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Zur Eroffnung des neuen Schulhauses.

I. Hauptpunkte aus der Geschichte des Teschner
Gymnasiums.

Von k. k. Schulrat Karl Orszulik.

Das k. k. A l b r e c h t - G y m n a s i u m  fiikrt seit dem 15. Juni 1899 
seinen Namen zu Ehren weiland Sr. kai s .  Ho l i e i t  des  d u r c h l a u c h -  
t i g s t e n  H e r r n  E r z h e r z o g s  F.-M. A l b r e c h t ,  des ani 18. Februar 
1895 vorschiedenen Herzogs von Teschen.

Dieses Gymnasium ist im Jahre 1873 durch Vereinigung aus z we i 
his dahin in Teschen bestandenen selbstandigen Staatsgymnasien hervor- 
gegangen: aus dem I. o d e r  k a t h o l i s c h e n  und'dem II. o d e r  evan-  
g e l i s c h e n  k. k. S t a a t s g y m n a s i u m .



A. Das I. oder kathoiische k. k. Staatsgymnasium.
Im Jahre 1674 wurde von den Jesuiten in Tesclien ein Gymnasium 

begriindet, das urspriinglich vier Gram matikal klassen umfafitc. Den Un
terricht versah damals nur ein Lehrer, P. Wenzel Schuttel. Die Schuler- 
zahl betrug 32Ł).

„Im Jabre 1677 wurde, da sieli infolge der Unruhen in Ungarn 
die Frecjuenz merklich vermindert liatte, die Zalil der Klassen auf drei 
beschrankt, welche ebenfalls nur einen Lehrer liatten. Rei diesen drei 
Klassen blieb es bis 1702, wo wieder eine vierte Klasse zuwuchsA

„Im Jabre 1728 wnrdon die von dem Grafen Adam Wenzel von 
T e n c z i n  gestifteten Scbulen der Rhetorik und Poetilc eroffnet und seit- 
dem bestand das Gymnasium aus seebs Klassen bis 1777, von wo ab an 
demselben der Unterricht wieder nur in drei Grammatikal- und zwei 
Humanitatsklassen erteilt wurde, bis es im Jabre 1820 abermals mit seclis 
Klassen ausgestattet ward, welehe Zahl fortan unverandert blieb bis zur 
neuesten Reform der osterreichischen Gymnasien“ (d. i. bis zum Jabre 1848).

„Ris zur Aufhebung des Jesuitenordens im Jahre 1773 war die 
Leitung des Gymnasiums und der Unterricht an demselben ausscblieClicb 
in dessen Handen; nach i lir blieben bis in die crsten Jahre des neuen 
Jabrbunderts, wenigstens zum grofieren Teile Exjesuiten, damit betraut,“ 
unter denen sich besonders der cdle Jugend- und Menschcnfreund, Ehren- 
propst Leopold S c h e r s c h n i k ,  seit 1776 Professor und seit 1788 Prafekt 
des Gymnasiums, reiche Verdienste um seine Yaterstadt Teschen und 
namentlich dureb die Besrriinduna: der nocb beute seinen Namen filii- 
renden Bibliothek und des damit in Verbindung stelienden Museums so
wie Naturalien- und Kunstkabinetts (1806) ein unsterbliches Andenken 
erworben bat.

Uber den Lebenslauf und das Wirken dieses hochyerdienten Mannes 
finden wir im Programm des k. k. katholiseben Staatsgymnasiums von 
1853/54 eine sorgfaltige und ausfubrlicbe Ubersicbt von dem proy. Di- 
rektor Dr. Philipp Ga b r i e l ,  der wir folgende wichtigere Daten entnehmen.

Leopold S c h e r s c h n i k  war ais Solin des Stadtsyndikus und sjia- 
teren k. k. Stadtadministrators Johann Anton Schersehnik am 3. Marz 
1747 in Teschen geboron, yollendete hier die Gymnasialstudien in den 
Jahren 1757—1762, absolvierte 1763 und 1764 in Olmtitz die bumanisti- 
schen und pbilosophischen Studien und trat in dem letztgenannten Jabre 
daselbst in den Ordon der Gesełlschaft Jesu. In den folgenden Jahren

Die hier und im folgenden (bis zum Jah re  1851) m itgeteilten Daten sind dem 
„Ersten Program m  des k. k. kath. Gymnasiums zu Teschen am Schlusse des Schuljahres 
1851“, u. zw. dem darin unter den „Schulnachrichten“ vom prov. Direktor Fr. B u d a  I o w s k y  
enthaltenen Aufsatze: ,,Historisch-statistische Nachrichten tiber das k. k. kath. Gymnasium 
in Teschen seit dessen Bestehen“ entnommen.



Iiielt er sieli in verseliiedenen Niederlassungen des Ordens (Brttnn, Prag, 
Eger), mit tlieologischen und anderen Studien besehaftigt, auf.

Nach der Auflosung des Jesuitenordens im Jahre 1773 setzte er in 
Prag die wissenschaftlichen, besonders liistorischen Studien fort, wurde 
1774 zum Weltpriester der Prager Diozese geweiht und wirkte in diesem 
und dem folgenden Jahre ais Bibliothekaradjunkt an der Prager Klemen- 
tinisehen Bibliothek.

177G libernahm L, Scherschnik „aus ubcrgrotSer Vorliebe fiirScblesien, 
sein teures Vaterland'i, die Professur der Rhetorik und Poetik am katli. Gym- 
nasium in Teschen und wirkte in dieser Stellung sieben Jabre. Im .lalire 
1784 wurde er Yorsteher des Graf Tenczinschen adeligen Konviktes2), 
das sieli in dem gegenwartigen Gebaude der Teschner Volksbank, Nr. 4 
der danach lienannten Konviktgasse (Ecke der Silbergasse), befand, und blieb 
es, bis dieses Konvikt im Jabre 1786 aufgelassen und die Interessen des 
Stiftungskapitals in die noch heute am k. k. Albrecht-Gymnasium be- 
stehonden Graf Tenezinschen Stipendien umgewandelt wurden.

Am 18. Janner 1787 zum Prafekten des katholischen Gymnasiums 
ernannt, wirkte Scherschnik in diesem Amte segensreich bis zu seinem 
am 21. Janner 1814 plotzlich durch einen Schlagflufi yerursacbten Tode.

Damit sind aber Scherschniks Yerdienste noeh keineswegs erschopft.
Ais Karl Freiherr von Cs e l e s t a  im Jabre 1794 das adelige Kon- 

vikt in Teschen erriebtete, berief er Leop. Scherschnik zu dessen erstom 
Yorsteher.

,,Im .lalire 1782 leitete er unentgeltlich den ersten Bau des k. k. Gym
nasiums. 3)

„1783 fiihrte er unentgeltlich den Bau der Gymnasialkirche mit 
1740 tl. aus. Er gab aus Eigenem eine Summę von 3000 11. dazu, indem 
er die Kirche mit einem Turme und diesen mit Glocken und einer 
Schlaguhr versah.“

„1789 brannte am 6. Marz die Stadt Teschen ab. Er besorgte 
abermals die Herstellung des Gymnasialgebaudes und der Gymnasialkirche. 
Zugleich leitete er fur die Stadt Teschen die Abtragung der drei Stadt- 
tore, den Bau des Elisabethinerinnenklosters, des Kathauses, des Malz- und 
Briluhauses, der Schiefistattc. ”4)

2) Von Adam Wenzel Grafen von Tenczin, Erbliorrn auf Koy, Zamar.sk, Petrowitz, 
Konskau, Bobrek und Kostkowitz, Landeshauptm ann des Herzog^tums Teschen, am 11. Ok- 
tober 1727 errichtet und dem Orden der Gesellschaft Je su  iibergoben.

3) D. h. den Bau des gegenwartigen Gebiiudes der Scherschnikbibliothek und des 
Scherschnikmuseums. Bis dahin befand sieli das Gymnasium in dem Ordenshause der 
Jesuitcn in der lieutigen Silbergasse, wo auch das Graf Tenczinsche Konvikt sich befand 
(sieh die obigen Zeilen).

ł'i In der heutigen LastenstraJSe.



„1802 ftthrte cr den Neubau des jetzigen k. k. katholischen Staats- 
gymnasiums5) nack eigener Angabe und groGenteils aus eigenen Mitteln 
aus, indem ihm ans dem Studienfonds bloB ein Betrag von 8000 fl. an- 
gewiesen wurde. Die innere Einriclitung desselbcn, mit den 32 Olgemalden 
aus der Lebensgeschiełite des heil. Aloysius0), liefi er ganz auf eigene 
Kosten anfertigen. Der Aufbau des zweiten Stockwerkes wurde im Jahre 
18517) durcli dio energische und umsichtige Yerwondung des k. k. prov, 
Gymnasialdirektors Josef Kr a u l i  im Wegc der Sammlung zu stando 
gebracht. “

Naeli der Erbauung des neucn Gymnasiums kaufte Leop. Scherschnik 
im Jahre 1802 das alte Gymnasialgebaude vom Staate und legte darin 
im .Jahre 1806 aus eigenen Mitteln die nach seinem Namon bonamite 
Bibliothek nebst einer Naturalien-, Milnz- und Raritatensammlung (Schorsch- 
nikmuseum) an, die bis auf don lieutigen Tag bestchen. Die Bibliothek 
war zunachst zur Bentitzung ftir die Lelirer und Schiller des katholischen 
Gymnasiums, aber auch ftir die iibrige Einwohnerschaft Tcse.heus bestimmt.

Diese Btlchersammlung bildote auch bis zum Jahre 1851, mit dessen 
Sehlufi sie 8480 Wcrke mit 12480 Banden umfaCte, die einzige Bibliothek 
fur Lehrer und Schiller des katholischen Gymnasiums.

Daneben befand sich bis zu dem genannten Jahre „im Konferenz- 
zimnier des Gymnasiallehrkorpers eino kleine Sammlung yon iilteren Lehr- 
buchern und einzelnen in den letzten zwoi Scliuljahren angeschafften 
kleineren Werken, dereń Gesamtzahl sich nach dem Inyentar des Gym
nasiums auf 98 Bandę belief. '

Diese Biichersammlung wurde im Laufe des Schuljahres. 1852 'durcli 
mehrere wissenschaftliche Werke yermehrt, so dafi sich mit dem Ah- 
schlusse des Katalogs am 1. Juli 1852 ais Gesamtbestand 152 Werke er- 
gabonb — Diese armliche Bticherzahl bildete den Grundstock zu der 
nacliherigen selbstandigen Bibliotliek des Gymnasiums, die im Laufe der 
Jahre zu einein anschnliohen Umfang angewaehsen ist.

Diese so mannigfaltigen und ausgezeichncten Yerdienste, die sich 
Leopold Scherschnik urn die Erziehung und Bildung der Jugend und 
um seinc Yaterstadt erworbon liatte, fanden auch allseitige dankbarc An-

s) D. h. des Gebaudes in der heutigen Realschulgasse, in dem das katli. Gym- 
nasium bis zum Ende seines Bestehons — bis 1873 — untergebracht war, worauf es 
bis zum Vorjahre die k. k. Staatsrealschnle beherbergte.

6) Diese Gemalde schmiickten die W andę der Korridorc im katholischen Gtym- 
nasium  bis zum Jah re  1871, worauf sie in der Gymnasialkirche an den W anden auf- 
gehiingt wurden, bis sie auch von dort gelegentlich der Renovierung der Kirche im Jahre 
1000 entfernt wurden.

7) Nach dem oben zitierten Program m  von 1851 wurde der Bau im September 
1850 vollendet.



erkennung, clie auch darin ilireu Ausdruck fand, daC ihm Kaiser Franz 
im Jahre 1809 die Wtirde eines Ehrenpropstes und eine goldene Ehren- 
kette vorlieh.

Propst Scherschnik war auch literarisch tiitig. „Von ihm erschienen 
12 gedruckte Werke nebst vielen Aufsatzen fur Journale und einigen 
Manuskripten, zu welchen insbesonders die Geschichte des k. k. katholi- 
schen Gymnasiums von 1674 bis 1800 und die Anfange einer Kirchen- 
geschichte des Fiirstentums Schlesien gehoren.“

Ais die crsten weltlichen Professoren erscheinen in der eben er- 
wahnten handsehriftlichen Gymnasialgeschichte aus dem Jahre 1807 Johann 
Krauschl und Matthias Slavik.

I las Lehrpersonale bestand in den .Jahren 1775 und 1776 nach den 
vorhandenen Amtsbilchern, mit Einschlufi des Prafekten, aus 3, von 
1777 bis 1784 aus 4, von 1785 bis 1790 aus 5 Personen. Im Jahre 
1807 gab es ihrer 7; ebensoviele in den Jahren 1815 bis 1819. Vom 
Jahre 1820 an, in welchem mit 6 Klassen zugleich statt des im Jahre 1807 
angeordneten Fachlelirersystems wiederdas Klassen]ehrersystem eingefiilirt 
wurde, bestand das Personalo bis 1849 aus 1 Prafekten, 1 Katecheten, 
2 Humanitiits- und 4 Grammatikallohreru.

Die Schiilerzahl betrug in den Jahren 1775 bis 1779 durchschnittlich 
100, 1780 bis 1789 durchschnittlich 59, 1790 bis 1799 durchschnittlich 79, 
1800 bis 1809 durchschnittlich 100, 1810 bis 1819 durchschnittlich 135, 
1820 bis 1829 durchschnittlich 199, 1830 bis 1839 durchschnittlich 201, 
1840 bis 1849 durchschnittlich 211 Schiller.

Nach der Reorganisation der osterreichisehen Gymnasien im Jahre 
1848, derzufolge die Gymnasien dureh Anschlufi der bisherigen zwei 
philosophiSchen Obligatkurse von 6 auf 8 Klassen erweitert wurden, 
ein Teil der Gymnasien aber ais vierklassige Untergymnasien bestchen 
sollte, „bewarb sieli auch die Teschner Btirgerschaft urn die Wohltat einer 
yollstandigen Gymnasiallehranstalt, bereit, sowohl die Herstellung der er for- 
derliehen Lokalitiiten ais die Beseliaffung der Lehrmittel auf eigene Kosten 
zu bestreiton. Daraufliin waru mit Ende August 1849 die Eroffnung der
7. Klasse provisorisch bewilligt und diese mit Beginn des Schuljahres 
1849/50 yorlaufig in dem von der Kommune adajttierten ehemaligen 
Prafektenamtszimmer auch wirklich eroffnet. — Die Zahl der Schiller 
betrug am Schlusse des Schuljahres 1849/50 206.“ (Im Jahre 1847 hatte 
sie bereits 240 betragen.)

Um nun auch die Errichtung der VIII. Klasse zu ermoglichen, 
mulite an eine Erweiterung des Gymnasialgebaudes gedacht werden. Die 
Stadtgemeinde beschloC aucli die Erbauung eines zweiten Stockwerkes 
auf dem Gymnasialgebiiude und der Bau wurde auch in der Tat anfangs



Juli 1850 begonnen ; doch sali sich die Gemeinde bei ihren dermaligen 
sehr beschranktenY ermogensyerhaltnissen aufier stande, den Bau fortzusetzen. 
Da war es der damalige provisorisclie Gymnasialdirektor Josef Kraul i ,  
der mit grofier Aufopferung und rastlosen Bemlihungen durcb Samm- 
lungen die erforderlichen Kosten zur Vollendung dea Baues aiif brach te, 
wobei er in wirksamster Weise von dem Keligionslelirer Josef B i t t a  
untersttitzt wurde, der in den nachstfolgenden Ferien nicht nur in 
Schlesien, śondern auch in anderen Kronlandern personlich sehr eifrig mildte 
Spenden sammelte.

So wurde mit Ende September 1850 der Bau des zweiten Stock- 
werkes yollendet und mit Beginn des Schuljahres 1850/51 konnte auch 
die achte Klasse eroffnet werden.

Im Jahre 1851 gab es am katholischen Gymnasium 1 provisorischen 
Direktor, 4 „wirkliche und ordentliche Lehrer‘£ und 7 Supplenten. Die 
Schiilerzahl betrug am Schlusse des Schuljahres 217.

Erwahnenswert ist eine Ministerialverordnung, mitgeteilt durcli den 
Erlali des k. k. schles. Landesschulrates vom 5. September 1851, Z. 1720, 
nach welcher weder Akatholiken in das katholische, noch Katholiken 
in das evangelische Gymnasium aufgenommen werden durften.

Von nun an bis zum Jahre 1871, in welchem die stufenweise Ver- 
einigung des evangeliscken Gymnasiums mit dem katholischen begann, 
zahlte das katholische Gymnasium am Schlusse: 1851/52: 194 offentliche 
Schiller und 3 Privatisten, 1852/53: 182 + 2, 1853/54: 188, 1854/55: 170, 
1855/56: 171, 1856/57: 191, 1857/58: 2128); 1860/61: 256, 1861/62: 
250+ 3, 1862/63: 270+ s, 1863/64: 289+ 3, 1864/65: 314 + 5, 1865/66: 
299+ 7, 1866/67: 303 + 7, 1867/68: 307 + 6, 1868/69 : 299 + 3, 1869/70: 
268 + 8 und 1870/71: 266 + 7.

Der erste Anfang zur Gritndung einer Turnanstalt am katholischen 
Gymnasium wurde im Jahre 1853 mit der Errichtung einer Sonuner- 
turnanstalt gemacht.

Dartiber liest man im Programm dieses Jahres:
„Zur Errichtung einer offentlichen Sommerturnanstalt wurde dem 

k. k. katholischen Gymnasium in Teschen mit Er lali der k. k. schle- 
sisehen Statthalterei vom 12. Dezember 1852 gestattet, ein Dilettanten- 
theater in Teschen aufftihren und den gesamten Ertrag zu dem bezeich- 
neten Zwecke verwenden zu dtirfen. Die Vorstellung desselben fand 
am 20. Dezember 1852 statt und wurde von der verehrten Beviil- 
kerung der Stadt Teschen und ihrer Umgebung mit der lebhaftesten An- 
erkenuung gewiirdigt. . . Die Leitung desselben mit der Stelle des Kassiers 
ubernahm mit der groliten Bereitwilligkeit der k. k. Gymnasiallehrer Flerr

s) Die Program rae von 1859 und 18(10 fehlen.



Alois C z e d i k 9) . . . Gegen Ende Mai wurdo der zur Einrichtung der 
Turnanstalt bestimmte Teil des Gymnasialhofraumes planiert; nacli Pfingsten 
das Turngeriist aufgestellt, eine yerschliefibare Ankleide- und Depositen- 
kammer fur die transportablen gymnastischen Apparate angelegt,“ dann 
die Turngerate angefertigt . . „und nach Zustandebringung derselben 
die Turnanstalt der Jugend des katholischen und evangelischen Gymna- 
siums in Teschen am 25. Juni 1853 iibergeben . . . Das zu entrichtende 
Honorar zur Erhaltung und Erweiterung der Turnanstalt mit Einschlufi 
der Remuneration des Lehrers wurde ftir 1 Scłitiler auf 20 Kreuzor K.-M. 
monatlich bestimmt und die gewohnliche Turnzeit vom 15. Mai bis zum
15. Oktober festgesctztA

Bei dioser Einrichtung des Sommerturnens im Hofe des Gymnasial- 
gebaudes Yerblieb es in der Folgezeit bis zur Vereinigung der beiden 
Gymnasien im .lahre 1873.

Itn Jahre 1869 wurde mit einer Erweiterung des Gymnasialgeb&udes 
begonnen, bei der an das linkę Ende ein Fliigel angebaut wurde, in 
welcliem unter anderem der Zeichonsaal eingoriehtot wurde. Die Grund- 
steinlegung zu diesem Erweiterungsbau fand am 10. Juni 1869 in fcier- 
I i filier Weise statt.

Durch Allerhochste EntschlieCung vom 7. Dezember 1865 wurde 
das k. k. katholische Gymnasium in Teschen zur II. Rangsstufe erhoben, 
wonacli jeder Lelirer eine Gehaltserhohung von 105 fl. o. W. jalirlicli 
erhielt.

Die Leitung des katholischen Gymnasiums flthrten in der Zeit von 
1848 bis 1873 (bis zu dessen Vereinigung mit dem eyangelisehen):

bis zum Jahre 1851 der proyisorische Direktor Josef Kr a u l i ;
1851 bis zum 13. September der proyisorische Direktor Franz 

B u d a l o w s k y ,  der von hier in derselben Eigenschaft an das k. k. Staats- 
gymnasium in Znairn yersetzt wurde;

vom 13. September 1851 bis 1873, also yolle 22 Jahre, Dr. Philipp 
G a b r i e l ,  der sich durch die Errichtung der „Dr. Philipp Gabrielschen 
Lehrmittelstiftung 1’iir arme und fleiCige Schiller des Tesclmer katholischen 
Staatsgymnasiums“ im Jahre 1866 ein unsterbliches Yerdienst erworben 
und ein unyergangliclies Denkmal an unserem Gymnasium gesetzt liat.

9) Der spiitere n.-o. Landtags- und Keichsratsabgeordnete, Sektionschef im Unterr.- 
Min., dann Direktor der W iener Handelsakademie, Generaldirektor der Kaiserin Elisabeth- 
Eisenbahn, Priisident der Generaldirektion der bsterr. Staatsbahnen, Sektionschef im 
Ilandelsm inisterium , seit 1885 Herrenhausmitglied, seit 1884 Freiherr C z e d i k  von 
]5riindelsberg*, seit 1887 k. u. k. Geheimer Kat, g-ehbrte dem Teschner kath. Gymnasium 
seit dem Jan n er 1852 ais Supplent, vom Dezember 1852 bis 1853 ais wirklicher 
Lehrer an.



Philipp G a b r i e l ,  Doktor der Pbilosophie, Kapitularpri ester des 
Augustinerstiftes St. Tliomas in Brtinn, aber mittels papstlichen Breves 
vom 18. Juni 1869 sakularisiert und .Weltpriester, war vor seiner Be
ru bing nacli Teschen im Jahre 1851 provisoriseher Direktor 'ćles k. k. 
Gymnasiums in Brtinn und Mitglied mehrerer wissenschaftlicher und 
humanitarer Gesellschaften und Vereine in Mahren. Von Briinn wurde 
er durch Ministerialerlab vom 5. September 1851 an das katholische Gym- 
nasium in Teschen ubersetzt, dem er zunachst ais provisorischer Direktor 
vorstand, bis er mit Allerhochster Entschliefiung vom 28. Marz 1862 
znm wirklichen Direktor ernannt wurde.

Die oben gonannte Lehrmittelstiftung crrichtete Direktor Dr. Philipp 
G a b r i e l  durch Stiftsbrief vom 24. Janner 1866 mittels Widmung von 
zwei Staatsobligationen im Nominalwerte von 600 fl. b. W. Zugleich 
ordnete er an, dali zum Zweeke der Ycrmehrung des Stiftungskapitals all- 
jahrlich ein „akademisches Festkonzert“ von Seite des Gymnasiums ver- 
anstaltet werden sollte.

Das erste dieser „akademischen Festkonzerte“ wurde gleich ani
3. Marz 1866 abgehalten „unter Mitwirkung mehrerer ausgezeichneter 
Dilettanten aus der Elito der Bevolkerung der Stadt Teschen und der nach- 
sten Umgebung“ und ergab eine Einnahme von 395 fl. 24 kr. o. W. Das 
zweite fand arn 23. Marz 1867 statt und die Konzerte wiederholten sich 
von da ab in der nachsten Zeit alljahrlich.

Dieses sowie zahlreichc andere Verdienste wurdcn durch die Ver- 
leihung des Goldenen Verdienstkreuzes mit der Krone am 18. August 1868 
(„wegen vieljahriger Yerdienste um das Schul- und Erziehungswesen“) 
und am 29. Janner 1871 durch Verleihung des Titels und Kanges eines 
„k. k. Schulrates“ gewtirdigt.

Dr. Philipp G a b r i e l  bekleidete zugleich seit seiner Berufung nach 
Teschen bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1873 das Amt des ersten 
Vorstehers im Freiherr v. Cselestaschen adeligen Konvikt.

Neben Dr. Gabriel yerdienen noch zwei Lehrer des katholischen 
Gymnasiums besonders ehrenvoll genannt zu werden: der furstbischofliche 
Konsistorialrat und Synodalassessor Josef B i t t a  und Dr. Georg P r u t e k ,  
beide Weltpriester, die sich aufier vielen anderen Yerdiensten besonders 
durch Stiftung noch gegenwartig bestehender Stipendien die Dankbarkeit 
der Gymnasialjugend verdient haben.

Konsistorialrat Josef B it ta  erscheint bereits im ersten Programm 
des katholischen Gymnasiums vom Jahre 1851 unter den Mitgiiedern des 
Lehrkbrpers und wirkte bis zu seiner Yersetzung in den Ruhestand am
l. August 1871 mit dem grobten Eifer ais Religionslehrer dieser Austalt,



daneben lange Jahre hinduroh ais Konventpriester im Kloster der Elisa- 
bethinerinnen.

Er widmete ani 28. Juli 1861 die Summę von 2000 fi. o. W. und 
am 1. Oktober 1862 abermals ein Kapitał von 2000 fł. 6. W. zu einer 
Stipendienstiftung und zur Unterstiitzung fur arme Studierende des Gym- 
nasiums. Er sammelte auch, wio oben erwiihnt worden ist, im Jalire 1850 
wahrend der Ferien personlich Beitriige zur Erbauung des zweiten Stock- 
werlces am Gymnasialgebiiude in Selilesien und anderen Kronliindcrn.

Fiir seine hohen Verdienste wurde Konsistorialrat Josef B i t t a  eben- 
f a lis mitdemGoldenonVerdienstkreuzem.it der Krone ausgezeichnet und 
erfreute sieli gleich Dr. Gabriel und Dr. Prutek in der Stadt der groBten 
Hocliachtung.

Dr. Georg P r u t e k ,  geboren zu Teschen 1807, gestorben daselbst 
am 21. Marz 1875, geliiirte zwar nicht dem Lehrkorper des Gymnasiums 
an, sondern war zuerst Katechet an der k. k. Kreishaupt- und Uuterreal- 
sehule, naeli seiner Pensionierung Altarpriester an der Spitalskirche in 
Teschen, unterrichtete aber ais Nebenlehrer seit 1853 bis zum Jahre 1870 
fast ununterbrochen am katliolisehen Gymnasium bald franziisisclie, bald 
englische Sprache, bald beido Sprachen zugleich, und zwar unentgeltlich. 
Er war auch in den Ftinfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts Gemeinderat 
der Stadt Teschen, fiir welche er manche wohltatige Stiftung maehte. 
Im Jahre 1855 stiftete Dr. Georg P r u t e k  fiir das Gymnasium 3 Stipen- 
dien mit cinem Stiftungsfonds von 300 fi. K.-M. Die Stiftungsurkunde 
wurde am 19. Dezember 1855 ausgefertigt und von der k. k. sehlesischen 
Landesregierung unter dem 26. April 1856 bestiitigt.

Auch Dr. Prutek war Besitzer des Goldenen Verdienstkreuzes.

B. Das k. k. II. oder evangelische Gymnasium.10)
Durch die Konvention zu Altranstadt vom Jahre 1707, geschlossen 

zwischen Kaiser J o s e f  I. und Karl XII. von Schweden, wurde den 
evangelisclien Standen und Gemeinden im Herzogtum Teschen das Recht 
der Griindung einer eigenen Kirche und einer lateinischen Selmie in 
Teschen (aufierhalb der Stadtmauern) zugestanden.

Dieser Erlaubnis zufolge, die den Teschner Standen am 24. Mai 
1709 durch die k. k. Kommissare Ludwig Graf von Zinzendorf, k. k. 
llofkriegsrat und Gesandten am schwedischen Hofe, und Adam Wenzel 
Grafen von T e n c z i n, k. k. Landeshauptmann, tiberbracht wurde, be- 
gannen die Evangelischen sogleich im Jahre 1709 den Bau der ersten

10) Sieh „Geschichtliche Nachrichten ttber das evangelische Gymnasium zuTeschen", 
von Prof. H. L. S i t t i g .  Program m  dieses Gymnasiums vom Jahre 1851.



evangelischen Kirche in Schlesien, der Jesuskirche in Tescłieii.jmd gingen 
gleichzeitig an die Errichtung einer evangelischen Selmie. Zunachst wurde 
im Jalire 1712 ein holzernes Schulhaus gebaut. Bald aber nahmen sio den 
Bau eines gemauerten Schulgebaudes in Angriff, welches unter der Leitung 
des Schulinspektors und Predigers Adam S t e i m n e t z  vollendet und den
5. November 1725 eingeweiht wurde. Es ist dies das Gebaude, in wel- 
chem gegenwartig die stadtische .,polnisch-deutsche“ Volkssehule unter- 
gebraeht ist (Kircliplatz Nr. 1/3).

In diesem Gebaude befand sieli das evangelische Gymnasium bis 
zum Jalire 1871, zunachst ais Privatgymnasium, seit 1850 aber ais k. k. 
Staatsgymnasium. Nach dem Jahre 1871 enthielt es die evangelische 
Privatvolkssckule, die ani 1. Februar 1906 von der Stadtgemeinde tiber- 
nommen und zu einer offentlichen Sekule umgowandelt wurde. Seit der 
Errichtung der Yorbereitungsklasse fiir die Teschner Mittelschulen (durch 
MinisterialerlaB vom 11. August 1895) war auch diese in einem Zimmer 
dieses der evangolisehen Kirchengemeinde gohorigen Gebiludes eingemietet, 
Gis sie mit Beginn des Schuljahres 1909/10 im neuen Gebaude des k. k. 
Albrecht-Gymnasiums Aufnahme fand.

Ais bei dom verheerenden Brande am 6. Marz des Jahres 178911) 
auch das Gebaude des katholischen Gymnasiums in Asche gelegt wurde, 
wahrend die auBerhalb der Stadtniauer stehende evangelische Kirche und 
Schule unversehrt bliebon, boten die Eyangelischon in hoelihorziger Weise 
ihren vom Ungluck betroffenen katholischen Mitburgern hilfreich die 
Hand und gewahrten auch dem katholischen Gymnasium sowie dem k. k. 
Kreisamte und dem Magistrat teils im evangelischen Schulgebaude, teils 
in den zu ihrer Kirche gehiirigen, vom Feuer verschonten Hausern vor- 
ubergehend ein Unterkommen.

Im Jahre 1813 wurde von der evangelischen Kirchengemeinde das 
bis heute bestehende Alumneum begrtindet ais eine Verpflegungsanstalt fiir 
arme Schiiler eyangelisęhen Glaubens, die darin Wohnung, Kost und die 
iibrigen Lebensbediirfnisse, aufier Kleidung und Biichern, erhalten; in 
erster Linie sollen darin Siihne von Pastoren und Lehrern Aufnahme 
tinden. Es war dies bis in die jtingste Zeit das einzige evangelische 
Schiilerheim in (isterreicli, weshalb auch aus allen Kronlandern < Isterreichs 
zahlreiche evangelische Schiiler nach Teschen stndieren kamen und noch 
immer kommen.

Unter der Regierung Kaiser F e r d i n a n d s  wurde laut Dekrets der 
k. k. Studienkommission vom 20. Oktober 1845 dem Teschner evangeli- 
sclien Gymnasium die Errichtung einer philosophischen Klasse von zwei

n ) Sieh oben, 8. 5.



Jahrgangen bewilligt. Der philosophische Lehrkurs wurde am 13. Sep- 
tember 1847 eroflnet.

