, Mittel-Suchau.
22. Kordon 4'ranz, Oplotnitz, 

Steiermark.
23. Kubitza Walter, Schwarzwasser.
24. Mayer Josef, Schibitz.

*25. Miiller Richard.



2(i. Neumann Joliann, Gettsdorf, 
N

27, Pindór Leo, Essegg, Slawonien. 
*28. Priickner Kamillo, Ustroń.

29. Pustelnik Hans.
30. Keichert Theodor, Priedek. 

*31. Rotigel Karl, Schumbarg.
*32. Sikora Karl, Seibcrsdorf.

33. Sitek Andreas, Roppitz.
34. Sladeczck Viktor, Wielopole.
35. Smolka Rudolf, Karwia.
30. Spalek Karl, Freistadt.
37. Spitzer Walter.
38. Srb Leo, Troppau.
39. Urbańczyk Josef, Petrowitz.
40. Woynar Alfred, Orlau.

(39)
V. K la sse .

* 1 . Absolon Bruno, Marklowitz.
2. Banszel Karl, Schibitz.
3. Borski Eugen, Steinau.
4. Brachtel Gustav Niklasdorf.
5. Biinker Reinhard, Trebesing, 

Kiirnten.
6 . Cbrobok Joliann, Sclionliof. 

*7. Chrobok Josef, Peterswald.
8 . Czudek Josef, Grudek.
9. Dziura Leo, Karwin.

10. Filkuka Joliann, Trzytiesoh.
11. llerczyk Wilhelm, Ustroń.
1 2 . HeB Josef, Nieder-Kurzwald.
13. Jaworski Oskar, Ernsdorf.
14. Jurzykowski Alois, Jablunkau.
15. Iyanek Joliann, Poremba.
1 0 . Kobierski Vinzenz, Mittel-

Suchau,
17. Kubanek Erich, Troppau.
18. Kwiczała Josef, Katschitz.
19. Martinek Gabriel, Ogrodzon.
20. Matuszyński Joliann, Karwin.
21. v. Mihich Walther, Ochab,
22. Montag Alois.
23. Neniczka Joliann.

*24. Pawlas Joliann, N.-Bludowitz. 
*25. Podlipsky Wenzel, Repin.

26. Praunshofer Friedrich, Tyra,
27. Prymus Paul, Freistadt.
28. Rakus Wilhelm, Peterswald. 

*29. Raszyk Joliann.

*30. Rotli Ernst, Weichsel.
31. Roth Julius, Peterswald.
32. Schmied Wolfram.
33. Sedlaczek Engelbert, Freistadt. 

*34. Seles Josef, Jablunkau.
35. Sniegoń Joliann, Mittel-Suchau.
36. Speil R, v. Ostheim Joliann, 

Orlau.
37. (Stefka Josef, Troppau).
38. Stucks Eugen.
39. Weber Anton, Freistadt.
40. Zielina Josef, Jablunkau.
41. Exner Alexander, Wien.

(40)

V I. K la sse .

1 . Arnold Alfred, Jablunkau.
2. Blokscha Josef, Oderberg.
3. Cholewa Gustav, Mistrzowitz.
4. Firla Josef, Steinau.
5. Grohmann Guido, Wurbenthal.
6 . Gwiggner Walter, Chybi.
7. Gwuźdź Leo, Schonhot.
8 . Kuchejda Josef, Jablunkau.
9. Lamatsch Emil.

10. Łowy Josef, Ruttka, U.
1 1 . Malisch Josef.

*12. Mośkorz Josef, Bartelsdorf.
13. 1’eschke Hans.
14. Robitschek Edgar.
15. Scholtis Artur, Buchlowitz, M. 

*16. Sikora Josef, Ob.-Suchau.
17. Siwy Paul, Nied.-Dattin.
18. Śliwka F erdinand, Jaroslau , G.
19. Steflek Rudolf, Konskau.
20. Suchanek Eugen, Zaborz.
21. Swierkosz Franz, Zablacz.

*22. Tyrna Georg, Ileinzendorf.
23. Wiklicki Leo, Oderberg.
24. Woytek Erwin.

*25. Zima Otto.
(25)

V II. K la sse .
1. (Gabrisch Oskar y.)
2. Gabzdyl Heinrich, N.-Suchau. 

*3. Heczko Erich.
4. Holexa Erwin, Saybusch, G.
5. 1 (oraczek Gustav.



6 . Janczyk Stephan, Sambor, G.
7. Jenkner Bruno.
8 . Kaniat Gustav.
9. Kappel Karl, Szerencz, U.

10. Kabaczka Juliann, Tyra.
11. Kuznik Johann, Freistadt.
12. Larnich Karl.
13. Lasota Karl.

'•'14. Lipowski Josef, Jablunkau.
15. Menscliik Klemens, Wien, N.-O. 

*16. Mrowieć Georg, Weiclisel.
*17. Pawlik Karl, Poln.-Leuten.

18. Peter Bruno.
*19. Prilisauer Max, Ustroń.

20. Rzihak Allred.
*21. Schulz Karl, Neutitscliein, M.

22. Sikora Paul, Hermanitz.
23. Śliwa Alois, Resicza, LT.
24. Sniegoń Franz, Mittel-Suchau.
25. Sporysz Paul, Oldrzycliowitz.
26. Szyineczek Rudolf, Petrowitz.

27. Tomitza Karl, Kopitan.
"28. Zagóra Paul, Kam.-Ellgoth.

(27)
M I I .  K la s s e .

*1. Berger Paul.
2 . Czempiel Adolf, Freistadt
3. FreyHugo, Żuczka Nowa, Buk.
4. Graunn Hugo.
5. Grohmaim Max, Wiirbenthal. 
(i. Griinbaum Erwin.
7. Heken Karl, Jifiin. B.
8 . Iloffenreich E., Witkowitz, M.
9. Horubski Eugen.

10. Kobiela Josef, Skotschau.
"T 1 . Protzner Paul, Gdlniczbanya,U.

12. Pustelnik Anton.
13. Strauch Arnold, Bielitz.
14. Thal Fritz, Zauchtel, M.
15. Wrablik Karl.
16. Zwieb Arnold, Hof, M.
17. (Bruche Kornelius). (16)



II. Statistik der Schiller.

K a s e |

i u . III. IV. i
V. VI. VII. VIII. cr i

1. Z ah l.
A B A 1! A 11 A B N

Zu Ende 1907/1908 . . 25 24 48'
25

27 — 26 27 29 32 18 24 3051
Zu Anfang 1908/1909 . 
W ahrend des Schuljahres

20 25 24 47' 40 40 25 28 10 2951

cingetreten . . . . i 1 — 1 — i 1 5 |

Im  ganzen autgeuommen 25 20 26 24 48* _ 40 — 41 25 28 17 3001
lJa ru n te r:

Neu aufgenommen, u. zw .: 
Aufgestiegen . . . . 24 25 2 — O — 1 — 2 _ — — 56 j
Repetenten . . . .  

W ieder aufgenommen, u.z w.:
39*

-

Aufgestiegen . . . . — — 22 21 — 39 35 24 28 10 224
Repetenten . . . .  
W iihrend des Schuljahres

1 1 o 3 i i 1 1 2 u |

ausgetreten.
Schulerzahl zu Ende des

1 1 i 1 2 1 i — 1 1 io  !

Schuljahres . . . .  
D a ru n te r:

24 25 25 23 461 — 39 — 40 25 27 IG 2901

Óffentliche Schiller . 24 25 25 23 46 — 39 — 40 25 27 IG 290 1
Privatist.en — 1 — — - _ 1 1

Summę 24 25 25 23 461 39 — 40 25 27 16 290 1

2. G eb u rtso rt(V aterIand). 
S tadt (Teschen) . s 3 11 0 r,i 7 5 (i 7 G GG
S c h le s ie n ........................... 10 18 7 11 27 — 21 — 32 16 14 4 165
M a h r e n ........................... — — — 2 t) — 2 — — i 1 3 11 1
Bohmen . . . . — o 2 — 2 — O — 1 — i 10 I
G a l i z i e n ........................... — 2 i 2 o — 2 — — 1 2 — 13 i
B ukow ina........................... — 1 i
Alpenlander . . . — — I — o 1 — 3 — 2 — i

71Ungarn . . — — 2 <■» 2 — 2 — — 1
o 1 12 1

Bosnien . . . . — — — 2 — — — - - — — 2
Ausland . . . 1 i 1 — - 3 1

Summę 24 25 25 23 46' — 39 40 25 27 16 290*

3. M u tte rsp ra c h e . |
D e u t s c h ........................... 10 20 20 17 31* — 23 - 20 18 15 14 1931 j
Rolniscii . . . s 5 3 6 jj) — 12 — 14 G 10 1 77 1
Tschechoslawisch . 1 — 1 — 3 — 4 — 0 — 2 1 18
U ngarisch — — — — — — — — — i — — i !
Slovenisch . . . . 1 1

Summę . 24 25 25 23 461 39 40 25 OJ IG 290'

4 .  R e lig io n sb e k e n n tn is .

Katholisch des lat. Ritus 10 12 16 12 29 1 21 — 31 16 IG 12 181’
Evangelisch A. K. 5 9 3 7 9 — 13 — 6 7 11 1 71
Evaugeliseh H. K — — — — — — — — — — — —
Israelitisch 3 4 6 4 8 5 — 3 2 3 38

Summę 24 25 25 23 |4 6 ’ 39 40 25 27 11 16 | 2901



K 1 a s s e ao
i  E 
>4 Eu . III. IV.

V. VI. VII. VIII.
5. L e b e n sa lte r . A U A B A B A B

11 Jah re  (geb. 1898) . 4 6 _ to
12 „ ( „ 1*97) . . 12 9 13 4 — — — — — — — 3 8
13 „ ( „ 1896) . . 3 6 (i 9 9 ' — — — — — — 331
U  ( „ 1895) . . 5 i 6 5 16 9 — — — — 42
15 „ ( „ 1X94) . . 2 — 3 14 — i i — 6 — — — 30
16 „ ( 1893) . . — i — 1 5 — 12 — 10 6 — — 35
17 „ ( „ 1892) . . — - — 1 i — 7 — 11 7 5 — 32
18 * ( „ 1891) . . — — — — i — — — 4 5 7 •> 19
19 „ f „ 1890) . . — — — — — — — — 6 5 s 6 2",
20 „ ( „ 1889) . . — — — — —- — — _ 3 o 0 5 16
21 „ ( 1X88) . . — 1 2 3
22 „ ( „ 1887) . . ■ — i 1

Summę 24 25 25 2 3 I401 — 39 — 40 25 27 16 2901
G. N ach  dem  W o h n o rte  

d e r  E lte rn . 0

Ans Teschen . . . . 8 5 13 u 16 ■--- 15 — 9 11 10 8 106
Aus dem iibrigen Schlesien 15 17 9 i i 28 — 20 — 29 12 16 6 163
Aus anderen Provinzen — 3 2 i 2 1 — 4 — 1 2 i 2 18'
Aus dem Auslande . i — 1 — — 1 3

Summę 24 25 25 23 461 39 — 40 25 27 16 290*
7. K la ss if ik a tio n .

a )  Z uE nded.Schulj. 1908/09 
Zum Aufsteigen in die 
nacbste Klasse waren (bezw.
die oberstc Klasse haben

beendet): ...........................
1. Vorzuglieh geeignet (bezw

mit vorziiglichem E rfo lg ): 
2. Geeignet (bezw. mit

5 8 3 7 — 7 — 7 4 10 5 59

gutem Erfolg.) 13 15 17 15 291 — 26 — 26 19 17 u 1881
3. Im  allgemeinen geeignct 3 5 — 1 7 — 5 — — — — — 21
4. N icht geeignet(bezw. mit

nichtgeniigendem Erfolg) 5 — — 2 3 — 1 — O — — 1 1
5. Die Bewilligung zu einer 

W iederholungsprufung
e r h i e l t e n ........................... — — — i — — — — 3 9! — — 6

6. Nicht klassifiziert wurden — — — i __ __ _ — 1 - — __ 2
7. Aufierordentliche Schiller — — — — — — — — —

Summę 24 25 25 23 461 —- 39 — 40 25 27 16 2901
&)Nachtrag z. Schulj.1907/08 
W iederholungspriifungen

waren bewilligt . O — 7 — 3 1 1 2 1 — — — 17
Entsprochen haben . 1 — 7 — 2 1 — 2 I — — 14
Nicht entsprochen haben

oder nicht erschienen sind 1 — — — i _ 1 — — — — 3
Nachtragspruf. waren bewill. i --- 1
Entsprochen haben. 1
N icht entsprochen haben . —
N icht erschienen sind . 
D anach ist das Ergebnis

—
■

— —
-

— —

fur 1900/07:
I. Fortgangsklasse m. Vorzug 9 3 8 3 5 6 5 4 8 3 1 55
I . Fortgangsklasse . 14 19 33' — 18 16 19 19 21 23 14 23 219'
u. . . . o 2 3 — 5 4 1 3 4 1 1 — 20
iii . „ . . . — — 4 — i — — — — — — — 5
Ungepriift blieben

25 I 24 I481 — | 27 | 25 I 26 27 I 29 | 32 | 18 24 | 3051Summo



9. G e ld le is tu n g e n  d e r K i a s s e ___ c
S c h ille r . i i . III . IV. ^ E

Das Schulgeld zu zahlen
V VI. VII. VIII. ^  E

A B A B A B A B
CC00

waren verpflichtet:
15 7 lb 8 14 — 12 — 12 6 7 5 99im I. Semester .

im II. Semester .
Zur H alfte waren befreit:

13 5 11 9 17 — 10 11 7 7 4 94

im I. Semester . i — — 1
im N. Semester . 

Ganz befreit w a ren :
— — — — — — — — — i - — 1

im I. Semester . 10 17 12 16 34 — 28 — 27 18 21 12 195
im II. Semester . 

Das Schulgeld betrug
U 20 13 15 30 — 30 — 29 17 20 12 197

im I. Semester . . K 450 210 390 240 420 — 360 — 360 195 210 150 2985
im II. Semester . . K 390 150 330 270 510 300 — 330 225 210 120 2835

Zusammen K 840 360 720 510 930 660 1 ^ 1690 |420| 420 270 5820

_ — _ _ _ |l)ie Aufnahmstaxen betrugen K 231'00
— — — ' — — Die Lehrmitteltaxen betrugen K ii3 2-10

L>ie Taxen flir Zeugnis-
— i duplikat© hetrueren . K 10'-

Summę K 6693-0

11. B e su c h  d. U n te r r ic h te s  
in  d en  r e la tiy -o b l ig a te n  
u n d  n ic h t  oblig . G egen-

a th n d e n .
Polnisclie Spraehe :

i. Kurs 8 7 8 1 1 — *> — — — — — 27
U. „ . . 5 4 3 5 9 — i — — — — — 27

III. „ . . — — — 2 6 — 6 — 3 2 — 21
IV. „ — — — — _ — — — 6 4 10 — 20 j

Bohmische Spraehe :
I. Kurs . 1 3 2 5 5 16

11. Kurs . — — 1 — 5 — 6 — 2 3 — — 1 7 l
111. Kurs . — — — — — — — — 4 — 5 4 13

Franzosische Spraehe :
I. Kurs . — — — — — — i; — 4 4 6 2 22 [

Freihandzeichnen :
I. Kurs . 11 9 5 4 2 — — — — — — — 31

II. Kurs . — — 5 2 6 — — — — 1 — — 14
III. Kurs . . — — — — 4 — 3 — — 2 2 1 12

T u rn e r : I. Kurs . . l i 13 4 2 1 — — — — — — — 32
II. Kurs . — — 5 6 14 — 6 — — — — — 31

III . Kurs . — — — — — — 7 — 9 4 9 — 29
G esan g : I. Kurs . 7 7 — 14

II. Kurs . — — 7 7 7 — — — 2 5 2 — 30
Kalligraphie : . . . . 14 i i 4 2 — — — — — — — 31
Stenographie: I.K urs — — — — — — 30 — 6 — — — 36

II. Kurs . . 14 1 15



III. Statistik der Schiller der Vorbereitungsklasse.
Zu Beginn des Schuljahres , ....................................................................15 offentliche Schiller
Am Schlusse des Schuljahres . . . .  . . . .  15 „ „
Religion der S c h i l l e r ................................................................................. 9 romisch-katholisch

4 evangelisch 
2 israelitisch

V a t e r l a n d  d e r  S c h i l l e r :
S tad t T e s c h e n ..................................
S c h l e s i e n .........................................
M a h r e n ..........................................
G a l i z i e n ...............................................
U n s r a r n .................................
A u s l a n d ................................................

Zusammen 15

Zusam

2
10
1
1
1

15
M attersprache: deutsch .

„ polnisch .
„ tscheclioslawisch
„ slowakiseli .
„ ungarisch

Alter de r Schiller: 10 
11 
12
13
14
15
16

Jalire alt
b  n

n n
r v
11 v

V

N a c h  d e m W o h n o r t e  d e r E l t e r n :
Aus T esch en .......................................................2
Aus dem iibrigen Schlesien . . .  10
Aus den anderen Provinzen . . 3
Aus dem A u s la n d e ..................................

Zusammen 15

4
10

1

Zusammen 15
1
1
3
i;
3
1

Zusammen 15

U e l d l e i s t . u n g e n  d e r  S c h i l l e r :
Das Schulgeld (10 K fur ein Semester) zu zahlen waren verpflichtet im

I. Semester. ... .............................................................................................11
Das Schulgeld (10 K fur ein Semester) zu zahlen waren verpflichtet im

II. S e m e s t e r ..............................................................................................11
Ganz befreit waren im I  S e m e s t e r ...................................................................... 4

v  n  n I) II. b  ............................................................................  . . 4
Das Schulgeld betrug im ganzen im I. S e m e s t e r ...................................................... 110 K

B B B B B B I I -  B . . .  • • • 110 ,

Zusammen 220 K

E r g e b n i s  d e r  KI  as  s i f i k a t  i on.

1. Semester II. Semester

Vorziiglich geeignet . . . . 2 Vorziiglich geeignet . . . . 3
G ecignet................................... 10 Geeignet . . . .  . . 12
Nicht geeignet . . . . . 3 1 N icht geeignet --- j
Ausgetreten . . . —

E in g e tre te n ...........................  .

Zusammen 15 Zusammen 15



IV. Unterstutzung der Studierenden im Schuljahre 1907/08.

A. K. k. Studienfonds-Stipendien.
1. Graf Tenczirfsche Stipendien a, 140 K jahrlich bezogen: Nr. I

Mośkof Josef (VI.), Nr. II: (Verleihung ausstandig), Nr. III : Graintn Hugo (VIII.), 
Nr. IV: Urbańczyk Josef (IV.), Nr. V: Raszyk Johann (V.), Nr. VI: 
Absolon Bruno (V.), Nr. VII: Suchanek Eugen (VI.), Nr. VIII: Blokscha 
Josef (VI.), Nr. IX : Pescbke Hans (VI.), Nr. X : Sikora Josef (VT.), Nr. XI : 
Seles Josef (V.), Nr. XII: (Verleihung ausstandig), Nr. X III: Lipowski
Josef (VII.), Nr. XIV: Peter Bruno (VII.), Nr. XV: Sniegon Eranz (VII.), 
Nr. XVI: Gabzdyl Heinrich (VII.) =  2240 K.

2. Das SarkandeFsche Stipendium fur geborene Skotscliauer jahrlicher 
140 K bezogen: Nr. I: Kobiela Josef (VIII.), Nr. II: Kobiela Josef (VIII.) 
=  280 K.

3. Has AlbePsche Stipendium jahrlicher 140 K bezog: ■‘Socha Otto 
(III.) =  140 K (2660 K).

B. Privat- und andere Stipendien.
1 . Georg Prutek’sche Stipendien jahrlicher 84 K bezogen: Śliwka 

Perdinand (VI.), Tyrna Georg (VI.), Sporysz Paul (VII.) =  252 K.
2. Ein Josef Bitta’sches Stipendium jahrlicher 50 K bezog: Absolon 

Bruno (V.), eines jahrlicher 100 K Protzner Paul (VIII.) — 150 K.
3. Thadd. Karafiat’sche iStipendien jahrlicher 80 K bezogen: Szyme- 

czek Rudolf (VII.), Gramm Hugo (VIII.) =  160 K.
4. Mattliaus Oppolskische Stipendien ftir Sebtiler der VII. und VIII. 

Klasse jahrlicher ICO K bezogen : Czempiel Adolf (VIII.), Protzner Paul (VIII.); 
bei zwei Stipendien steht die Verleihung noch aus.

5. Matthaus Oppolskische Stipendien fiir Schiller der secbs unteren
Klassen jahrlicher 112 K bezogen: Spalek Karl (IV.), Borski Eugen
(V.), Sedlaczek Engclbert (V.), Weber Anton (V.) =  448 K.

6 . Das Franziska Kischa’sche Stipendium jahrlicher 63 K bezog: Kaniat 
Gustav (VII.) =  63 K.

7. Das Erzpriester Jakob’sche Stipendium jahrlicher 120 K bezog: 
Szymeczek Rudolf (VII.) = 1 2 0  K.

8 . Bergdirektor Karl Kahler’sehe Stipendien jahrlicher 48 K be
zogen: (Michejda Josef (I.a), Fischbein Moritz (III.), Schulz Richard (III.), 
Kołder Josef (IV.), Pawlas Johann (V.)

9. Ein Potioreksclies Stipendium jahrlicher 375 K bezogen: Menscbik 
Klemens (VII.) und Broda Alois (V.) =  750 K.

10. Aus der Hofrat Waltscliisko-Stiftung fiir Studierende und Bieche
aus Osterr.-Schlesien bezogen ein Stipendium jahrlicher 100 K: Schulz
Karl (VII.) und IIolexa Erwin (VII.) =  200 K.

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

12. Ein Handstipendium jahrlicher 200 K bezog: Brachtel Egon (III.) 
=  200 K.

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



14. Ein Thaddaus Żnrsclies Stipendium jiilirlicher 112 K bezog: 
Peschke Hans (VI.) =  112 K (3393 K).

C. Einmalige Unterstiitzung.
1 . Aus der Fraulein Anna von LinksweilleFschen Stiftung bezog 

10 K 56 h Pani Stwiertnia (I. B) =  10 K 56 h.
2. Durch die Yerleibung des wohllobliclien Presbyteriums der evangeli- 

schen Kirchengemeinde A. K. zu Tesclien bezogen 17 Schiller Unterstiitzungen 
im Gesamtbetrage von 407 K =  407 K.