Der hiedurcli uotwendijr gewordeneUmbau derinneren Raumedes bis- 
herigen Sch ulhauses erfolgte in den Jahren 1848 und 1849, wodurch nach Be- 
schrankung der Lehrerwohnungen zu den yorhandenen Lehrzimmern nocli 
1 Prtifungssaal, 2 Lehrsale und 2 Kabinette fur die physikalisclien und 
naturhistorisehen Lehrmittel gewonnen wurden.

An diesem Gymnasium waren seit jeher (seit 1742) aus Mangel an 
den notigen Erlialtungsniitteln sogenannte Doppelklassen eingeftihrt und 
diesem Ubelstand konnte aucii nacli der Ubernahme dieser Anstalt „in die 
Erhaltung des Stataes“, d. b. nach dereń Yerstaatlicbung (dui’ch Allerhoehste 
Entscliliefiung vom 9. Juni 1850) nicht abgebolfen werden. So wurde im 
Schuljahre 1851 nur in der VIII., VI., IV. und II. Klasse unterrichtet, 
im Jahre 1852 nur in der I., III., V., VII. und VIII. Klasse.

In den Jahren 1813 bis 1850 betrug die Schtilerzahl des eyangeli- 
scben Gymnasiums im Durchschnitt 105. Im Schuljahre 1850/51 betrug 
sie (in den genannten 4 Klassen) 149, im Jahre 1851/52 in 5 Klassen 188.

Der Lehrkorper bestand im Jahre 1851 aus 1 ęirektor und 5 Lehrern.
Im Jahre 1852/53 fehlte nur die V. Klasse ; die Schtilerzahl betrug 

178, der Lehrkorper zabite 1 provisorischen Direktor und 9 Lehrer. Im 
Jahre 1853/54 fehlte die VI. Klasse; Schtilerzahl 181.12)

Im Jahre 1855/56 fehlte die VIII. Klasse; daftir bestand eine Vor- 
bereitungsklasse mit 23 Schillera.; mit diesen zabite die Anstalt 186 Schiller. 
Die Vorbereitungsklasse bestand bis zum Jahre 186513).

Vom Jahre 1857/58 an erscheint das evangelische Gymnasium voll- 
standig mit 8 Klassen.

In den Jahren 1858—1865 betrug die Zahl der Schiller samt der 
Vorbereitungsklasse: 1858/59: 270, 1859/60: 247, 1860/61: 223, 1861/62: 
198 + 2, 1862/63: 226, 1863/64: 225, 1864/65: 240.

Von da ab beginnt die Schtilerzahl in auffallender Weise abzunehmen. 
Die Anstalt ziihlte im Jahre 1866/67: 198 Schiller, 1867/68: 175 + 2, 
1869/70: 175, 1870/71: nur 170 Schiller.

Da nun ungefahr gleichzeitig audi die Schtilerzahl des katholischen 
Gymnasiums sich zu yermindern begann14), so faCte die Unterrichts- 
verwaltung den Entschlufi, zunachst An evangelischen Gymnasium die 
Oberklassen schrittweise aufzuheben, eyentuell aber die beiden in Tescheu 
bestehenden Staatsgymnasien zu einer Anstalt zu vereinigen.

12) Die Programme von 1854/55 u. ,1856/57 fehlen.
13) Die Prog-ramme von 1858/59 und von 1865/66 fehlen.
14) Sieli oben, S. 8.



So erschieu denn ani 15. September 1871 ein Erlafi des k. k. schle- 
sisclion Landesschulrates, worin mitgeteilt wurde, „dali Seine k. u. k. 
Apostolische Majestat mit Allerhochstem EntschluB vom 1. August 1871 
den Herm Minister fiir Kultus und Unterricht allergnadigst zu ermach- 
tigen geruht haben, die Oberklassen des II. Staatsgymnasiums in Teschen 
vom Schuljahre 1871/72 an sukzessive aufzuheben und bezuglich des fort- 
bestehenden Untergymnasiums weitere Yerhandlungen mit der Kirchen- 
gemeinde zu pflegen. Zur Durchfuhrung dieser Allerliochsten Entschliefiung 
haben der Ilerr Minister mit dem Erlasse vom 6. September, Zahl 8868, 
dem k. k. Landesschulrate eroffnet, daB die Aufhebung des Obergymna- 
siums mit der V. Klasse im nilchsten Schuljahre zu beginnen habe.“

Infolge dieses Erlasses kam im Schuljahre 1871/72 am evangelischen 
Gymnasium die V. Klasse und im folgenden Jahre die VI. Klasse in 
Wegfall.

Inzwischen hatte die evangelische Kirchengemeinde im Jahre 1861) 
ein neues Gymnasium zu bauen begonnen, dessen Bau im Jahre 1871 
vollendet wurde.

Am 5. Oktober 1871 bezog nun die Lohranstalt die Riiunie des 
neuen Gebaudes, horte jedoch schon nach zwei Jahren auf, ais selbstandige 
Anstalt zu bestehen, indem sie mit dem I. (katholischen) Staatsgymnasium 
vereinigt wurde.

Die Leiter des evangelischen Gymnasiums vom Jahre 1848 bis zum 
Ende desselben waren:

1. von 1848 bis 1859 Gustav Heinrich K l a p s i a  aus Ernsdorf in 
Schlesien, Pastor und |)royisorischer Direktor;

2. yon 1860 bis 1869 Johann K a l i n c a k ,  provisorischer Direktor;
3. von 1869 bis 1871 Wilhelm S c h u b e r t ,  k. k. Schulrat und 

Direktor; wurde mittels Telegramms des Unterrichtsministeriums vom
8. Oktober 1871 in gleicher Eigenschaft an das neu erriclitete Untergymna- 
siuin in Bielitz versetzt;

4. Gottlieb B i e r m a n n ,  proyisorischer Direktor vom 6. November 
1871 bis zum Schlusse des Schuljahres 1872/73.

C. Das k. k. vereinigte Staatsgymnasium.
Mit Beginn des Schuljahres 1873/74 wurde die Vereinigung des

I. oder katholischen und des II. oder evangelischen Staatsgymnasiums zu 
einer Anstalt yollzogen.

Mit Allerhoehster EntschlieBung vom 26. September 1873 geruhten 
Seino k. u. k. Apostolische Majestat die, Vereinigung der beiden Gymna- 
sien in Teschen vom 1. Oktober 1873 an unter einer gemeinsamen Leitung 
zu genehmigen.



Aut' Grund der Ermachtigung von Seite des Ministers fur Kultus 
und Unterricht vom 29. September 1873 iibertrug nun der k. k. schle- 
sische Landesschulrat mit Erlafi vom 3. Oktober 1873 die provisorise.be 
Leitung des Gymnasiums dem Professor des bisherigen katholischen Gym- 
nasiums Yinzenz E i e n e r t.

Die Direktoren der beideu bisher bestandenen Gymnasien wurden 
ihres Dienstes entlioben, und zwar wurde der provisorische Direktor G. 
Ili e r  m a n n  naeh Prag, der Direktor Schulrat Dr. Philipp G a b r i e l  
aber in Iiuhestand versetzt — wovon sieli jedoch merkwiirdigerweise im 
Programm des Jahres 1873/74 gar keine Erwahnung findet.

Das vereinigte Gymnasium, das fortan den Namen „k. k. vereinigtes 
Staatsgymnasium^ ftilirte, ward in die R&ume des zwoi Jahre vorher voll- 
endeten evangelischen Gymnasiums verlegt, wo es bis zur Erbauung des 
gegcnwartigen Gymnasialgebiludes verblieb. — Das Gebaude des bisherigen 
katholischen Gymnasiums wurde von der k. k. Staatsrealschule bezogen, 
die nunmehr zu einer Oberrealschule vervollst;indigt wurde.

An dem voreinigten Gymnasium wurde, nachdem die notwendigen 
Mabrogeln in aller Eile getroffen worden waren, das neue Schuljahr ani 
13. Oktober 1873 feierlicb eroffhet und am 16. Oktober begann der regel- 
mafiige Unterrieht.

I) as k. k. vereinigte Staatsgymnasium stand bis zum heutigen Tage 
unter der Leitung folgender Direktoren:

1. 1873 bis 1892 Josef W er ber .
Herr Josef Werber kam im Mai 1866 ais wirklicher k. k. Gymna- 

siallehrer an das k. k. katholisehe Gymnasium in Teschen, wurde am 
18. Mai 1869 zum Bezirksschulinspektor fur den Bezirk Teschen, mit 
Ministcrialerlafi vom 18. Oktober 1872 zum Direktor der k. k. Lehrer- 
bildungsanstalt in Teschen und mit Allerhochster Entschliefiung vom 
15. Oktober 1873 zum Direktor des yereinigten Staatsgymnasiums ernannt, 
dessen Leitung er am 11. November desselben Jahres aus den Handen 
des provisorischen Leiters Professor. Vinzenz Bienert ubernahm. — Nacb 
achtzebnjahriger, sehr verdienstvoller Wirksamkeit in diesem Amte wurde 
er mit Allerhochster EntschlieCung vom 3. Janner 1892 zum k. k. Landes- 
schulinspoktor ftir die scblesiscben Volks- und Burgerschulen und Lebrer- 
bildungsanstalten ernannt.

2. Von 1892 bis 1897 Eduard T o m a n e k ,  bis dahin Professor am 
k. k. Staatsgymnasium in Troppau; wurde mit Allerhochster Entschliefiung 
vom 5. Februar 1892 zum Direktor des Teschner k. k. Staatsgymnasiums 
ernannt und ubernahm am 16. Februar die Leitung, die er bis zum 
Sehlusse des Schuljahres 1896/97 fiihrte.



Mit Allerhochster Entscliliefiung vom 9. Juni 1897 wurde Herr 
Direktor EduardToinanek zumDirektor des Staatsgymnasiums in Bohmisch- 
Leipa ernannt. An seiner Stelle wurde der Professor an der Staatsreal- 
schule im III. Bezirke Wiens Dr. Gustay Burghauser mit Allerhochster 
Entschliefiung vom 8. Juli 1897 zum Direktor des k. k. Staatsgymnasiums 
in Teschen ernannt.

3. Ilerr Dr. Gustav B u r g h a u s e r  leitete die Anstalt nur kurze Zeit, 
niimlich vom Beginne des Schuljahres 1897/98 bis zum Schlussc des Schul- 
jahres 1899/1900; denn sclion mit Allerhochster Entscliliefiung vom 16. Juli 
1900 wurde er zum k. k. Landesschulinspektor fur Schlesien ernannt. 
Es war ihm aber leider nicht yergonnt, sieli seines neuen Amtes lange 
zu erfreuen; denn hereits am 15. Dezember desselben Jahres wurde er 
seinem Wirken durch don Tod entrissen, tief betrauert von seinem ehe- 
maligen Lehrkbrper, der fast yollzahlig an seinem Leidhenbegilngnissc in 
Troppau teilnahm.

Seiner Anregung und Bemtihung liat dic Anstalt die Vorleihung 
des Namens „Albrecht-Gymnasium“ zu verdanken.

4. Dr. Franz S p e n g l e r ,  friilier Professor am Staatsgymnasium im
III. Wiener Gemeindebezirke, wurde mit Allerhochster Entschliefiung vom
7. Oktober 1900 zum Direktor des k. k. Albreelit-Gymnasiums ernannt 
und stand demselben vom Ende Oktober 1900 bis zum 3. Oktober 1908 vor. 
Nach diesem achtjahrigen ausgezeichneten und vom k. k. Landesschulrate 
wiederholt lobend anerkannten Wirken wurde Ilerr Dr. Franz Spengler 
mit Allerhochster Entscliliefiung yom 3. September 1908 zum Direktor 
desselben Wiener Staatsgymnasiums im III. Bezirke ernannt, an dem er 
friilier ais Professor gewirkt hatte.

5. Dr. Franz S t r e i n z ,  bis dahin Professor am k. k. Staatsgymna- 
sium im III. Wiener Gemeindebezirke, mit Allerhochster Entscliliefiung 
vom 22. November 1908 zum Direktor des k. k. Albrecht-Gymnasiums 
ernannt, leitet die Anstalt seit dem 1. Janner 1909.

Im Jahre 1899 wurde dem k. k. yereinigten Staatsgymnasium die 
Auszeichnung zu teil, den hochgefeierten und ruhmreichen Namcn des am 
18, Februar 1895 verschiedenen H e r z o g s  v o n  T e s c h e n ,  Seiner kaiser- 
lichenHoheitdesdurchlauchtigstenHerrn E r z h e r z o g s F e l d m a r s c h a l l  
A l b r e c h t  filhren zu dtirfen und sich demgemafi

„ k. k. A l b r  e c h t - G y m n  a s iu m l! — „ G y m n a s i u m  A l b e r t  in u ni14

zu nennen.



II. Die Durchfiihrung des Neubaues.
Yom k. k. Gymnasialdirektor Dr. Franz Streinz.

Das im Jahre 1871 von der evangelischen Gemeinde in Teschen 
auf dem Kirchplatz errichtete Schulhaus erwies sieli nacli der Vereinigung 
der beidon Gymnasien bald ais unzureicliend. Wiederholt wurde daruber 
Klage gefiihrt, dafi die im Gebaude yorhandenen Raume fur die yon 
Jahr zu Jałir steigende Zahl der Schiller nicht gentigen nnd dali sieli 
aueli vom liygienisehen Standpunkte schwere Miingel ergeben. Schon im 
Jahre 1890 machte der Teschner Amtsarzt auf Grund einer Untersuehung 
der Augen der Schiller darauf aufmerksam, dafi in mehreren KI assen 
durch das schleeht einfallende Lieht die Entwicklung der Kurzsichtigkeit 
begiinstigt werde.

Im Jahre 1897 suchte der Stadtgomeindevorstand von Teschen beim 
k. k. Ministerium fur Kultus und Unterricht um die Erbauung eines neueu 
Mittelschulgebaudes an, in dem allo in Teschen bestehenden Staatsmittel- 
schulen, namlieh d as  G y m n a s i u m ,  die  R e a l s c h u l e  und d i e  
L e h r e r b i l d u n g s a n s t a l t ,  untorgebrachtwerden sollten. Bei der yom 
k. k. Ministerium fur Kultus und Unterricht mit dem Erlasse yom 8. Mai 
1897, Zahl 10430, angeordneten kommissionellen Erhebung wurde ani 
15. Juni 1897 festgestollt, dafi Teile des Gymnasialgebaudes schadhaft 
sind und dafi das Haas auch in s an i  t a r  e r  Beziehung den Anforderungen 
der modernen Sehulhygiene nicht entspricht. Im Gegensatz zu dem An- 
trage der Gemeinde Teschen wurde schon danials die Errichtung beson- 
derer Gebaude fiir die einzelnen Mittelschulen empfohlen. Die Gemoinde- 
yertretung der Stadt Teschen hatte inzwischen in der Ausschufisitzung 
vom 11. Juni 1897 beschlossen, oventuell den Bau der Mittelschulgebaude 
sclbst auszufliliren und sie dem Staate gegen Yerzinsung und Amortisie- 
rung des Baukapitals zu iiberlassen. Da aber die Gemeinde Teschen auf 
die Anręgung des k. k. Ministeriums (Erlafi vom 7. September 1897, 
Zahl 17381), dem Staate einen nacli Lagę und BodenbeschaiFenheit ge- 
eigneten Bauplatz fur die Gebaude unentgeltlich beizustellen, yorerst nicht 
naher einging, blieb die Frage der Errichtung neuer Mittelschulgebaude 
liingere Zeit in Schwebe. Erst im Jahre 1901 wurden auf Grund des 
Erlasses des k. k. schlesischen Landesschulrates vom 31. Marz 1901, 
Zahl 108, neuorliche Verhandlungen eingeleitet. Am 28. Mai 1901 beschaf- 
tigto sieli eine aus den Vertretern der politischen Behorde, der Stadt- 
geineinde, einem technischen, einem arztlichen Fachmanne und aus don 
Direktoren der Mittelschulen bestehende Kommission mit der Wahl eines 
geeignoten Bauplatzes. Schon danials wurde vom Baurat Srb und dem 
Bezirksarzte Dr. Johann Pustowka das M a r o d e h a u s  s a m t  de m d a z u



g e h o r i g e n  G a r t e n  ais giinstige Baustelle bezeichnet. Da aber die 
Erwerbung dieses Grundes auf Schwierigkeiten stieS, wurden zunaehst 
andere Bauplatze empfolilen. Mit dem Erlasse vom 29. November 1902, 
Zalil 1034, kniipfte das k. k. Ministerium fur Kidtus und Unterriclit die 
Errichtung der neuen Mittelschulgebaude neuerdings an die Bedingung, 
da (3 die Gemeinde Teschen einen geoigneten Baupilatz kostenfrei zur Ver- 
filgU D g stelle. Am 9. Februar 1903, Zalil 374, bot der Stadtvorstand von 
Teschen eine Teilflache der von der Stadtgemeinde Teschen angekauften 
Bealitat des Elisabethinerinnenkonvents ais Bauplatz an. Ein Gutachten 
des k. k. Baurates Franz S rb  und des k. k. Bezirksarztes Dr. Johann 
P u s t o  w k a  vom 15. Februar 1903 bezeichnete den Platz ais nicht un- 
geeignet und auch die zur Ermittlung der Besehaffenheit des Bau grundes 
vorgenonunenen Grabungen ergaben kein ungiinstiges Kesultat. (Bericht 
des Bauamtes vom 14. Novembcr 1903.) Die Gemeinde Teschen erkliirte 
aber am 19. April 1903, Zalil 374, mit Riicksicht auf die grofien An- 
forderungen, die im offentlichen Interesso an sie gestellt wurden, nicht 
imstande zu sein, einen Bauplatz unentgeltlich beizustellen, und griff 
wiederum auf den Yorschlag des Jahres 1897 zuriiok, nacli dem das 
Gebilude von ihr selbst errichtet węrden und gegen Yerzinsung und Amorti- 
sierung der Bausumme in das Eigentum des Staates iibergehon sollte. 
Am 5. Marz 1906, Zalil 1991, wiederholte die Gemeinde Teschen dieses 
Anerbieten und nahm die Errichtung des Scliulhauses auf der Bealitat 
des Elisabethinerinnenkonyents in Aussicht, das zur Aufnahme des Staats- 
gymnasiums und der Staatsrealschule ausreichen sollte. In dom Erlasse 
vom 4. April 1906, Zalil 13998 ex 1905, erkliirte das k. k. Mini
sterium fur Kultus und Unterriclit, da fi es siel i  b e s t i m m t  ge- 
f u n d e n  ha  be, die E r r i c h t u n g  n e u e r  A n s t a l t s g e b a u d o  in 
n i i h e r e  E r w a g u n g  z u ziel i  en  u n d  d i e  A u s a r b e i t u n g  g e e i g -  
n o t o r  P r  oj c k  t s k  i z zen  im D e p t a r t e men  t f t i r  H o c h b a u  des 
k. k. M i n i s t e r i u m s  des  I n n e m  z u v e r  ani  as sen.  Die Ford erung, 
dafi die Gemeinde den Baugrund kostenfrei zur Verftigung stelle, wurde 
aufrceht erhalten, der von der Gemeinde in Vorsclilag gebrachte Platz 
ais wenig gtinstig bezeichnet und die Aufmerksamkeit des k. k. Landes- 
schulrates auf die Bealitat,, Marc tdehaus samt Garten “ gelenkt, dereń besondere 
Eignung schon im Jahre 1901 betont worden war. Boi den weiteren Verhand- 
lungon, die zwischen dem Landesschulrate, der Stadtgemeinde und der 
Bezirkshauptmannschaft gepflogen wurden, ergab sieli, daC koiner der in 
Betracht kommenden Platze die ftir die Unterbringung zweier moderner 
Schulhauser notwendige Ausdehnung habe. Man lieló deslialb die ursprting- 
liche Absicht, beide Anstalten in e i n e m  Hause unterzubringen, falleri 
und trat dem Gedanken niiher, auf der B e a l i t a t  des  M a r o d e h a u s e s



den  Ne u ba u des  G y m n a s i u m s  u n d  a u f  d e r  Re a l i t  a t  des  
E l i s a b e t h i  n e r i n n e n k o n y e n t s  de n  N e u b a u  d e r  S t a a t s r e a l -  
sc l i n i e  a u f z u f i i h r e n .  Das Departement filr Hochbau im Ministerium 
des Innorn erklilrte arn 22. Februar 1907, Zahl 48376 ex 1906, diese 
Losung der Platzfrage fur einen gliieklichen Ausweg und das k. k. Mi
nisterium fiir Kultus und Unterricht genehmigte nach einigem, durcb 
die erhohten Baukosten yeranlaBten Zogern mit dem Frlasse vom 14. Ok- 
tober 1907, Zald 41816, die Errichtung je eines Neubaues fttr das 
Albrecht-Gymnasium und fiir die Staatsrealschule auf den von der Stadt- 
gemeinde Teschen angebotenen Bauplatzen. Nun wurden die Vorarbeiten 
fiir die Durchfiihrung des Baues raseh in Angriff genommen. Der Stadt- 
gemeindevorstand Teschen tibermittelte der Bezirkshauptmannschaft am 
7. Noyember 1907, Zahl 10678, die Grenzlinien der Baustełlen, der k. k. 
Landesschulrat tibertrug am 26. Noyember 1907, Zahl 9730, yorbehaltlich 
der nachtriiglichen ministeriellcn Genehmigung die Abfassung der Projekt- 
belege fiir das Albrecht-Gymnasium dem Baumoister A l b e r t  D o s t a ł  in 
Teschen. Schon am 3. Februar 1908, Zahl 5292, konnte die k. k. Be- 
zirkshauptmannschaft dem k. k. Landesschulrate das unter der Leitung des 
Baurates Franz S rb  von dem Baumoister Albert D o s t a ł  yerfafite Detail- 
projekt yorlegen. Das k. k. Ministerium fiir Kultus und Unterricht holte 
Liber das Bauprojekt ein Gutachten von dem Departement fiir Hochbau 
im Ministerium des Innern ein und genehmigte auf Grund der Aufierung 
dieses Departements mit dem Erlasse vom 14. Mai 1908, Zahl 11502, 
das. Detailprojekt mit Ausschlufi der in Aussicht genommenen Zentral- 
heizung. Die Bauleitung wurde dem k. k. Baurat Franz S r b, die Bauinspektion 
dem Bauadjunkten Adolf K i i h n e l  tibertragen. Auf Grund des mit dem 
Erlasse des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 5. August 
1908, Zahl 28251, genehmigten Bauregulativs wurden zu Mitgliedern 
des Baukomitees, das den Bauherrn zu yertreten und die Oberleitung 
des Baues zu fiihren hatto, bestimmt: der okonomische und administrative 
Referent bei dem schlesischen Landesschulrat, k. k. Landesregierungsrat 
Adalbert C h m e l  ais Yorsitzender, der Yorstand des technischon Depar
tements der k. k. Landesregierung, k. k. Oberbaurat Albert G r o 6 ais 
technischer Boirat des Yorsitzendon, der Leiter der technischen Abteilung 
der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Teschen, k. lt. Baurat Franz S rb  
ais techniseh-artistischer Bauleiter, der Baupraktikant des technischen 
Departements der k. k. Landesregierung Adolf K i i h n e l  ais Bauinspizient 
und Stollyertreter des Bauleiters und der Direktor des Albrecht-Gymna- 
siumsDr. Franz S pe ng l e  rund nach ilim Dr. Franz S t r e  inz. IndOSitzun- 
gen erlodigte das Baukomitee ein reiches Arbeitspensum, das in dcrKontrolle 
des Fortschrittes der Bauarbeiten, in Offertaussehreibungen, Vorgebung yon 
Lieferungen etc. bestand.



Dic Durehfiihrung des Baues nahin melir ais ein Jahr in Anspruclr. 
Am 27. J u l i  1908 wurde der erste Spatenstich gemach t, ani 7. August 
1908 begann inan mit den Fundierungsarbeiten, am 26. November 1908 
wurde die Dachgleich.e erreieht, am 27. Noyember 1908 wurde mit der 
Aufstellung des Dachstuhles begonnen und am 20. Dezember 1908 war 
die Dacheindeekung im wesentlichen vollendet; nur die Daclistiililc der 
beiden Eckttirmchen konnten infolge anhaltender starker Froste erst im 
Marz 1909 aufgesetzt worden. Die Eindeckungsarbeiten wurden am
16. April 1909 beendet, die Yerputzarbeiten wurden am 10. April 1909 
begonnen. Am 10. Juli waren die Maurerarbeiten fertig; doch die Fertig- 
stellung des Hauses zog sieli noeh bis in deri Herbst hin. Das Schuljahr 
1909/10 mufito noeh im alten Sehulliause begonnen werden. D i e Uber -  
s i e d l u n g  w u r d e  am 4., 5. und 6. O k t o b e r  d u r e l i g e f u h r t  u n d  
d e r  e r s t e  U n t e r r i c l i t  im n e u e n  H a u s e  am 7. O k t o b e r  erteilt. 
Yon einer feierliehen Eroffnung inufite Abstand genommen werden, weil 
aucli noeh im Oktober manehe Arbeiten naeligetragen werden muli ten. 
Die Kollaudierung des Gebiiudes erfolgte im April und Mai 1910 durcli 
den k. k. Oberbaurat Albert G ro  fi und fand am 14. Mai. 1910 ihren 
Abschlufi.

Die Arbeiten am Neubau wurden von folgonden Firmen durch- 
gefuhrt:

1. Die Demolierungsarbeiten, Erdarbeiten, Maurer
arbeiten, Handlangerarbeiten, Steinmetzarbeiten, 
die Betoneisendeeken, die Zimmermannsarbeiten, 
die Spenglerarbeiten, die Dacheindeekung, die Ka- 
nalisierung, die Trottoirherstellung, die Drainage 
von dem Baumeister Albert D o s t a ł  in Te s c l i en
um den Betrag von..................................................  358741 K 94 h

2. Die Tischlerarbeiten von dem Fabrikanten Ludwig
R u n d t  in M i s t e k  um den Betrag yon........... 27792 „ 83 „

3. Die Schlosserarbeiten von dem Schlossermeister
Adolf K o ]t i e t z in T e s c h e n um den Betrag von 4530 „ 12, .

4. Die Maler- und Anstreicherarbeiten yon dem Maler-
und Anstreichermeister Roman H e 6 i n T e s c h e n
um den Betrag von..................................................  6842 „ 36 „

5. Die Glaserarbeiten von dem Glasermeister Richard
K r i s c h  in T o s c h e n  um den Betrag von. . . . 4216 33 „

6. D ie Hafnerarbeiten von der Firma Jenny L i s c h k a
in T r o p p a u  und dem Hafnermeister Yinzenz
F r i e d r i c h  in T e s c h e n  um den Betrag von 8019 „ 51 „



7. Die Installation der Wasserleitnng- und Gasleitung
von M a l u s e h e k  u. Kie.. Unternclimung fiu*
Gas- und Wasserleitungsinstallation in W i e n  mn
den Betrag v o n ......................................................... 9234 „ 87 „

8. Die Vorhange fur die Fenster von dem Tapezierer-
meistor Joscf M a s t n y  in T e s e l i e n  um den
Betrag von................................................................. 1545 ., 20 „

9. Die Blitzableiteranlago von dem Schlossermeister
J ose f Kol ban  in T e s e l i e n  um den Betrag von 650 .. — „

10. Die elektrisclic Installation, die EinfUlirung der elek-
trischen Beleuchtung, die Installation der Um- 
formeranlage (Wechselstrom in Gleichstrom) und 
des Haustelegraplien von den O s t e r r  eiehi -  
s c hon  S i e m e n s  S e h u c k e r t - W e r k e n  in 
W i e n  um den Betrag von...................................  1,3772 ., 15 „

11. Dor Linoleumbelag von der „Ersten osterreicłiischen
Linoleum-Fabriks-Gesellschaft“ in Wien um den
Betrag von.................................................. • ..............  11103 „ 65 ,,

12. Der Asbestkork-Estrich und der Asbestit-FuCboden
,,Feuertrotz“ yon der Firma S t a u b e r  u. Kie.  in
W i e n  um den Betrag von.....................................  4931 „ 43

13. Die Aufschriftentafeln und Tiirnummern yon dem
Eisenwarenhiindler Max K in d l in T e s e l i e n
um den Betrag y o n . . ............................................. 397 „ 10 .,

14. Die Wasserleitungsanscłiliisse, die Gasleitungs-
ansehltisse, das Granitwiirfcl jiflaster bei der Ein- 
falirt und ein Gasofen in der Wohnung des 
Direktors von der S t a d t g e m e i n d e  T e s c h e n  
um den Betrag von................................................. 623 ., 73 ,,

15. Eine Uberliangung von drei Beleuclitungskorpern
von der A.-E.-G. U n i o n  um den Betrag von . 26 „ 80 ,,

Der gesamte Aufwand fur den Bau obne die Kosten 
der Bauregie und der inneron Einrichtung betrug 
d a h e r.........................................................................  452728 K 02 li



III. Beschreibung des Gebaudes.
Yom k. k. Profossor Dr. Heinrich Fleiscliinann.

a) Lago  n n d  U m g e b u n g .
Das neue Schulgebiiude des k. k. A l b r e c h t - G y m n a s i u m s  liegt 

in der sogenannten „ O b e r v o r s t a d t “. Die Hauptfront ist der Kai -  
s e r i n  E l i s a b e t h - S t r a f i e  .zugekehrt, die reclite Seitenfront dem K r o n -  
p r i n z  R u d o l f - P l a t z ,  die linko dagegen liegt in der F e u e r w e h r -  
gasse .  Die riickwartige Seite ist an Naclibarhauser angebaut, nnd zwar 
reclits an ein Privathaus, Kronprinz Iiudolf-Platz Nr. 10, links dagegen 
an ein der Stadtgemeinde gehoriges Gebiiude, Feuerwelirgasse Nr. 7, 
worin gegenw&rtig interimistiscli die liolicre Toehterschule untergebracht 
ist. Dor rechten Seitenfront gegeniibor erliebt sieli auf dem Kronprinz 
Rudolf-Platz das stattliche Gebiiude der Knaben- und Madchen-Volks- und 
Burgerscliule, daneben, liinter einer kleinen Parkanlage, worin aucli das 
S c h u b e r t - D e n k m a  1 stelit, das e v a n g e ł i s c l i e  MadeJ i ona  1 u m n a  1 
u n d  W a i s e n h a u s ,  so dali die ganze Umgebung durcli S c h u l b a u t e n  
ilir Geprage erhiilt, was ganz besonders zu den Tagesstunden, da die 
Jugend zur Schule geht und dieselbe wieder verlafit, augenfiillig wird.