3. Vom „Deutschen Schtllerheim der Nordmark-Ortsgruppe Tesclien” 
erhielten 4 Schiller Unterstiitzungen im Gesamtbetrage von 140 K, auBer- 
dem 22 Schiller Mittagskost in Privathausern und 6 Schiller Kostgeld- 
ermafiigungen im ..Deutschen Schiilerheim “ im Betrage von 1205 K (1345 K).

4. Vom Israelitischen Freitischvereine erhielten 5 Schiller der Anstalt 
Mittagskost (1763’53 K).

5. Vom sclilesischen Landesausschusse erhielten die Schiiler Johann 
Pelitz (II. B) und Paul Stwiertnia (I. B) eine Unterstiitzung von je 80 K.

6 . Von der Leitung des Lehrerhausrereines in Wien erhielt der Schiiler 
der IV. Klasse Johann Neumana einen Studienbeitrag von 100 K.

D. Dr. Pliilipp Gabrielsche Lehrniittelstiftung.
Stand der Stiftung mit Endo des Jahres 1907:

Kapitał: 13.698 K 99 h; B a r s c h a f t ...................................
Dazu kamen im Jabre 1908:

Die im Jahresberichte v. 1907/08 ausgewiesenen Geschenke
und U nterstiitzungen ..................................

Hrlos fiir ausgeschiedene Lehrbiicher 
Beitrag der Schiiler der I. B-Klasse 
Geschenk der Teschner Sparkasse pro Jahr 1908 
Geschenk der Skotschauer Sparkasse 
Schillerbeitrage zu Beginn des Schuljahres 1908/09 
Geschenk des Herrn Schulrates II. Schwendenwein, k. k. 

Direktorsin Klagenfurt, statteiner Kranzspende anliifSlich 
des Ablebens des Kollegen P. W. Babuschek

dto des Herrn Professor Jos. L in h a r t....................................
Unterstiitzung Sr. Exzell. des Herrn Landeshauptmannes von 

Schlesien Grafen Heinrich Larisch-Monnich pro J. 1908 
Geselienk des Herrn Tanzlehrers Abt aus einer Veranstaltung 
Ergebnis der Schillersammlung zu Weihnachten d. J. 1908 . 
Ganzjahrige Zinsen v. Kapitał per 13.698 K 99 h pro J. 1908

163 K 40 li

433 K 72 h
7 K 40 h

K 28 h
30 K — li
20 K — h
80 K 40 li

1 0 K h
20 K — li

30 K _ li
15 K — li

969 K 15 h “)
li553 K 40

A u s g a b e n  im Jahre
Zusammen 2332 K 75 h 

1 9 0 8 : ...................................... 2128 Iv 96 li *)

*) I. A.-Klasse. Die Schiller: B i t tn e r W a l t .  19 K 15 li (Die Herren K. Jauer- 
nik 50 h, R. Klein 50 h, A. Schmolz 1 K, N. Goldstein 40 h, M. L. Maj 40 h, Josef 
Schonberg 50 h, Franz Pumperla 40 h, K. Domes 50 li, S. Pilch 50 h, C. Waschitzek 
40 h, K. Kosak 60 h, Franz Byrtus 1 K, E. Lischka 1 K, Frau Jul. Bittner 1 K, 
die Herren Jos. Frank 1 K, V. Chudoba 1 K, H. Schottek 1 K, K. Matter 1 K. Frau 
N. Matter 1 K, die Herren K. Matter 1 K, Ad. Schwehelka 1 K, P. Odstrćil 1 K,



S t a n d  der  S t i f t u n g  mit  E n d o  d e s  J a l i r e s  1908 :
Kapitał: 13.902 K 95 h; Barschaft . . . 203 lv 79 li

Dazu kamen im Jahre 1909 :
Nachtragliche Weihnacłitssammlung des Scliiilers der I. B-Kl.

Schrotter L e o .....................................................................  7 K 40 h**)
N. N................................................................................ 13 K 86  h
Uuterstiitzung des holi. scliles. Landesausschusses pro 1909 60 K — li

A u s g a b e n  im Jahre 1909 ..............................................  142 K 08 h

N. N. in Mosty 2 K, der Sammler 45 h), C i e ś l a r  F r i e d r .  5 K (Horr Gust. 
Cieślar 1 K, Frau) J. Cieślar 1 K, Frau J. DroBler 2  K, Ilerr G. lleczko 1 K), Dur
czok Tlieod. 50 h, Gabzdyl Jos. 2 K, Gieldanowski Edw. 2 K, Ho le k  Frz. 32 K
(Fraul. V. Tomek 2 K, Frau Aug. Kral 2 K, die Herren Joli. Kolek 3 I\, Fr. Tomek 
2 K, J. Funiok 1 K, J. Donath 1 K, Jos. Alt 1 K, L. Wrbka 1 K, N. Richter 1 K, 
Osk. Alt 1 K, K. Śliwkę 2 K, N. Dlii 1 K, N. Gerinann 2 K, A. Kolni 1 K, 1\.
Feiner 1 K, Fr. Drógsler 1 K, J. Rosę 1 K, II. Rosę 1 K, J. Latiok 1 K, Ferd.
Peternek 1 K, P. K. Bednarek 2 K, V. llolczak 1 K, Ed. llolek 2 K), Kabus Karl 
40 h, Kovacsik Steph. 1 K, Kozieł Joli. 12 K (Die Herren K. Kozieł 2  K, G. Clile- 
bus 1 K, Job. Frycz 1 K, Ed. Weihs 1 K, Jos. Geller 2 K, Jos. Grudzień 1 K, Sam. 
Geller 1 K, Jos. Parzik 40 h, Jos. Kołodziej 2 K, der Sammler 60 h), Lewinsky Jos. 
8 K 40 h (Die Herren Al. Lewinsky 1 K, Ant. Lewinsky 1 K, C. Kohler 1 K, Leop. 
Lewinsky 3 K, Frau J. Dostał 1 K, Herr Jos. Schmidt 1 K, Frau A. Handel 40 h), 
Michejda Jos. 50 h, Neumann Emil 10 K (Die Herren FI. Spitz 1 K, S. Neumann
1 K, A. ITackenschmidt 1 K, Herr Jos. Ritter von Jaxa-Bobowski und Gemahlin 2 K,
J. Knoppek 1 K, N. Neufeld 50 h, A. Gwiżdż 1 K, Joh. Szczepański 1 K, L. Trieger 
50 h, die Firma Beer u. Raab 1 K). Pardubicky Karl 5 K, Rak Karl 1 K. Schreiber 
Otto 1 K. Sikora Paul 60 li, Strauch Ludw. 1 K, Żbel Gottfried 2 K. — Zusammen 
103 K 55 h.

I. B-Klasse. Die Schiller: D u l a  w a J o h a n n  9 K 60 li (Die Fratten Gabr. 
Kraliczek 1 Iv, Mar. Atzler 1 K, Euph. Piksa 50 h, die Herren Herm. Spangaro 1 K, 
Fr. Wionsek 1 K, Jos. Schindler 1 K, Gottfr. Spach 50 h, N. Kapeller 50 li. H. Kofi 
20 h, M. Waschek 50 h, E. 20 h, R. Lampel 1 K, Fritz Behal 50 h, Otto Beck 50 h, 
E. Guttmann 20 h), Gajdzica Paul 2 K 80 h (Frau Holexa Ew. 70 h, die Herren 
Gajdzica Joh. 1 K, Cholewa Joh. 40 h, Gajdzica Paul 80 h), Góbel Engelb. 4 K (Die 
Herren Lud. Góbel 2 K 40 h, Fr. Góbel 1 K 60 h), lleczko Paul 16 K 30 h (Die
Herren R. Albrecht 1 K, Joh. Adamik 1 K, Arn. Freyn 1 K, Rob. Hanke 1 K, A.
Dalpas 2 K, S. Liska 1 K, A. Prachowski 1 K, Al. Bóhm 1 K, G. Dziadek 1 K, 
Joh. Giittler 40 h, Fr. Glatz 1 K, E. Kraina 1 IĆ, P. Macura 1 K, K. Pastucha 1 K, 
B. Frodl 1 K, Jos. Gottsmann 50 h, Aug. Hlawatsch 40 li), Knopp Ewald 31 K 
(Die Herren P. L. Knyps 2 K, A. lleczko 2 K, A. Walig 1 K, N. Bennisch 2 K, N. Deutscli
2  K, Musialek 1 K, N. Denk 1 K, R. Orel 1 K, L. Skoczowski 2 K, P. Odstrćil 1 K,
Jos. Gieler 1 K, Jos. Czempiel 1 K, L. Pseholka 1 K, Dr. Hoffenreicli 1 K, Dr. Ziclira 
1 K, Dr. Knópfelmacher 1 K, K. Theimer 1 K, Sonnendorf 1 K, II. (?) 1 K, Fr. 
Czempiel 1 K, A. Knopp 1 K, G. Axtmann 1 K, Dr. Losert 1 K, K. Pawlik 1 K, Dr.
Novotny 1 K, Dr. Hard (?) 1 K), Kopetz Alfred 6 K, (Die Herren L. Kopetz 1 K.
M. Presscr 1 K, E. Czerwenka 1 K, Fr. Mihczek, 1 K, Th. Michnik 2 K), Kuminek
Oswald 2 K (Herr L. Skoczowski 2 K), Kutschera Rudolf 7 K (Herr V. Zimmermann
1 K, Frau Mel. Kutschera 5 K, Fraul. Mel. Kutschera 1 K), Mayer Paul 5 K 20 h. 
(Die Herren J. Reich 2 K, O. Goldstein 2 K, A. Mayer 1 K 20 h), Pasterny Karl 27 K 
(Die Herren Th. Kadiera 2 K, Jos. Kokotek 2 K, N. Pospischil 1 K, J. Mahlenbrei 
1 K, A. Kroczek 1 K, Em. Ramelmayer 1 K, A. Sixt 2 K, V. Cichy 1 K. E. Claus 
1 K, Korb. Korzinek 1 K, N. Poech 2 K, N. Appel 1 K, Dr. Hlawatsch 1 K, Frau
H. Frank 1 K, Frau Jul. Braumiiller 1 K, die Herren Dr. P. Blank 2 K, N. Tauvel
1 K, G. Marki 1 K, N. Iwanicki 1 K, H. Elsbacher 1 I\, P. Sikora 1 K, N. Heeht
1 Ki, Schick Karl 10 K (Herr K. Schick u. Frau 1 K 60 h, Herr Jak. Schreyer
50 h, Frau Ad. Schreyer 50 h, Frl. Henr. Schick 20 h, die Herren Pb. Bechtloff 1 K, 
.1. Paar 20 h, Frl. M. Schick 30 h, die Herren P. Brennerstuhl 50 h, K. Harlfinger 
60 li, L. Kramer 30 h, W. Schreyer 30 h, G. Lang 30 h, Joh. llarlhiiger 40 h, L.