Das Gcbaudo, zwei Stockwerke lioch, hat seine Hauptausdehnung 
naeh der Li ingsse i t e ,  wogegen die S e i t e n f r o n t e n  n a c h  d e r  
T i e f e  wesentlich zuriicktreteu. Die stattliche Liingsseite an der Elisa- 
bethstrafic ist d r e i u n dz w a n z i g- f e n s t r i g in allen Stockwerkeu; iii 
der Mitte derselben gelangt man iiber fiinf Stufen zu dem durcli Siiulen- 
konstrnktion architektonisch liervortretenden I l a u p t  p o r  tal ,  iiber dem 
ein A tli o n e k  o p f  m i t, d e r  E ul e  a i s  Sy  mb o 1 angebracht ist, wiihrend 
oben im Giebelfelde in goldenen lateinischen Lettern der Name der 
Anstalt: „K. K. A l b r e c l i t - G y m n a s i u m “ zu lesen ist. Uber der 
Inschrift prangt d e r  k a i  s e r i i  c he  D o p p e l a a r  im Relief. Die im 
allgemeinen sehr einfach gehaltene Aubenseite erbiilt durch das P o r t a l ,  
den iiberragenden G i e b e l a u f s a t z  und die beiden, den Bau nacli oben 
an den Seiten abschliefienden T ii r m ch  en ein anspreehendes architekto- 
nisches Geprage, welches am besten in die Erscheinung tritt, wenn man 
auf der neuen K a i s e r  F r a n z  .J os e f - S t r a f i e  vor das Anstaltsgebiiude 
gelangt. Im Mittelrisalit erscheinen Motive aus Alt-Tesclmer Bauten beniitzt. 
Die r e c h  t e S e i t e n f r o n t am Kronprinz Rudolf-Platz ist z e l i n f e n s t r i g  
und zeigt an der aufiersten rechten Seite ein ziemlieh groCes Tor, das 
in den Hof fiihrt; die l i n k ę  S e i t e n f r o n t  in der Feuerwelirgasse ist 
s e c h s f e n s t r i g  und zeigt an der Grenze zum Naclibarhaus einc Ttir, 
die in die Schuldienerwohnung und iiber eine Treppe in die Direktor- 
wohnung fiihrt. Es darf yielleicht erwahnt werden, dali das neue An-



staltsgebaude mit seineni r o t  en Dache infolge seiner relatiy hohen Lagę 
von vielen entfernteren Punkten der Stadt und dereń Umgebung gesehen 
wird, so z. B. vom Zentralbahnhofe ans, von der Allee zum Stadtwiildchen 
(Grabina) und yielon anderen; eino Warte humanistischer Bildung.

Und nun wollen wir mit dem Leser eine Wanderung dureh alle 
Rannie des neuen Anstaltsgebiiudes antreton; dieselbe wird audi fur den 
Frcmden dadurcli erleichtert, dali jeder einzelne Raum dureh dartiber an- 
gebrachte Orientierungstafelehen gekennzeichnet wird.

b) E r dg  esc ho fi.1)
Innerhalb des Portals fiihren zehn Stufen zur Hohe des Vor- 

raumes. 11ier lesen wir auf der rechten Seite : P r o g r a m m s a m m l u n g ;  
auf der linken Seite: T o r  war t .  — Dureh eine Glastitr gelangt man 
ins oigentliche E r d g e s c h o C .  Yon da fiihrt unterhalb der Stiege neben 
einer Gcratkammer eine verh;iltnisma,Cig k l e i n e  Tur in den S c h u l h o f .

Rechts von der Glastur, dio aus dem Portal ins Erdgeschofi ftihrt, 
sind folgonde Riiume untergebracht: das L e h r z i m m e r  fi i r  Ge s a ng ,  
d a s L c h r z i m m e r  f ii r  e v a n g e 1 i s c h e un d m o s a i s c h e R el i g i o n, 
ein G a r  d e r  o bez i minor ,  eines fur den T u r n i  e h r  er, fiir Gera,  te, 
endlich, die ganzo Lilnge des rechten Seitentraktes einnehmend, der ge- 
raumige, modern eingerichtete T u r n s a a l , 2) der, in Ermanglung eines be~ 
sonderen Raumes fiir diesen Zweck, gelegentlich zugleich ais Festsaal 
beniitzt wird.

Auf der linken Seite im Erdgeschosse befinden sich ein L e h r 
z i m m e r  (1909/10: V o r b e r  e i t u n g s k l a s s e ) ,  ein zweites L e h r 
z i m m e r  (1909/10: VIII. Klasse), die L e h r e r b t i c h e r e i ,  ein Lese-  
z i mi ne r  fiir dio Lehrer, endlich die S e h u l d i e n e r w o h n u n g .j o

c ) E r s t e s S t o c k w e r k .
Uber eine dreiCigstufige, dureh zwoi Absiitze (,,Platzel“) in drei 

Teile zerfallende Stiege gelangt man in das e r s t e  S t o c k w e r k .  Dieses 
entlnilt von rechts nach links folgende Riiume: d ie D i r e k t o r w o h -
nung ,  die D i r e k t i o n s k a n z l e i ,  das S p r e c h z i m m e r ,  das Kon-  
f e r e u z z i m m e r ,  das a r c h a o 1 o g i s c h e K a b i n e 11, d r e i  K 1 a s s e n-

J) Fiir die folgende Beschrcibung sind die vom k. k. Bauadjunkten Adolf K u l i n e l  
gezeichneten Pliine der einzelnen Stockwerke zu vergleichen.

-) D e r  T u r n s a a l  ist infolge der viclcn und hohen Fenster ein geniigend lichter 
und luftiger Raum, welcher, da der Boden mit Linoleum bedeckt ist, fast staubfrei 
erhalten werden kann, zumal eine entsprechende Garderobę mit dem Turnsaal in Yer- 
bindung steht.

Die Turngerate stammen von der Firm a O t t l  in A u s s i g  und sind in der Haupt- 
sache in hinreichender Zahl vorhanden.

K. Ic. Tiirnlelirer Ferd. Ordelt.



z im m e r  (1909/10: III, la, Ib), endlich im Seitentrakte die S cli u le  r- 
b t i e h e r e i  und die Karane ftir den n a t u r g e s c  biel i  t l i  cli en Un- 
t e r r i c h t.*)

d) Z w e i t e s S t o c k w e r k .
II ber eine Stiege, die die gleiahe Anlage zeigt wie die zum orsten 

Stockwerk fuhrende, gelangt man in das zweite. Hier sind von reclits 
nacb links folgende Raume untergebracht: Der gerauinige Ze i c l i en-  
s a a 1**) (nacb der Feuerwehrgasse), ein A t e l i e r ,  ein L e h r e r z i m m e r ,

*) Die Raume fiir N a t u r g s c b i c h t e  umfassen ein dreifenstriges S j i m m l u n g -  
z i m  me r ,  ein A r b e i t s z i m m e r  f i i r  d e n  F a c h l e h r e r ,  einen L e h r s a a l ,  ein 
S c k i i l e r l a b o r a t o r i u m  m i t  G F e n s t e r n  und ein k l e i n e s  G l a s b a u s  f i i r  
P f l a n z e n k u l t u r e n .  Die innere E inrichtung des S c h i i l e r l a b o r a t o r i u m s  umfabt 
drei grobe300 l fassende Aquarien, Yorrichtungen zum Durcbstromen des W assers und zum 
Durcbliiften, 20 kleinere Acjuarien fiir Pflanzen- und Insektenbiologien mit dem notigen 
Zubehor und zwei grobe Terrarien. 5 Tische mit je  zwei Gashahnen und 20 elektrischen 
Mikroskopierlampen bieten 10 be^ueme Arbeitsplatze fiir mikroskopische, zootomische und 
mineralogische llbungen. Fiinf Mikroskope stelien vorl;iuiig den Schiilern zur Yerfiigung, 
ihre Zahl wird im Laufe der Zeit vermehrt werden. Aufbangevorrichtungen fiir botanisebe 
und zoologiseho W andtafeln laufen den W iinden ontlang.

Das A r b e i t s z i m m e r  ist m it einem groben Experimentiertische, einein chemiscben 
Herde, m it W asserstrablsaug- und Druckpum pe ausgeriistet. Starkstromleitung, Auswascb- 
vorricbtungen, zwei pbysiologiscbe Therm ostaten und ein Sterilisierapparat dienen zu 
mikroskopisclien und bakteriologiscben Arbeiten. Verdunkelungsvorrichtungen an den 
Fenstern ermoglieben es, diesen Raum auch ais Dunkelkam m er zu beniitzen.

Der L e b r s a a l  besitzt einen groben Experimentiertiscb, einen chemischen Herd, 
eine AVasserstrablsaug- und Druckpumpe, Yerdunkelungsvorrichtungen an den Fenstern, 
einen Projektionsvorbang und an der Riickwand Kontaktc fiir Starkstrom (Gleicb- und 
Drehstrom) bis zu 30 Amp. bei 110 Yolt Spannung. Eine Notduscbe oberhalb der Ein- 
gangstiir hat den Zweck, den experimontierenden Lebrer vor Verbrennungsgefalir (im 
Falle einer Explosion etc.) zu sebiitzen. Dr. Franz Sigmund.

**) Der Zeichensaal entspricht dureb seine G r ob e ( I d1̂  m  X  61/* m —  95 m 1) und 
die zugeborigen N e b e n r a u m e  allen Anforderungen, Die Fenster sind gegen Nord- 
W esten gerichtet, so dab das Sonnenlicbt niebt storend einwirkt. Drei siarkę elektrisebe 
Deckenlampen konnen dem Saal kiinstliches L icbt zufuhren und ermoglieben so das 
Arbeiten aucb in den Dammer- und Abendstunden. Aucb die W asscrleitung ist in den Saal 
eingefiihrt und ein Ausgub ist vorbanden, so dab die SchUler wabrend des Unterricbts das 
Lebrzim m er n iebt verlassen miissen, um W asser zu holen oder auszugieben. In  Yer- 
wendung steben dreisitzige, lange Z e i c b e n t i s c b e .  Der eine Nebenraum („Modelle“ 
bezeichnet) ist zur Aufnabme der Scbiilerrequisiten, wie Reibbrett und Zeichenblatthalter 
bestim m t; der andere („Atelier14) dient zur Aufbewahrung der fiir den U nterricht not- 
wendigen Lebrm ittel, Modelle und Zeicbnungen. Dieses Zimmer ist so eingericlitet, dab 
bier L ebrer oder vorgescbrittene Scbiiler grobere Yorlagen ungestort ausfiibren konnen. 
Jeder dieser Raume steht mit dem Zeichonsaale in direkter Verbindung. Aus jedem 
fiibrt aber aucb eine T ur nacb dem Gang. Vom Zeicbensaale aus offnet sieli noch eine 
Tiir au f den Gang, der zur Direktorwobnung fiihrt. Es ist also notigenfalls eine Riiu- 
m ung des Saales sebr rasch und leiebt zu bewerkstelligen.

Fachlehrer Pustelnik.



das g e o g r a p l i i s c h e  K a b i n e t t ,  f t inf  K l a s s e n z i m m e r  (1909/10: 
II, VI, IV, V, VII) und die Kaimie fur den p h y s i k a l i s c h -  c h e m i s c h e n  
U n t e r r  icht.*) Die Gange zeigen ausnahmslos eine Breite von etwa

*) Die Abteilung fur den physikalisch-chemischen Unterricht umfafit die L e h r -  
m i t t e l s a m m l u n g ,  den L e h r s a a l  und das zwischen beiden befindliche Y o r b e r e i 
t u n g s z i m m e r .

Die L e k r m i t t e l s a m m l u n g i s t  in einem sehr grofien Eckzimmer unterg*ebrackt, 
welcbes 5 Fenster und 2 Ttiren hat. Darin befinden sich 7 grofie und ein kleinerer 
Kasten fur die physikalischen Apparate, 1 Kasten fiir die Bibliothek, 1 Schreibtisch fur 
den Kustos, sowie 2 liingere Tische. Durch die eine T ur gelangt man in den Gang, 
durch die andere in das Yorbereitungszimmer. Dieses ist ein zweifenstriges und wie der 
Lehrsaal gegen Osten gelegenes Zimmer, welches, wie dieser, verdunkelt werden kann, 
so dali mittels eines durch eine Fensteroflnung nach aufien geschobenen Heliostaten die 
Sonnenstrahlen in das Innere eintreten kbnnen. In dem Vorbereitungszimmer, in das 
ebenfalls vom Gang aus eine T ur fiihrt, befinden sich 1 Kasten fiir Chemikalien und 
Siiuren, 1 Kasten fiir Glassachen, 1 Kasten fiir physikalische Apparate, die durch mehrere 
Lehrstunden kintereinander gebraucht werden, eine Stellage fur Gasometer, pneumatische 
W annen, W agen, H alter etc. sowie zwischen den Fenstern ein Aufhangekasten fiir 
Werkzeuge, unter den mit der Zeit noch ein Arbeitstiscli kommen soli. In der Mitte ist 
ein langerer Tisch aufgestellt, auf welchem Vorversuche angestellt werden kbnnen. In 
einer Ecke befindet sich die W asserleitungsmuschel. In der W and gegen den Lehrsaal 
steht der von beiden Kaumen durch Schiebefenster zu beniitzende, mit Gasleitung ver- 
sehene, grofie chemische Abzugsherd, unter dem sich noch ein Aufbewahrungsraum 
betindet.

Durch eine zwischen H erd und Fenster gelegene Tiir tritt man in den grofien 
vierfenstrigen L e h r s a a l ,  in welchen die Schiiler vom Gang aus gelangen. Vor dem 
Herd betindet sich eine grofie zweiteilige Tafel, dereń untere Hiilfte kinaufgesckoben 
werden kann und so die Beniitzung des Herdes zulafit. Daneben steht ein Kasten fiir 
Chemikalien. l 1/^ m vor der Tafel befindet sich der 3 m lange und 85 cm breite, fest- 
stehende E x p e r i m e n t i e r k a s t e n ,  der m it W asserleitung, Wassermotor, Gasleitung, 
eingelassener pneumatischer W annę, Abzugskanal, einer Yertiefung fur Quecksilber- 
versuche, Schubladen und Tiiren versehen ist. Die 3 Einsenkungen sind durch gut 
passende Deckel verschlossen, so dafi die Tiscktafel eine ebene Fliiche bildet. Zwischen 
Tisch und Fenster kann an den ersteren ein fahrbarer, 1 m langer, 85 cm breiter Tiscli- 
kasten angeschoben w^erden, mittels dessen fiir den Yersuch zusammengestellte Apparate 
aus dem Vorbereitungszimmer in den Lehrsaal und zuriick gebracht werden kbnnen. 
2Va m vor dem Tische steigen 7 Bankreihen am phitheatralisch auf. Der Fufiboden des 
Yorbereitungszimmers und des Lehrsaales bis zu den Biinken besteht aus Kunststoin, 
der des iibrigen Kaumes aus hartem Holzparkett.

Natiirlich sind alle drei Kiiume m it elektrisclier Lichtleitung fiir Hiinge- und 
Stehlampen versehen; im Yorbereitungszimmer und im Lehrsaal befinden sich die An- 
schlufiklemmen fiir den Gleichstrom, der von einer im Tiefparterre neben dem Turnsaale 
belindlichen Gleichstromdynamomaschine (110 V, 60 Amp.), die von einem 9 I I P  Elektro- 
motor angetriebon wird, geliefert werden kann. Doch fehlen bis jetz t die zugehorigen, 
mit Ampcremeter, Voltmeter, W iderstandskaia etc. versehenen Schalttafeln, ohne die der 
Gleichstrom nicht beniitzt werden kann, sowie a u d i die entsprechenden Abnahmeapparate 
fiir Wechselstroin. Dr. Th. (Jdstrcil.



drei Meter. Don Klassenzimmern gegentiber ftthrt beiderseits eine Tur 
in den Raurn ftir die modern eingerichteten Anstandsorte.

e) K e l l e r g e s c h o B .
Nur der Trakt des Gebiiudes, der links vom Haupttor gegen die 

Feuerwelirgasse und in der Elisabethstrafie gelegen ist, ist unterkellert. 
Es sind im ganzen 6 Kellerraume, die teils fur die Zwecke der Schule, 
teils fur die der Wohnungen yerwendet werden. Zahlreiclie Fenster 
mit Eisengittern yersehen audi diese Raume mit Luft und Lioht. Sie 
dienen zumeist ais Depots ftir das Brennmaterial, Holz, Koks und Kobie. 
Um das zoitraubendc und anstrennende Herauftragen dieses Materials zu 
yermciden, ist ein Scliaclit mit Aufzug yorgeselien, der neben den l i nk-  
s e i t i g e n  Anstandsortanlagen vom  K e l l e r g e s c h o B  bis in das z w e i t e 
Stockwerk fiihrt. (Auf der r ech  te n  Seite entspricht diesem Schachte 
ein ilhnlicli angelegter Luftschaclit.)

f )  D e r  S c h u 1 h o f.
Der Hof des Anstaltsgebiludes zerfallt durch eine hochaufgefuhrte 

Scheidemauer in zwoi Teile, einon kleineren, der den Wohnungen des Direk- 
tors und des Schuldieners zugehiirt, und einen grofieren, den eigentliclien 
Schulhof. Leider muB heryorgehoben werden, daB dieser nach A n i ag  e 
und B o d e n b e s c h a f f e n h e i t ,  mit Riicksicht auf seine Bestimmung, 
den Schillera wahrend der Pausen ais Ergehungsort zu dienen, viel zu 
wlinschen iibrig lafit, um so mehr, ais das alte Anstaltsgebaude gerade fur 
diesen Zweek einen yorztłglichen, von alten Biiumen bestandenen Yor- 
p l a t z  zur Verfilgung hatte, der zur Sommers- und Winterszeit gleich 
treffliche Dienste leistete. Schon der Zugang zum Schulhof erweist sieli 
ftir ein rasches Eintreten und Abziehen groBerer Schiilermassen zu eng 
(sieh S. 23). Vollends aber loekt der mit Schotter bedeckte Boden 
gar wenig zu heiterem Yerweilen. Aus diesem Grunde wurde donn audi 
gar bald von einer Bentitzung des Schulhofes Abstand genommen und 
die Schiller ergehon sich wahrend der Pausen bei gtinstiger Witterung vor 
dem Anstaltsgebaude in der Elisabethstrafie, das in jttngster Zeit auch ein 
kleines V o r g a r t c h e n  erhalten hat, und auf dem Kronprinz Rudolf- 
Platz, wahrend sie bei ungiinstiger Witterung in den geraumigen Gangen 
yerweilen. Vielleiclit golingt es, den Schulhof durch Erweiterung des 
Zuganges sowie durch Asphaltierung oder Bepflanzung zweckdienlicher 
zu gestalten.

<j) A l l g e m e i n e s .
(Schulhygienische Vorkehrungen und innere Einrichtung.)

Filr L i c h t  und L u f t  ist im neuen Anstaltsgebaude in iiberaus 
reichem Mafie Yorsorge getroffen. Alle Unterriclitsraume erhalten diroktes



Tageslicht durch reichliche, Imlie Fenstor, die durch dio aufierordentlich 
gro Ce liehte Hohe samtlioher Unterrichtsraume ermoglicht worden sind. 
AVie dadurch eine vorzii£rliche Beleuchtung der Raume erzielt worden ist, 
wurde anderseits auch der Luftraum der Klassen hiedureh bedeutend er- 
weitert. Alle Klassenzimmer machen infolgedessen cinen ii boran s freund- 
lichen Eindruck, der auf der Seite der Elisabethstrafio in den oberen 
Stockwerken durch den lierrlichen Ausblick auf Giirten, Wiesen und 
Felder sowie auf die schbngeformten Kammlinien der lieimischen Bes- 
kidon nocli gestoigert wird.

Den Zwecken kitnstlichen Lichtes dient die in diesem Jahre im 
Schulorte ermogliehte e l e k t r i s c h e  B e l e u c h t u n g .  In jedem Lehr- 
zimmer ist zu diesem Beliufe eine stattliclie Anzahl elektrischer Birnen 
angebraclit unel tiberdies ein besonderer Reflektor fur die Tafel.

Fur L u f t z u f u h r  ist in ausreichendem Mafie gesorgt. Yentilations- 
vorriehtungen finden sieli nicht allein an jedem Fenster, sondern auch 
an einer Seitenwand neben dem Ofen u n t e n  und o b e n  und sind von 
der Art, dafi sie von einein hiezu bestimmten Schiller leicht gehandhabt 
werden kiinnen.

Den Zwecken der Heizung dienen in jodem Raume aufgestellte, 
modern eingerichtete Kachelfullofen, dereń jeder an geoignetor Stelle ein 
mit Wasser gefiilltes GefilC enthiilt, so daB durch Verdunsten desselben 
der Luft geniigende Feuchtigkeit zugefiihrt, allzu grofie Trockenheit fern- 
gehalten wird.

1 )io Fu fi b o d e n haben durchaus Linoleumbelag, der ein rasches, 
leichtes und griindliches Saubermachen ermoglicht. Die Gange, der Flur 
und die Stiegenabsiitze sind mit dessiniertem Kunststein belegt. Die A n- 
s t a n d s o r t e  sind vom Gange ans mit besonderen, durch Tiiren ab- 
geschlossenen Y o r r a u m e n  versehon. Ilire Einrichtung entspricht den 
schulhygienisclien Vorschriften; die Klosetts haben Wassersptilung, die 
Pissoirs sind mit Urinoirol gestrichen.

Bei der inneren Einrichtung wurde den Wiinschen der Direktion 
und der einzelnen Kustoden nach Tunlichkeit Rechnung getragen. In don 
Klassenzimmern waren die modernen neuen Bi tnke (R. K e l l e r ,  
Bielitz) und K a t l i e d e r t i s c h e  hervorzuheben. Die sonstige Einrich
tung ist die gcwohnliche. Gegenwartig sind noch Kleiderrechen an den 
Wiinden. der Klassenzimmer angebraclit. Doch hofft die Direktion, schon 
im nachsten Schuljahre die Aufstellung von Garderobekasten in den Giingen 
durchzusetzen. Endlich wilren noch Anfange von Wa n d s c h m u c  k auf 
den Giingen zu verzeichnen.

Das neue Anstaltsgebaude des k. k. Albrecht-Gymnasiums ist kein 
Prunkbau. Gleifiendes Metali und glilnzenden Marmor wird das Auge



des Besuchers vergeblich suchen. Kr findet zweckni&tiig eingerichtete, 
freundliche Kalinie, die nicht blenden noch zerstreuen, aber ruiiige Samm- 
lung gestatten, die beim Unterricht nottut. Mafiyolle Anforderungen wird 
es befriedigen. Und mag darum dieser oder jener Wunsch etwa liiclit 
erfiillt sein —, e i n e m  Wunsche mogę Erfttllung werden: I)er goto 
Stern des Albrecht-Gymnasiums mogę aucli im neuen Heim iiber ihm 
walten! Mogę es nach wie vor gelingen, die der Anstalt anvertrauten 
Schiiler so zu unterrichten und zu erziehen, so ftir die hoheren Studien 
vorzubereiten, dali sie, erfiillt von Liebe und Verehrung fiir unseren er- 
lauchten Monarchen und das angestammte Kaiserhaus und ausgestattet 
mit schonen, echten Kenntnissen, spater gute Menschen und wackere 
Burger unseres Staates werden!

Q. B. F. F. F. Q. S.
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Jahresbericht
iiber den Zustand des k. k. Albreclit-G-ymnasiums in Teschen 

im Schuljahre 1909/10.

A. Der Lehrkorper.
a) Veranderungen im Lehrkorper.

ot) Es schieden a u s :
1. Der k. k. Professor Dr. Karl C z e r w e n k a ,  dem eine Lehrstelle 

an der zweiten Staatsrealschule im II. Wiener Gemeindebezirke verliehen 
wurde (Erl. des k. k. Min. i'. K. u. U. v. 30. August 1909, Z. 35.020).

2. Der k. k. supplierende Religionslehrer Johann Ev. M i l i k  infolge 
definitiver Besetzung der Stelle des Religionslehrers.

3. Der k. k. supplierende Gymnasiallehrer Josef P  e s c h e k infolge 
des Dienstantritts des im zweiten Semester des Schuljahres 1908/09 krankheits- 
halber beurlaubten k. k. Gymnasiallehrers Franz Josef U m l a u f t .

4. Der k. k. Realscbnlprofessor i. R., Scbulrat M a s  R o s e n f e l d ,  der 
k. k. Realscbnlprofessor Dr. F r i e d r i c h  M e i n g a s t  und der k. k. suppl. 
Eealschullehrer Franz B i n d e r  infolge der Genesung des von ihnen ver- 
tretonen k. k. Professors Dr. Franz S i g m  und.

Durch ilir eifriges Wirken im Dienste des Unterrichts und der Erziehung 
baben sich die Genannten ein bleibendes Yerdienst um die Anstalt erworben.

P) Es traten ein.
1. Der k. k. Religionsprofessor an der Staatsrealschule in Bielitz Karl 

B e r g e r ,  der zum Religionsprofessor am k. k. Albrecht-Gymnasium ernannt 
wurde (Erl des k. k. Min. f. K. u. U. v. 25. Juni 1909, Z. 15.368).

2. Der Supplent an der k. k. Staatsrealschule in Teschen Franz 
M u l l e r ,  der zum wirklichen Lehrer am k. k. Albrecht-Gymnasium ernannt 
wurde (Erl. des k. k. Min. f. K  u. U. v. 30. August 1909, Z. 35.024).

3. Der Lehramtskandidat Dr. Alexander F r a n k e l ,  der fur den beur
laubten k. k. Professor Anton L  a n d s f  e 1 d ais Supplent am k. k. Albrecht- 
Gymnasium in Yerwendung genommen wurde (Erl. des k. k. schles. L. Sch. 
R. w. 13. Oktober 1909, I 215/4).



4. Der Lehramtskandidat Karl B r a c h t e l ,  der in Yertretung des 
erkrankten k. k. Professors Dr. Hermann B i l l  zum Supplenten am k. k. 
Albrecht-Gymnasium bestellt wurde (Erl. des k. k. L. Sch. R. v. 16. Dezember 
1909, 1 484/3).

5. Der Biirgerschullehrer Josef G u n d l ,  der ais Nebenlehrer tur 
bohmische Sprache in Verwendung genommen wurde (Erl. des k. k. L. Scli. R. 
v. 15. Oktober 1909, I 1025).

6 . Der k. k. Realschul-Turnlehrer Ferdinand O r d e l t ,  dem die Er- 
teilung des obligaten Turnunterrichts ubertragen wurde (Erl. des k. k. 
L. Sch. R. v. 13. Oktober 1909, 1 215/4).

7. Der fiir die 3. Eacbgruppe der Bitrgerschulen gepriifte Volksschul- 
lehrer Wilhelm P u s t e l n i k ,  der ais Hilfslehrer fiir den obligaten Zeichen- 
unterricht am k. k. Albrecht-Gymnasium in Teschen in Verwendung genommen 
wurde (Erl. des k. k. L. Sch. R. v. 26. Oktober 1909, 1 1110/1).

8 . Der Lehramtskandidat Adolf P a w e ł e k ,  der dem k. k. Albrecht- 
Gymnasium in Teschen zur Ablegung des Probejahres zugewiesen wurde 
(Erl. des k. k. L. Sch. R. v. 5. Eebruar 1910, 1 204).

j) Beforderungen:
Die erste Quinquennalzulage wurde zuerkannt:
1. Dem k. k. Professor Erich V o i g t  vom 1. September 1909 (Erl. 

des k. k. L. Sch. R. v. 8 . Oktober 1909, 1 1020).
2. Dem k. k. Professor Karl B e r g e r  vom 1 . November 1909 (Erl. 

des k. k. L. Sch. R. v. 8 . Oktober 1909, I 103/3).
3. Dem k. k. Professor Adolf K i r  cli m a n n  vom 1 . Marz 1910 (Erl. 

des k. k. L. Sch. R. vom 10. Eebruar 1910, 1 241).
4. Dem k. k. Professor Bruno K r z y w o n  vom 1. Mai 1910 (Eli. 

des k. k. L. Sch. R. v. 8 . April 1910, I 493).
Der k. k. Professor Anton L a n d s f e l d  wurde zum Bezirksschul- 

inspektor fiir die bohmischen Volks- und Biirgerschulen der Bezirke Teschen 
und Ereistadt, ernannt (Erl. des k. k. Min. f. K. u. U. v. 3. Dezember 
1909, Z. 3814).

b) Beurlaubungen.
1. Der k. k. Professor Anton L a n d s f e l d  wurde zur Leitung des 

Priyat-Realgymnasiums mit bohmischer Unterrichtssprache in Orlau auf die 
Dauer des Schuljahres 1909/10 beurlaubt (Erl. des k. k. Min. f. K . u. U. 
v. 16. September 1909, Z. 35.790).

2. Der k. k. Professor Hermann B i l l  war vom 1. Dezember 1909 
bis zum Schlusse des Schuljahres ans Gesundheitsrticksichten beurlaubt (Erl. 
des k. k. Min. f. K . u. TT. v. 18. Dezember 1909, Z. 49.885).



c) Stand des Lehrkorpers am Schlusse des Schuljahres 1909/10 
und Lehrfacherverteilung:

1. Dr. Franz Streinz, k. k. Direktor, lehrte Deutsch in V .; wdchentlich 
3 Stunden.

2 . Karl Berger, k. k. Professor und erster Vorsteher des Preiherr von 
Cselestaschen Stiftes, Eskorta tor fiir das Obergymnasium, lehrte katho- 
lische Religion in I .— VIII. und in der VorbereitungskIasse; wOchent- 
lich 18 —)— 2 Stunden.

3. Hermann Bill, k. k. Professor der VII. Rangsklasse, Ordinarius der
I. A Klasse, lehrte bis 17. November 1909 Deutsch und Latein in I. A  
und Oriechiscb in V I.; wSchentlich 17 Stunden. Seit 18. November 
krankheitshalber beurlaubt.

4. Dr. Heinrich Fleischm ann, k k. Professor der VIII. Rangsklasse, Ordi
narius der III. Klasse, lehrte Latein in III., Griechisch in III. und V . ; 
wochentlich 1 (i Stunden.

5. Dr. A d o lf  Kirchmann, k. k. Professor, Kustos der Lehrerbibliothek, 
Ordinarius der I. B Klasse, lehrte Deutsch und Latein in I. B, Grie- 
chisch in VII., Stenographie in Kurs I. A, I. B und II.; wochentlich 
16 -J- 5 Stunden.

6 . B runo K rzyw oń, k. k. Professor, lehrte evangelische Religion in I. —  VIII. 
und in der Vorbereitungsklasse; wochentlich 18 Stunden.

7. Anton Landsfeld, k. k. Professor der VII. Rangsklasse, k. k. Bezirks-
schulinspektor, zur Leitung des Priyat-Realgymnasiums mit bohmischer 
Unterrichtssprache in ( )rlau beurlaubt.

8 . Josef Linhart, k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, Ordinarius der
V. Klasse, lehrte Latein in V. und VIII., Deutsch in III. (bis 5. Dezem- 
ber 1909), Griechisch in VI. (seit 6 . Dezember 1909); wSchentlich 
l(i Stunden.

9. Franz Atiilier, k. k. wirklicher Gymnasiallehrer, Kustos der geographisch- 
historischen Lehrmittelsammlung, lehrte Deutsch in IV., Geographie 
in III., V., Geschichte in 111., V., VII., VIII. ;  im I. Sem. 18, im
II. Sem. 17 Stunden wochentlich.

10. Dr. T h e o d o r  Odstrćil, k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, Kustos 
der physikalischen Lehrmittelsammlung, Ordinarius der VII.  Klasse, 
lehrte Mathematik in II., III., V., VII., Physik in III., V II., Kalli- 
graphie in I. A ; wochentlich 19 Stunden.

11. Karl Orszulik, k. k. Schulrat, k. k. Professor der VII. Rangsklasse, 
Ordinarius der II. Klasse, lehrte Deutsch und Latein in II., Griechisch 
in VIII. und Polnisch im II., III. und IV. Kurs; wochentlich 16 —(— 6 
Stunden.