Mit Biicliern wurden im Laufe des Schuljahres 1908/09 214 Schiller 
von 299 Schillera (im Vorjalire 209 von 305 Schtilern) versehen, u. zw. in :

I. A-Kl. 14 vou 25
I. B-Kl. 2 0  „ 26

II. A-KI. n  „ 26
II. B-Kl. 18 „ 24

III. KI. 37 „ 49

IV. KI. 32 von 40 
V. KI. 32 „ 40

VI. KI. 20 „ 25
VII. KI. i 7 „ 28

VIII. KI. 13 „ 16
Aufóerdem erhielten im Sclmljahre 1908/09 44 Schiller Kleidungsstiicke 

(im ganzen wurden verteilt: 12 Winterrocke, 20 Schulrocke, 23 Paar Bein- 
kleider und 12 Paar Schuhe), 7 Schiller erhielten Geldunterstiitzungen zur 
Entrichtung des Kost- und Quartiergeldes, 39 Schiller kleinere Geldunter
stiitzungen anliiClich des Schillerausfluges und 8 Schiiler Schbnschreibhefte.

RoBler 20 h, .lak. llarlfinger 20 h, Jak. Georg 40 h, K. Yoeht 20 h, Jak. Ilartzer (?)
40 li, Pli. llarlfinger 40 h, W. Schreyer 20 h, Willi. Schankweilen 30 h, Friedr.
Gottel 50 h, der Sammler 50 h), Skrzek Franz 5 K 30 h (Die Herren lid. Feitzinger 
1 K, M. M. 50 h, II. Ererler 50 h, G. Zielina 1 K, D. D. 20 h, ? 20 h, Georg Char 
(?) 40 h, K. K. 50 li, Fr. Skrzek 1 K), Stwiertnia Paul 19 K 80 li (Frau A.
Stwiertnia 1 K. die Ilerren A. Wohanka 20 h, ? 60 h, Krumpholz 1 K, G. Silber-
inann 20 Ii, Jos. Latocha 40 h, L. ? 50 h, Jak. Singer 20 h, Schubert 60 h, A. 
Szczepański 30 li, L. Fischer 60 h, H. Kubisch 1 K, Frani. Herm. Muller 1 K, die 
Herren Heller 1 K, M. Socha 1 K, Poncza 1 K, K. Woschkrda 1 K, Winkelhófer 
80 h, L. Latocha 1 K, Wluka 50 h, Riehs 60 h, Fr. Wiiltsch 60 h, Stetz 1 K 20 li,
K. Gajdzica 1 K 50 h, Frau N. Woschkrda 1 K, Herr P. Zientek 1 K), Ullmann 
Viktor 3 K 50 h. (Die Herren Dr. Lud. Muller 2 K, Dr. Konr. Friedmann 50 h, Max 
Ullmann 1 K), Wcclisberg .Tosef 9 K 20 h (Die Herren Ileinr. Haas 1 K, L. Eichner 
1 K, L. Windliolz 1 K, M. Elsner 50 h, Ig. Landsberg 50 li, Ig. Windholz 1 K, Sieg. 
Farbor 50 h, Bernli. Reich (i0 h, Lud. Wechsberg 60 h, S. Wechsberg 1 K, Andr 
Szoblik 50 h, Kraul. Ella Wechsberg 1 K), Zahraj Ludwig 12 K 20 li (Die Herren
Job. Zahraj 1 K, Ed. Enliclier (?) 40 li, K. Schnapka 2o h, (10 h, P. Lukosch 10 h,
V. Schneider 20 h, li. Weida) H. Jalowiczorz 40 h, P. Polak (1 K. Joh. Peschke 20 li, 
Jos. Hanke I K, Jos. Czyś 40 h, Joh. Martinek 20 h, Ed. Chudoba 40 h, P. Walko 
20 b, Jos. Kascha 40 h, Fr. Nitschmann 60 h, Fraul. Mar. Vogel 3 K, die Herren
P. Morcinek 50 h, P. Lasota 50 h, Pet. Krupa 40 h, Frau Am. Zahraj 1 K), N. N.
40 h. — Zusammen 171 K 30 h.

II. A-Klasse. Die Schiiler: B e r n s t e i n  H e i n r i c h  22 K 60 li (Die Herren 
Isr. Schneider 6!) h, Sim. Rosner 2 K, Jos. Altmann 1 K, N. Donatli 1 K, Leop. 
Laufer 1 K, Konr. Kratochwill 50 h, M. Raik 50 h, Pet. Dalpas 2 K, Fr. Baselides 
1 K, Rich. Binar 1 K, (Mor. GroB 1 K, Joh. Ullmann 1 K, Jos. Janku 1 K, Rud. 
Bernstein 50 h, Frau E. Fasal 1 K, die Herren Alb. Schramek 1 K, Ign. Schramek
1 K, l'rau L. Schramek 1 K, die Herren N. Frank 50 h, Sam. Bachner 1 K, Sam. 
llaubenstreich 1 K, Rich. Langer 2 K), Hirsch Walter 11 K. (Die Herren Leop. Hirsch
2 K, Joli. Kischa 1 K, Friedr. Behal i  K, Frau Elise Wawrinek 2 K, die Herren II. 
Schon 1 K, S. R. Aufricht 1 K, Rich. Krisch 1 K, Jak. Skrobanek 1 K, R. Klement
1 K), llyross Walter v. Kisvicsiip 17 K (Herr Lud. Hyross v. Kisvisap 6 K, Frau 
Adolf. Sator 2 K, Herr Karl Prochaska 2 K, Herr .Tosef Braun 2 K, llerr W. Schneider
2 K, Frau P. Grauer 2 K, Frau G. Zens 1 K), Janisch Ernst 52 K (Die Herren Em. 
Ilarbich 4 K, Karl Andres 3 K, Alb. Hoehelber 2 K, Frau Anna Bartha 3 K, die 
Herren Ferd. Rzeznik 2 K, Ferd. Boh von Rosthorn 1 K, Th. Wenderling 1 K, Jos. 
Wonka 1 K, E. Chlebowski 1 K, Ant. Eisenberg 1 K, Jos. Kalab 1 K, Dr. Karl Gast- 
heimb Freiherr von 4 K, Dr. Mil. Prausa 1 K, Dr. Erwin Bukowski 1 K, Dr. L. 
Muller 1 K, Dr. Max Iliittner 2 K, Jak. Kaufler 2 K, Dr. Val. Barta 1 K, Em. Stańko 
2 h, Jul. Chlebowski 2 K, Tli. Wańka von Lcnzenheim 1 K, Dr. Willi. GroB 1 K 
Dr. Walt. Kareł 1 K, Dr. W. llaase 2 K, Karl Bernatzik 2 K Osw. Janisch 4 K), 
Lenoch Erhard 9 K (Die Herren Eman. Lenoch 5 K, Kurt Jaensch I K, Fritz Tctla 
1 K, Ed. Schon 1 K, Sam. Binzer 1 K), Mayer Karl 26 K 60 h. (Die Herren Ant. 
Czopek 1 K, G. Krywalski 2 K. Jos. Mastny 1 K, Gottfr. Spach 20 h, Lad. Kucheida



Die Direktion spricht naniens des Lelirkorpers dem Kollegen A. La n d s -  
f e l d  fur die umsichtige und kingebende Verwaltung der Stiftung den best- 
yerdienten Dank aus.

Ubersicht der Unterstutzungen im Schuljahre 1908/09.

Die Summę der Stipendiengelder betrug 6143 K — li 
Die Summę der ausgezahlten einmaligeu

Unterstiitzungeu b e t r u g ....................... 817 K 56 h
Zusammen 6960 K 56 li

1 K, M. M. 40 h, J. Th. Reichle 2 K, L. Kametz 5 K, A. Jaworek 4 K, die Ostcrr. 
Berg- und IIuttenwerks-Gesellschaft 5 K, Fabriksdirektion Jak. u. Jos. Kohn in 
Teschen 5 K), Opalski Kornel 17 K (Frau Ant. Vogt 1 K, Herr Dr. Joh. Opalski 2 K, 
Frau Elfr. Vogt 2 K. die Ilerren Fr. Vogt und Hans Vogt je 2 K. Frau A. Wieczorek 
1 K, die Ilerren Val. Vogt, Ad.Yogt u.Leop. Vogt je 2 K, Fr. E. Konczakowski 1 K), 
Peter Leo 9 K 30 li (Frau M. v. Kutalek 2 K, die Ilerren Jos. Peter 1 K 40 h, 
Al. Gerlich 50 h, Frau N. Groli 60 h, N. N. 50 h, Frau N. Frohlicli 30 li, die Ilerren 
K. Gamroth 3 K, Joh. Kischa 1 K), Schanzer Bruno 7 K (Die Ilerren W. Schanzer
1 K, .1. Borger 1 K, Joh. Kubik 50 h, Sini. Windliolz 50 h, Kieg. Brauncr 50 h, Sam.
Barber 50 h, Mor. Brauner 50 h, II. Streit 1 K, Sal. Schanzer 50 li, S. Eisner 1 K),
Wagner Hugo 3 K (Die Ilerren Max Rosenfeld 1 K, Arn. Wagner 2 K), WeiBberger
Edwin 5 K 50 h (Herr Vikt. ()lex 1 K, Frau Iledw. WeiSberger 1 K, die Ilerren R. 
Roger 1 K, L. Białek 50 h, 11. Białek 50 h, W. Forster 50 h, E. Kohn 1 K), Witrzenz 
Wilfried 6 K (Frau II. Haltof 1 K, Herr J. Souschek 1 K, Frau Em. Friedrich 1 K, 
die Ilerren Dr. G. Fantl 1 K, K. Haller 1 K, lleinr. Witrzenz 1 K). — Zu- 
sammen 186 l i 

ii. B-Klasse. Die Schiller: P o l l a k  F r i t z  13 K (Herr Dr. Gustaw Pollak 1 K,
Frilul. Stef. Frisa 1 K, Herr Theod. Pollak 3 K, Frau Ella Pollak 6 K, der Sammler
2 K), Wagner Ernst 19 K (Die Ilerren Dr. Rich. Hradetschny 2K, K. Herliczka 5 K, 
Franz Lonna 5 K, Dr. Val. Barta 5 K, Frau Mitzi Lonna 2 K). — Zusammen 32 K.