12. Franz Pietsch, k. k. Professor, Leiter der lloheren Tochterschule, 
Kustos der Schiilerbibliothek, Ordinarius der VI. Klasse, lehrte Latein 
in VI. und VII., Griechisch in IV. ;  wochentlich 15 Stunden.

13. Dr. Franz Sigmund, k. k. Professor, Kustos der naturgeschichtlichen 
Lehrmittelsammlung, Leiter der Jugendspiele, lehrte Mathematik in I. A, 
Natnrgeschichte in I. A, I. B, II., V., VI., Philosophische Propiideutik



in VII. und VIII. und leitete im II. Semester naturwissenschaftliche 
Ubungen in vier Abteilungen mit je  2 Stunden; wochentlich 18, im
II. Sem. 18 —)— 8 Stunden.

14. Franz j o s e f  Umlauft, k. k. wirklicher Gymnasiallehrer, Klassenvorstand 
der IV. Klasse, lehrte Latein in IV., Deutsch in VI., VII., VIII.; 
whchentlich 15 Stunden.

15. Ericll Voigt, k. k. Professor, Klassenyorstand der VIII. Klasse, lehrte 
Mathematik in 1. B, IV., VI., VIII. und Physik in IV. und VIII.; 
im I. Sem. 17, im II. Sem. 18 Stunden wochentlich.

16. Karl Brachtel, k. k. supplierender Gymnasiallehrer, Klassenvorstand der
I. A  Klasse, lehrte seit 6 . Dezemher 1909 Latein in I. A und 
Deutsch in I. A  und III.; wochentlich 15 Stunden.

17. Dr. A lex an d er  Frankel, k. k. supplierender Gymnasiallehrer, lehrte 
Geographie in I. A, I. B, II., IV., VI., Geschichte in II., IV., VI. 
und Kalligraphie in I. B; wochentlich 18 Stunden.

18. Ferdinand Ordelt, k. k. Realschul-Turnlehrer, lehrte Turnen in I. A  
und I. B ; wochentlich 4 Stunden.

19. W ilh elm  Pustelnik, Volksschullchrer, lehrte Zeichnen in I. A  und I. B; 
wOchentlich 6 Stunden.

2 0 . A d o lf  P a w e łe k ,  Probekandidat.
2 1 . Dr. A d o lf  Leimdorfer, k. k. Professor, Kreisrabbiner, lehrte israelitische 

Religion in vier Abteilungen; wochentlich 6 Stunden.
2 2. Lu d w ig  Bierski, Pfarroberkaplan, Exhortator fur das Untergymnasium; 

wochentlich 2 Stunden.
23. Johanil Branny, Volksschullehrer, lehrte Deutsch, Jćeehnen, Schonschrei- 

ben, Turnen, Gesang in der Vorbereitungsklasse und Polnisch im
II. Kurs; wochentlich 21 —|— 2 Stunden.

24. T h e o d o r  D aw id , k. k. Hauptlehrer an der Lehrerbildungsanstalt, lehrte
Gesang in zwei Kursen; wochentlich 4 Stunden.

25. Josef Gundl, Biirgerschullehrer, lehrte Bohmisch in drei Kursen; wochent
lich 6 Stunden.

26. Dr. Moritz Hertrich, k. k. Realschulprofessor, lehrte Pranzosisch in zwei 
Kursen; wochentlich 4 Stunden.

27. G u sta v  Klaus, k. k. Turnlehrer der IX . Kangsklasse an der k. k. Lehrer
bildungsanstalt, lehrte Turnen in drei Abteilungen; wochentlich 6 Stunden.

28. Karl stegl,  k. k. Realschulprofessor, lehrte Zeichnen in zwei Abteilungen; 
wochentlich 4 Stunden.



Ubersicht des Lehrkorpers:

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

Geist-
lich

D irektor. .................................................... 1
Professoren der VII. Rangsklasse 3 —

„ „ VIII. „ . . OO —

'i n ^  • i • 4 2
Wirkliche L e h r e r .................................. 2 —

Prov. L e h r e r .............................................. — —

Supplierende L eh re r................................... 2 --- 1
H ilfslehrer.................................................... 3*) 2**)
N e b e n le h r e r .............................................. 5 —
Probekandidaten . . . . . . . . 1 —

Zusammen 24 4

Dienerschaft.
A d o l f  G r d b l ,  k. k. Schuldietier, Besitzer des silbernen Vcrdienstkrouzes 

und der Ehrenmedaille fur vierzigjiihrige treue Dienste.

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

P a n i  K r z e m i e ń ,  Aushilfsdiener.

B. Der Unterriclit.
Durchfiihrung des Lehrplanes.
I. I) ie  o b l i g a t e n  L e h r f a c h e r .

Im Schuljahre 1900/10 kam der durch den Ministerialerlafi vom
20. Marz 1909, Z. 11.662, vorgeschriebene neue Lehrplan in der I.— V. 
Klasse zur Anwendnung. In der V I.— VIII. Klasse wurde im wesentlichen 
nach dem Lehrplan vom 23. Februar 1900, Z. 5146, unterriclitet; docli 
wurde in der VI. Klasse wochentlich eine Stunde Geographie gelehrt und in 
der VIII. Klasse im ersten Semester die Wiederholungstunde aus alter 
Geschichte im Sinne des neuen Lehrplanes eingefiigt.

Der obligate Turn- und Zeichenunterricht wurde zu Beginn des Schul- 
jahres 1909/10 in der ersten Klasse eingefiihrt; in den folgenden Schuljahren 
wird der obligate Unterricht aus Zeichnen allmahlich im ganzen Untergym- 
nasium, der obligate Turnunterricht im ganzen Gymnasium eingefulirt werden.

*) Der Leiter der Vorbereituugsklasse, der Lehrer des obligaten Tarnens und der 
Lehrer des obligaten Zeichnens.

**) Der israelifisehe Religionslehrer und der katholische Exhortator fiir das Unter- 
gymnasium.



Stundeniibersicht nach dem neuen Lehrplan fur die Grymnasieu
in Ósterreich.

Lehrgegenstiinde i. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Summę

Religionslehre . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 10
Deutsche Sprache . . 4 4 3 3 ‘ó 3 3 3 20
Lateinische Sprache . 8 7 6 6 6 G 5 5 49
Griechische Sprache . — — 5 4 5 5 4

( 5 )
5 28 (29)

G e s c h ic h te .................. — 2 2 2 3 4 3 11.Sera 3 20 (19)
G e o g rap h ie .................. 2 2 2 2 1 1 — — 10
M athem atik .................. 3 3 3 3 3 3 3 23
Naturgeschichte . . . 2 2 — — 3 2

( 3 )

— 9 (10)
Physik u. Chemie . . ~ — 2 3 — — 4 II.Sem.4 13 (14)
Philosophische Propii- 

d e u t i k ...................... 2 2 4
Freihandzeichnen . . 3 3 2 2 — — — 10
S c h r e i b e n .................. 1 — — — — — — — 1
T u rn e n .......................i 2 2 2 2 2 2 2 10

27 27 22 29 28 2 8
( 2 9 )

2 8
( 2 9 ;

20 2 2 4
( 2 2 6 )

Absolvierte Lektiire 1909/10.

1. Deutsche Schul- und Privatlekture.
V. K 1 a s s e : Lektiire nach dem Lesebuche.

VI. K l 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 1 1 e k t l i r  e : Lessing: Emilia Galotti, Kathan der Weise. G. Keller: 
Das Falmlein der sieben Aufrecliten.

VII. K l a s s e .  S c h u l l e k t i i r e :  Goethe: Iphigenie auf Tauris; Schiller: 
Wallenstein.

P r i v a t l e k t i i r e : Shakespeare: Julius Casar; Goethe: Gotz von Ber- 
lichingen, Egmont, Torąuato Tasso; Schiller: Eauber, Eiesco, Kabale und 
Liebe, Don Carlos, Maria Stuart, Jungfrau von Orleans, Braut von Messina, Tell.

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

P r i y a t l e k t t i r e : Schiller: Wilhelm Tell. Goethe: Faust I. Teil; 
K leist: Prinz von Homburg• Grillparzer: Die Ahnfrau. Das goldone Vliel5, 
Ein treuer Diener seines Ilerrn, Des Meeres und der Liebe Wellen, Der 
Traum ein Leben, Weh dem, der liigt.



Themen zu den deutschen Aufs&tzen.

V. Klasse.

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

1. Inlialtsangabe der Noyolle „Die Geschwister" von Ernst Zahn.
2. Welche Eigentiimlichkeiten der altgermanischen Poesie lernen wir 

aus dem Hildebrandslied kennen?
3. Die deutsche und die nordische Passung der Nibelungensage.
4. a )  Parzival. Eine Charakteristik.

b) Achills Groll nach Ilias 1 . Gesang.
<:) Ubersetzung aus dem Mhd.: Reinmar, Klagelied der Herzogin

von Osterreich.

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

1. „Erlkonigs Tochter“ und „Erlkonig11. Eine Vergleicliung.
2. Ein Schneefall. Schilderung.
3. .Man soli den Tag nicht vor dem Abend loben. “
4. Ubersetzung aus dem Mhd.: Nibelungenlied Str. 886— 891.
5. Ein Spaziergang im PrUhling.
6 . a )  „Hochmut kommt vor dem Fali. “

b) Was erfahren wir aus den Liedern und Spriichen Walters von 
der Vogelweide iiber das Leben des Dichters?

VI. Klasse. 

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

1 . Worin liegt die groBe Bedeutung des Hildebrandsliedes nach Inlialt 
und Porm?

2. Schon ist der Friede. —  Aber der Krieg hat auch seine Elire. 
(Schiller.)

3. Warum studieron wir die klassischen Sprachen?
4. Klopstoek ais Siinger der Yaterlandsliebe und Freundschaft.

b)  S c li u 1 a r b e i t e n.

1. Wie entwickclt sich die Geschichte zu Sagę und Dichtung? (An 
den Deutschen Heldensagen darzulegen.)

2. Die Entstehung des Nibelungenliedes.
3. Parzivals Charakter in seiner Entwicklung.
4. Her Walter von der Yogelweide, swer des yergaeze, der taet mir 

leide (Hugo v. Trimberg).
5. lieise zu Fuli! Da verstehst du MenschengruB. (K. Thorbecke.)
6 . Lessings Urtcil iiber Gottscheds Reformen des deutschen Theaters 

nach dem 17. Literaturbriefe.



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

1. Die Sprache des Menschen ist meist ein Spiegel seiner Bildung.
2. Wer etwas lemen will, der nmfJ dazu drei Gaben.
Von obenher, aus sich und aucli von aufien haben:
Uie Fahigkeit, die Lust und die Gelegenheit.
Die drei wo fehlen, kommt ein Lernender nicht weit. (Rtickert.)
3. Es ist keiner, dem die Geschichte nicht etwas Wiclitiges zu sagen 

batte. (Schiller.)
4. a)  Die Sprache der Sterne.

b)  Im Fleifi kann dich die Biene meistern.
In der Geschicklichkeit ein Wurm dein Lehrer sein,
Dein Wissen teilest da mit vorgezognen Geistern,
Die Kunst, o Mensch, hast du allein. (Schiller.)

b)  S c h u l a r b e i t e n .
1 . Herders Ansichten iiber die Volkspoesie.
2. Der Edle lebt auch nach dem Tode fort 
Und ist so wirksam, ais er lebte.
3. Licht und Scliatten in Egmonts Charakterbilde.
4. Worin liegt die tragische Schuld des Karl Moor?
5. Die politischen und gesellschaftlichen Verhaltnisse im 18. Jahrhun- 

dert nach Schillers „Kabale und Liebe“.
6 . Der Ackerbau ist die Grnndlage der Kultur. (Nach Schillers Gedicht 

„Das eleusische Fest“ .)
VIII. Klasse.

a)  H a u s a r b e i t e n .
1. Das Alte stiirzt, es andert sich die Zeit
Und neues Leben bliiht ans den Ruinen. (Schiller.)
2. Ein Vollendetes hienieden 
Wird nie dem Vollendungsdrang,
Doch das Herz ist nur zufrioden,
Wenn es nach Vollendung rang. (Riickert.)
3. a )  Alle wahre Arbeit ist heilig. In jeder wahren Arbeit, und ware 

es auch nur Ilandarbeit, liegt etwas Gottliehes. (Carlyle.)
b) Wissen und Bildung.

b) S c h u l a r b e i t e n .
1. Die Bestimmung der Glocke. (Im Anschluh an das Motto Schillers: 

Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango.)
2. a) Hermann, das Bild eines deutschen Junglings.

b) Wie hat Goethe in „Hermann und Dorothea“ den Gegensatz der 
Sefihaftigkeit und Wanderung kiinstlerisch verwertet?

c) Hitlt der Dichter Wort, wenn er verspriclit: Deutschen selber 
fiihr’ ich euch zu in die stillere Wohnung, Wo sich nach der Natur, mensch- 
lich der Mensch nocli erzieht? (Goethe: Hermann und Dorothea.)

3. a) Inwiefern gelten von Faust die Worte des Herrn:
„Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewu!5t“ ? (Im Anschlufi an Goethes 

Faust.)



b) Was du ererbt von deinen Vatern hast,
Erwirb es, um es zu besitzen. (Goethe, Faust.)
4. a) Inwiefern spiegelt sich die Erhebung des deutschen Volkes in 

den Dichtungen der Freiheitskriege wider?
b)  Das Erwachen des deutschen NationalbewuBtseins zur Zeit der 

Freiheitskriege.
c) Der ist ein Deutscher ehrenwert,

Der wacker, herzhaft, unverzaget,
Sieli in Gefahr mit seinem Schwert
Fiir Vaterland und Freiheit waget. (Weckherlin.)
5. a) Kann die deutsche Literatur mit liecht eine Weltliteratur genannt 

werden ?
b)  Welche Schonheit und welchen Reichtum bietet Osterreichs 

Natur, welche GroBe Osterreichs Geschichte ?
r )  Sturmen muB es, soli es Friililing werden. (Bezogen auf die Natur, 

den Mensehen und den Staat.)

R ed eiib u n gen .

In den unteren Klassen wurden regelmaBig Sprechiihungen abgehalten, 
die im Nacherzahlen von Lesestiickon und in der Wiedergabe eigener Erleb- 
nisse bestanden. In den mittleren Klassen erweiterte sich das Gebiet der 
Sprechiibungen auf Inhaltsangaben groBerer Erzahlungen, Schilderungen, Ver- 
gleichungen von Gedichten untereinander oder mit ihrer Quelle und Bio- 
graphien. Audi in der Religion, der klassischen Philologie, der Geschichte, 
Naturgeschichte und Physik wurden von Schiilern Yortrage iiber 
bekannte Stoffgebiete gehalten. Umfangreichere Quellenstudien wurden ver- 
mieden. Das Hauptziel war, die Gewandtheit der Schiller im miindlichen 
Ausdruck und ihre Sicherheit im Gebrauch der freien Rede zu heben.

VII. Klasse.

1 . Goethes Aufenthalt in Venedig und Rom. (Blokscha.) —  2 . Uber 
Kinderlieder. (Danneberg.) —  3. Raffael Santi und seine Schule. (Lamatsch.)

-  4. Uber die Ausdrucksfiihigkeit der Musik gegeniiber der Poesie. (Peschke.)
—  5. Konig Lear von Shakespeare. (Sikora.) —  6 . Das deutsche Yolkslied. 
(Tyrna.) —*• 7. Goethes Aufenthalt in StraBburg. (Wiklicki.) —  8 . Der Wei- 
marer Hof zur Zeit Goethes. (Zima.) —  9. Schillers Balladen. (Moskorz.) —  
10. Das Schicksal in Schillers „Braut von Messina“ . (Firla.) —  11. Die 
Geschichte des Zeitungswesens. (Steffek.)

VIII. Klasse.
1. Uber „Faust, der Tragodie zweiter T e il“. (Hetschko.) —  2. a ) Der 

Pfarrer und Apotheker in Goethes „Hermann und Dorothea11. —  b)  Komers 
„Zriny“ und „Leier und Schwert “ . (Holexa.) -—  3. Chamissos Leben undWerke. 
(Janczyk.) —  4. Gottfried Keller. (Jenkner.) —  5. P. K . Rosegger. (Kaniat.)
—  6 . Uber das Romantische und die Romantik. (Kubaczka.) —  7. Grill- 
parzer: Ein treuer Diener seines Herrn. (Kuznik.) —  8. Ilolderlin und No- 
valis. (Lasota.) —  9. Rembrandts Leben und Wirken. (Lamich.) —  10. Josef 
Yiktor Scheffel. (Lipowski.) —  1 1 . Grillparzer: Der Traum ein Leben. (Peter.)



—  12. Raimunds Leben und Werke. (Rzihak.) —  13. Die Entstehung der 
Goetheschen „Novelle“. (Schulz.) —  14. Grillparzers „Ahnfrau“ . (Śliwa.) — 
15. Grrillparzer: Eiu Bruderzwist im Hause Habsburg. (Sporysz.) —  Ib. Otto 
Ludwigs Lebens und Werke. (Zagóra).

2. Lateinische und griechische Schullekttire.

a)  L  a t e i n.

111. Klasse.
Cornelius Nepos: Miltiades, Themistokles, Aristides und Epaminondas. — 

Q. Curtius Rufus: Hist. Alex. Magn. St. I, II, III, IV, VI, VII, IX und 
X I. (Chrestomathie von Golling.)

IV. Klasse.
Caesar: Bellum Galii cum, I, IV, VI, VII.  (Auswahl).

V. Klasse.
Ovid: (Sedlmayer, 6 . und 7. Aufh), Metam. Nr. 2, 3, 4, 5, (i, 1 2 , 16, 

17 ; Fast. Nr. 5; Trist. Nr. 1, 8 . —  Caesar, Bell. Gall. VI, c. 9— 24. —  
Livius I, c. 1 — 26; X X I, c. 30— 38.

VI. Klasse.
Sallust, Bell. Jugurth. —  Cicero, in Catil. 1. —  Vergil: Eklog. 1 , 4, 

5; Georg. I, 1 — 159; II, 116 — 176, 319— 346, 458— 540; Aeneis I (ed. 
Gołling). — ■ Caesar, Bell. civ. Auswahl.

VII. Klasse.
Cicero, pro Roscio Amerino, pro Archia poeta; Laelius, de amicitia. —  

Vergil, Aeneis II, IV, IX  (ed. Golling).

VIII. Klasse.
Tac. Germania, c. 1— 27. Ann. I, c. 1 — 49; XV,  c. 38— 45. - 

C. 1’linii Epist. X, 96, 97. —  Iloraz: Odeń I, 1, 2, 3, 4, 6 , 7, 11, 14, 
17, 18, 22, 26, 28, 34, 37, 38; II, 3, 6 , 7, 10, 13, 14; III, 1 , 8 , 13, 
21, 30; IV, 3, 7, 12 ; Epod. 2; Sat. I, 1, 6 , 9; Epist. I, 6 .

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

Xenophon, Anabasis (Chrestomathie von Schenkl), St. I, II, III; V, VI, 
IX, (Auswahl); Kyrup. St. I. -— Homer, Ilias A  und B.

VI. Klasse.
Ilias, III, VI, VIII, X II, X V I. —  Herodot, I, c. 28— 33; 85— 88; 

V, c. 35— 38; 49 - 5 4 ;  97, 99— 126; VII, c. 33— 57; 100 -105. -  
Xenophon (Chrestomathie von Schenkl), Kyrup. Nr. III; Apomn. Nr. III.



VII. Klasse.
Demosthenes, Phil. I und I I I ; Olynth. I ; —spt xf,c eiprwiś. — Homer, 

Odyssee, I, V, VI, X I, X III.

VIII. Klasse.
Platon, Apologie und Kriton, SchluBkapitel aus Phaedon. —  Sopliokles, 

Aias. —  Homer, Odyssee X X I (ed. Christ).

3. Privatłektiire.
a)  L  a t e i n.

V. Klasse.

Eisenberg: Ovid (Sedlmayer, (i. Aufl.), Motam. Nr. 9; Caes., B. Gall. 
IV, e. 1— 25; VI, c. 1— 9. —  Pojcik: Caesar, B. Gall. V ; Ov., Met. Nr. 23, 
24, 25. —  J ilk e : Caes., B. Gall. III; VII, c. 1— 25; Ov., Met. Nr. 7,
8 , 9, 11, 29, 30; Past. Nr. 1, 2, 3, 4, 6 , 7, 1 1 ;  Jugendged. Nr. 3.—  
Jurzykowski: Ov., Met. Nr. 11, 26, 27; Past. Nr. 2, 11. Livius X X I, c. 
1 — 20. —  Karzeł: Caes., B. Gall. III. c. 1— 20. —  Priickner: Caes., B. Gall. 
II; V I c. 1 - 8 ;  Ov., Met. Nr. 7, 8 , 9, 10, 13, 14, 18, 19,20, 23, 26, 27, 
30; Past. Nr. 1 1 . —  Zielina: Caes., B. Gall. II, III, IV Ov., Met. Nr. 
11, 18, 19; Past. Nr. 6, 7.

VI. Klasse.
Fil kuka : Ovid (Sedlmayer), Elegien: I, Jugendgedichte 3 (Einst und

jetzt), Past. 2 (Am 1 . Janner); Liv. (ed. Zingerle-Schindler) Partes selectae 
VIII,  8 , 19 —-11, 4; X X X IX  49— 5 1 ; 52, 1, 7 — 9; Cicero, in Catil. II,
III. —  Gross: Cicero, in Catil. II, III. —  Dziura: Verg. (ed. Golling), 
Georg. III, St. 1 (Das KoB), 2 (Hirtenleben der Libyer und der Skythen), 
Aus Georg. IV, St. 1 (Anlage der Bienenstocke). —  H erczyk: Cicero, in 
Catil. II. —  Jaworski: Cicero, in Catil. II, III, IV ; Vergil, Georg. III, 
St. 1 und 2 (ed. Golling). —  Kobierski: Cicero, in Catil. II, III. —  Kubanek: 
Ov. (ed. Sedlmayer) Metam. St. 19 (Cyparissus), 20 (Konig Midas), Past. 
Bt. 4 (Fest der Pax), St. 9 (CaHstia). —  Kwiczała: Sali., Bell. Catil. 
c. 1 — 15, Cicero, in Catil. II, III. —  Montag: Bali. (ed. Perscłiinka) 3 Beden, 
Bell. Catil.; Verg. (ed. Golling), Georg. III. Bt. 1 (Das KoB), 2 (Hirten
leben der Libyer und der Scythen), 3 (Die Norische Seuche). —  Podlipsky: 
Sali., Bell. Catil. c. 1— 30. —  Raszyk: Bali., Bell. Catil.

VII. Klasse.
Blokscha: Vorg. (ed. Golling), Aen. V. — Danneberg: Cicero, in Catil. II. 

—  Pirla: Verg., Georg. IV, w .  315— 566. —  Gwiggner: Cicero, pro rege 
Deiotaro. —  Gwuźdź: Verg., Aen. VI. —  Malisch: Cicero, pro Ligaris, 
pro rcge Deiotaro. —  Sikora: Cicero, in Catil. III.

VIII. Klasse.
Pieczko: Tacitus, Agricola; Aen. (Golling) VI. •—  I folexa: Aen. V, 

—  Kaniat: Aon. V ; Cicero, IV. Catil. —  Lipowski: Tacitus, Hist. IV,



c. 12— 3 7 ,  54 — 79, 85, 8 6 ; V, c. 14— 26. —  Prilisauer: Cicero, IV. 
C atil.; Aen. X  v. 1 — 624. —  Ezihak: Cicero, IV. Catil.; Aen. V. —  
Śliwa: Aen. V, VI. —  Sporysz: Aen. VI. —  Zagóra: Tacitns, Ann. I, 
c. 49— 72; Aen. VI. v. 1 — 581.

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

V. Klasse.
Foicik: Xen. Anab. (Chrestom. v. Schenkl) St. IV7., Hom. 11. III. 

(Christ). — Priickner: Xen. Anab. (Chrestom. Schenkl) St. V. —  Kołder: 
Iłom. U. I l i  (Christ).

VI. Klasse.
Absolon: Xenoph. (Schenlds Chrestom.), Kyr. Nr. I, 1 — 12; llias 

(Christ) X IX .;— Chrobok Josef: llias, V. —  Dziura: Xenoph. An., Nr. VIII,  
1 —  23; llias, X IX . —  Filkuka: llias, V, v. 1— 100; X IX . —  H erczyk: 
llias, V. —  Jaworski: llias, V, X V , X IX . —  Kubanek: llias, X IV , X IX .
—  Kwiczała: llias, VIII, v. 1 — 170, X IX . —  Montag: llias, IV, X I X .— . 
Pawlas: llias, V. —  Podlipsky: llias, IX . —  Raszyk: llias, V, VII, IX.
—  Koth Ernst: llias, V. —  Eoth Julius: llias, X . -—  Sedlaczek: Xenoph. 
K yr., Nr. I, 1 — 112;  llias, X X II. —  Sniegon: llias, X X II.

VII. Klasse.
Danneberg und Peschke: Enripides Medea, v. 1— 97. —  Firla: Hom. 

llias, X V III. —  Malisch: Hom. llias, V ; Odyssee, VIII. —  Steffek: Hom. 
llias, III. —  Tyrna: Hom. Odyssee, IX , X V . — Eobitschek: Odyssee, III.
—  Blokscha: Odyssee, III. —  Peschke; Odyssee X II. — Gwiggner: Lukian, 
Timon. —  Śliw ka: Odyssee, III.

VIII. Klasse.
Holesa: Platon, Sympos. c. 32, 33, 35— 3 7 . — Kaniat: Piat. Sympos. 

c. 32, 33, 35— 37. —  Lasota: Piat. Sympos. c. 32, 33, 35— 37. —
Prilisauer: Odyssee, X X III. —  Zagóra: Piat. Sympos. c. 32, 33, 35— 37.

4. Israelitische Religion.
I. Abteilung (1 . u. 2. KI.) Pentateuch: I. Buch. Biblische Geschichte: 

.Tosua und die Kichterzeit. Hebr. Grammatik: Lautlehre und Substantiy. 
Liturgie: Ubersetzung gewohnlicher Gebetstucke.

II. Abteilung (3. u. 4. KI.) Pentateuch: 2. u. 3. Buch, ausgewahlte 
Kapitel. Biblische Geschichte: Das Eeich Juda und Isracl. Hebr. Gramm.: 
Eedeteile mit Ausnahme des Verb. Liturgie: Gebetubersetzung, die Festtage.

III. Abteilung (5. u. 6 . KI.) Pentateuch: 3. u. 4. Buch, ausgewahlte 
Kapitel. Geschichte: Das 2. jiidische Eeich. Hebr. Grammatik: Das Verb. 
Liturgie wie Abt. II.

IV. Abteilung (7. u. 8 . KI.) Pentateuch: 5. Buch, ausgewahlte Kapitel.
Hebr. Grammatik: Satzlehre. Geschichte: Die Juden in der Diaspora.
Liturgie: wie Abt. II.



II. F r e i e  L e h r g e g e n s t a n d e .
1. Polnische Sprache in -i Kursen mit je 2 Wocłionstunden.
2. Bohmische Sprache in 3 Kursen mit je 2 Wochenstunden.
3. Franzosische Sprache in 2 Kursen mit je  2 Wochenstunden.
4. Zeichnen in 2 Kursen (fur Schiller der II.— VIII. KI.) mit je 

2 Wochenstunden.
5. G-esang in 2 Kursen mit je 2 Wochenstunden.
6 . Stenographie in 2 Kursen; der 1. Kurs hatte 2 Abteilungen mit 

je  2 Wochenstunden, der 2. Kurs beschriinkte sich auf 1 Wochenstunde.
7. Turnen in 3 Kursen (fur Schiller der II.—  VIII. KI.) mit je  

2 Wochenstunden.

III. S c h i i l e r i i b u n g e n .

Die n a t u r g e s c h i c h t l i c h e n  S c h i i l e r i i b u n g e n  wurden mit Beginn 
des 2. Semesters 1910 eingefiihrt (ErlaB des k. k. Landesschulrates vom 16. Fe- 
bruar 1910, Z. I. 205/1) und yon dem k. k. Professor Dr. Franz S i g m u n d  
mit den Schtilern der V. und VI. Klasse abgehalten.

V. Klasse.
Drei Abteilungen mit je 2 wochentlichen Stunden. In jeder Abteilung 

arbeiteten 15 Schiller.
A b s o l v i e r t e r  L e h r s t o f f :  Herstellung yon einfachen Glasinstru-

menten vor der Flamme. Einfiihrung in die elementare mikroskopische Technik. 
Anatomie des dikotylen und monokotylen Stengels, des Blattes, der Wurzel. 
Algenuntersucliungen. Anatomie der Lebermoose und der Farne (vegetative 
und Fortpflanzungsorgane). Symbiose zwischen Pilzen, Bakterien und den 
Wurzelorganen (Łupinę, Saubohne, Kestwurz). Untersuchungen an Pilzen und 
Bakterien. Anatomie der Flechten.

VI. Klasse.
Zwei Abteilungen mit je  2 wochentlichen Stunden; in jeder Abteilung 

arbeiteten 10 Schiller (19 aus der VI. und 1 Schiller aus der VII. Klasse).
A b s o l v i e r t e r  L e h r s t o f f :  Einfiihrung in die elementare Technik

des Mikroskops. Herstellung yon histologischen Priiparaten mit Hilfe des 
liasiermessers. Untersuchung der Verdauungsorgane der Sauger. Untersuchung 
des Blutes (Entgasung, Oxydation, kapillarer Kr.eislauf, Elemente des Blutes). 
Anatomie des Frosches und der Kiichenschabe. Planktonuntersuchungen und 
Planktonfang. Anatomie und Histologie des Kegenwurmes und des Bandwurmes.