III. Klasse. Die Schiller: Ko z d a s  E r w i n  21 K (Die Ilerren Fr. Kozdas 1 K, 
P. K. Tesarćik (i K, Dr. N. Ileeb 1 K, J. Erben 1 K, F. Krilla 1 K, D. ćerny 1 K,
A. Krischtan 1 K, Joh. Poncza 1 K, P. Broda 3 K, P. Dulawa 2 K, E. Kohn 1 K,
Frau Mar. Heller 2 K), Michalik Jos. 2 K 80 h (Die Ilerren Jos. Michalik £0 h, J. 
Boruta 1 K, P. Kaleta 60 li, Joh. Mendrok sen. 40 h, Joh. Mendrok jun. 30 Ii), 
Schulz Richard 10 K 60 h (Frau Mar. Gazda 2 K. Frau V. Hoschek 2 K. Frau E. 
Wandrey 1 K, Herr Gust. Christianus 1 K, Erau Em. Czerny 60 h, die Ilerren P. 
Schlauer 1 K, Rudolf Prasnowski 1 K, Frau Fr. Kuznik 1 K, der Sammler 1 K),
Seemann Otto 50 K (Die Ilerren Em. Lenoch 1 K, Dr. H. Ilinterstoisser 4 K, Dr.
Fr. Groer 2 K, Dr. Walt. Karell 2 K, Fr. Jarosch 3 K, Joh. Struhal 2 K. Frau Em. 
Kametz 3 K, Frau B. Weber 2 K. Frau J. Rudel 2 K, Frau N. Berger 1 K. die 
Ilerren L. Kallina 2 K, Ed. Raschka 1 K, N. N. 1 Iv, Willi. Kutzer 2 K, Frau M. 
Scliijn 1 K, die Ilerren W. Zemann 2 K, Fr. Schulz 1 K, Dr. K. Źaar 2 K, Ant. 
Zatzek 2 K, Frau K. Hiittner 2 K, die Ilerren K. Zimmermann 2 K. Fr. Bartha 1 K, 
Frau Kar. Pohlner 1 K, Frau M. Pluhaf 1 K, Herr Dr. R. Bukowski 2 K, Teschner 
Yolksbank 2 K, Frau A. Schón 1 K, Frau Ella Seemann 2 K), Siersch Childebert 
13 K 50 h (Herr G. Cieślar 2 K, Fraul. Malw. Schindler 1 K, Ad. Schindler 1 K, 
BI. Siersch 50 h, Ade Siersch 50 h, Dora Siersch 30 h, die Ilerren Karl Friedrich 1 K, 
Joh Wojnar 1 K, Frau Em. Friedrich 50 h, die ilerren Ed. Mitter 1 K, M. Dalf 1 K, 
Alb. Kovah'k I K, Kam. Siersch 1 K, Flora Siersch 50 h, der Sammler 1 K 20 h), 
Tćtelis Josef 5 K 60 li (Die Ilerren Jos. Statter 1 K, Rud. Jauernig 50 h, W. Forster
50 h, N. Munk 60 h, N. N. 1 K, N. N. 1 K, E. Munk 1 K). Trombik
Franz 40 K 60 h (Die Ilerren Aug. Zugger 1 K, Wal. Doliński 1 K, Fr. Ilaugwitz



Die Direktion toidmet den hoclilierzigen Grundern der Sti- 
pendienstiftungen dankbare Erinnerung und driickt zugleich allen 
Wohltatern, Freunden und Gónnern der Anstalt im Namen 
dieser den warmsten Bank ans und bittet, der armen, fleifiigen 
und wohlgesitteten Gymnasiasten aucli fernerliin mit werktatiger 
Liebe z u gedenken.

V. Zur Kórper- und Schulgesundheitspflege der studierenden
Jugend.

Die Yorkehrungen waren dieselben wie in den friilieren Jahren. 
—" Der Gosnndheitszustand der Schiller war im ganzen befriedigend. Beleh- 
rungen iiber die Zahnpficgo erhielten die Schiller im naturwissenschaftliehen 
Unterrichte.

2 K. Jos.. Kokotek 1 K, Ad. Kraus 40 h, Andr. Fuohs 1 K, Ad. Steiner 60 h. Em. 
liamelmayer 1 K, A. Kroczek 1 K Prilisaner 1 K, Korb. Korzinek 1 K, Dr. P. 
Jllawatscli 1 K, II. Braumtiller 1 K, E. Claus 1 K, Dr. An. Hnatyszak 1 K, Pr. Jor- 
<lan 1 K, Otto von Seiller 1 K, J. Lamche 1 K, Ferd. Staffa 60 k, Willi. Heinrich 1 K, 
Al. U.\a 1 K, N. Wetscherek jun. 50 h. P. Trombik 50 h, Joh. Wania 60 h, H. Stroli-
mayer 1 K, Joli. Kagnus 1 K, llud. BreB 1 K, Fr. Muller 60 h, Gust. Marki 50 h,
Jos. Nemetz 1 K, .lob. Blaheta 50 h, Fr. Mikulaschek I K. Joh. Korner 1 K, Jos. 
Bolim 50 h, Art. Khuns, 1 K, Eug. Pichler 1 K, Dr. P. Blank 1 K, Ad. Neschelt
1 K, Fr. Tragner 50 h, Lud. Hantsch 1 K, Osk. Jordan 1 K, W. Kaschnigg 50 li, 
Wil. Ilofbauer 40 li, Em. Rotter 50 h, Frz. Motzko 1 K, Em. Frieben 40 h, W. Po
korny 40 h, Rud. Mokriscli 60 h), Ziffer Paul 15 K (Die Herren Dr. L. Eichenwald
2 K, 11. Ziffer I K. S. Blumenthal 2 K, Kar. Eisenberg 2 K, A. Schneider 1 K. Jos.
Marek 1 K, N. Ilalm 1 K, Fr. Ziffer 2 K, Jos. Falter i  K, N. Griinkraut 1 K, Ferd,
Falter 1 K). — Zusammen 159 K 10 h.

IV. Klasse. Die Schiller: F o j c i k  J o h a n n  7 K (Die Herren P. Fojeik 1 K, 
Joli. Fojcik 1 K, Ferd. Bruckner 4 K, Math. Lengyel 1 K), Gajdaczek Johann 6 K 10 h 
(Die Herren F. Czeike 40 h, J. Buzek 40 h, J. Cichy 1 K, Ad. Schanzer 50 h, Jos. 
Fussek 40 h, Fr. Motzko 2 K, Fr. Hawlas 1 lv, B. Klein 40 h), Glesinger Eugen 2 K 
50 h (Die Herren Fel. Glesinger 1 K, Ig. SiiB 50 h, Mor. Glesinger 1 K), Hochstetter 
Theodor 17 K (Frau A. Wilhelm 3 K, die Herren N. Wilhelm 2 K, N. Hochstetter 
5 K, Frani. B. Buchholz 3 K, Herr Dr. N. Praetorius u. Gemahlin 4 K), Hyross Emil 
12 K (Die Herren Em. Hyross 6 K, Math. Lengyel 1 K, Rom. Het! 1 K, die Frauen 
Mar. Sator 1 K, Mar. Diitrich 1 K. J. Stonawski 1 K. Hed. Kutz 1 K), Kohn Julius
3 K (Die Herren Em. Kohn 1 K, Dr. Eug. Kohn 1 K, Ferd. Kolm 1 K), Mayer Joset 
43 K (Die Herren Karl Prochaska 10 K, Jos. Klein 4 K, Ad. Hajduk 1 K, Msgn. Joh. 
Sikora 2 K, Fr. Kałuża 1 K, J. Pohlners Nachf. M. Schefczik 1 K, Dr. Ern. Konig 
1 K, Fr. Fulda 5 K, Erzherz. Kameraldirektion in Teschen 5 K. die Herren Gust. 
Mentel 1 K, Willi. Nikodem 3 K, Z. Jendrkiewicz 2 K, Rob. Pawełek 2 K, Joh. 
Skarabella 1 K, R. Mikolasch 1 K, Art. Jirasek 1 K, K. Gorgosch 1 K, Karl Bre- 
winski 1 K), Pustelnik Hans 4 K 40 h (Frau Mar. Pustelnik 40 h, Herr Joh. Pustel
nik 3 K, Frau F. Klaus l K), Smolka Rudolf 17 K 10 li (Die Herren Sim. Rosner
1 K, Jos. Gudricli 1 K, N. Unger 50 h, N. Domes 50 h, N. Halfar 50 h, N. Wiader 
40 h, Jos. Altmann 1 K, Isid. Flach 50 h, Ant. Gritner 50 h, Ern. Kraina 1 K, Joh. 
Peschke 1 K, Ant. Stryz 50 li, Rud. Buszka 50 h, Ak. Dalpas 5 K, N. Ilorzinek 1 K, 
der Sammlcr 1 K). — Zusammen 112 K 10 h.

V. Klasse. Die Schiller: K o b i e r s k i  V i n z e n z  3 K (Die Herren K. Kobierski
2 K, Isid. Kristek 1 K), Kwiczała Josef 7 K (Herr P. Kwiczała 1 K, Frau M. Kwi
czała 1 K, Herr Joh. Kwiczała 1 K, Frau Joh. Kwiczała 1 K, die Herren Fr. Tomala 
1 K, Math. Kwiczała 1 K, Fr. Smelik 1 K), Matuszyński Johann 10 K, Neniczka



Juliann 6 K (Herr J. Ladenbauer 2 K, Frau Mar. Malcher 1 K. Fraul. Mar. Zanibal
1 K, Frau Mar. Boreniok 1 K, Frau Joli. Seemann 1 K), v. Miliich Waither 10 K, 
Praunshofer Fritz 10 K, Roth Jolins G K (Herr Rob. Mittag 4 K, Frau Cliarl. Rotli
2 K). — Zusammen 52 K.

Y. Klasse. Die Schiller: Gwiggner Walter 7 K (Dio Ilerren Ed. Claus 2 K, 
Lud. Elsbacher 2 K, Ant. Gwiggner 8 K), Sikora Josef 9 K (Frau Jenny Mayer 2 K, 
Herr V. Hoffmann 2  K, Frau F. Hoffmann 1 K, die Ilerren Em. Czerweoka. 1 K, Fr. 
Botta 1 K A. Bohaó 1 K. Al. Sikora 1 K), Steffek Rudolf lii K (Die Ilerren P- 
Kaszper 2 K, Jos. Kokotek 2 K, P. Nemetz 2 K, Frz. Obracaj 1 K, Nath. Munk 1 K, 
P. Sikora 1 K. Jak. Borger 1 K, Fr. Krzemień 1 K, P. Steffek 2 K). — Zusammen 29 K.

VII. Klasse. Die Schiller: K a p p e l  K a r l  4 K, Peter Bruno 16 K (Frau Anna 
Franke 5 K, die Ilerren Rud. Knittelfclder 2 K, Art. Springer 1 K, K. Zwieder 1 K, 
II. Poppek 1 K, G. Hanel 2 K, Jos. Bernat 1 K, Cam. Fróhlich 1 K, Frz. Peter
1 K 50 li, N. N. 50 li), Rzihak Alfred 10 K, (Herr Ant. Rzihak (! K, Frau Mar. Rzihak 
4 K), Sniegoń Franz 5 K. (Die Ilerren Eug. Chrobok 1 K, F.d. Chrobok 1 K, lob. 
Ki-istek 1 K, Joli. Chrobok 1 K, Fr. Sniegoń 1 K). — Zusammen 35 K.

VIII. Klasse. Die Schiller: Czempiel Adolf 1 K. Grohmann Max 10 K, Griln- 
baum Erwin 1 K. — Zusammen 12 K.

Vorbereitungsklasse. Die Schiller: Ilollander Arthur 36 K 70 li (Herr N■
Brandstatter 50 li, Frau Anna Konig 1 K, die Ilerren R. M. (?)50h, Ig. Spitzer 50 h, 
Fr. Kutzer 1 K, Ed. Krogler 1 K, S. Altmann 1 K, Otto Fasal 1 K, L. 1’ilzer 50 h, 
Ed. Rasclika 2 K, Ign. Silił 50 b, M. GrilnfeldóO h, .1. Souschek 1 K, Czap u. Zwieder
2 K, R. Ilarth 50 h, K. Sussmann 1 K, Z. Grimm 1 lv, Mor. u. Ad. Fasal 4 K, 
Gottl. Zuckermandel 50 h, B. Goldmann 1 K, K. Hampl 50 li, R. Jauernig 1 K.