C. Die Lehrmittel.
I. Einnahmen fur diesen Zweck im Schuljahre 1909/10.

1 . Lelirmittelbeitrage der S c h i l l e r ...............................................  680 K  40 li
2. A u fn ah m sta x en ...............................................................  319 K  20 h
3. Zeugnisduplikato .............................................................................50 K  —  li

Im ganzen 1049 K  60 h



II. Vermehrung der Lehrmittelsammlungen.
A .  Lel i  r er b i b 1 i o t li ok.

(Kustos: Prof. I)r. Adolf Kirchmann.)

a ) D u r  eh A n k a  uf :  1 . Zeitsclirift fUr die osterr. Gymnasien, 1910.
2. Zeitsehrift fur das Gymnasialwesen (Berlin), 1909. 3. Berliner pliilo-
logische Wocheuschrift, 1910, mit Bibliotlieca pbilologica classica, 1909 
(Gratisbeilage zur vorhergenannten Zeitsehrift). 4. Grimm, Worterbuch der deut- 
sehen Spraclie (Fortsetzuug). 5. Mitteilungen der Geographischen Gesell- 
sebaft in Wien, 1910. (i. Historische Vierte!jakrschrift. llrsgeg. von G. Sceli- 
ger, 1910. 7. Zeitsclirift fiir den physikalischen und ebemiseben Unterrielit, 
1910. 8 . Mouatsliefte fiir Matbematik und Physik, 21. Jalirg., 1910.
9. Monatsscbrift fiir hiibere Scbulen. llrsgeg. von Kiipke und Matbias, 1910.
10. Thesaurus linguae Latinae (Fortsetzung). 11. Biologiscbes Zentralblatt. 
llrsgeg. von Dr. Rosenthal, Leipzig 1910. 12. Deutsche Literaturzeitung. 
llrsgeg. v. Dr. Paul Hinneberg in Berlin, 31. Jalirg., 1910. 13. Yiertel- 
jahrschrift fiir korperliche Erziehung, 6 . Jalirg., 1910. 14. Jahrbuch des 
boberen Unterriclitswesens, 23. Jalirg., 1910. 15. Noack Ferd., Ilomerische 
Palaste, eine Studie zu den Denkmalern und zum Epos. 10. Noack Ferd., 
Ovalhaus und Palast in Kreta. 17. Sophoclis tragoediae ex ree. Dindorlii 
ed. VI cur. Mekler in 4 Exemplaren (Maturitatstexte). 18. Ausgewablte 
TragOdien des Euripides fiir den Schulgebraucb erkliirt von Wecklein, 1 . Band- 
eben, Medea. 19. Homers Ilias, erkliirt von Ameis-Hentze, 4. Aufl., 2. Band, 
Heft 1 und 2. 20. Homers Odyssee, erkliirt von Ameis Hentze, 1. Band, 
Heft 1 und 2. 21. Koscber, Ausfubrlicbes Lexikon der griecli. und rom. 
Mytliol. (il. Lioferung. 22. Frick, Physikalische Technik, 2. Band, 2. Ab- 
teilung, 7. Aufl. 23. Taschenbuch fiir Mathematiker und Physiker, berausgegeben 
von Auerbacb. 24. T h o m s o n ,  Elektrizitat und Materien.

b) D u r c h  S c b e n k u n g :  Gescbenke der Frau Hermine v. Demel aus
dem Nachlasse des Herrn Professor Friedrich. 1 . Dinger Hugo, Dr., Drama
turgie ais Wissenschaft, 2 Bandę. 2. Pecht Friedrich und Schwartz Fritz, 
Die Kunst fiir alle, Jahrgang 1899— 1903. 3. Felscb, Die Hauptpunkte
der Psychologie mit Beriicksichtigung der Padagogik und einiger Verhiiltnisse 
des gosellscbaftlicben Lebens. 4. Groos, Der astbetisclie GennB. 5. Kern, 
Grundrifi der Padagogik. (i. Dittes, Gescbicbte der Erziehung und des Unter- 
richts fiir deutsche Volksschullehrer. 7. Just, Dr., Praxis der Erziehungslehre.
8. Sigismund, Kind und Welt. 9. Ament Wilhelm, Die Entwicklung vonSprecben 
und Denken beim Kinde. 1 0 . Godofredus Schraer, Institutiones paedagogicae.
1 1 . Sully James, Dr., Untersuchungen iiber dieKindbeit. Ubersetzt vonDr. Stimpfl 
Josef. Das 12. Matthae, bewufite Selien in dorSchule. 13.Fichte, Die Bestimmung 
des Menschen. 14. Beneke, Erziehung- u. Unterrichtslehre. 15. Beneke, Erziebungs- 
lehre. l(i. Jean Paul, Levanaoder Erziehungslehre. 17. Łipps, Von der Form der 
asthetiseben Apperzeption. 18. Lipps, Der Streit iiber die Tragodie. 19. Thoma, 
Das Drama. 20 . Grippenkerl, Lebrbucb der Astbetik. 21. Bay, Experimen- 
telle Didaktik. 22. Ziller, Allgemeine Padagogik. 23. Furtwangler, Die Agi- 
neten der Glj^ptotliek Konig Ludwigs I. 24. Kunsterziehung, Ergebnisse und 
Anregungen des Kunsterziehungstages, Dresden 1901. 25. Detto, 1905 (Mu
sik und Gymnastik). 20. Detto, 1903 (Spracbe und Dichtung). 27. L. Wiese,



Die Bildnng des Willens. 28. Riegel, Grundrifi der bildenden Kiinste- 
2 !). Kleinpaul, Poetik. 30. Gellert, Samtliche Schriften, 10 Teile. 
31. Wiener Almanach, 1901, von Jacąues Jaeger. 32. Wiener Almanach 
1902, von Jacąues Jaeger. 33. Rousseau, Emil. 34. Grosse, Eduard 
Mdrike ais Lehrer. 35. Jalin, Max Methodik der epischen und dramati- 
schen Lektiire. 36. Yiehoff, Poetik. 37. YoB, Homers Ilias. 38. Binder, Vir- 
gils Werke. 39. Cosack, Lessings Laokoon. 40. łleindorf, Iloraz' Satiren. 
41. Sexti Aurelii Victoris historia Romana. 42. Sophokles’ Philoktetes 
v. Muller. 43. Sophokles’ Philoktetes v. Rappold, 1. und 2. Teil. 44. Trago- 
dien des Euripides von Sclione. 45. Aischylos, Agamemnon v. Schneidewin. 
46. Aóyot von Dindorf, zwei Teile. 47. Q,. Horatius Placcus
v. Orelli. 48. Weigand, Deutsches Worterbucli, 3 Bandę. 49. Julius und 
Rupertus, Donauhafen, Jahrbuch, fur Lied und Novelle. 50. C. Suetoni Tran- 
ąuilli ąuae supersunt omnia, rec. Carolus Ludovicus Roth. —  51. Deutsch-oster- 
reichische Klassikerbibliothek, lierausgegeben y. Dr. Otto Rommel. Band 1— 16 
(Goschenk des Herrn k. k. Hofbuchdruckereibesitzers Karl Prochaska. 52. Chronik 
des Wiener Goethe-Yereines, 23. Band (Geschenk des Ministeriums fiir Kultus 
und Unterricht). 53. Archiv des Vereines fiir siebenbtirgische Landeskunde, 
36. Band, 2., 3., 4, Heft (Geschenke des Vereines). 54. Botanische Zeitschrift, 
1910 (Geschenk des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht). 55. Mit- 
teilungen der Zentralkommission fiir Erforschung und Erhaltung der Kunst- 
und historischen Denkmale, 8 . Band, 10. und 11. Heft, 9. Band, 1. und 2. 
Heft (Geschenk der Kommission). 56. Dr. Ed. Krautmann und Ferd. Hart- 
mann, Staatsbitrgerkunde, 2 Exemplare (Geschenk des k. k. Schulbiicherverlags). 
57. Ingenieur Gustay Merker, Prof. in Miihrisch-WeiBkirchen, Exkursionsflora 
fiir Miihren und Schlesien (Geschenk des Verfassers). 58. Areliiy fiir osterreichi- 
sche Geschichte, 97. Band, 2. Ilalfte (Geschenk der Akademie der Wissenschaften 
in Wioń). 59. Sitzungs berichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, phi- 
losophisch-historische Klasse, 162. Band, 2., 3., 4., 5. 6 . Heft, 163. Band, 5. Heft, 
164. Band, 1. Heft (Geschenke der Akademie). 60. Anzeiger der mathcmatisch- 
naturwissenschaftlichen Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 
-16. Jahrgang (Geschenk der Akademie). 61. Schmieder, Lektiire zur Geschichte 
des X IX . Jahrhunderts aus Meisterwerken deutscher Geschichtschreibung (Ge
schenk des Professors Miiller). 62. Stowasser, Lateinisch-deutsches Schulworter- 
buch, 3. Auflage von Skutsch und Petschenigg (Geschenk der Firma Tempsky).

B .  S c b i i l e r b i b l i o t h e k .

(ICustos: Prof. Krauz Pietsch.)

Z u w a c l m  d ur c h K a u f : JohannScherr, Noyellenbuch. 5 Bandę(1 — 10).
—  Oskar Klaussmann, Lohengrin und andere Sagen. — - Louis Thomas, 
Die denkwiirdigsten Erfindungen, 2 Biinde. —  Hermann Schmid, Der Jagerwirt 
von Miinchen. —  Julius Reuper, Andreas Hofer und seine Getreuen. —  
Max Eyth, Hinter PHug und Schraubstock. —  Sven v. Hedin, Abenteuer 
in Tibet. —  Das Neue Universum, X X IX . Jahrgang.

Z u w a c h s  durcl i  S c h e n k u n g :  Dr. II. Laras, Vater Nikolaus -
O. Kern, Die Freibeuter von Sumatra. —  Daniel De Foe, Robinson Crusoe.
—  Karl May, Der Karawanenwiirger. — A. Groner, Heldentaten unserer 
Yorfaliren.



C. G e o g r a p h i s c h - h i s t o r i s c h e  S a m m l u n g .

(Kustos: k. k. wirklicher Lehrer Franz Muller.)

Z u w a c h s  d u r c h  K a u f :  2 Sandkiisten, J. G. Rothaug, Politische 
Wandkarten der Planigloben, a) Sstliche, b) westliche Halbkugel. — G. Freytags 
Verkehrskarte von Osterreich, 1909. —  Langl, Die Habsburg. —  II. Kiepert, 
Physikalisehe Kartę von Osterreich-Ungarn. —  H. Kiepert, Pbysikalische 
Kartę von Europa.

Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  Kartę des osterreichischen Lloyd
(Ministerium fiir Kultus und Unterricht). —  2 Sandkdsten (Herr Hofrat 
Harbich, Herr Oberingenicur Bindacz).

D .  N a t u r h i s t o r i s c h e s  K a b i n e t t .

(K ustos: Dr. Fr. Sigmund.)

Z u w a c h s  d u r c h  K a u f :  1 HeiBwasserbad mit Irisblende, 1 Heifi- 
wassertrichter filr das Schulerlaboratorium. 5 Sezierwannen. 5 Pr&parierbestecke. 
1 Korkbohrmaschine. 1 Kippsclier Gasentwickler. Glas- und Porzellanschalen. 
Trichter, Erlenmeyer-Kolben und Kristallisierschalen. 1 Bchniotterlings- 
brenner. 1 Keimwanne. 1 Korkzange. Pappkasten fiir mikroskopische Pr;i])a- 
rate, Trockengestelle und 1 HeiBwasserbad. 5 Rasiermesser-Mikrotome.

Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  1 Uhu (Stopfpraparat) von Herrn 
Forstmeister Praunshofer. Zahlreicho Mineraldrusen von Herrn Bergverwaltcr 
Mischitz.

E .  P h y s i k a l i s e h e  s K a b i n e t t .

(K ustos: Prof. Dr. Theodor Odstrćil.)

Z u w a c h s  d u r c h  A nk a u f :  1 chemisch-physikalische Demonstrations- 
wage. 1 kleine Handwage. 1 gewohnliche Wagę. 2 Pendelelektroskope. 
1 Hartgummistab.

Z u w a c h s  d u r c h  G e s c h e n k e :  1 HeiCluftmotor von Herrn Dr. Passek.

III. Stand der Lehrmittelsammlungen am Schlusse des Solar-
jahres 1909.
Lehrerbibliothek.

N um m ern..................................................................... Zuwachs 168, Stand 15529

Schiilerbibliotliek.
N um m ern.......................................................................Zuwachs 23, Stand 1350

Geograpbie und Gescliiclite.
N um m ern......................................................................... Zuwachs 10, Stand 402

Mathematische Lebrmittel.
N u m m ern ......................................................................... Zuwachs — , Stand 83

Naturaliensammlung.
N u m m ern ......................................................................... Zuwachs 4, Stand 7668



Physikalischc Apparate.
Nuinmern .   Zuwaehs 7, Stand 497

Archilologisehe Łelirmittel.
N u m m ern ............................. • .................................. Zuwaehs 1, Stand 45

Miinzensammlung.
N u in m ern...................................................   Zuwaehs — , Stand 278

Ffeihandzeichnen.
Nummern ........................................................................ Zuwaehs — Stand 4GG

Łelirmittel fiii* den Gesang.
N u m m ern .....................................................................  Zuwaehs — , Stand 40

Fur den Betricb der Jiigendspiele.
Zuwaehs — Stand GO 

Allen Gonnern uud Preunden des Gymnasiums, welcho zur Ver- 
melirung der Łelirmittel beigetragen liaben, wird hiemit warmsteus gedankt.

]). Verfiigungen der vorgesetzten Beliorden, soweit sie 
allgemeines Interesse beanspriiclien.

1 . ErlaB des k. k. Ministeriums fitr Kultus und Unterricht vom 13. Jiin- 
ner 1909, Z. 49996 ex 1908: Uie Noto genilgeud** aus dcm obligaten 
Zciehnen bildet oin llindernis fur dio Zuerkennung des Pradikats vorzuglich 
geeignet“ .

2. ErlaB des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 23. Au
gust 1909, Z. 27271:  Schiller der V. Klasse eines Gymnasiums, die auf
Grund der Notcn am Schlusse des Schuljahros ais „yorziiglich geeignet" 
erklśirt werden leonnton, dio jedoch aus der Mineralogie im ersten Semester 
die Noto gendgend crhalten liaben, konnen nach Antrag des Lehrers der Natur- 
gesehichte und auf BesehluB der in der Klasse beschaftigten Lehrer ais „vor- 
ziiglich geoignet“ zum Aufstoigen orkliirt werden.

3. ErlaB des k. k. Ministeriums fur Kultus und Unterricht rom 2. De- 
zember 1909, Z. 43912:  In Ausnahmsfallen konnen dio Lehrkorpor der 
Mittclschulen von der umnittelbaren Ausfolgung der Semestralausweise und 
Jahreszeugnisse an die Schiller absehen und die Art der Zumittlung der 
Zeugnisse nach ihrom eigenen Ermesson iindern.

4. ErlaB des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 16. De-
zemlior 1909, Z. 48313:  Wird oin Schiller nach unfreiwilliger Wiederholung 
der Klasse am Schlusse des Schuljahres abermals ats ungeeignet
zum Aufsteigen in die nachsthohere Klasse erklart, so hat er 
dio Anstalt zu werlassen. Dasselbe gilt, wenn oin Schiller in beiden 
Semestern des Schuljahres in der Halfte oder in der Mehrzahl der obligaten 
Gegcnstiinde (Turnen ausgeuommen) die Noto „nicht genilgend“ erhiilt.

5. ErlaB des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 27. Pe- 
bruar 1910, Z. 50355 ex 1909, betreffend dio Hospitantinnen an Knaben- 
Mittelschulcn.



6 . Erlall des k. k. Ministeriums ftir Kultus und Unterricht vom 19. Marz 
1910, Z. 28-49: Geographie und Geschichtc sind auf der Unterstufe der 
Gymnasien ais zwei selbstiindige Lehrgegenstiinde anzusehen.

7. ErlaB des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterriclit vom 27. Fe- 
bruar 1910, Z. 50355 ex 1909: Priyatisten mtissen an allen Anstalten, an 
denen Turnen obligat gelehrt wird, auch aus diesem Gegenstand dio I 'rii- 
fung ablegen.

8 . Erlall des lc. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 10. April 
1910, Z. 1112 , betreffcnd die Begiinstigungen beim Ubertritt von Milititr- 
zoglingen in Ziyilmittelschulen und bei der Ablegung der Reifepriifung.

9. i.rlal! des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 8 . Mai 
1910, Z. 19847, betreffend die korperliche Erzieliung an Mittelscliulen.

I]. Reifepriifungeii.
Bei der am Schlusse des Schuljaliros 1908/09 am 19. und 20. Juli 1909 

nnter dom Yorsitze des Herrn k. k. Gymnasialdirektors Franz K l e i n  abge- 
haltenen miindlichen Keifepriifung wurden von den lii Abiturienten der Anstalt 
5 fiir reif mit Auszeichnung, 9 mit Stimmeneinhelligkeit, 1 mit Stimmen- 
mehrheit fiir reif erklart, 1 wurde auf ein halbes Jahr reprobiert. Dieser 
wurde bei der Keifepriifung, die am 10. Februar 1910'unter dem Vorsitzo 
des Herrn k. k. Gymnasialdirektors Franz K l e i n  stattfand, neuordings 
reprobiert.

Es yerliehen demnach die Anstalt mit einem Zeugnisse der Keife zum 
Besuch einer Uniyersitiit:

s: N a m e

A
lte

rs
- 

j a
hr

e Dauer der Gymna- 
sialstudien

Von samtlichen 
Approbierten erklarten 

sich zuzuwenden

i. Berger Faul 18 8 Jahre offentl. Jus
0 Frey 1 lugo . 20 9 Jus
3. Gramm Hugo . 19 8 Tierarzneikunde
4- Grohmana Max . 19 8 Bodenkultur
5. Griinbaum Erwin . 19 9 •TllS
6 . Heken Karl . 20 9 Bodenkultur
7. Hoffenreich Ernst 21 1 1 Tierarzneikunde
8 . Horubski Eugeu . 18 8 Jus
9. Kobiela Josef. 22 8 Jus

1 0 . Protzner P au l. 20 8 Philosophie
1 1 . Pustelnik Anton . 21 10 Bodenkultur
1 2 . Strauch Arnold 18 8 Philosophie
13. Thal Friedrich 19 8 Philosophie
14. Wrablik Karl. . 20 9 11 n Tlieologie
15. Zwieb Arnold . 19 8 W V) 1 ’hilosophie



Zur Roifopriifung im Sommertermin 1910 meldeten sich alle 27 offentlichen 
Schiller der VIII. Klasse.

Die schriftlichen Prufungen wurden am (i., 7. mul 8 . Jnni 1910 abgelialten.
Den Kandidaten wurden folgende Anfgaben gestellt:
1 . D e u t s c h e  r A u f  sa t  z :
a)  Inwiefern kann raan die Worte des Sangers: „Er preiset das Hochste, 

das Besto“ auf Schiller selbst anwenden?
b) Osterreichs Aufschwnng unter der liegierung Kaiser Franz Josefs I.
c) Das klassischo Altertum, das Christentum und das Germanentum 

ais Grundlagen der houtigen Kultur.
Das erste Thema wurde von 10, das zweite von 16, das dritto von 

1 Aliitnrienten gewalilt.
2 . L a t e i n :  Livius. V, c. 41.
o. G r i e c h i s c h :  Ilias X V , 218— 261.
Die mtindliche Reifeprlifnng wird am 6 ., 7., 8 . und 9. Juli 1910 unter 

dem Yursitze des llerrn k. k. Gymnasialdirektors Eduard B o t t e k  aus Friedek 
abgehalten werden.

Das Ergcbnis wird zugloich mit dem Namensverzeichnis der approbierten 
Ahiturienten im niiehsten Jahrosberichte yeroffentlicht werden.

F . Chronik.
9. Juli und 1(5. September 1909: Aufnahmspriifungen fiir die 1. Klasse.
17. September: .Wiederholungs- und Nachtragspriifungen.
18. September: Feierliclier Eroffnungsgottesdienst.
20. September: Beginn des Unterriclits.
4. Oktober: Aus Anlafi des Allerhbclisten Namensfestes Sr. Aląjestat 

des Kaisers fand fiir die katholischen Schiller in der Gymnasialkirche ein 
Festgottesdienst statt, an dem auch der Lehrkorper teilnahm. Fiir die evan- 
golischen Schiller wurde an deinselben Tage ein feierliclier Gottesdienst in 
der Gnadenkirche . abgehalten. Tags yorher hatten die israelitischon Schiller 
eiuem Festgottesdienst boigewohnt.

Am 4., 5. und 6. Oktober wurde die Ubersiedlung der Anstalt in das 
neue Schulhaus durchgefiihrt.

Am 7. Oktober wurde im neuen Gebiiude der erste Unterricht abge- 
halten. Da eine feierliche Eroffnung mit Riicksieht auf den in manchen 
Teilen nocli nicht fertigen Zustand des llauses unterbleiben muBte, bob der 
Direktor in den einzelnen Klassen die Bedeutung des Tages durch eine kurze 
Ansprache heryor.

Am II. Oktober nahm der Lehrkorper an dem Leichenbegangnis des 
am 9. Oktober verstorbeuon k. k. Profcssors Gottlieb F r i e d r i c h  teil, der 
von 1859— 1888 an dom k k. evangelischen Gynuiasium und mit 1873 an 
dem k. k. Vcreinigteu Staatsgymnasinm in Teschen ais Lehrer gewirkt und 
sich aucii literarisch bctatigt hat.

Am 10. Novembcr versammelten sich anlaBlich des 150. Geburtstages 
Friedrich Schillers der Lehrkorper und die Schiiler der Anstalt um 11 IJhr 
yormittags im Turnsaale, in dem eine Scliillerbiiste, von Palmen umgeben, 
aufgestellt war. Die Fcier wurde durch den Chor: „Jlolder Friede, slifie Ein-



traeht“ aus Schillers „Lied von der Gloeke", yertout von Ko mb e r g  einge- 
leitet, den die Schiller der Anstalt unter der Leitung ihres Gosanglehrcrs 
Prof. D a w i d  vortrugen. Hierauf liielt der Schiller der VIII. Klasse Karl 
I j a s o t a  eine formvollendete Eestrede, worin er die wichtigsten Momoute 
aus dem Werdegange nnd Schaiłen des gefeierten Dicliters z u einem lebens- 
yollen Bilde in treftlicher Weise zusammenfaBte Es folgten hierauf Dekla- 
mationcn Schiller’scher Dichtungen : „Der Alpenj&ger" (Walter v. H y r o B ,
III. Klasse), „Der Kampf mit dem Drachen“ (K. Mi i l l e r ,  V. Klasse) und 
eine dramatische Szene, „Tell" II., 1 (K. S c h u l z  uud A. S 1 i w a VIII. KI.). 
Zum Sehlusse golangte das „Keiterlied11 aus „ Wallensteins Lager" zum Vortrage.

Am 19. Kovember nalimen die Schitler an einem Gottesdicnst zum 
Andonken weiland Ihrer Majestat der Kaiserin Elisabeth teil.

Vom 9. bis 14. Dezember untcrzog der k. k. Landesschulinspcktor 
Eranz S l a m ę  c z k a  die Anstalt einer eingehenden Inspektion.

Die Weilmachtsferien dauerten vom 24. Dezember bis 2. Janner.
Am 1 2. Eebruar wurde das erstc Semester mit der Yerteilung der 

Semestralni,sweise geschlossen, am 16. Eebruar wurde der Unterriclit wieder 
aufgenommcu. ,

Am 19. Eebruar vorsammelten sieli die Schiller der Anstalt um 11 Uhr 
rormittags im Turnsaal znr Erinnernng an die liundertste Wiederkehr des 
'Tagos, an dem Andrcas llofer fiir die seinem Yolke und scinein Yaterland 
goweibten Taten den Tod erlitten bat. Der k. k. wirkliche Gymnasiallehrer 
Eranz Miiller wiirdigte in einer schlichten, aber wirkungsyollen Kede die 
Bedeutung dieses Volkshelden.

Die Osterferien hegannen infolge des in Wien ahgehaltenen Deutsch- 
dsterreichischen Mittelschultages, an dem die Mehrzahl des Lehrkdrpers teil- 
nahm, sclion am 20. Marz und wiihrten bis zum 29. Miirz.

Am 9. April fand eine Schiilerakademie zu gunstcn der Dr. ! *11 i 1 i j >j > 
Gabrielsclien Stiftung unter Mitwirkung der Herren I’rof. Th. D a w i d ,  supjil. 
Gymnasiallehrer Karl B r a c h t e l ,  Sominarlehrer Alfred P i e t s c h  und 
Konzertsanger Hugo D a w i d  aus Troppau statt. Das reichhaltige Programin 
bestaud aus Chorea, Deklamationen und mnsikalischen Vortriigen und orfuhr 
eine Erweiterung durch die Gesangyortriigo des Herrn Hugo D a w i d  und 
das Yiolatrio von Eranz L a c h  ner.

Die Deklamationen Hebbels „Aus der Kindheit11 von 11 B o r e n i o k  
(I. A), Eontancs „Herr von Kibbek auf liibbek im Havellandt; von Walter 
S t r e i n z  (1. B), ferner ..Theodor" v. Eerdinand Avenarius von Walter 
v. H y r o B  (III.), endlicb „Die Brilck’ am T a y “ von Eontane von Karl 
L a s o t a  (VIII.) wurden ausdrucksvoll yorgetragen.

Von den Ohoren, welche unter der Leitung Prof. D a w i d s  mit besonderer 
Sorgfalt einstudiert worden waren, sind bosondcrs beryorzubeben: Scbuberts 
„Gondelfalirt" aus der Oper Kosamunde sowie Keldorfers „Eruhlingssymphonie", 
eine Walzeridylle mit Klayierbogleitung; letztere besorgte Klemens M en
so h ik  (VIII.). Technisch sehr schwierige Violim ortriige brachten die Schiller 
M. P r i l i s a u e r  (VIII.) und O. Z i m a  (V II.)' in musterhafter AusfUlirung 
zu Geliiir.

Herr Konzertsanger Hugo D a w i d  aus Troppau sang in yollendeter 
Weise „Eeldeinsamkeit" von Brahms und die Arie des Wolfram von Eschen- 
bach aus der Oper „Tannhauser11.



Das erwiihnte Violatrio in B-dur von Fr. Lachner erfuhr eine tadellose 
Wiedergabo dnrch dio Herren Seminarlehrer Alfr. P i e t s c h  (Violine), Karl 
B r a c h t e l  (Tiola) und Prot'. Th. D a w i d  (Klayier). Jedes Instrument kam 
yollauf zur Geltung.

Ein in jedcr Ilinsicht zufriedenstellender Erfolg begleitete die gelungeue 
Aufftihrung, um die sich besonders der musikalisclie Leiter, Prof. D a w i d ,  
yerdient gemacht liatte.

Am 1 2 ., 15 , 1 0 . April 1 0 1 0  hielt der wirkliche Lehrer Franz M iii 1 er 
im stitdtischen Kathaiissaale in Teschen drei offentliche Yortrage liber „Die 
Weltbedeutung der Balkanhalbinsel “ (1. Stellnng der alten Griechen in der 
Weltkultur; 2. Aufstieg und Aiedergang der Tiirkei; 3. Die orientalische 
Prago; die Stellnng Osterreich-Ungarns und des Deutsehen Keiches zur 
Balkanfrage, ihre Kulturzielo im nahcn Orient. Das Keinertriignis von 250 K  
wird vom wirklichen Lelirer Franz M u l l e r  fiir Nouanseliaffungen und Aus- 
besserung schadhafter Anscliauungsmittel der geographisch-geschiehtlichon Lehr- 
mittelsammlung ge widm et.

Am 2. Mai tlberrcichte der Direktor in Anwesenlieit des gesamten 
Lehrkorpers nacli einor Ansprache dem Scbuldiener Adolf (drobi das silberne 
Verdienstkreuz, das Seine Majestat diesem treuen Staatsdiener mit Aller- 
hbchster Lntschliebung vom 15. April 1910 zu verleihon gernłit battcn.

Am 24. Mai wohnte der k. k. Landesschulinspektor Franz S i a 
ni o c z k a  dem Unterriclit in einigen Klassen boi.

Am 28. Mai hatte oino Abordnung des Lehrkbrpers unter Fiihrung des 
I tirektors die Ehre, von Seiner Eminenz dem hocbwtirdigsten Herrn Kardi- 
nal Dr. Georg K o p p  empfangen zu werden.

Der 30. Mai wurde anliiblich der Firmung ais Dircktionstag freigegeben.
Am 6 ., 7. und 8 . Juni wurden die schriftlichen Reifeprtifnngen abgehalten.
Am 8 . und 9. Juni inspizierte der k. k. Fachinspektor Professor 

M a c h a t s c h e k  den Zeichenunterricht.
Am 2 . Juli wurde das Schnijahr mit einem feierlichen Dankgottesdienst 

geschlossen.

G. Religiose tlbungen.
Dio religiosen Ubungen der katholischen Schiller wurden im Sinne 

der Min.-Verord. vom 5. April 1870, Z. 2916, und des Min.-Erl. vom 
28. Oktober 1870, Z. 3264, P. 4, die der israelitiscben Scliiiler im Sinne 
des Min.-Erl. voin 11. Febrnar 1852, Z. 999, Absatz 6 , und vom 30. Oktober 
1854, Z. 16.348, abgehalten.

Die katholischen Scliiiler wohnten zu Beginu des Scliuljahres in Ile- 
gleitung des Lehrkorpers dcm Heiligengeistamte bei.

An jedem Sonii- und Feiertag besuchten sie den Gottesdienst (Exliorte 
und Messe). Eiir die Scliiiler des Obergymnasiums bielt der Beligionslehrer 
1’rof. Karl B e r g e r ,  fiir die des Untergymnasiuins der Pfarroberkaplan Ludwig 
B i e r s k i  die Lxhorten ab. Walirend der Messo sangen die Scliiiler bei 
Orgelbegleitung der Kircbenzeit entsprecliende, von dem Gesanglehrer Theodor 
D a w i d  eingeiibte Kirchenlieder.

Am 5. und 6 . Oktober, am 15. und 16. Miirz und am 27. und 28. Mai emp- 
fingen die katholischen Scliiiler die heiligen Sakramente der liubc und des Altars.



Die erste heilige Kommunion wurde zehu ScliUlern der Anstalt am 
1. Mai bei einom feierliehon Gottesdienste gespendet.

Am 30. Mai empfingen 151 Schiller der Anstalt von dem hochwiirdig- 
ston Herrn Kardinal Dr. Georg K  o p p die heilige Firmimg.

Am Fronleichnamsfeste beteiligten siclr die katliolisclien Schiller unter 
Ftihrung einiger Lelirer der Anstalt an dem feierlichen Umzuge.

Am Selilusse des Scliuljahres wolmten die katholischen Schiller in Be- 
gleitung des Lelirkorpers dem lieiligen Dankamte bei.

Beim Eroffnungsgottesdienste, bei der ersten heiligen Kommunion und bei 
den dsterlichen Exerzition hielt der Keligionslehrer in der Kirclie feierliche 
Ansprachen an die Schuljugend.

Flir die evangelischen Scliiiler fand am 18. September ein feierlieber 
Eriiffnungsgottesdienst, am 4. Oktober, am Namensfeste Sr. Majestat des 
Kaisers, ein Festgottesdienst, am 19. November, am Tage des Namensfestes 
weiland Ihrer Majestat der Kaiserin, ein Trauergottesdienst statt. Am 2. Juli 
wurde ein feierlieber Schlufigottesdienst abgehalten.

Im Scbuljabre fand fiir die evangeliscben Scliiiler in regelmaBigem 
Wecbsel an dem einen Sountag der Scbulgottesdienst im Festsaale der 
evangelischon Gemeinde statt, wahrend an dem anderen Sonntag die evange- 
liscbe Jugend dem deutseben Gottesdienste der Gemeinde in der Guaden- 
kirebe beiwolinto.

Am 8 . Dezember und am 13. Miirz wurden die Scliiiler zur Beicbte 
und zum heiligen Abendmabl gefiihrt.

Die israelitischen Schiiler waren verpflicbtet, dem Gottesdienste ilirer 
Konfession beizuwobnen. AuBerdem hielt der Prediger der hiesigen Kultus- 
getneinde, Professor Dr. A. L e i m d o r f e r ,  an jedem Samstag nacbmittags 
(3Y4 U lir) eine Exhorte fiir die israelitische Jugend ab.

II. Scliiiler.
I. Verzeichnis der Schiller.

I. A -K la s s e . (29 Schiiler.)

*Aufricht Oskar. Bcrnert Wilhelm, Karwin. (Bella Method, Tarnócz, I . 
*Boreniok Heinrich. Bronner Eugen, Reicbwaldau. Brochmann Richard, Karwin. 
Cieślar Friedrich, Blogotitz. (Danel Rudolf, Bobrek.) Deuclit Zoltan, Osacza, 
Ung. *Drechsler Rafael, Piersna. Duda Leo, Oderberg-Pudlau. Glajcar 
Jobami, Dzingelau. *Glesinger Arthur, Witkowitz, M. (Grimm Wilhelm. Ilarkau.) 
LTauuszowski Rudolf, Jablunkau. *Kessler Erwin. Koneczny Oswald, Oderfurt, 
M. Koźdon Friedrich, Karwin. Kubik Josef, Weudrin. *Matula Johann, 
Brenna. Michalik Karl. Mischitz Herbert, Markusfalva. F. Neumann Walter, 
Lodź, Ru(31. (Orel Karl.) *Pazdiora Alois, Karwin. Piecliaezek Rudolf.
Pustówka Karl. Slawik Friedrich. Tomanek Karl. ^Urbańczyk Johann. 
Witoszek Wilhelm, Karwin. Wurianek Heinrich, Triest. Zuckermandol Otto.

*) Die Schiiler, dereń Nam en mit * yersehen sind, wurden fiir „vorzuglicli gis- 
eignet“ zum Aufsteigon Ind ie  nilehste Klasse erkliirt; die Namen jener Schiller, welche 
im Laufe des Jahres ausgetreten sind, sind mit ( ) yersehen. Wo der Geburtsort oder
das Heimatland nicht besonders bezeichnet wird, ist Teschen, bezw. Scblesien zu ver- 
stehen. Andere A bkurzungen: M. =  Miihren; B. =  Bohmen; N.-O. =  Nieder-Osterreich; 
Pr.-Sch. =  PreuBisch-Schlesien; U. =  U ngaru: G. =  Galizien.



I. B -K la s s e . (25 -f- 1 Schiller.)

Alt Rudolf, Reichwaldau. *Bienert Gustav, Ottenthal, N.-O. Bindacz 
Hans, Karwin. Boruta Rudolf. Cienciała Karl, Runzau. *Domes Eckart, 
Odcrberg-Bhf. Duda Karl, Peterswald. Fryda Paul, Punzau. Goldbergor 
Jgnaz, Wola Radziszowska, G. *Harbich Walter, Ereistadt. Jonczy Ladislaus, 
Brenna. Kabelik Eduard, Neu-Schibitz. Kotas Karl. *Kubisch Rudolf, 
Dzingelau. Kukucz Gustay, Grodiszcz. Kuznik Karl, Orlau. (Oleownik 
Paul, Darkau.) Paducb Johann Jablunkau. "Passek Herbert, Ustroń. (Pierniczek 
Karl, Schimoradz.) Raszka Paul, Oldrzychowitz. *Reichert Gerbard. *Rzehak 
Karl, Altstadt bei Ereistadt. Siostrzonek Karl, Gumna. *Streinz Walter, 
Iglau, M. (Yejehoda Franz, Loscb, M.) (Werner Josef, Baranówka, G.) 
Zamarski Josef. (Zwierzyna Stophan, Reicbwaldau.) Żbel Gottfried. Thun 
llohenstein Eerdinand Graf, Marburg, Steiermark (Priv.).

II . K la s s e .  (41 Schiller.)

*Bock Emil, Wioń, N.-O. Bystron Eduard, Ereistadt. Cywka Rudolf, 
Schimoradz. Czerwenka Eranz, Ereistadt. Dobescb Oskar. "'Domes Herbert, 
Oderberg. Durczok Theodor, Czechowitz. Gabzdyl Josef, GroB-Kuntschitz. 
Gajdzica Paul, Ustroń. Gieldanowski Edwin, Schwarzwasser. Gobel Engelbert, 
Jablunkau. Halama Emil, Kokand, Russisch-Asien. Heczko Paul, Roy. 
Holek Eranz, Peterswald. Kabus Karl. Knopp Ewald, Jablunkau. *Kopetz 
Alfred, Deborzyn, G. Kovacsik Stepban. Kuminek Oswald, Dombrau. 
Kutscbera Rudolf, Niedergrund, B. Mayer Paul, Ereistadt. "Michejda
Josef, Roppitz. Neumann Emil, Darkau. Pardubicky Karl, Reicbwaldau. 
"Pasterny Karl, Ustroń. Rak Karl, Barzdorf. *Romanczyk Jobann, Konskau. 
(Rotter Jobann, Starrkirch, Scbweiz.) Samek Leo, Dombrau. "Scbick Karl, 
Dornfeld, ( I .  Scbramek Walter. Scbroiber Otto, Wien, N.-O. Sclirotter Leo, 
Zabieli. "Sikora Paul. (Smagoń Albert, Karwin.) Sordyl Bernhard, Schibitz. 
Stechler Markus, Reicbwaldau. Straueli Ludwig, Mittel-Lomna. *Sztwiertnia 
Paul, Skotscbau. Szymeczek Anton, Pudlau. Wechsberg Josef, Zeislowitz. 
Welliscli Oskar, Budapest, U. Zabraj Ludwig, Darkau.

III . K l i i s s c .  (45 Schiller.)

Bal on Karl, Nieder-Bludowitz. Bernstein Heinrich. Białek Karl. Braun 
Erich. Neuhaus, B. "Dostał Leo, Oderberg Stadt. Dulawa Leopold. Peuereisen 
Adolf, Cisną, G. Gaidzitza Eranz, Marionhiitte, U. Gorewoda Karl, Konskau. 
Griinfeld Ernst. Hirsch Walter Norbert, Waasenvorstadt Leoben, Steiermark, 
"Hyross von Kisyiczap Walter. Janisch Ernst, Ereistadt. Karzeł Karl, 
llermanitz. Kubica Georg, Orlau. Kuczek Emil, Marklowitz. Langer Richard. 
Karwin. Lenoch Erhard. Lustig Wbilter. “Machold Karl. Mayer Karl. 
Mocek Johann Wilhelm, Rottenban, G. Morcinek Paul, Oldrzychowitz. "Opalski 
Cornel Anton, Skotscbau. Pawlica Josef, Niebory. *Pelitz Johann, Jagerndorf. 
Pescbke Karl, Karwin. Peter Leo. Pindór Richard, Essegg, Slawonien. *Pollak 
Friedrich. Reichert Otto Ewald. Schanzer Bruno, Łazy. Sehleuderer Erich. 
^Siegel Pinkus, Zator, G. "Sniegon Josef, Mittel-Suchau. Stucblik Eduard. 
Tomitza Heinrich, Karwin. Turcer Alexander, Menzelinsk, RuBland. Wagner 
Ernst, Bród a. d. Save, Slawonien. Wagner Hugo, Ustroń, Weifibcrger Edwin.



W iklicky Josef, Oderberg Stadt. Winkelmann Walter, Schwarzwasser. Witrzens 
Wilfried. Popper Heinrich, Niedcr-Domaslowitz.

IV . K la s s e .  (44 -f- 1 Schiller.)

Binko Karl, Ernsdorf. *Brachtel Egon, Zuckmantel. Broda Otto, 
Jablunkau. Cudzy Konrad, Ochab. "Cysarz Herbert, Oderberg. Dziadek Alois, 
Stadło, G. Eisner Emanuel, Niedek. ‘"‘Fischbein Moritz, Kopitau. Glaser 
Alfred, Altstadt. Haas Roland, Troppan. Hcxcl Jakob, Lindenfeld, O. 
Klimonda Karl. Korzeniowski Anton, Kiegersdorf. Kozdas Erwin, Ma.hr.- 
WeiBkirchen, M. Kozioł Karl, Ober-Lischna. Lampel Wilhelm, Matter 
Hans. Michalik Josef, Nieder-Lischna. Mrowieć Walter, Weichsel. *Neswadba 
Franz, Baźanowitz. Nożyce Mas. *01szak Karl, Schonhof. Pindór Leo, 
Essegg, Slawonien. Pokorn Otto, Friedek. PreuB Johann, Freistadt. Rakus 
Georg, Peterswald. *Schulz Richard. Schyrotzki Rudolf, Godow, Pr.-Schl. 
Seemann Otto. Siersch Childebert. '“Sirowy Karl, Wr.-Neustadt, N.-O. Siwek 
Franz, Reichwaldau. Smolka Max, Karwin. *Socha Otto, Ustroń. Stein 
Paul, Hohcnstadt, M. Suppan Alfred, Podgrace, Bosn. Szyroki Emanuel, 
Reichwaldau. Tetelis Josef, Hnojnik. Tomanek Heinrich, Grodzietz. ,kTreutler 
Otto. Trombik Franz, Konskau. Yalecka Zdenko, Lipowa, G. Weber Johann, 
Freistadt. (Zahn Yiktor, Teplitz, B.) Ziftbr Paul, Dombrau. Thun-Hohenstein 
Erwein Graf, Wien, N.-O. (Priv.).

V. K la s s e .  (38 Schiller.)

Altmann Robert. Badura Georg. Binko Rudolf, Raycza, G. Breyvogel 
Emil, Debolówka, G. Broda Alois, Koppitz. Biinker Reinliard, Trebesing, 
Karnten. Chodera Vlastimil, Bogiń, B. Eisenberg Bruno, Orlau. Fojcik Johann, 
Hasiach. Fryda Karl, Baumgarten. Gajdaczek Johann, Lischbitz. Glesinger 
Eugen, Witkowitz, M. (Griinspan Leopold, Łodygowice, G.) v. Hyross Emil. 
Jilke Franz, Sosnowitz, Russ.-Polen. Jurzykowski Alois, Jablunkau. Kabli) 
Stanislaus, Frankstadt a. R., M. Karzeł Paul, Hermanitz. Klaus Gustaw, 
WeiBbach, B. Kohn Julius. "^Kołder Josef, Mittel-Suchau. Kordon Franz, 
Oplotnitz, Steiermark. Kubitza Walter, Schwarzwasser. Mayer Josef, Schibitz. 
*Miiller Richard. Neumann Johann, Gettsdorf, N.-O. *Prlickner Kamillo, 
Ustroń. Pustelnik Hans. Reichert Theodor, Friedek. Rotigel Karl, Schumbarg. 
Sikora Karl, Seibersdorf. Sitek Andreas, Roppitz. Sladeczek Yiktor, Wielopole. 
Spalek Karl, Freistadt. Spitzer Walter. Srb Leo, Troppau. (Twardzik 
Viktor, Mittel-Suchau.) Urbańczyk Josef, Petrowitz. Woynar Alfred, Orlau. 
Zielina Josef, Jablunkau.

V I. K la s s e .  (36 Schiller.)

“Absolon Bruno, Marklowitz. Banszel Karl, Schibitz. Borski Eugen, 
Steinau. Brachtol Gustay, Niklasdorf. Clirobok Johann, Schonhof. Chrobok 
Josef, Peterswald. Czudek Robert, Grudek. Dziura Leo, Karwin. (Exner 
Alexander, Wien. N.-O.) Filkuka Johann, Trzytiesch. GroB Edmund, 
Krakau, G. Herczyk Wilhelm, Ustroń. HeB Josef, Nieder-Kurzwald. 
Jaworski Oskar, Ernsdorf. Lanek Johann, Porem!ia. Kobierski Yinzenz, 
Mittel - Suchau. Kubanek Erich, Troppau. Kwiczała Josef, Katschitz.



Martinck Gabriel, Ogrodzon. Matuszyński Johann, Karwin. v. Mihich 
Walter, Oclmb. Montag Alois. *Pawlas Johann, N.-Bludowitz. "Podlipsky 
AYenzel, Rcpin. Praunshofer Friedrich, Tyra. Prymus Paul, Freistadt. 
Rakus Wilhelm, Peterswald. "Raszyk Johann. “ Kotli Ernst, Weichsel. Kotli 
Julius, Peterswald. .Sedlaczek Engelbert, Freistadt. "'Sedes Josef, Jablunkau. 
Sniegoń Johann, Mittel-Suchau. Speil K. v. Ostheim Johann, Orlau. Stuks 
Eugen. Weber Anton, Freistadt. Stoinschnoider Friedrich, Nagy Surany, U.

V I I .  I t l a s s r ,  (21 Schiller.)

Arnold Alfred, Jablunkau. Blokscha Josef, Oderberg. Cholewa Gustav, 
Mistrzowitz. “ Danncberg Erwin, Ob. Hollabrunn, N.-O. Firlą Josef, Steinau. 
Grolunann Guido, Wilrbenthal. Gwiggner Walter, Chybi. Gwuźdź Leo, 
Sclionhof. Ijamatsch Emil. Malisch Josef. xMoskorz Josef, Bartelsdorf. Peschke 
Hans. Robitschek Edgar. Scholtis Artur, Buchlowitz, M. Sikora Josef, Ob.- 
Suchau. Śliwka Ferdinand, Jaroslau, G. Steffok Rudolf, Konskau. Suchanek 
Eugen, Zaborsch. “ Tym a Georg, Heinzendorf. W iklicki Leo, Oderberg. 
*Zinia Otto.

V I I I .  K l s i s s e .  (27 Schiiier.)

GabzdylHeinrich, N.-Suchau. "Heczko Erich. Holexa Erwin, Saybusch, G. 
I [oraczek Gustav. Janczyk Stephan, Sambor, G. Jenkner Bruno. Kaniat 
Gustav. Kappel Karl, Szerencz, U. Kubaczka Johann, Tyra. Kuznik Johann, 
Freistadt. Lamich Karl. “Lasota Karl. ^Lipowski Josef, Jablunkau. Menschik 
Klemens, Wien, N.-O. Mrowieć Georg, Weichsel. Pawlik Karl, Poln.-Leuten. 
Peter Bruno. "Prilisauer Max, Ustroń. Rzihak Alfred, Ob. Tierlitzko. *Scliulz 
Karl, Neutitschein, M. Sikora Paul, Hermanitz. Śliwa Alois, Resicza, U. 
"Sniegoń Franz, Mittel-Suchau. ''-'Sporysz Paul, Oldrzychowitz. Szymeczek 
Rudolf, Petrowitz. Tomitza Karl, Kopitan. :<Zagóra Paul, Kam.-Ellgoth.



II. Statistik der Schiller.

K 1 a s e 5
3

i. II. ci
III. IV v - VI. VII. V III . £3

1. Z ah l.
A B A B N

Zn  Ende 1908/1909 . . •14 25 25 23 401 39 40 25 27 10 290'
Zu Anfang 1909/1910 . 
W ahrend des Schuljalires

32 30’ 43 _ .. 44 451 40 3G 21* 27 318"

eingetreten . . . . 1 1 1 3
Im ganzen aufgenomnien 33 30l 43 — 45 451 40 37 2 11 27 3213

D aru n ter:
Neu aufgenommen, u. e w .  : 
Aufgestiegen . . . . 30 25 1 O _ 1 3 4) « 1' _ 072 [
Repetenteu . . . .  

Wieder aufgenommen, u.zw.:
1 — 1 4>

Aufgestiegen . . . . i. 3 40 — 44 401 35 35 20 27 245' j
Repetenteu . . . .  
W ahrend des Scliuljalires

1 — —
8

*•) — 7
1

ausgetre ten .
Schiilerzahl zu Ende des

4 5 2 — — 1 2 i — 15 j

1
Scliuljalires . . . .  
D a ru n te r:

29 251 41 — 45 44' 38 30 t)») 27 30G:! 1

Offentliche Schiller . 29 25 41 — 45 44 38 30 21 27 300 1
Privatisten . . . . — 1 — 1 1 — 3

Summę 29 251 41 - 45 45 38 30 211 27 3003

2.  G ebu rtso rt(V ate rlan d ). 
S tadt (Teschen) . 9 5 0 10 r- 7 3 5 7 05
S c h le s ie n ........................... 1 4 18 28 — 20 28 22 30 14' 14 188'
M a h r e n ........................... 62 1 — — — 1 1 — — 1 0
Bo hm e n ........................... — — 1 1 — 2 1 — — 5
G a l i z i e n ........................... — — O — 3 3 2 1 1 14
B ukow ina ................................................... — — — — — —

Alpenlander . . . . 1 1' 2 — 1 1' 3 — 1 1 l l 2

U n g a r n ........................... 2 — t - 3 1 _ 1 — »> 10
B o s n i e n ........................... — _ — — 2 — — — 2
A u s l ą n d ........................... 1 - i 1 i 1 - 5

Summę 29 251 41 - 45 441 38 36 21' 27 3003

3. M u tte rsp ra c h e .
D e u t s c h ........................... 19 141 28 _ 33 31’ 25 18 17' 15 2003
P o l n i s c h ................................................... 8 10 12 10 9 9 12 1 10 84
Tschechoslaw isch. 1 1 — — 2 4 4 6 — 2 20
Slovenisch . . . . — 1 — — — — — — — 1
Italienisch . . . . 1 — 1

Summę 29 251 41 — 45 44' 38 30 21' 27 3063

4. Religionsbekenntnis.
Katholisch des lat. Ritus 13 141 21 _ 20 271 21 28 14 10 180'-’
Evangelisch A. K. . Hi 8 12 — 9 9 1 1 5 5 ' 11 80'
Evangelisch H. K. . 1 — — — — 1 — — — 2
Israelitisch . . . . 5 3 8 10 8 5 3 2 44

Summę 29 251 41 45 44' 38 3G 21' 27 3063



K l a s s e s=

li ś s
1 — ______ ni . IV. V. VI. VII. VIII. N S

5. L e b e n sa lte r . A B A B Ul

11 Jalire  (geb. 1899) . 4 6 - _ _ 10
12 r ( „ 189«) • • 10 7< 9 — — — — — — — 32 1
13 „  ( „ 1897) . . 7 8 17 — 17 — — — — — 49
14 „ ( „ 1890) . . 2 3 8 — 14 91 — — — — 36 1
15 „ ( 1895) . . — i 5 — 10 15 10 ------ — — 41
16 „  ( „  1894) . . — — 6) — 3 14 9 5 — — 33
17 „ ( „ 1893) . . — - — — — 4 12 9 6 — 31
18 „  ( „  1892) .  . — — — — 1 1 7 7 6 31
19 „  ( „  1891) .  . — — ■ — — — 1 4 4 0 15
20 „  ( „  1890) . . — — — — — — (» 21 8 101
21 „  ( 1889, .  . — — — — — — — • * 3 ■> G 11
22 , ,  ( „  1888) .  . - — — i 1

Summę 29 251
41

45 441 38 i 36 i 211 27 300:|
6. N ach  dem  W o h n o rte

d e r  E lte rn .
Aus Tesehen . . . . 11 12 8 — 25 14 17 5 11 9 112
Aus dem iibrigen Sclilesien 15 13 30 — 18 29 18 29 91 18 1791
Aus anderen Provinzen 3 O1 2 — 1 l 1 3 2 1 — 13-
Aus dem Auslande . — — 1 1 — — 2

Summę 29 251 41 — 45 44 1 38 36 211 27 3063
7. S ta n d  d e r  E lte rn .

Handels- und Gewerbetreib. 10 C 16 — 13 10 9 9 3 1 4 801
Grundbesitzer . 5 4 5 — 1 5 4 C> 3 39
Beamte, Advokaten, Arzte

und Lehrer . 5 10 1 14 — 20 .1 i 20 14 10 12 122
M i l i t a r s ..................................................... 1 o' — 4 i 1 — 1 2 1 10-
B ed ien ste te ..................................................... 0 4 — 7 9 5 3 3 3 46
Private . . . .  .  . 2 i - 2 — 3 — 1 9

Summę. 29 | 251 41 45 44’ 38 36 211 27 300:i
8 . K la ss if ik a tio n .

a) Z uE nded. Schulj. 1909/10
Zum Aufsteigen in die
nachste Klasse waren (bezw.
die oberste Klasse liaben

beendet): ...................................................
1

1. V orz ligi ich geeignet(bezw.
mit vorziiglichem E rfo lg): 9 8 9 — 8 9 3 6 4 8 64

2. Geeignet (bez w. mit
gutem Erfolg) 18 7> 25 — 30 291 29 27 16 19 200“

3. Im  allgemeinen geeignet — 3 3 - O 2 — - — — 10
4. N icht geeiguet(bezw. mit

nichtgeniigendem Erfolg) 1 5 4 — 5 3 4 1 1 — 21
5. Die Bewilligung zu eiuor

Wiederlioluugspriifung
erhielten 1 2 — — 1 2 2 — — 8

' 0. Nicht klassifiziert wurdeu — — — — — — — - O1 — o1
; 7. Auberordentliclie Schiller — — — - — —

Summę 29 251 41 — 45 441 38 30 211 27 306”
! 5INachtragz.Schulj.1907/08

W iederholungsprufungen
waren bewilligt . — — 1 — — 3 2 — 0

Entsprochen liaben. — — -  1 1 — — 1 »> — — 4
Nicht entsprochen haben — —  ■ — — — — — — —

oder n ich t erschienen sind — — — — — — 2 — — — 2
Nachtragspriif. waren bewill. — — — 1 — — — 1 — — 2
Entsprochen haben. — — — 1 — — — i — — 2
Nicht entsprochen haben . — — — — — — — — — — —

Nicht er.ichienen sind . — — — — — — — — — —  ! —



j Dariach ist das Ergebnis K 1 a s e G
fur 1908/09:

Zum Aufst«igen in die niich- 
ste Klasse waren (bezw.

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

h £
N £

A « A B
die oberste Klasse haben 

1 beendet):
1. Vorziiglich geeignet(bezw. 

mit vorziiglichem Erfolg) 
, 2. Geeignet (bezw. mit gutem

E r f o l g ) ............................
' 3. Im allgemeinen geeignet 
! 4. N icht geeignet (bezw. mit 

nichtgenijgendem Erfolg) 
5. Ungepriift blieben

3

3

0

5

15
5

8 

i 7

3

17
1

2

7

291 
7

7

26
5

1

28

4

2,

10

17

5

U

59

1 941 
21

16

.Summę

9. G e ld le is tu n g e n  d e r

•21 25 25 23 40* 39 40 25
37

16 290'

S c h iile r .
Das Schulgeld zu zahlen

waren verpflichtet:
im 1. Semester . 10 181 7 14 8 1 12 8 ;V 6 ss-1
im II. Semester . G 13' 12 _ 18* 171 13 10 71 7 103"

Zur H alfte waren befreit:
im I. Semester . — - — __ __ _ _ 1 — 1

i im II, Semester . — _ __ __ _ __ __ - 1 _ 1
Gan z befreit waren : •

im I. Semester . lii 11 30 — 30 37 28 28 15 21 225
im II. Semester . 

Das Schulgeld betrug
23 13 29 — 27 27 25 26 13 2ń 20C

, im I. Semester . . K 300 570 210 — 420 270 360 240 195 180 2745
| im II. Semester . . K ISO 420 300 510 540 390 500 255 210 3165

Zusammen K 480 990 570 930 810 
Die 
Die 
Die 1

7Ó0 , 540 | 450 . 390
Aufnalimstaxen betrugen K 
[jehrmittelbeitr. betrugen K 
’axen f. Zeugnisdupl. betrug.

5910
:il9*2o 
i;h n o

60*-
Summę K — — 6959*00

11. B e su c h d . U n te r r ic h te s  
in  d en  re la tiv -o b lig . und  
n ic h t  oblig . G e g en s tan d . 
Polnische Sprache : i

I. Kurs (5 6 8 — 2 i _ — _ — 23
11. ,  . . 8 5 9 — 5 __ — 27

III- „ ■ • — — 8 — 5 11 4 1 __ o 31
IV. „ . . _ — — — — — 4 8 4> 9 W> • *

Bohmiscbe Sprache :
I. Kurs . 4 8 9 --- - — —. — — __ --- 21

11. Kurs . — — — — 4 9 — --- __ — 13
III . Kurs . — — — — _ __ 7 8 1 3 19

Franzbsische Sprache :
I. Kurs . — — — — — 12 4 1 — — 17

II. Kurs . — — — — — __ 7 2 4 5 18
Freihandzeichnen :

II. Kurs — — 24 — 9 — — — -__ — 33
III. Kurs — — — — 2 11 1 — 3 «> 19

Turner): I. Kurs . — — 21 — 8 1 — — — — 30 |
I I . Kurs . — — 1 — 12 10 — — — 23 [

III . Kurs . — — — — — ---- - 13 *> 3 7 25 i
G esau g : I. Kurs . 12 10 — — — — — — — — 22 I

II . Kurs . 2 5 11 — fi 1 2 6 5 — 38
Stenographie: I.K urs A. — — — — — 27 10 — — — 37

I. Kurs B . — — — — 19 — 3 _ — 22 '
II. Kurs — — — — i 18 2 — - 21

*) Ein Schiller hatte vor seinem E in tritt das Schulgeld schon an einer anderen Anstalt erlegt.



I II .  Unterstiitzung der Studierenden im Schuljahre 1909/10.

A. K. k. Sludienfonds-Stipendien.

1. Grat’ Tcnczinsclie Stipendien a 140 K  jiihrlich bezogen: Nr. 1: 
Josef Moskor (VII.), Nr. II: Robert Czudek (VI.), Nr. I I I : Richard Schulz (IV.), 
Nr. IV: Josef Prbanczyk (V.), Nr. Y : .lohann Kaszyk (VI.), Nr. VI: 
Bruno Absolon VI.), Ńr. VII :  Hugon Suchanek (VII.), Nr. VIII: .Tosef 
Blokscha (VII.), Nr. IX:  Hans Peschke (YIT.), Nr. X : .Josof Sikora (VII.), 
Nr. X I :  Josof Seles (VI.), Nr. X II: Otto Scemann (IV.), Nr. X III: Josef 
Lipowski (VIII.), Nr. XIV:  Bruno Peter (VIII.), Nr. X V: Pranz Sniegon 
(VIII.), Nr. XVI:  Heinrich Gabzdyl (VIII.) =  2240 K.

2. I)as Sarkandersclie Stipendium jahrlicher 140 K  bezogen: Nr. 1: 
Karl Machold (III,), Nr. II: Josef Chrobok (VI.) —  280 K.

3. Das Albelsche Stipendium jahrlicher 140 K  bezog: Otto Socha 
(IV.) —  140 K  (Summa =  2660 K).

B. Frivat- und andere Stipendien.
1 . Georg Pruteksche Stipendien jahrlicher 84 K  bezogen: Ferdinand 

Śliwka (VII.), Georg Tyrna (VII.), Paul Sporysz (VIII.) =  252 K.
2. Ein Josef Bittasches Stipendium jahrlicher 50 K  bezog: Bruno 

Absolon (VI.) =  50 K.
3. Thadd. Karafiatsche Stipendien jahrlicher 80 K  bezogen: lludolf 

Szymeczck (\ 111.), Josef Blokscha (VII.) =  160 K.
4. Matthiius Oppolskisehe Stipendien fiir Schiller der V II. und VIII. 

Kiasse jahrlicher 160 K  bezogen: Josef Sikora (VII.), Josef Lipowski (VIII.), 
Karl Pawlik (VIII.). (Ein Stipendium wurde von der Stiftungsverwaltung 
niclit ausgeschrieben.) —  480 K .

5. Matthiius Oppolskisehe Stipendien fur Schiller der seclis unteren
Klassen jahrlicher 112 K  bezogen: Karl Spalek (V.), Eugen Borski
(VI.),- Engelbert Sedlaczek (VI.), Anton Weber (VI.) =  448 K.

6 . Das Franziska Kischasche Stipendium jahrlicher 63 K  bezog: Gustav 
Kaniat (VIII.) =  63 K.

7. Das Erzpriester Jakobsche Stipendium jahrlicher 120 K  bezog: 
Rudolf Szymeczck (VIII.) = 1 2 0  K.

8 . Bergdiroktor Karl Kahlersche Stipendien jahrlicher 48 K  bo- 
zogen : ( i ustav Bionert (I. b), Leo Schrotter (II,), Paul Stwiertnia (II.), Juliann 
Pelitz (III.), Josef Kołder (V.) =  240 K.

9. Ein Potioreksches Stipendium jahrlicher 375 K  bezogen: Klemens 
Menschik (VIII.) und Alois Broda (V.) =  750 K.

10. Aus der Ilofrat Waltscliisko-Stiftung fiir Studierende und Sieche
ans Osterr.-Schlesien bezogen ein Stipendium jahrlicher 100 K : Karl
Schulz (VIII.) und Erwin Holexa (VIII.) =  200 K.

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

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

13. Ein Landesfondsstipendium jahrlicher 100 K  bezog: Robert Czudek 
(VI.) =  100 K.
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14. Ein Thaddaus Żursclios Stipendium jahrlicher 112  K  bozog: 
Hans Pescliko (VII.) =  112 K  (Summę =  3223 K).

C. Einmalige Unterstutzung.
1. Aus der Fraulein Anna yon Linksweillerschcn Stiftung bezog 

Theodor Durczok (II.) 8 K  91 h.
2. Durcli die Verleihung des wohlloblichen Presbyteriums der evangeli- 

schen Kirchengomeinde A. K . zu Teschen bezogen 17 Schiiler Unterstiitzungen 
im Gesamtbctrage von 370 K  =  370 K.

3. Vom „Deutschen Schtllerheim der Nordmark-Ortsgruppe Tesclien” 
erliielten 3 Schiiler Unterstiitzungen im Gesaintbetrage von 180 K, aufier- 
dem 42 Schiller Mittagskost in Privathausern.

4. Vom Israelitischen Freitiscliyereine erliielten 3 Schiiler der Anstalt 
Mittagskost.

5. Yom schlesischen Landesausschusso erliielten die Schiller Gustay 
Bienert (I. b) und Paul Stwiertnia (II.) eine Unterstiitzung yon je  80 K  =  80 lv. 
(Summo =  718 K  !J 1 h.)

I). Br. Philipp Gabrielsche Lelirmittelstiftung.
Yergleiche den Boricht des provisorischen Verwalters, des k. k. Pro- 

fessors Karl Berger, der ais Anhang Nr. 2 dem Jaliresbericht beigeschlossen ist.
Die Direktion fiililt sieli yerpflichtet, an dioser Stelle Ilerrn Professor 

Karl Berger den innigsten Dank fiir die musterhafte Yerwaltung der Stiftung 
auszusprechcn.

Ubersicht der Unterstiitzungen im Schuljahre 1909/10.
Gesamtzahl der Stipendien............................. 47
Die Summę der Stipendiengelder betrug 
Die Summę der ausgezahlten einmaligen

5883 lv —  h

Unterstiitzungen h e t r u g ....................... 718 „ 91 „
Unterstiitz. der Gabrielschen Stiftung vgl. S. 73 1647 ,, 96 ..

Zusammen 8249 lv 87 h

Die Direktion widmet den hochherzigen GrUndern der Sti- 
pendienstiftungen dankbare Erinnerung und druckt zugleich allen 
Wohltatern, Freunden und Gonnern der Anstalt im Namen 
dieser den warmsten Dank aus und bittet, der armen, fleifiigen 
und wohlgesitteten Gymnasiasten audi fernerhin mit werktdtiger 
Liebe zu gedenken.

IV. Zur Korper- und Schulgesundheitspflege der studierenden
Jugend.

Die Vorkehrungen waren dieselben wie in den friiheren Jahren. 
—  Der Gesundheitszustand der Schiiler war im ganzen befriedigend. Bcleli- 
rungen iiber di o Zahnpflege erliielten die Schiiler im naturwissenschaftliehen 
Unterriclite.



1. J u g e n d s p i e l e .  l)ie Leitung der Jugendspiele war in diesem 
Jahro dem Professor Dr. Franz S i g m  uncl anvertraut. Es wurde auf dem von 
der Frzherzog Friedrichschen Kamoraldirektion zur Verfiigung gestellten Platze 
im Herbst und im Sommer von 3 — 5 Uhr, bezw. :/24 bis 6 Uhr nacbmittags 
an jedom Freitag gespielt. Einzolne Gruppcn von Schiilern iibten das FulSball- 
spiel auch an anderen Tagen der Woche. F>ie ZaJil der Spieltage, die im 
Herbste infolge der schlechten Witterung und der Ubersiedlung stark 
yermindert wurde, betrug 11, die Zahl der Teilnelimer ist aus der folgenden 
Tabelle zu erselieu.