N. N. 50 li, ,T. L. Ilolenik 50 li, M. Konigsberger 1 K, .1. Schonberg 50 li, 
Frau F. GroB 1 K, die Ilerren Jos. Polzer 50 h, S. Klebinder 1 K, R. Kapellner 1 K. 
Jos. Nossek 1 K, Frau A. Wach 50 h, die Ilerren Fr. Russek 50 h, Max Rindl 50 h, 
Fraul. Rosa Rotter 50 h, die Ilerren R. Martinami 50 li, J. Huppert 50 h, N. N. 20 h, 
Ernst Fasal 50 h, Fr. Gaida 50 li, E. Spitzer 1 K, ,T. Holliinder 1 K, ls. Schneider 
1 K), Kuznik Karl 10 K (Die Herrcn Sim. Kuznik 2 K, Em. Altmann 1 K, Emil 
Grtinkraut 1 K, Ferd. Falter 1 K, E. Kaśparek 1 K, .1. Pieczka 1 K, L. Warenlianpt
1 K, Jos. Falter 1 K, Raim. Moritz 1 K), Pierniczek Karl 4 K 70 li (Die Frauen 11. 
Weillberger 1 K, A. Pilarzy 80 li, die Ilerren V. Solarczyk 10 h, Osk. Kramarczyk 
80 h, Joli. Frischer 50 h, Mor. Aufriclit 50 li, Kar. Sedlatscliek 1 K), Pierniczek 
Rudolf 2 K 40 h (Die Ilerren Th. Kopy 1 K, Georg Mamica 40 h, Fr. Barta 40 h. 
Joh. WTieronski 40 h, Ferd. Glesinger 20 h), Postelberg Leopold 7 K 90 li (Herr K. 
Postelberg 2 K, Familie Volkmer 2 K, Herr N. Stefan 40 h, Frau Iled. Kienel 1 K, 
Frau Jos. Drischel 1 K. die Ilerren Sieg. Wechsberg 1 K, N. Benirsclika 50 li), Singer 
Josef 15 K 40 h (Die Ilerren R. Krisch 1 K, Fr. Bernard 1 K, N. N. 50 h, Ed. W. 
50 h, F. K. 50 h. L. L. 1 K, N. N. 20 h, N. N. 10 h. .1. R. 10 h, Frau A. Konećny 
40 h, Herr Alf. Frankel 50 h, F. P. 40 h, Frau N. Gold 50 h, die Ilerren W. Zima
2 lv, W. Zemann 1 K, K. Bayer 1 K, N. N. 50 li, Herr Al. Ruff 1 K, Herr G. J. 
Heuermann 50 li, ? 50 li, die Ilerren W. Forster 50 h, K. Pfeifer 1 K, S. Pilch 50h, 
II. J. 20 h). — Zusammen 77 K 10 h.

**) I. B Klasse. Der Schiller Schrótter Leo 7 K 40 h (Die Ilerren Otto Hirschen- 
hauser 1 K, Natli. Nelken 50 li, H. Krawczyk 40 h, A. Sojka 60 h, N. Moskwa 50 h, 
Ad. Deutsch 1 K, II. Bernatzik 1 K, Joh. Schonthal 50 h, Pr. Rotter 1 K, V 50 h, 
N. N. 40 h).



1 . J u g e n d s p i e l e .  Die Leitung der Jugendspiele war in diesem 
Jahre im Herbst dem Professor Dr. Pranz S i g m u ud und im Sommer dem 
Supplenten Josef P e s c h o k anvertraut. Es wurde auf dem, vou der Erzherzog 
Friedrichschen Kamoraldirektion zur Vorfusruna: grestellten Platze im Herbst und 
im Sommer von 3 —5 Uhr, bozw. 4 bis 6 Uhr nachmittags an jedem Freitag 
gespielt. Einzelne Gruppen von Schiilern iibten das FuBballspiel auch an 
anderen Tagen der Wocbc. Die Zaiil der Spieltage, die im Sommer lei der 
durch die Ungunst der Witterung sehr yermindert wurde, betrug 13, die 
Zahl der Toilnehmer ist aus der folgenden Tabelle zu ersehen.

T a g
r ś I. A I. B II. A II. I! i i i . IV. v. VI. VII. VIII.

25. Sept. — 19 18 17 1 1 18 14 i i 9 — 1
2. Okt. *20 21 23 17 17 12 13 4 2 -

9. „ 17 19 21 19 22 9 9 12 5 —
16. — 18 17 18 21 1 1 IG 8 16 4 —
23. „ 22 21 18 12 20 21 14 5 1 3 ■
30. „ — 16 20 19 18 14 17 20 8 3 —

6. Nov. — 2-1 18 15 15 17 18 17 12 9 2

13. „ — 17 21 ni 22 21 12 8 13 o —
20. „ — 21 19 21 14 9 24 12 14 — i
21. Mai 9 6 9 6 1(1 23 13 8 5 3 —
11. .Juni 9 11 12 10 6 12 15 2 3 2
18. „ 5 13 11 13 6 18 16 5 8 i 1
25. „ o t 5 7 2 9 6 1 — —

Uberblick iiber die Schiilerausfluge.
Der 3. Juni war ais Direktionstag freigegeben und wurde zu Schul-O  O  o

ausfiiigen unter Fiihrnng der Professoren beniitzt.

Fiihrung, Klasse, Schiilerzahl Z u r l i c k g e l e g t e r  W e g Marsclizeit
(Stunden)

Branny, V.-K1., 14 Bistritz. Cir. C z a n t o r y .  Ustroń G
Orszulik. I. A. 23 Friedland, Lisssi  31 o r a ,  Friedland 5 1 „

liill, I. B, 23 Friedland, S.issil  H o r a ,  Friedland 57»
Dr. Fleischm ann, II. A, 25 Friedland, U s s a  H o r a ,  Friedland 57*

Linhart, 11. B., 22. Lobnitz, l i a a s i t z c r  P J a t t e ,  Bielitz 7
Peschek, III., 38 Trzynietz, J a w o r o w y ,  Kopicą,

Przyslop, Kameral-Ellgoth, llnojnik 8
Dr. Kirchmaun, IV., 37 Mosty, Skałka, KI. Polom, Gr. Polom,

W e ilE  K re i iz „  Kzeczicatal, Schanzen 7 7*
Dr. Czerwenka, V., 36 Bistritz, G r .  C z a n t o r y ,  8tośek, 8

Jablunkau
Pietsch, VI., 23 Lobnitz, K a m i t z c r  P l a t t e .  Bielitz 5
Voigt. VII.. 26. Ernsdorf, Klimczok, K l e i a e n t i n e n -

l i i i t te ,  Bielitz
Dr. Streinz, VIII. 15. Bistritz, b i e d e k ,  Bistritz (Nacli- 

m ittagsa ustlug)
3



3. B ad  en und S c l i w i m m e n .

1 I. A | I. B II. A II. B | III. .IV. v - VI. VII. VIII. Summę

! Z ahl der .Schiiler. . . . 21 25 25 23 4 0 ' 39 40 25 27 10 290

H ievon badeten  lcalt . . 23 ’2*2 23 23 4 P 39 38 25 27 16 26( i

| D a ru n te r Scliw im m er . .
i

11 9 12 10 3 6 1 33 32 21 22 15 201

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

I. A I.K II. A II. B III. IV. ! v . 1 V1- |v n . VIII. Summę

Zahl der S ch ille r. . . . 24 25 25 23 4G1 39 40 25 °7 16 305

H ievon w aren E islśiu fer. 12 17 18 15 33 28 26 23 18 13 203

R a d f a h r e r ....................... 1 5 3 11 20 17 15 15 6 95 i
I

VI. Kundmachung fur das Schuljahr 1909/10.
a) Yerzeichnis der fu r  das Schuljahr 1909/10 von den Schulern 

ammchaffenden Lehrbiicher.
lin Scliuljahre 1909/10 konunen folgende Lehrbiicher und Lehrmittel zur 

Yerwendung, wohei  b e me r k t  wird,  d a 1S der Gebraucl i  a n d e r e r  ais  
d e r  u n t e n  a n ge  g e b e n e n A uf  l agen durchaus  nicht  g e s t a 1 1  e t i st .

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

a) Katholisch: I. u. 1L Klasse: GroBer Katechismus der kathol. Religion
Im k. k. Schulbiicher-Verlage. 190G. — 111. KI. Dr. Theodor Deimel
Altes Testament, Wien, Pichlcr 1906. Dr. Eranz Fischer, Lehrbuch der 
Liturgik, Wien, Meyer, 1904. •— IV. KI.: Zetter, Geschichte der gottl.
Offenbarung des Neuen Buudes, 1. und 2. Aufl. —  V. KI. : Wappler, 
Lehrbuch der kath. Religion, 1. Teil, 9. Aufl. — VI. KI.: Wappler, 
Lehrbuch der kath. Keligion, 2. Teil, 8 . Aufl. 4— VII. KI.: Wappler, 
Lehrbuch der kath. Religion, 3. Teil. 7. Aufl. — VIII. KI.: Engelbert
Ilora, Kirchengeschichte, Wien, Pichlcr 1907.

b) Evangelisch : I. u. II. Klasse: Biblischo Geschichte fur Schulen und 
Familien, 400—422. Auli. — III. und IV. KI.: Palmer, Der christliche 
Glaube und das christliche Lebeh, 1 1 . Aufl. — V.— VIII. KI.: llagenbach, 
Leitfaden zurn christlichen Religionsunterrichte fur die oberen Klassen 
lioherer Lehranstalten, durchgeselien und teilweise uingearbeitet von D. S. M. 
Deutsch. Leipzig. S. Hirzel. 9. Aufl. —  I.— IV. KI. : Buchrucker Karl, 
Dr. Martin Luthers Kleiner Katechismus in Fragen und Antworten. 108. Auli.
— V. — VIII. KI.: Sclmlbibel, Die Bibel im Auszug fur die Jugend.
Bremische Bibelgesellschaft. 6 . u. 7. Aufl.

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



Lateili.
I .— VIII. Klasse: Goldbacher, Lateinische Grammatik. 5 .— 9. Aufi., 

in der I. u. II. Klasse nur 8 . u. 9. Aufl. — I. KI.: Nalirhaft, Lateinisches Ubungs- 
buch, 1 . Teil, 6 . u. 7. Aufl. — II. KI.: Nalirhaft, Lateinisches Ubungsbuch,
2. Teil, 5. Aufl. — III. KI. : Nahrhaft-Ziwsa, Lateinisches Ubungsbuch,
3. Teil, 3. Aufl.; Golling .)., Chrestomathie aus Cornelius Nepos u. Q. 
Curtius Rufus. 2. Aufl., Wien, llblder. — IV. KI.: Nahrhaft-Ziwsa, Sammlung 
latein. Ubungsstiicke, 4. Teil, 3. Aufl. ; C. Julii Caesaris commentarii de bello 
Gallico. Yon Ignaz Prammer, Wien-Prag, 1906. 9. Aufl. — IV. und V. KI.: 
Sedlmayer, Ausgew. Gedichte des P. Ovidius Naso, 6 . — 7. Aufl. - 
V.—VIII. KI.: Sedlmayer-Scheindler, Lateinisches Ubungsbuch fiir die oberen 
Klassen, 3. u. 4. Aufl. — V. KI.: Titi Livii ab urbe condita libri I. II. XXI.  
XXJI. Von Zingerle-Scheindler. 6 . u. 7. Aufl. -— VI. KI. : 1 . C. Sallustii Crispi 
belluin 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, cd. II. Nohl, Wien, Tempsky, 3. Aufl. — VI. und VII. KI.: 
P. V ergi li i Maronis carmina selecta. Von Josef' Golling. 3. Aufl. —
VII. KI.: Cicero: pro Milone, cd. Nohl. 2. Aufl. — Cicero: pro Arcliia
poeta, cd. H. Nohl, 3. Aufl. — Cicero: Laelius de amicitia, ed. Th. Schiche. 
2. u. 3. Aufl. — VIII. KI.: 1. Weidner, Tacitus’ historische Schriften in
Auswahl. 1. Teil, Text, 2. Aufl. 2. Q,. lloratii Flacci carmina. Von Johann 
Huemer, 6 . u. 7. Aufl. — IV.— VIII. KI. : Stowasser, Lateinisch-deutsches 
Schulwortcrbuch.*)

Griechisch.
111.— VI11. Klasse: Curtius v. Hartel., Griecli. Scliulgrammatik. Bearbeitet 

von Weigl 24., 25. u. 26. Aufl. — III.—VIII. KI.: Sclienkl, Griecli. 
Elemontarbuch, 19.—21. Aufl. -— V. u. VI. KI.: 1. Sclienkl, Chrestomathie 
aus Xenophon, 13. u. 14. Aufl.; 2. Homers liias von A. Th. Christ. 
2 . —3. Aufl. — VI. KI. : August Scheindler, Herodot, Auswahl fur den 
Schulgebrauch, 1 . Teil, Text. 2. Aufl. —  VII. KI.: Ed. Bottek, Ausgewahlte 
Reden des Demosthenes, fiir den Schulgebrauch herausgegeben. — VII. u.
VIII. KI.: Homers Odyssee von A. Th. Christ, 1. —4. Aufl. — VIII. KI.: 
1 . Platons Apologie des Sokrates und Kriton von A. Th. Christ; 2. Sopho- 
kles’ Aias ed. Schubert, IlUter. — V.— VIII. KI.: Benseler-Kaegi, Griechisch - 
deutsches Schulworterbuch.*)

Deutsch.