T a g
|

W
K-

I. A I. B II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Sum
ma

--- ... . .

8./IV. 17 19 21 30 15 21 11 5 — — 189
15./IV. 19 *.)i) 18 23 19 17 9 3 — — 130
22./IV. 13 19 18 21 29 25 16 12 2 — 155
29./IV. 9 24 20 29 24 10 0 9 1 — 138

0./V. 14 17 18 21 19 13 10 4 o — 121
20./V. 18 19 21 20 12 15 11 4 — 120
27. V. 15 21 20 21 19 21 13 0 — — 130
3./VI. 9 11 20 10 21 10 14 5 2 114
10./VI. 13 14 15 15 i) O 9 9 7 104
24./VI. 10 18 17 19 18 17 12 5 i 117
1 . V I I . 12 17 1.8 19 10 15 9 4 i 111

1149 201 20(1 237 214 185 120 04 9 1385

2. S cliii 1 e r a u s f 1 u g e.

Da fur die Schiilerausfliige heuer kein ganzer freier Tag zur Verftigung 
stand, mufiten sie auf einen Kachmittag beschrankt worden.

Fuhrung, Kiasse, Sckulerzahl Z u r i i c k g e l e g t e r  Weg* Marschzeit
(Stunden)

Branny, Vorb.-K l, 21 Teschen-Punzau-Koikowitz Trzyniec. 3
Brach tel, 1. A, 28 Ustroń. 2

Kirchmann, I. B, 22 Trzytiesch-Kzoka-Godula-Kameral- 
Fllgoth-I Inojnik. 4

Orszulik, II. 29 Trzytiesch-Kamorai-EIlgoth-Godula- 4
lizcka-Trzytiesch.

Fleischm ann, III., 42 Trzytieseh-Smilowitz-Kameral-Ellgoth- 3Hnojnik.
Umlauft, IV , 29 Trzytiesch-Srniiowitz-Godula-Kameral- 4

EUgoth-Hnojnik.
Linhart, V , 24 Ustroń. 37-2
Pietach, V I , 22 Jablunkau-Kadwanowtal. 2 H
Odstrćil, VII.. 20 Bistritz-Karpentna-W endrin. 3
V°igt, V II I , 27 llnojnik-Kameral-Ellgoth-Godula-

Hnojnik. 3



3. Bad en, Schwimmen,  E i s l a u f e n  und Rad fali ren.
I. A l I. 1!' li. I I I . tv. v. YL . V I I . V I I I . S u m m ę  j

Zahl der Schiiler....................... 29 ■i:, 41 45 44 38 30 21 27 306

Ilievon badeten kalt . . . . 29 25 38 48 4 2 .88 30 21 27 299 I

Darunter Schwimmer . . . . 15 19 19 22 8(> 34 20 24 219

Hievon E islau fer....................... 18 17 4>2 28 35 30 33 19 22 224

l l a d f a h r e r ................................ 1 5 to 5 18 25 19 14 12 107

92 91 130 143 1(59 1G5 158 95 112
|

VI. Kundmachung fur das Schuljahr 1910/11.
a) Yerzeichnis der fu r  das Schuljahr 19l.0jll von den Schillern 

amuschaffenden Lehrbucher.
Im Schuljalire 1910/11 konimen folgendo Lehrbucher und Lchrmittcl zur 

Verwendung, w o b e i b e m e r k t  wi r d ,  daf i  der G e b r a u c h  a n d e r e r  a i s  
d e r  u n t e n  a n g e  g e b e n e n A  u f  l agę u dur c ha us  ni cht g e s t a 1 1 e t i s t.

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

Religion.
a j  Katholisch: I. u. II. Klasso,: Fischer, Grofier Katechismus der kathol. 

Religion, Wien, k. k. Schulbiicher-Yerlng 1906. —  111. KI. Dr. Theodor 
Deimel, Altes Testament, 2. Aufl. Dr. Franz Fischer, Lchrbucli der Liturgik,
15. Aufl. —- IV. KI.: Zetter, Gescliichte der giitt). Offenbarung des
Neuen Bundes, 1. und 2. Aufl. —  V. KI. : Wappler, Lelirbuch der kath. 
Religion, 1. Teil, 9. Aufl. —■ VI. K I.: Wappler, Lelirbuch der kath.
Religion, 2. Teil, 8 . Aufl. —  VII. KI.: Wappler, Lelirbuch der kath.
Religion, 3. Teil. 7. Aufl. —  VIII. K I .: Engelbort Hora, Kirchengeschiclite.

b) Evangelisch: I. u. II. Klasse: Biblische Gescliichte fur Schulen und 
Familien, 400— 422. Aufl. —  III. und IV. KI : Palmer, Der christliche 
Glaube und das christliche Leben, 11 . Aufl. — V.— VII. KI.:  Hagenbach, 
Leitfaden zum christlichcn Rcligionsunterricbte fur die obcren Klassen 
boherer Lehranstalten, durchgesehen und teilweise umgearbeitet von Dr. S. M. 
Deutsch. 1. und 2. Teil, 9. Aufl. —  VIII. K I.: Fronius Robert. Fvange- 
lische Glaubenslehre. — I.— IV. KI.:  Buchdrueker Karl, Dr. Martin Luthers 
Kleiner Katechismus in Fragen und Antworton. 108. Aufl. — V. — VIII. 
KI.: Schulbibel. Die Bibel im Auszug ftir die Jugend. Bremische Bibel- 
gesellschaft. 6 . u. 7. Aufl.

c j  Mosaisch: I .— IV. Klasse: Kayserling, Die ftinf Biicher Mosis.
—  V. u. V II. KI.: Biach Adolf, Lelirbuch der jiidischen Gescliichte und 
Literatur (Ausgabe fiir Osterreich.)

Latein.
I .— VIII. Klasse: Goldbaclier, Lateinische Grammatik. 8. u. 9. Aufl.,

— I. KI.: Nahrhaft, Lateinisches Ubungsbuch, 1. Teil, 6 . u. 7. Aufl. ■—



II. K I.: Nahrhaft, Lateinisclies Ubungsbuch, 2. Teil. 5. Aufl. —  III. K I.: 
Nalirhaft-Ziwsa, Latoinisches Ubungsbuch, 3. Teil, 3. Aufl. —. III. u. IV. 
K I .: Golling J., Clirestomatliie aus Cornelius Nepos u. Q, Curtius Rufus. 
2. Aufl. —  IV. K I.: Nalirhaft-Ziwsa, Latein. Ubungsbuch, 4. Teil, 3. Aufl.

IV. u. V . KI. : Prammer, C. Julii Caesaris commentarii de bello Gallico,
9. Aufl. —  V. —  VIII. KI.: Sedlmayer-Scheindler, Lateinisches Ubungsbuch 
fur die oberen Klassen, 4. Aufl. —  V. K I .: Sedlmayer, Ausgew. Gedichte 
des P. Ovidius Naso, 7. Aufl. —  V. KI.: Zingerle-Scheindler, 'Titi Livii 
ab urbe condita libri I. II. X X I, X X II, 0. u. 7. Aufl. —  VI. KI. : 1. C. 
Sallustii Crispi helium Jugurthinum. Nach der Ausgabe von Linker-Klimscha 
von Franz Perschinka. H. Nohl, Cicoros Roden gegen L. Catilina und 
seiuu Genossen, 3. Auli. —  VI. u. VII. KI. - Josef Golling, P. V ergi I i i Maronis 
carmina sele.cta, 3. Aufl. —  VII. KI.: Nohl, Cicero, pro Milone, 2. Aufl.

II. Nohl, Cicero, pro Archia poeta, 3. Aufl. — Nohl, Cicero, Cato 
maior, 3. Aufl. —  VIII. K I .: Weidner, Tacitus’ historische Schriften in
Auswahl, 1. Teil, Text, 2. Aufl. —  Joliann Huemer, Q. Horatii Flacci car- 
mina, 6 . u. 7. Aufl. —  IV .— VIII. K I .: Stowasser, Lateinisch-deutsches 
Sch u 1 worterbuch .*)

Grieeliisch.

111.— VIII. KI.: Curtius-— r. Hartel, Griech. Schulgrammatik. Bearbeitet 
von Weigel, 26. Aufl. — III.-—VIII. K I.: Sehenkl, Griech. Elementarbuch,
21. Aufl. —  V. K I :  Sehenkl, Clirestomatliie aus Xenophon, 14. Aufl.
V. u. VI. K I.: A. Th. Christ, Ilomers Ilias, 3. Aufl. — - VI. K I :  August 
Scheindler, Herodot, Auswahl fur den Schulgebrauch, 1 . Teil, Text. 2. Aufl.
—  Schickinger, Plutarchs Perikles. — ■ VII. K I .: Ed. Bottek, Ausgewahlte 
Reden des Demosthenes. —  VII. u VIII. KI.: A. Th. Christ, Ilomers 
Odyssee, 4. Aufl. —  VIII. K I .: A. Tli. Christ, Platons Apologie des So
krates und Kriton. Schubert, Sophokles’ Antigone. —  V.— VIII. K I: Ben- 
seler-Kaegi, Griechisch-deutsches Schulwórterbuch oder Gemoll, Griechisch- 
deutsches Schul- und Handwfirterbuch. *)

Deutsch.

I.— IV. K I .: Spengler, Deutsche Schulgrammatik fur Mittelschulen
Wien, Schul biicherverlag. —  I. K I.: Bauer-Jelinek-Streinz, Deutsches Lese- 
buch, 1 . Teil. —  11. K I :  Bauer-Jelinek-Streinz, Deutsches Lesebucli, 2. 'lei!.
—  111. KI.: Kummer und Stejskal, Deutsches Lesebucli, 3. Teil, 5. Auli. 

- IV. KI.: Kummer und Stejskal, Deutsches Lesebucli, 4. Teil, 5. Aufl.
V. K I .: Bauer-Jelinek-Streinz, Leitfaden der deutschen Literatur-

geschichte f. osterr. M. Sch. 1. Teil. Wien, Schulbiicher-Verlag. Bauer-Jelinek- 
Pollak-Streinz, Deutsches Lesebucli 5. Band m. mhd. T., 2. Aufl —
VI. K I .: Lesebucli und Leitfaden der Literaturgeschiclite werden spiiter be- 
kanntgegeben. —  VII. KI.: Kummer und Stejskal, Deutscbes Lesebucli,
VII. Teil, 6 . Aufl. —  VIII. KI.: Kummer und Stejskal, Deutsches Lesebucli,
VIII. Teil, 6 . Aufl.

*) Die Anschaffung dieses W órterbuches wird empfohlen.



Geograpliie und Geschichte.

I. K lasse: Heiderich, Osterreichische Schulgeographie, 1. Teil 3. Aufl.
II. u. III. K I.: Dasselbe, 2. Teil., 2. Aufl. —  II. KI.: Wein- 

gartner, Lehrbuch der Geschichte fur die Unterstufe, 1. Teil: Das Alter- 
tum. 2. A u fl.—  III. KI.: Weingartner, Lehrbuch der Geschichte, 2. Teil: 
I) as Mittelalter, nur die 2. Aufl. — IV. KI.: Weingartner, Lehrbuch der 
Geschichte, 3. T e il: Die Neuzeit. 3. Aufl. ■— IV . K I: Hannak, Vaterlands- 
kuude fiir Untergymnasien, 13. Aufl. —  V. K I .: Das Lehrbuch der 
Geschichte und das Lehrbuch der Geograpliie werden spiiter bekanntgegeben 
werden. —  VI. K i . : Hannak, Geschichte des Mittelalters fur Obergym- 
nasien, 6.-— 7. Aufl. —  Das Lehrbuch der Geograpliie wird spater bekannt- 
gegeben. —  VII. KI.: Hannak, Geschichte der Neuzeit fiir Obergymnasien. 
(i.— 8 . Aufl. —  VIII. K I .: Hannak-Machatschek, Osterr. Vaterlandskunde
fiir die oberen Klassen. — Hannak, Geschichte des Altertums fiir Ober
gymnasien. 7. Aufl. —  I.— VIII. K I.: Kozenn, Heidrich-Schmidt, Geogr. Atlas 
f. M. 40. u. 41. Aufl. — II.— VIII. K I.: Putzger, Historiselier Schulatlas. 
2 4 .-2 8 . Aufl.

Mathematik.

I. Klasse. I. — IIL K I .: Jacob-Schiffner-Travnicek, Arithmetik, 1 . Teil. 
Unterstufe. —  I. KI.: Jacob-Schiffner-Travnićek, Raurnlehre, 1 . Teil, Unter
stufe. —  II. KI.: Jacob-Schiffner-Travni<5ek, Raurnlehre, 2 . Teil, Unterstufe, 
—  III. K I.: Jacob-Schitfner-Travnićek, Raurnlehre, 3. Teil, Unterstufe -
IV. u. V. K i . : Jacob-Scliiffner-Travnićek, Arithmetik, Mittelstufe. - I V. u.
V. K I.: Das Lehrbuch der Geometrie wird spater bekanntgegeben werden.—  
V I-— VIII. K I.: MoSnik-Neumann, Lehrbuch der Arithmetik und Algebra fiń 
Obergymnasien. 27.— 30. Auflage. —  Hocevar. Lehrbuch der Geometrie 
fiir Obergymnasien, 3.-— 6 . Aufl., in V. und VI. KI. nur 5. u. 6 . Aufl.

Adam, Taschenbuch der (fiinfstelligen) Logarithmen fiir Mittelschulen.

Naturwissenschaften.

I. u. II. KI.: Schmoil-Scholz, Naturgeschichte des Tierreiches. 2 Aufl.
Pokorny-Pritsch, Naturgeschichte des Pflanzenreiches. 24. Aufl. Ausg. 15.

III. und IV. K I.; Das Lehrbuch wird spater bekanntgegeben. —  V. Ki.: 
1 . Scharizer, Lehrb. der Mineralogie und Geologie fiir die oberen Klassen. 
5. u. G. Aufl. —  Wettstein, Leitfaden der Botanik ftir die oberen Klassen 
der Mittelschulen. 3. Aufl. —  VI. KI. : Sclimeil-Scholz, Leitfaden der 
Zoologie fiir Obergymnasien, 3. Aufl. —  VII. u. VIII. K I.: Rosenberg, Lehr
buch der Physik fiir die oberen Klassen der Mittelschulen, Ausg. fiir Gym- 
nasien, 3. u. 4. Aufl.

Philosophisehe Propiideutik.

VII. Klasse: Lindner-Leclair, Lehrbuch der allgemeinen Logik, 3 .u. 4. 
Aufl. —  VIII. K i . : Lindner-Lukas, Lehrbuch der Psychologie. 3. Aufl.

B. L e h r b i i c h e  r f ii r d i e  w a h l f r e i e n  L  e li r f  a cl ier.

Polnische Sprache.

I. Abteilung (ftir Deutsche): A. Popliński, Elementarbuch der pol- 
nischen Sprache fiir den Schulgebrauch und zum Selbstunterricht. 19. Aufl.



—  II. A b t.: Fr. Próchnicki i Joz. Wójcik, W ypisy polskie dla klasy I. szkół 
gimn. i realn. 4. Aufl. —  III. Abt.: Próclinicki i Joz. Wójcik, Wypisy 
polskie dla klasy II. szkół gimn. i realn. —  Konarski, Zwiozła Gramatyka 
języka polskiego. —  IV. A b t.: Tarnowski i Próchnicki, W ypisy polskie dla 
klas wyższych szkół gimn. i realn. Część druga.

Bohmisch.

I. Abteilung: Charvat, Lehrgang der bohm. Sprache fiir deutsclie 
Mittelscliulen. I. Teil, 2. und 3. And. —  II. Abt.: Charvat, Lehrgang der 
bohmischen Sprache fiir deutsclie Mittelscliulen. II. Teil, 3. Aufl. —  III. A b t .: 
Schober, Bohm. Lesebuch fiir die Oberklassen deutscher Mittolschulen.

Franzosisch.
I. Kurs: Potter und Alscher, Lehrgang der franz. Sprache fiir Ileal- 

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

Stenograpliie.

I. u. II. Kurs: Grimm, Lohrbuch der Gabelsbergorschen Stenograpliie 
I. und II. Teil.

b) Die Aufnahme der Schiller betreffend.

I. Fiir die AufnahmsprUfungeu zum Eintritte in die I. Klasso sind 
zwei Termine bestimmt:

Der e r s t e  fallt auf den 2 . Juli i. .1. Die E i n s c h r e i b u n g  der 
sieli zu diesem Termine meldcnden Schiiler findet ain I. Juli (Freitag), 
von 2 bis 4 Uhr nachmittags und am 2. Juli (Samstag) von 9 bis 10 Uhr 
yormittags, in der Direktionskanzlei statt. Der z w e i  te fallt auf den
9. September 1. J. (Freitag). Die E i n s c h r e i b u n g  der Schiiler, die 
sich zu diesem Termine meiden, findet am 9. September, von 8 bis 10 
Uhr yormittags, in der Direktionskanzlei statt.

Zu j e  de tn dieser Termine wird iiber die Aufnahme d e f i n i t i y  ent- 
scliieden. L a u t  E r l a s s e s  des ho h e n  k. k. M i n i s t e r i u m s  f i i r  
K u l t u s  u n d  U n t e r r i c h t  v o m  2. J i i n n e r  1886, Z. 85, is t  e i n e  
W i e d e r l i o l u n g  d e r  A u f n a h  ni s pr i i f ung  in d e m s e l b e n  J a h r e ,  
se i  es an d e r s e l b e n  o d e r  an e i ne  r a n d e r e n  M i 11  e ls cli u 1 e, un 
zul&ssig.

Demnach diirfen sich Schiiler, denen infolge des ungiinstigen Ergeb- 
nisses der Priifung die Aufnahme in die 1. Klasse yersagt worden ist, fiir 
dasselbe Schuljahr nicht mehr an einer anderen M i t t e l s c h u l e  zur Auf- 
nahmspriifung fiir die I. Klasse meiden. Im Falle der Erschleichung der 
Aufnahme werden sie nachtraglich ausgewiesen.

Alle Schiiler, welche in die I. Klasse eintreten wollen, liaben an den 
oben festgesetzten Tagen (1 ., 2. Juli, 9. September), yon iliren Eltern oder 
dereń Stellvertretern begleitet, zur Einschreibung zu erscheinen und detn 
Direktor yorzulegen:

1 . Zwei yollstandig ausgefiillte und von iliren Eltern oder Vormiindern 
unterzeiclinete Nationale (Standeslisten), dereń Vordruckbl;itter beim



Sehuldiener (a 4 h) kauflich sind; — 2 . den Tauf- oder Geburtsschein 
ais Beleg, dafi sie das 10. Lebensjahr vor Beginn des Schuljahres scliori 
vollendet haben oder noch in dem Kalenderjabre, in das der Beginn des 
Schuljahres fallt, vollenden; A l t e r s d i s p e n s  i st  v o 11 i g  a u s g e s c h l o s s e n ;  
—- 3. die Schulnachricliten, beziehungsweise das Freąuentations- oder Ent- 
lassungszeugnis aus der Volksschule, welches die Noten aus der Eeligions- 
lehre, der Unterrichtssprache und dem Bechnen enthalten muB. Die aus 
der Biirgerschule kommenden Schiller haben das letzte Semestralzeugnis 
beizubringen.

Jeder neueintretende Schiller hat eine Aufnahmstaxe von 4 K 20 h 
zu entrichten; ferner ist sowolil von den neueintretenden ais aucli von den 
dem Gymnasium bereits angehbrenden Schiilern ein Lehrmittelbeitrag von 
3 K nad der Betrag von 1 K zur Deckung der mit dem Betriebe der 
Jugendspiele verbundenen Auslagen zu erlegen.

Die so eingeschriebenen Schiiler versammeln sieli Samstag, den 2. Juli, 
beziehungsweise Donnerstag, den 9. September, mit Schreibreąuisiten yersehen 
—  das linierte Papier ist beim Sehuldiener erlialtlich —  um 10 Uhr vor- 
mittags im Lehrzimmer der III. Klasse, wo sodann die schriftliche Priifung 
aus der deutschen Sprache und dem Eechnen stattfindet. Von 2 —  4 Uhr 
nachmittags wird die miindliche Priifung yorgenommen. Das Ergebnis der 
Priifung wird sofort nacli yollendetem Priifungsakte bekanntgegeben.

Bei der Aufnahmsprilfung fiir die I. Klasse werden folgende For- 
derungeu gestellt: a )  Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschen 
Sprache und eventuell der lateinischen Schrift, Keuntnis der Elemente der 
Formenlehre der deutschen Sprache, Fertigkeit im Analysieren einfacli be- 
kleideter Siitze, Bekannlscbaft mit den Regeln der Ortbographie und richtige 
Anwendung derselben beim Diktandoschreiben; b) Ubung in den vier 
Grundrechnungsarten in ganzen Żabien; c )  aufierdem haben diejenigen 
Schiiler, welche niclit in der Volksschule unterrichtet worden sind oder in 
einer solchen aus der Eeligionslehre niclit die Notę „gut“ oder „selir gut“ 
erhalten haben, in diesem Lehrgegenstande jones MaB von Wissen naclizu- 
weisen, wolcbos in den ersten vier Jahrgangen der Volkssehule erworben 
werden kann; d )  die miindliche Priifung aus der Unterrichtssprache und 
dem Eechnen wird jedem Schiiler erlassen, welclier soine Eeife in diesen 
Gegenstanden bei der schriftlichen Priifung durch mindestens g u t e  
Leistungen und im Yolksschulzeugnisse mindestens durch die Notę „gutu 
dargetan bat; e )  sind in einem Priifungsgegenstande die Zeugnisnoten und 
die Zensur aus der schriftlichen Priifung eutschieden ungiinstig, so wird 
der Schiiler zur mtindlichen Priifung niclit zugelasseti, sondern ais unreif 
zuriickgewiesen.

11. Diejenigen Schiiler, welche sieb, o l m e  e i n  s t a a t s g U l t i g e s  
Z e u g n i s  i i be r  das  II. S e m e s t e r  d e s  S c h u l j a h r e s  1909/10 zu 
besitzen, um die Aufnabme in eine hohere (II.— VIII.) Klasse bewerben, 
haben sieli ebenfalls einer Aufnahnispriifung aus saintliclien obligaten 
Lehrgegenstanden zu unterziehen. Sie erscheinen, begleitet von iliren Eltern 
oder dereń Stellvertretern, yersehen mit zwei yollstandig ausgefiillten Natio- 
nalen, dem Tauf- oder Geburtsscheine, a l l e n  etwa friiher erworbenen 
Studieuzeugnissen, dereń letztes die Abgangsklausel aufweisen mufi, am 
9. September, yormittags zwischen 10 und 1 1  Uhr, in der Direktionskanzlei.



1 ) io Priifung fiir ilire Aufnahme ■—  schriftlich und mlindlich —  findet am
10. September statt. Die gesetzliche Prtifungstaxe betragt 24 K und ist vor 
der Priifung zu erlegen.

III. U ie Einsclireibung derjenigen Scliiiler, die mit einem staats- 
giiltigen Zeugnis eines an d e r e ń  Gymnasiums iiber das II. Semester des 
Schuljalires 1909/10 versehen sind und sieli liier fiir die I. — VIII. Klasse 
melden, erfolgt am 9. September zwischen 10 und 1 1  Ulir. Dieselben 
haben in der Direktionskanzlei zwei vollrtandig ausgefiillte Nationale, die Be- 
stiitigung der yorscliriftsmafjigen Abmeldung, den Tauf- oder Geburtsscbein 
und samtlictie bislier erworbenen Gymnasialzeugnisse yorzulegen, ferner den 
Nachweis der ilinen etwa verlielienen Schulgeldbefreiung oder Stipendien- 
stiftung beizubringen. Aucb baben die Eltern oder dereń Stellvertreter 
personlich oder schriftlich den Wunsch auszusprechen, ibren Solin in dieses 
Gymnasium aufgenommen zu seben; ausnabmsweise konnen solfche Schiller 
aucb zu einer Aufnalimsprufung verbalten werden, fiir welche jedocli keine 
Priifungstaxe zu entricliten ist.

IV. Die Aufnahme der bis zum Sclilusse des Schuljalires 1909/10 
der Anstalt angehorenden Scliiiler, miigen sie aufsteigen oder die Klasse 
wiederholen, findet Samstag, den 10. September, um 1 1  Uhr in den fiir 
ihre Klasse bestimmten Lehrzimmern statt. Die Kepetenten der I. Klasse 
werden im Lebrzimmer der I. A-Klasso aufgenommen. Dazu baben alle 
aufzunebmenden Scliiiler das letzte Semestralzeugnis nnd zwei vollstiindig aus- 
geftillte Nationale, dereń Blankette beim Schuldiener zu bekommen sind5 
beizubringen und den Lehrmitttel- und Jugendspielbeitrag zu erlegen. Spliter 
uIs an tlen oben angesetzten Tagen werden keine Anineldungen an- 
genonimen, es sei (lenn, dal! die Unniogliclikeit der rechtzeitigen A11- 
nieldung nachgewiesen werden kann.

V. D ie  W ied  e r li o 1 u n gs- u n d  N a  cb  t ra g  s p rfl f un g e n finden 
Samstag, den 10. September, von 8 Ubr friih an in den Lehrzimmern 
jener Klassen statt, in welche die betreffenden Scliiiler nacli gut bestandener 
Priifung aufsteigen wiirden. Jene Scliiiler, welche ein Interimszeugnis er- 
balten baben, sind verbalten, dieses bei der Anmeldung zur Priifung dem 
priifenden Professor zu iibergeben.

VI. D ie  A u f n a h m e  d e r  P r i v a t i s t e n  unterliegt denselben Bedin- 
gungen wie die der offentlichen Scliiiler. Der Lehrinittelbeitrag und die 
Aufnabmstaxe sind gleich bei der Einsclireibung zu erlegen, der Schulgeld- 
erlagscbein ist jedesmal erst bei der Semestralpriifung vorzuweisen.

VII. Eroffiiung des Schuljalires. Das Scbuljalir 1910/11 beginnt am
11. September 1909 mit dem Heiligengeist-Amte, welcbes um 8 Uhr friih 
abgebalten wird. Die katholiseben Scliiiler finden sieli um 7 3/4 Ubr im Gym
nasium in ihren Lehrzimmern ein und werden von da in die Kirche gefiilirt. 
Die eyangelisclien Scliiiler versammeln sieli vor 8 Ubr am Kircbplatz zum 
Gottesdienst in der Jesuskirche. Nacli dem Gottesdieust kehren die Scliiiler 
in das Gymnasium zuriick, wo sich inzwiscben — gegen 9 Ubr —  ihre Mit- 
sclUiler israelitischer Konfession versammelt baben; sodaun werden ilinen in 
ibren Lehrzimmern die Klassenvorstande die Disziplinarvorscbriften yerlesen, 
erliiutern und den Stundenplan diktieren.

Der regelmafiige Unterricbt beginnt Montag, den 12. September, 
um 8 Ubr.



Den Eltern auswartiger Schtiler wird der wolilgeraeinte Rat erteilt, 
i k r ę  K i n d e r  n u r  s o l e  li en K o s t h a u s e r n  a n z u v e r t r a u e n ,  d i e  
es mi t  d e r  s o w i c li t i g e n P  f  1 i c li t d e r  B e a u f  s i c h t i g u ng u n d 
U b e r w a e l i u n g  i lir er P f l e g l i n g e  g e w i s s e n h a f t  n eh men.  Die 
Selmie kann den zahlreichen nachteiligen Einfliissen, denen gegenwiirtig 
die studierende Jugend ansgesetzt ist, nur d a n n  mit Erfolg begegnen, 
w e n n  s i e  in i lir en B e s t r e b u n g e n  v o m H a u s e  k r i i f t i g  u nt e r -  
s t i i t z t  wi r d .

Nacli den neuon Bestimmungen iiber den Perienurlanb fur Mittelschul-
direktoren (Erl. d. Min. f. K . u. U. v. 23. Februar 1909, Z. 13.568 und
v. 30. Mai 1909, Z. 14.888) bleibt die Direktionskanzlei vom 11. .Juli bis
7. September gesehlossen. Anfragen in dringenden Fallen sind in der Zeit
vom 12. bis 25. Juli unter der Adresse „Iglau, Frauengasse 15, Mahren“ 
und yom 25. Juli bis 4. September unter der Adresse ,,Borgersdorf', Post 
Schlappenz, Bohmen“ an den Unterzeichneten zu riebten.

T e s c h e n ,  am 2. Juli 1910.

Dr. Franz Streinz.
k. k. Direktor.

Anliang 1.
Die Vorbereitungsklasse.

Vom Direktor Dr. F r a n z  S t r e i n z .

I. Lelirplan,
Naclidem Se. Exzellenz der Herr Leiter des Ministeriums fiir Kultus 

und Unterricht mit dem boh. Erlasse vom 1 1 . August 1895, Z. 11793,  prin- 
zipiell genebmigt liatte, daB mit Beginn des Sebuljalires 1895/96 eine Yor- 
bereitungsklasse fiir die hiesigen deutseben Mittelscbulen erriebtet werde, bat 
Se. Exzellenzder Herr Minister fiir Kultus und Unterricbt mit dem bob. Erlasse 
vom 14. November 1895, Z. 25422, die rilcksicbtlicb der Vorbereitungs- 
klasse getroffencn Verfligungen sowie den nacligewiesenen Aufwand und den 
Lelirplan fiir diese Klasse genebmigt.

Die Yorbereituugsklasse bat die Aufgabe, Knaben vornebmlicb pol- 
nisclicr Mutterspracbe die zum Eintritte in die erste Klasse der hiesigen 
Mittelscbulen erforderliche Vorbihlung zu geben und so den Mittelscbulen die 
uugehemmte Durcbfuhrung ihrer Lehrplane zu ermoglieben. Von diesem Stand- 
punkte. aus ist der nim folgende Lebrplan zu beurteilen:

1 . L e h r z i e l :  Erlangung derjenigen Kenntnisse, welclie nacli dem 
Ministerialerlasse vom 27. Mai 1884, Z. 8019, durcli die Aufnalimsprufung 
in die e r s t e  Klasse einer Mittelschule konstatiert werden sollen, also An- 
eignung einer solchen Eertigkeit im Sprechen, Lesen uiul Scbreiben der 
deutseben Sprache ais Unterricbtsspraebe der Mittelschulen in Teschen, dafi 
der Schiiier dem Unterrichte der ersten Klasse des Gymnasiums oder der 
Realschule mit Verstiiiidnis 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  on s iel i  re,  wo
li li ent  li cli z w e i  S t u n d e n :  a) katholische: Glaubens- und Sittenlobre nacli



dem groBeren Katechismus. Biblische Geschichte; |3) evangelische: Biblische 
Geschicbte und Luthers Katechismus.

b) D e u t s c h e  S p r a c h e ,  w o c h e n t l i c h  12 S t u n d e n :  a ) Sprechen, 
Lesen, Wiedergabe des Gelesenen, Memorieren von Redensarten und 
Abschnitten des Gelesenen (6 Stunden); (i) S p r a ć h l e h r e :  der reine 
und der erweiterte Satz, Elemente des zusammengesetzten Satzes. Im An- 
schlusse an die Satzlehre die regelmiilSige Eormenlehre, Ubungen in 
der Satz- und Wortanalyse (4 Stunden). Wochentlich G liiiusliche 
Ubungen, alle 14 Tage eine Schularbeit; y) Orthographie (2 Stunden): 
Laut- und Silbenlehre, Dehnung und Sch&rfung, groCe und kleine Anfangs- 
buchstaben. Im I. Semester wochentlich eine orthograpliische Ubung ais 
Schularbeit; im II. Semester wechseln orthograpliische mit stilistischen, aufdie 
Reproduktion von einfachen Erzahlungen besehrankten Ubungen.

c) l le c h n e n , w o c h e n t l i c h  4 S t u n d e n :  Anschreiben und Lesen 
mehrziffriger Zahlen; die vier Rechnungsarten mit unbenannten und ein- 
namigen ganzen und Dezimalzalden unter besonderer Rilcksichtnahme auf 
das Kopfrechnen. —  Das Wichtigste iiber MaBe und Gewichte. — Fiir 
jede Lebrstunde hausliche Ubungen, alle 14 Tage eine Schularbeit.

d) S cli o n sch  r e i b e n, w o c h e n t l i c h  2 S t u n d e n :  deutsche Kurrent-, 
lateinische Kursivsclirift. Von Stunde zu Stunde hausliche Ubungen.

e) T u r n e n ,  w o c h e n t l i c h  2 S t u n d e n :  Ordnungs-und Freiubungen 
mit Handgeriit; Freispringen, leichte Sttitz- und Ilanglibungen am Barren 
und am R eck; Turnspiele.

f )  G e s a n g ,  w G c h e n t l i c h  1 S t u n d e .  [Zufolge Erlasses des hohen 
k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 15. .Juni 1907, Z. 20123 
(Landesschulrats-ErlaB vom 2. Juli 1907, Z. 4888) vom Schuljahre 1907/8 
angefangon unter dio obligaten Lehrgegenstande eingereiht.]

Anmerkung: Die Unterrichtssprache ist in allen Facliern die deutsche, 
Vermittlungssprache die polnisclie.

A u f n a h m e :  In die Vorbcreitungsklasse werden vorerst die bei der 
Aufnahmsprufung in die I. Klasse des Gymtiasiums oder der Realschule 
zuriickgewiesenen Knaben aufgenommen, sodann Schiiler, dio sich aus 
den Volksschulen fur dio Aufnahme in die Vorbereitungsklasse melden, 
das n e u n t e  Lebensjahr zuriickgelegt liaben oder im lauferiden Solarjahre 
zuriicklegen und eine Kenntnis der deutsclien Sprache besitzen, die lioffen 
laBt, dafi sic dem Unterrichte in der Vorbereitungsklasse folgen konnen. Die 
Entscheidung iiber letzteres wird dem aufnelimenden Direktor iiberlassen.

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

Das halbjahrige Schulgeld betragt 10 Kronen.
Die Schulgeldzalilung kann unter den fiir die Mittelseliulen geltenden 

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

Schiiler, welclie die Vorbereitungsklasse mit gutem Erfolge zuriick- 
gelegt liaben, werden ol i ne  A u f n a h m s p r u f u n g  in eine Teschner Mittel- 
scbule aufgenommen. Fiir die Aufnahme in die Mittelscliule einer anderen 
Stadt gilt der beziiglicli der Gymnasien in dem Minist.-Erl. vom 10. No- 
rember 185 7, Z. 18937 (Org.-Entw. § 61, 2), ausgesprochene Grundsatz.



II. Statistik der Schiller der Vorbereitimgsklasse.
Zu Beginn des Schuljahres . . ............................................... 18 offentliche Schiller
Am Schlusse des S ch u ljah res ................................................................... 22 „ „
Religion der S c h u l e r .................................................................................15 romisch-katholiscb

0 evangelisch
1 israelitisch

Y a t e r l a n d  d e r  S c h u l e r :  Zusammen 22
Stad t T e s c h e n ........................................................................................................................................ 1
S c h le s ie n ................................................................................................................................................... 15
M a h r e n ..................................................................................................................................................... 2
G a l i z i e n ..................................................................................................................................................... 3
B i j h m e n ..................................................................................................................................................... 1
A u s l a n d .....................................................  —

Zusammen 22

M utterspraclie: deutsch .
„ polnisch .
„ tschechoslawisch
„ slowakisch
„ ungarisch

A lter der Schuler: 10 
11 
12
13
14
15
16

Jah re  alt
” T
•n n

v n
55 r

n n
n  ii

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 ..................................................... 6
Aus dem iibrigen Schlesien . . .  13
Aus den anderen Provinzen . . .  3
Aus dem A u s la n d e ......................................—

Zusammen 22

11
9
<■>

Zusammen 22

1

Zusammen 22

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

I. Sem ester....................................................................................................13
Das Schulgeld (10 K fUr ein Semester) zu zahlen waren verpflichtet im

II. S e m e s t e r ............................................................................................. 16
Ganz befreit waren im I. S e m e s t e r ....................................   6

v n n u  u .................................................................................^
Das Schulgeld betrug im ganzen im I. S e m e s t e r ......................................................130 K

15 51 55 51 «  55 ^  * 55 ..................................................................................................................... -

Zusammen 290 K

E r g e b n i s  d e r  K l a s s i f i k a t i o n .

I. Semester II. Semester ! I

Vorziiglich geeignet . . . . 3 Yorzuglich geeignet . . . .
i

3Geeignet................................................ 11 G e e i g n e t ........................................ 16
Nicht g e e ig n e t .................................. 5 N icht g e e ig n e t .................................. 3
A u s g e t r e t e n .................................. — 1
E in g e tre te n ........................................ 3

Zusammen 22 Zusammen 1 22 
i

C~- 
b

- 
C

O



Anhang 2.

Die Dr. Philipp Gabriel’sche Lehrmittelstiftung.
Von dem prov. Verwalter Herru Prof. K a r l  B e r g e r .

Bei der am Schlusse des Schuljahres 1908/09 stattgefnndenen Abrechnung 
betrug die Barschaft 203 K  79 h und das Kapitał 13.902 lv 95 h.

Im Schuljahre 1909/10 kamen auBer den Interessen des Stammkapitals 
ais Einnalimen, die besondcrs hervorgehoben werden mogen, hinzu:
Unterstiitzung der Teschner Sparkasse flir d. J. 1909 . , 30 K  h
Geschonk des Herrn Professor Linbart zum Andenken an

y Professor B abu sch ek..................................................... 20 K  —  li
Sammlungen zu Beginn des Scliuljalires 1909/10 . . . 113 K  3(i b
Spende der Sparkasse zu S k o t s c h a u ................................ 20 K  ----- h
Unterstiitzung vom Landtage . . •................................ 60 K  —  li
Geschenk Sr. k. k. lloheit des Herrn Erzherzogs Friedrich 200 K  —  li
Geschenk des Herrn Reyidenten Michnik aus Teschen . 10 lv - li
Geschenk des Herrn Guts- und Forstyerwalters J. Binko

aus E r n s d o r f ...................................................................10 K  —  h
Wcihnachtssammlung im Jahre 1909   790 K  29 li
Spende des Herrn Gutsbesitzers Moritz Rohrmann . . . 400 K  —  h
Reingewinn des Konzertes am 5. April 1910 . . . .  319 K  58 h
Geschenk der Frau Grafin T h u n .......................................20 K  —  h

Bei der am 25. April vorgenommenen Abrechnung betrug die Summę 
der Wertpapiere 13.938 K  15 h. Die Summo der Einnalimen 2640 K  80 h.

Das Kuratorium spricht dem Herrn Hofbuchhandler Karl Prochaska 
fur die kostenlose Drucklegung der Konzert-Programmo und Plakate, der 
loblichen Stadtvertretung flir die kostenlose Uberlassung des Rathaussaales 
den besten Dank aus.
Die Auslagen im Schuljahre 1909/10 betrugen zusammon 1647 K  96 h
GroBere Ausgaben waren: 19 Paar Schułie a 9 K  . . 1 7 1 K  —  h
Biicher bei Hofbuchhandler S t u k s .......................................  353 K  12 Ii
Biicher von Meyer und R a s c h k a .......................................  328 K  90 h
Fur 11 Anziige, 9 Winterrocke, 8 Rocke, 7 Hosen . . 549 K  —  h
Schiller Gorewoda eine Unterstiitzung von monatlichen 6 K,

durch 10 M o n a t e ..............................................................60 K  —  h

Wenn yon den Einnahmen 2640 K  80 h die Ausgaben von 1647 K  96 h 
abgezogen werden, so verfiigt die Dr. Philipp Gabrielsche Lehrmittelstiftung 
am Schlusse des Schuljahres 1910 laut Abrechnung vom 25. April 1910, 
welclie durch die Mitglieder des Kuratoriums Direktor Dr. Streinz, Schulrat 
K . Orszulik nnd Dr. Th. Odstrcil yorgenommen wurde, iibor ein Yermogen
in Wertpapieren v o n ..............................................................  13.938 K  15 li
und in barem Gelde v o n ................................................  992 K  84 h

Die Dr. Philipp Gabrielsche Lehrmittelstiftung yersah im Schuljahre 
1908/09 unter 299 Schiilern 214 mit Btichern.

Im Schuljahre 1909/10 wurden von 306 Schiilern 221 mit Btichern beteilt, 
und zwar bekamen:



r I. A-Kl. von 29 S ch iilern : 13
I. B-Kl. _ 25 ,  2 0

IT. KI. 41 36
III. KI. 45 28
IV. KI. 44 n 33

V. KI. 3 8 32
VI. KI. 36 30

VII. KI. .. 21 12
VIII. KI. 27 „ 17

3 0 6 221

V o r b e r e i t u n g s k l a s s e .  Die Schiller A n t o n  L e g  1 e r 2 K 45 li (die 
llerren Jenknor 50 h, G. 'Legler 1 K, Leo Tinka 25 h, Frau Marie Legler 20 li, 
Fraulein Hummel 30 h und Franek 2Ó h), E r n s t  K o p e t z  2 K (i.. Kopetz 1 K, 
N. N. 60 h, N. N. 40 h), R u d o l f  D o s t a ł  1 K (llerr Karell 1 K), P a u l  L a n z 
2 K 50 h (die llerren F. Gottlieber 1 K, E. Jenkner 1 K, Frau Emma Góbl 50 h), 
R i c h a r d  M a t u s c l i e k  3 K (Frau B. Friedetzki 2 K, N. Matuschek 1 K), E d u a r d  
K u c h a r c z y k  2 K (Herr Karl Kucharczyk 1 K, ,1. Kucharczyk 1 K), W i l h e l m  
S k a ł k a  2 K (Herr Johann Buzek 2 K). Zusammen 14 K 95 h.

I. A - K l a s s e .  Die Schiller Z o e t a n  D e u c h t  2 K (die llerren Markus 
Griinfeld 50 li, .1. Labedz 40 h, N. N. 30 h, J. Lipowczan 20 h, A. Deucht 60 h), 
R u d o l f  P i e c h a c z e k  10 K 32 h (die llerren Rutzki 1 K, E. Krogler 2 K, Karl 
Zimmermann 2 K, Dr. Muśek 2 K, Schefczik 1 K, Dr. Źaar 2 K, Eduard Raschka 
2 Ki, O s w a l d  K o n e c z n y  10 K (Herr R. Koneczny 5 K, Frau Augustę Koneczny 
5 K), Kessler 4 K 80 h, A r t u r  G l e s i n g e r  3 K  (die llerren Eduard Feitzinger 
2 K, M. Glesinger 1 K), J a n u s z o w s k y  R u d o l f  2 K (Herr Josef Januszowsky 
2 K), O t t o  Z u c k e r m a n d e l  17 K 60 h (die llerren 1. Rosthal 50 h, L. Klein 
1 K, F. Pilzer 60 h, D. Hutterer 60 h, .1. Frischer 50 h, N. Ilollander 40 h,
G. Pick 50 h, F. Glesinger 40 li, N. Frischer 20 h, A. WeiBberger 50 h, J. Stałter 50 li,
H. Goldmann 40 h, G. Zuckermandel 1 K, K. Turek 1 K, P. Zbel 50 ii, R. llart- 
mann 1 K, J. Elsner 50 h, L. Florianek 1 K, .1. Grimm 50 h, F. Kuppermann 50 h, 
M. Griinfeld 50 h, L. Scholtis 50 h, L. Lehmann 1 K, A. Schmolc 50 li, N. Wiero- 
riski 50 h, N. Schramek 50 h, L. Pilzek 50 h, N. Russek 50 h, F. Glesinger 50 h. 
H. Goldfinger 50 h, E. Kotusch 40 10. Zusammen 49 K 32 h.

I. B - K l a s s e .  Die Schiller l l a r b i c  h W a l t e r  55 K (die llerren O.-L.-G. 
Karl Andreas 4 K, Gazda 2 K, Kaufler 4 K, N. N. 1 K, N. N. 2 K, Berger 2 K, 
Schimit.zek 2 K, Schmied 2 K, v. Rostkorn 2 K, N. N. 3 K, Gastheimb 4 K, Kalali 
1 K, Alle 2 K, Dr. Bartha 2 K, N. N, 2 K, N. Ń. 2 K, N. N. 2 K, Schneider 1 K, 
Eisenberg 2 K, Grossik l K, Dr. Melcher 2 K, E. Krogler 1 K, Fulda 5 K, llofrat 
Emanuel llarbich 4 K). P a d  u c h  J o h a n n  9 K (die llerren l. Paduch 5 K, 
F. Byrtus 1 K, ,1. Niedoba 1 K. Josef Bullawa 1 K, Wilhelm Rosenberg 1 K), 
P i e r n i c z e k  K a r l  14 K 80 li (F. H. WeiBberger 1 K, die llerren K. Konećny 
20 h, Solarczyk 40 h, Ring 20 h, Holewa 60 h, N. N. 40 h, Ig. Spitzer 20 li, M. R. 20 li, 
Friedl 40 h, Maj 20 li, N. N. 20 h, Farol 2 K, F. Glesinger 20 h, Hampl 40 li, 
llissner 20 h, Griinfeld 10 h, Gorgosch 1 K, Stukaj 10 h, N. N. 40 h, K lem en t40h , 
A. Czopek 20 h, Spitzer 1 K, Kopy 1 K, Reichmann 30 h, Mamica 40 h, Lang 40 h, 
Altmann 1 K, K. S. 40 h, Mandl 20 h, Boliort 10 li, N. N. 20 h, Frau .1. Muller
20 h), K a b e 1 i k E d u a r d 7 K (die llerren .1. Kabelik 2 K, A. Alt 2 K, W. Forster
1K. . I.  Meinl 1 K, S. Sclilauer 1 K), K u  z n i k K a r l  9 lv (die llerren L’. Kuznik 2 lv, 
.1. Pieczka 1 K, M. Marmor 1 K, .1. ćeda 1 K, L. Warenhaupt 2 K, E. Altmann 1 K, 
.1. Faltcr 1 K, F. Falter 1 K), B o r u t a  R u d o l f  13 K 10 li (die llerren Fasan 1 K, 
Frau Marie Boreniok 60 h, M. Stefan 60 h, II. R. Tannert 60 h, .1. Kolbau 1 K, 
A. Sikora 60 h, A. Rosenstock 10 h, F. Schiller 1 K, W. 20 h, M. S. 40 h, Wrana 80 h,
M. Hauke 20 h, Toman 40 h, Liberda 40 li, Szymański 1 K, Lekeś 1 K, N. N. 20 h,
K. H. 1 K, Korzinek 1 K), Z a m a r s k i  J o s e f  13 K, (die llerren Knittelfelder 2 K, 
Reitter 2 K, Schwarz 2 K, Weber 1 K, Krauz 1 K, Maday 1 K, Ilrdl 1 K, 
Friedler 1 K, Professor Ad. Jonag 1 K, Karbasch 1 K). Zusammen 120 K 90 h.



II. K l a s s e .  (die Schiller P a s t e r n y  K a r l  25 K 40 h (die Ilerren Zugger 1 K, 
N. N. 1 K, Till 1 K, Claus 1 K, Kokotek 1 K, N. N. 1 K, Sikora 1 K, Hecht 1 K, Pospischil 
1 K, Kapiscli 1 K, Doliński 1 K, Zachl 1 K, Frank 1 K, N. N. 1 K, Schubert 1 K, Ballon 
1 K, N. N. 1 K, Dr. Blank 1 K, Nemetz 1 K, Polch 1 K, Tauber 1 K), R o t t e r  
J o h a n n  11 K (die Ilerren Pindor 1 K, Aufriclit 1 lv, Seemann 1 K, Griinfeld 1 K, 
Fassel 1 K, Frassine 50 h, Nierlich 1 K, N. N. 1 K, Ń. N. 60 h, W. Frischer 60 h, 
Schauering 60 h, Rosthal 70 li, Ilutta 50 h, Pfeifer 50 h), C z e r w e n k a  F r a n z  
60 K (die Herren F j . Czerwenka 2 K, Buchta 1 K, J. Muller 1 K, E. Muller 1 K, 
Goldstein 1 K, E. Kastel 1 K, N. N. 1 K, Prymus 1 K, Michalski 1 K, Schwer 50 h, 
Skoczowski 2 K, Blumenthal 50 h, Weber 2 K. Matula 50 h, lleczko 2 K, J. Denk
1 K, Mannsfeld 50 h, RoBmanik 5Ó h, Rosenberg 1 K, Turka 1 K, Beer 50 h, Neu-
feld 50 h, Botta 1 K, Tinka 50 h, Tannheiser 1 K, Lemel 1 K, Dr. Mayer 1 K, 
Elsner 1 K, Knoppek 1 K, Musialek 1 K), K u t s c li e r a R u d o l f  10 K, (Frau 
M. Kutschera 5 K, Frl. M. Kutschera 2 K, Frl. Melanie Kutschera 1 K, llerr Viktor 
Zimmermann 2 K), S c h i c k  K a r l  4 K 50 h (die Herren R. Schina 1 K, Ph. Becht- 
loff 1 K, W. Schreyer 50 h, J. Schreyer 1 K, J. lluber 1 K), Sikora P. 1 K, Rak R. 1 K, 
Domes 1 K, Gabzdyl 1 K, llo lek  1 K, Michejda 1 K, Pardubicky 3 K, Romanczyk 1 K,
Samek 1 K, Strauch 1 K, Smagon 1 K). Zusammen 93 K 50 h,

III. K l a s s e .  v. H y r o s s  W a l t e r  11 K (Herr Karl Prochaska jun. 5 K> 
Frau M. v. Hyross 4 K, Frau Adolfinę Sator 2 K), K o r n e l  O p a l s k i  10 K (die 
Herren Hans Yogt 1 K, Georg Vogt 1 K, Leopold Vogt 1 K, die Frauen Nelly 
Opalski 5 K, Antonie Vogt 1 K, Frl. Frieda Yogt 1 K), W e i B b e r g e r  1 K, 
K u c z e k  E m i l  2 K (H. .Toh. Bilko, Pfarrer in Seibersdorf 2 K), K a r l  G o r e w o d a 
3 K (die Herren Doliński 2 K, Kozel 2 K, Fucha l K, x. N. N. 1 K, H. Claus 1 K,
x. N. N. 1 K), S t  u c l i  l i k  E d u a r d  l t  K (die Ilerren Adolf Rieger jun. 2 K,
lid. Sclión 1 K, Dr. Schneidmesser 1 K, Ed. Woynar 1 K, Rud. Wagner 1 K, Sp. 20 h, 
Joh. Sattler 1 K, In. K. Putschek 1 K, Heinrich Prokop 50 h, Stuchlik Laurenz 80 h, 
die Frauen Ilelene Pomjanek 1 K, Marie Wowereit 50 h), E m a n u e l  L e n o c l i  
6 K (die Ilerren Em. Lenoch 5 K, II. Binzer 1 K), S c  h a n  z e r  B r u n o  9 K 70 h 
(die Herren .Toh. Borger 1 K, E, Flach 1 K, Heinrich Pollednik 1 K, Jos. Fussek 30 li, 
Joh. Steiner 30 h, II. Rud. Brehs 1 K, 11. Hecht 30 h, Trubrig Frz. 40 h, Joh. 
Kirnera 1 K, Ant. Steiner 1 K, Dr. Blank 1 K, Frau Ilelene Paach 40 h, Wilhelm 
Schanzer 1 K), B e r n s t e i n  H e i n r i c h  7 K 50 h (Rasner 2 K, K. E. Langer 5 K, 
V. Fluch 50 h), M a y e r  K a r l  19 K (die Herren E. Fulda 5 K, Braun 5 K, x. N. N. 
5 K, Fabrikdirektion Teschen der „Mundus“ 2 K, Frau x. N. N. 2 K), P i n k u s  
S i  e g ] . 1 5  K 80 h (die Ilerren E. Liegel 1 K, W. Becher 1 K, Sclimid 40 h, Frz. 
Bóhal 50 h, M. GroBmann 50 h, M. Siegel 40 h, x. N. N. 1 K, Joh. Josiek 1 K).
P o l l a k  10 K (Dr. Gust. Pollak 2 K, llerr Theodor Pollak 3 K, Frau lilia Pollak
5 K), E r n s t  W a g n e r  15 K (die Herren Frz. Lonna 5 K, Klucki 2 K, Dr. Nehhes
2 K, Turzański 4 K, Frau Mizi Lonna 2 K), P e s c h  k  e K a r 1 40 K (die Ilerren
Karl 1’eschke 2 K, Peter Dalpas 2 K, Joh. Lamich 1 K. Anton Kasperlik 2 K, Max 
Haik 1 K, Kratochwill 1 K, Karl Filipp 1 K, 11. Topiarz 1 K, P. Raschka 2 K, Ant. 
11. Strzyż 1 K, F. Schlossarek 1 K, Kraus Ernst 2 K, F. Lampel 1 K, R. Bóhm 1 K,
Dr. FuBganger 1 K. Horzinek 1 K, Joh. Peschke 1 K, x. N. N. 2 K, F. Liiik 1 K,
Praschovski 1 K. Ottokar Odwarka 1 K, Sokol Karl 1 K, Dalpas Rob. 1 K, Fottin 
Ludw. 1 K, x. N. N. 1 K, Bóhm .los. 1 K, Frz. dupa 1 K, Franz Sclirametz 1 K, 
Fr. Taborski 1 K, Frau Akille Dalpas 5 K), J a n i s c h E r n s t  43 K 60 h (die
Ilerren Pfarrer Ant. Waschitza 2 K, Ed. Wascliitza 1 K, Hans Zwiiling 2 lv, Rudolf
Sikora 2 K, Wieluch Paul 1 K, Josef Kuchejda 2 K, Joh. Eisenberg 2 K, O. Grześ 
2 K, Mokrisch 2 K. Ernst Gillar 2 K, x. N. N. 1 K, M. Frankel 2 K, Franz Leh-
mann 2 K, Alex, Tomami 1 K, Lewiński 60 h, Sikora Karl 1 K, .1. Valećek 2 K,
Janiscli 5 K, Franz Mentel 1 K, Frz. Kucheida 2 K, Jureczek .los. 1 K, Lóblowitz 
1 K, Alois Eisenberg 1 K, Dr. Frz. Czarnotta 2 K, Klein 2 K, .T. Kment 1 K). Zu
sammen 199 K 60 h.

IV. K l a s s e .  M a t  t e r  H a n s  11 K (die Herren Dr. Prauer 2 K, Eichner 
1 K, G. Gaworek 2 K, Fr. Mizi Sclimid 2 K, Fr. Paula Grauer 2 K, Herr Alfons 
Mattel- 2 K), 11 i n k o  7 K 40 h (die Herren Krogler 2 K, Kohler 2 K, Karl Aufriclit. 
40 h, Felix Glesinger 1 K, Rud. Schón 2 K), S u p p a n  A l f r e d  15 K (die Herren 
M. Spitzer 1 K, A, Gereiek 1 K, M. Meyer 1 K, O. Rosenfeld 1 K, Frank 1 K, 
Hentscholek 5 K, die Frauen Anna Bartha 1 K, Anna Fixek 1 K, Elly Klapsia 1 K, 
Hermine Czerwenka 1 K), H a a s  R o l a n d  10 K (die Ilerren A. Jirassok 4 K,



Reitter 2 K, Dr. Max Hiittner 2 K, Dr. E. Bnkowsky 2 K), K o z d a s  E r w i n  3B K 
(Die llerren Franz Kozdas 2 K, Faul Dnlava 2 K, P. Broda 4 K, P. Lamatsch 2 K 
Tesarćik 2 K, Krilla 1 K, Horyl 30 h, M. Heller 2 K, Dr. Dub 2 K, Emil Mortensen 
2 K, E. Hałm 1 K, H. Fezinski 2 K, Breblin 50 h, Franz (lawenda 1 K, Pollak M.
1 K, F. Erben 1 K, Schindler 1 K, Schramek 40 li, Krischkan 1 K, Gemy 1 K,
Munk 1 K, Eichner 50 h, Polaczyk 40 h, Farber 50 li, Alois Mokrys 1 K, Frau Sus. 
Sztwartnia 40 h), H a a s  Roland 42 K (die llerren A. Kubal 1 K, x. Ń. N. 4 K, 
Brader 2 K, Litera 2 K, Fabriksdirektion Jakob & Josef Kohn 5 K, II. Iwanek 1 K, 
Jily 1 K, Karl Fandriel 1 K, Lorenz 1 K, Alf. Sommer 1 K, Russek 1 K, J. Th. 
K, 2 K, x. N. N. 2 K, x. N. N. 2 K, Buldoch 1 K, x. N. N, 1 K, S. P. 1 K. x. N.
N. 2 K, Zassiel Fr. 1 K, Kałuża 1 K, Dr. Matasek 2 K, L, Adolf 1 K, Friedr. Bćhal
1 K, Hugo Haas 2 K, E. Koster 1 K, K. Gorgosch 1 K, Tetla 2 K, Pud 1>’schka 1 K, 
Turzański 2 K, Fr. Anna Werlik 1 K, x. N. N. 1 K, Herren Flor. 
Kwisda 2 K, A. Steffal 2 K, Herrmann 1 K, Fr. Kohs 1 K, x. N. N. 1 K, Pfankurt
1 K, G. Mentel 1 K, x. N. N. 1 K), S o c h a  O t t o  11 K (die llerren Joli. Socha
2 K, Karl Gaidziza 2 K, E. Hummel 1 K, x. N. N. 2 K, Josef Kupka 3 K, Frań
Ernestine Uhlarz 1 K), N e s w a d b a  F r a n z  20 K (die llerren Sirowy Karl 2 K. 
P. Leopold Maraskiewicz 5 K, Adalbert Gertler 2 K, Ant. Ilumplik 5 K, Karl Neswadba 
2 K, Otto Lindner, erzh. Forstmeister 4 K). Zusammen 1(14 K 40 h.

V. K l a s s e .  Die Schiller: F o j c i k  J o  h a n  n 9 K (die llerren Fojcik 
Paul 2 K, Paul Pilch 1 K, F. Pruckner 2 K, N. N. 2 K, II. Demel 1 K, J. Pustelnik
1 K), M a y e r  J o s e f  8 K (die llerren K. Prochaska 3 K, Dr. Konig 1 K Msgr. 
Sikora 2 K, Kałuża 2 K), W o y n a r  A l f r e d  10 K (die llerren R. Górak 3 K,

Mila Horak 3 K, F. Helene Itorak 1 K. F. Adele Woynar 3 K), B a d u r a  G e o r g  
7 K (Die llerren J. Skaczik 20 h, G. Lischka 30 h, J. Kaczik 20 h, K. Malina 30 h, 
G. Badura 30 h, .1. Sikora 20 h, G. Sittek 20 h, A. K. 50 li, R. Wallach (50 h,
F. Machaczek 50 h, Kaizar 60 h, P. Niedoba 50 h, J Cichy 60 h, Źlik 1 K, die
Frauen A. Bilko 20 h, E. Niedoba 20 h, 1'. Sikora 10 h, J Kowalik 50 h). Zu- 
sammen 34 lv.

VI. K l a s s e .  Die Schiller: M o n t a g  A l o i s  10 K (die Herren Hiiser 3 K,
W. Króliczek 2 K, R. Hubner 2 K, W. Montag 2 K, F. M. Kraliczek 1 K), K w i c z a ł a  
Josef 5 K 50 h (die Herren P. Kwiczała 1 K, J. Kwiczała 1 K, St. Kwiczała 50 li, 
K. Schnapka 1 K, F. Schuster 30 h, J. Paździoru 20 h, F. M. Junga 1 K, F. Pli. 
Schnapka 50 li), D z i u r a  L e o  4 K (die Herren Knyps 1 K, J. Spalek 1 K, J. 
Sedlaczek 1 K, Al. Dziura 1 K), F i l k u k a  H a n s  6 K (die Herren Filkuka 2 K, 
Hans Filkuka 1 K, Frau Anna Filkuka 1 K, Albertine Gorgosch 2 K), K o b i e r s k i  
V i n z e n z  5 K (die Herren V. Kobierski 2 K, Josef Seles 20 h, Alois Montag 10 h, 
Hans Speil 10 h, Johann Chrobok 10 h, Johann Sniegon 22 h, Isidor Ilaugwitz 15 h, 
Franz Caspar 3 h, WalterJMichich 20 h, Hans Filkuka 20 h, Felix Buchta 20 h, Fritz 
Praunsliofer 1 K, Gabriel Martinek 50 h, Ernst Wolf 10 h), H e r c z y k  W i l h e l m
4 K 12 h (die Herren G. Chlebek 1 lv, A. Jellen 1 K, J. Herczyk 40 h, Franz Bieloh-
lawek 50 la, Josef Seles 22 h, Alois Montag 10 h, Eugen Stucks 20 li, Michich Walter 
20 h, W enzel Podlipsky 11 h, Kaspar Schmull 5 li, Hans Filkuka 4 h, Johann Ost- 
heim 10 h, Hans Speil 10 li), K a r l  M a t u s z y ń s k i  6 K. Zusammen 40 K 62 h.

VII. K l a s s e .  Die Schiller: B 1 o k s c li a J o s e f  1(5 K (die Herren Gwiggner
2 K, Leo Gwudzdz 2 K, Meyer & Raschka 5 K, Steffek 2 K, Zima Otto 4 K, Arnold 
2 K), P e s c h k e  H a n s  11 K (dip Herren J. Sattler 2 K, J. Klein 2 K, J. Steininger 
2 K, A. Peschke 1 K, Ilaueisen 1 K, Dr. Danneberg 3 K). Zusammen 27 K.

VIII. K l a s s e .  Die’ Sch iller: L a m i c h K a r l  26 K, (die Herren Rudolf
Lamich 5 lv, F. Czarnotta 1 K, A. Hauler 1 K, F. Steffal 2 K, L. Lengyel 1 K,
K. Ostarek 10 K, O. Alscher 1 K, A. Dimmer 1 K, D. Magg 2 K, L. Lorenz 2 K),
K a r 1 K a p p e 1 4 K, P e t e r  B r u n o  4 K  (F. Anna Franke 4 K), P r i 1 i s a u e r 
M a x  2 K, R z i h a k  A l f r e d  10 K (die Herren A. Rziliak 6 K, F. Matuszyński 2 K, 
Wagner 2 K, Sponak 1 K). Zusammen 46 K.

Allen Wohltiitern und Gonncrn der Dr. Philipp Gabriel’schen Lelir- 
mittelstiftung im Namen der studiercnden Jngend ein herzliches Vergelt’s

Gott! Karl Berger,
k. k. Professor.