I.—IV. KI.: Spengler, Deutsche Scliulgrammatik fiir Mittelschuleu,
Wien, Schulbiiehemerlag. — VI. KI.: Willomitzer, • Deutsche Grammatik, 
6 . 12. Aufl. — I. KI.: Bauer-Jelinek-Streinz, Deutsches Lesebucli, 1 . Teil.
— U. KI.: Kummer und Stejskal, Deutsches Lesebucli, 2. Teil, 7. Aufl.
— III. KI.: Kummer und Stejskal, Deutsches Lesebucli, 3. Teil, 5. Aufl.
— IV. KI. : Kummer und Stejskal, Deutsches Lesebucli, 4. Teil, 5. Aufl.
— V. KI.: Bauer-Jelinek-Streinz, Leitfaden der deutschen Literatur-
geschichte f. osterr. M. Sch. 1 . Teil. Wien, Schulbucher-Yerlag. Das Lese-

*) Die Anschaffung dieses Wórterbuches wird empfohleu.



buch wird spiiter bekanntgegeben werden. — VI. KI.: Kum mer und Stejskal, 
Deutsches Lesebuch, VI. Teil. A-Band (mit mittelhochdeutschen Texten),
8. Aufl. — VII. KI.: Kuramer und Stejskal, Deutsches Lesebuch, VII. Teil, 
6. Aufi. — VIII. KI.: Kutnmer und Stejskal, Deutsches Lesebuch, VIII. 
Teil, (i. Aufl.

Geograpliic und Geschichte.

I. Klasse: Ileiderich, (isterreichische Schulgeographie, 1. Teil 2. u. 3. 
Aufl. II. u. III. KI.: Dasselbe, 2. Teil., 2. Aufl. II. KI.: Wein- 
gartner, Lehrbuch der Geschichte fur die Unterstufe, 1. Teil: Das Alter- 
tum. 2. A ufl.—  III. KI.: 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. KI: Hannah, Vaterlands- 
kuude fur Unter-Gymnasien. 12. u. 13. Aufl. — V., VI. und VIII. KI. : 
Hannak, Geschichte des Altertuins fur Obergyinnasien. 7. Aufl. —
VI. KI.: Hannak, Geschichte des Mittelalters filr Obergyinnasien. 6 .— 7. 
Aufl. —  VII. KI.; Hannak, Geschichte der Neuzeit fiir Obergyinnasien. 
fi.— 8 . Aufl. — VIII. KI. : Hannak, Ósterr. Vaterlandskunde fiir die
oberen Klassen, 13.— 15. Aufl. — I.— IV. KI.: Kozenn, Heidrich-Schmidt 
Geogr. Atlas f. M. Wien, Holzel. 40. u. 41. Aufl. — VIII. KI.: Stielers 
Schulatlas. Neubearbeitet von Dr. Hermann Berghaus. Ausgabe fiir die 
iisterr.-ung. Monarchie. 72. Aufl. —  II. VII. KI.: Putzger, Historisclier 
Schulatlas. Wien, Picliler, 24.— 28. Aufl. —  VIII. KI.: Kiepert, Atlas 
antiąuus. 12 Karten zur alten Geschichte. 6 . Aufl.

Mathematik.

I. Klasse. Die Lehrbiicher werden zu Beginn des hSchuljahrs bekannt- 
gegeben werden. Ii. Klasse: Mocnik-Neumaun, Lehrbuch der Aritlunetik fiir 
Uutergymnasien. 1. Abt., 36.— 39. Aufl. — II.— IV. KI. : Hocevar, Lelir- und 
Ubungsbuch dej: Geometrie fiir llntergymnasien, 4. — 8 . Aufl., iu I. u. II. 
KI. nur fi.— 8 . Aufl. — III. und IV. KI.: Mocnik, Lehrbuch der Aritli- 
inetik fiir Untergymnasien, 2. Abt., bearb. von Neumann. 27.— 29. Aufl. —  
V.— VIII. KI.: MoCnik-Neumann, Lehrbuch der Aritlimetik und Algebra fiir 
Obergyinnasien. 27.— 30. Aufhagc. — V .—VIII. KI. : II oćevar, Lehrbuch 
der Geometrie fiir Obergymnasien, 3.-—G. Aufl., in Vr. und VI. KI. nur
5. u. 6 . Aufl. — V. — VIII. KI.: Heis, Sammlung von Beispielen und 
Aufgaben aus der Aritlimetik und Algebra. Ausgabe fiir Osterreieh. 2.— 4. 
Aufl. — VI.— VIII. KI.: Adam, Taschenbueh der (fiinfstelligen) Logarithmen 
fiir Mittelsehulen.

N atuiw issenscliaftcn.

I. u. II. KI. : 1 . Pokornys Naturgeschichte des Tierreiches. VonLatzeI u. Mik. 
27. u. 28. Aufl, Ausg. B. 2. Pokornys Naturgeschichte des Pflanzenreiches. 
23. und 24. Aufl. Ausg. B. — III. KI.: Griinzer, Grundrifi der Natur- 
geschichte des Mineralreichs. 1 . Aufl. 190fi. — 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 fur die oberen Klassen 
der Mittelsehulen, 3. Aufl, — VI. KI.: Graber, Leitfaden der Zoologie



fur Obergymnasien, I. u. 5. Aufl. — VII. u. VIII. KI.: Rosenberg, Lehr- 
bucli der Physik fiir die oboren Klassen der Mittelschulen, Ausg. fi i r Uym- 
nasien 3. u. 4. Aufl.

Philosopliisclie Propiideutik.
VII. Klasse: Lindner-Leclair, Lehrbnoli der allgemeincn Logik, 3. u. I. 

Aufl. —  VIII. KI.: Lindner-Lukas, Lebrbueh der Psychologie. 2. Aufl.

B. L e h r b i i c h e r  fi ir d i e  w a h l f r e i e n  Lel i  r fil cli er.

Polnischo Spraehe.
I. Abteilung (fur Deutsche): A. Popliński, Elementarbuch der pol- 

nischen Spraehe fiir den Schulgebrauch und zum Selbstunterricht. 19. Aufl. 
— II. Abt.: Fr. Pruchnicki i Joz. Wójcik, Wypisy polskie dla klasy I. szkół 
gimn. i realn. 4. Aufl. — III. Abt.: 1. Pruchnicki i Joz. Wójcik, Wypisy
polskie dla klasy II. szkół gimn. i realn. 2 . Konarski, Zwięzła Gramatyka 
języka polskiego. — IV. Abt . : Tarnowski i Pruchnicki, Wypisy polskie dla 
klas wyższych szkół gimn. i realn. Część druga.

Bolimiscli.
I. Abteilung: Charvat, Lehrgang der bohm. Spraehe fiir deutsche 

Mittelschulen. I. Teil, 2. und 3. Aufl. — II. Abt.: Cbarvat, Lehrgang der 
bohmischen Spraehe fiir deutsche Mittelschulen. II. Teil, 3. Aufl. — III. Abt.: 
Schober, Bohm. Lesebuch fur die Oberklassen deutscher Mittelschulen.

Franzosisch.
I. Kurs: Potter und Alscher, Lehrgang der franz. Spraehe fiir Real- 

schulen und Gymnasien. I. u. II. Teil. Ausg. B.

Stenograpliie.
I. u. II. Kurs: Grimm, Lehrbuch der Gabelsbergerschen Stenograpliie 

I. und II. Teil.

b) Die Aufnahrne der Schiller betre(fend.

i .  Fur die Aufnalimsprufungen zum Eintritte iu die I. Klasse sind 
zwoi Termine bestimmt:

Der e r s t e  fiillt auf den 9. Juli 1. J. Die E i n s e li r e i b u n g der 
sieli zu diesem Termine meldcnden Schiiler findet am 8 . Juli (Donnerstag), 
von 3 bis 5 Uhr nachmittags und am 9. Juli (Freitag) von 8 bis 9 Uhr 
yormittags, in der Direktionskanzlei statt. Der z w e i t e  fiillt auf den
16. Septomber 1. J. (Donnerstag). Die E i n s c h r e i b u n g  der sieli zu 
diesem Termine ineidenden Schiller findet am 10. Septomber, von 8 bis 10 
Uhr yormittags, in der Direktionskanzlei statt.

Zu j o d e m dieser Termine wird iiber die Aufnahrne d e f i n i t i y  out - 
schiedon. L a u t  E r l a s s e s  des  h o h e n  k. k. M i n i s t e r i u m s  fiir 
K u l t u s  und U n t e r r i c l i t  v o m 2. J i i n n e r  1886, Z. 85, is t  e i ne  
W i e d e r h o l u n g  der Auf na l i  m spr i i fung in d e m s e l b e n  Jahre ,



se i  es  an d e r s e l b e u  o d e r  an e i n e r  a n d e r e n  M i 1 1  e l sc l i  u 1 e, un- 
zulassig.

Demnach diirfen sieli Schiller, denen infolge des ungiinstigen Ergeb- 
nisses der Priifung die Aufuahme in die I. Klasse versagt worden ist, filr 
dassolbe Scliuljalir nicht mehr an einer anderen M i t t e l s c h u l e  zur Auf- 
nahmspriifung fur die 1. Klasse melden. Im Falle der Ersclileicliung der 
Aufuahme werden sie nachtraglich ansgewiesen.

Alle Schiiler, welche in die I. Klasse eintreten wollen, haben an den 
oben festgesetzten Tagen (8 ., 9. Juli, 16. September), von ihren Eltern oder 
dereń Stellvertretern hegleitet, zur Einschreibung zu erscheinen und dem 
Direktor vorzulegen :

1. Zwei yollstandig ausgefiillte und voti ihren Eltern oder Vormiindern 
unterzeiclinete Nationale (Standeslisten), dereń Vordruckhlatter beim 
Schuldiener (a 4 h) kauflich sind; — 2 . den Tauf- oder Geburtsschein 
ais Beleg, dafi sie das 10. Lebensjahr vor Beginn des Schuljahres sclion 
Yollendet haben oder nocli in dem Kalenderjahre, in das der Beginn des 
Schuljahres fallt, vollenden; A l t e r s d i s p e n s  i st  v 6 11 ig a u s g e s c h l o s s e n ;
—  3. die Schulnachrichten, heziehungsweise das Frequentations- oder Ent- 
lassungszeugnis aus der Volksschule, welches die Noteir ans der Religions- 
lelire, der Unterriclitssprache und dem Rechnen enthalten muB. Die aus 
der Biirgerschule kommeuden Schiller haben das letzte Semestralzeugnis 
beizubringen.

Jeder neueintretende Schiller bat einc Aufnahmstaxe von 4 K 20 li 
zu entrichten; ferner ist sowolil von den neueintretenden ais auch von den 
dem Gymnasium bereits angehoretiden Schiilerii ein Lehrmittelbeitrag von 
2 K 10 h und der Betrag von 60 h zur Deckung der mit dem Betriebe 
der Jugendspiele yerbundenen Auslagen zu erlegen.

Die so eingeschriebenen Schiller yersammeln sieli Ereitag, den 6 . Juli, 
heziehungsweise Donnerstag, den 16. September, mit Sclireibreąuisiten yersehen
—  das linierte Papier ist beim Schuldiener erhaltlich — um 9 Uhr vor- 
mittags im Lehrzimmer der I. B-Klasse, wo sodann die schriftliclie Priifung 
aus der deutschen Sprache und dem Rechnen stattfindet. Yon 1 1 Uhr an 
wird die miindliche Priifung yorgenommen. Das Ergebnis der Priifung wird 
sofort nacli yollendetem Priifuugsakte hekanntgegeben.

Bei der Aufnahmspriifung fiir die I. Klasse werden folgende Eor- 
derungen gestellt: a) Eertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschen 
Sprache und eventuell der lateinischen Schrift, Keuntnis der Elemente der 
Eormenlelire der deutschen Sprache, Eertigkeit im Analysieren ciulach be- 
kleidcter Siitze, Bekaimtschaft mit den Regeln der Ortliograpliie und richtige 
Anwendung derselben beim Diktandoschreiben; b) IJbung in den vier 
Grundreclinungsarten in gauzen Zahlen; c) auCerdem haben diejenigen 
Schiiler, welche nicht in der VolksscliuIe unterrichtet worden sind oder in 
einer solclien aus der Religionslehre nicht die Notę „gut“ oder „sehr gut“ 
erhalten haben, in diesem Lehrgegenstande jenes Mali von Wissen nachzu- 
weisen, welches in den ersten vier Jahrgangen der Yolksschule erworhen 
werden kann; d) die miindliche Priifung aus der Unterriclitssprache und 
dem Rechnen wird jedem Schiiler erlassen, welcher seine Reife in diesen 
Gegenstanden bei der schriftlichen Priifung durch mindestens g ut e  
Leistungen und im Yolksschulzeugnisse mindestens durch die Notę „gut“



dargetan bat; ej sind in einem Prilfungsgegenstande die Zeuguisnoten und 
die Zensur aus der scliriftlicben Prtifung entscbicden unglinstig, so wird 
der Schiller zur miindliclien Priifung nicht zugelassen, sondern ais unreif 
zuriickgewiesen.

II. Diejenigen Schiller, welche sieli, o l ine  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  Uber  das  II. S e m e s t e r  de s  S c h u l j a h r e s  1908/9 zu 
besitzen, um die Aufnahme in eine lńibere (II.— VIII.) Klasse bewerben, 
haben sieli ebenfalls einer Aufnalimsprtifung aus siłmtliclien obligaton 
Lehrgegcnstanden zu unterzieben. Sio ersclieinen, begleitet von ibren Eltern 
oder dereń Stellvertretern, verselieu mit zwei vollstandig ausgeftillten Natio- 
ualen, dem Tauf- oder Geburtsscheine, a l l e n  ctwa friilier erworbenen 
Studieuzeugnissen, deren detztes die Abgangsklausel aufweisen muB, am 
1 0 . September, vormittags zwisclien II und 12 libr, in der Direktionskanzlei. 
Die Priifung fiir ilire Aufnahme — schriftlicli und miindlicli — findet am
17. September statt. Die gesetzliche Priifungstaxo bctriigt 24 K und ist vor 
der Priifung zu erlegen.

III. Die Einsclireibung derjonigen Scliiiler, die mit einem staats- 
giiltigcn Zeugnis eines a n d e r e n  Gymnasiums iiber das II. Semester des 
Schuljahres 1908/9 yerseben sind und sich liier fiir die I .—VIII. Klasse 
melden, erfolgt am 10. September zwisclien 1 1  und 12 Ubr. Dieselben 
haben in der Direktionskanzlei zwei rollstiindig ausgeftillte Nationale, die Be- 
statigung der vorscliriftsmaBigen Abmeldung, den Tauf- oder Geburtsscbein 
und siimtlicbe bislier erworbenen Gymnasialzeugnisse vQrzulegcn, ferner den 
Nacbweis der ilmen etwa vcrliehenen Schulgeldbefreiung oder Stipendien- 
stiftung beizubringen. Audi haben die Eltern oder deren Stellvertreter 
personlich oder schriftlicli den Wunseli auszuspreeben, ibren Solin in dieses 
Gymnasium aufgenommen zu sehen 5 ausnabmsweise kijnnen solclie Scliiiler 
audi zu einer Aufnabmspriifung verhalten werdon, fiir welclie jedocli keine 
Priifungstaxe zu entriebton ist.

IV. Die Aufnahme der bis zum Sclilusse des Schuljahres 1908/9 
der Anstalt angehorenden Scliiiler, mogeu sie aufsteigen oder die Klasse 
wiederholen, findet Donnerstag den 17. September um 11 Ubr in den fiir 
ilire Klasse bestimmten Lelirzimmern statt. Die Repetentcn der I. Klasse 
werden. im Lelirzimmer der I. A-Klassc aufgenommen. Dazu haben alle 
aufzunehmendon Scliiiler das letzte Semestralzeugnis und zwei vollstaudig aus- 
gefiillte Nationale, deren Blankette beim Schuldiener zu bekommen sind, 
beizubringen. Spiiter ais an den oben angeśtetzten Tagen werden keine 
Anineldungen angenonmien, es soi denn, (laB die Unindglichkeit der 
reelitzeitigen Annicldung nachgewiesen werden kann,

V. D ie  W i e d e r h o l u n g s -  und N a c h t rag s p rii f u 11 g o n finden 
Donnerstag den 17. September von 8 Ubr friili an in den Lelirzimmern 
jener Klassen statt, in welclie die betreffendeu Scliiiler mieli gut bestandener 
Priifung aufsteigen wiirdcn. Jene Scliiiler, welclie ein Interimszeugnis er- 
balten haben, sind verbalten, dieses bci der Anmeldung zur Priifung dem 
priifenden Professor zu iibergeben.

VI. D ie  A u f n a h m e  der  P r i v a t i s t e n  unterliegt denselben Bedin- 
gungen wie die der offentlicben Scliiiler. Der Lehrmittclbeitrag und die 
Aufnabmstaxe sind gleicli bei der Einsclireibung zu erlegen, der Sclmlgold- 
erlagschein ist jedesmal erst boi der Semestralpriifung vorzuweisen.



VII. Eroffnung des Scliuljahres. Das Schuljahr 1909/10 beginnt am
18. September 1909 mit dem Heiligengeist-Amte, welches um 8 Uhr friili 
abgehalten wird. Die katbolischen 8  cli iii er finden sieli um 73/.t Ulir im Gym- 
nasium in iliren Lehrzimmern ein und werden von da in die Kirclie geftihrt. 
Nacli der Messę kehren die Schiller in das Gymnasium zurtick, wo sieli in- 
zwischen — gegen 9 Uhr —  ihre Mitschuler evangelischer und israelitischer 
Konfession versammelt haben; sodami werden ilmen in ihren Lehrzimmern 
die Klassenvorstande die Disziplinarvorschriften verlesen, erlilutern und den 
Stundenplan diktieren.

Der regolmafiige Unterricht beginnt Montag, den 30. September, 
um 8 Uhr.

Den Eltern auswartiger Schiller wird der wohlgemeinte Rat erteilt, 
i lir o K i n d e r  nur  so lel i  on K o s t l i a u s e r n  a n z u v e r t r a u o n, die. 
es  mi t  der  so w i c h t i g e n  P f  li el i t  d er B eau f si  c h t i gung u n d 
Ub e r wa c h  un g i l i rer  P f l e g l i n g e  go w i s s  en li a f t  n eh men.  Die 
Schule kann den zalilreichen nachteiligen Einfllisson, denen gegenwartig 
die studierendo Jugend ausgesetzt ist, nur d a n n  mit Erfolg begegnen, 
w e nn s ie  in  i h r e n  B e s t r o b u n g e n  vom H a u s e  k r a f t i g  unt er -  
s t ii t z t wi rd.

Naeh den neuen Bestimmungen iiber den Eorienurlaub fiir Mittelschul-
direktoren (Erl. d. Min. f. K. u. U. v. 23. Eebruar 1909, Z. 13.568 und
v. 30. Mai 1909, Z. 14.888) bleibt die Direktionskanzlei vom 22. duli bis
12. September geschlossen. Anfragen in dringenden Eitllen sind in der Zeit
vom 22. Juli bis 5. August unter der Adresse „Iglau, Judengasse 25,
Mahren “ und vom 6 . August bis 10. September unter der Adresse ,,Bergers- 
dorf, Post Schlappenz, Bohmen“ an den Unterzeichneteń zu richten.

T e s c h e n ,  am 8 . Juli 1909.

Dr. Franz Streinz.
k. k. Direktor.



Stundentibersicht nach dem neuen Lehrplan ftir die Gymnasien
in Ósterreich. **)

Lebrgegenstiinde X. II. 111. IV. V. VI. VII. VIII. Summę
i

Religionslehre 2 2 2 2 2 2 2 2 Ki
Deutsche Sprache 4 4 3 3 3 3 3 3 2G

Lateinische Sprache 8 7 6 G l i G 5 5 49
Griechische Sprache - — 5 4 5 r>

4

(r>)
5 28 (29)

Geschichte <■) 2 2 3 4 3 II.Sem.3 20 (19)
Geographio 2 2 2 2 I 1 — — 10

Mathernatik 8 3 3 3 3 3 3 *.) 23
Naturgeschichte 2 2 — .... 3 2

(3) l.Sem. 3
9 (10)

Physik  u. Chemie — — - 3 — II. Sera. 4 13 (14)
1’hilosophische Propil-

deutik — — — — — 2 »> 4
Freihandzeiehnen*) 3 3 2 2 10

Schreiben 1 1
Turnen*) 2 2 2 2 2 2 2 ‘■i IG

27 27 2'.) 29 28 2 8
( 2 9 )

2 8
( 2 9 )

20 2 2 4
( 2 2 0 )

**) Ob Freihandzeiehnen mul Turnen am k. k. Albrecht-Gyrnilasium schon im 
Schuljahro 11)00/10 al.s obligate Filcher gelehrt werdeu, wird za Heginn des neuen 
Schuljahres bekanntgegeben werden.




