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Ober drei Fragmente Hesiods.
Ein BeitragzurTextherstellungu. Erklarung der neuen Fragmente aus Hesiods Katalogen.

Von Dr. Josef Franz.

Das Jahr 1907 brachte mit der Publikation dreier neuer Fragmente 
eine unerwartete Bereicherung der sparlichen Reste, die wir von H e s i o d s  
geneaiogischer Poesie besitzen. Haben wir es auch hier wieder nur mit 
Bruchstucken kleinster Grofie zu tun, so sind wir jetzt dennoch durch 
die Auffindung der neuen Fragmente, namentlich des Katalogs »Der 
Freier der Helena«, in die gliickliche Lagę versetzt, ein grofieres, mehr 
oder minder zusammenhangendes Ganze zu iiberblicken. Begreiflicher- 
weise berechtigt dies zur Hoffnung, nun einen besseren Einblick in die 
Kompositionsweise der hesiodischen Kataloge zu bekommen und auch in 
der Katalog- und Eoeenfrage einen Schritt vorwiirts zu tun.

Im folgenden mogen einige Vorschlage zur Herstellung und Er
klarung des Textes gebracht werden, wobei der Betrachtung der Text 
zu Grunde gelegt werden soli, den U l r i c h  v o n . W i l a m o w i t z  in den 
Berliner Klassikertexten V. S. 22 ff, bringt samt seinen Erganzungen. 
Diese sind in Klammern gesetzt, die Unsicherheit in der Lesart einzelner 
Buchstaben durch einen Punkt angedeutet.

Das erste Fragment, das von W i ł a m  o w i t z  mit „ M e l e a g e r “ be- 
titelt, ist die linkę obere Ecke eines Blattes aus einem Papyrusbuche. 
Die Schrift laBt aut das vierte Jahrhundert schliefien; alle Lesezeichen 
fehlen mit Ausnahme des Apostrophs, der stets gesetzt wird, einmal er- 
scheint Erworben wurde das Blatt 1901 im Handel. Die Hóhe ist 
142  cm, die Breite 10 cm. Der Text lautet:

Vorderseite.
1 . (Unleserliche Reste eines Verses)

s-p^st papva(j[9at
T.hrfi ['H]paxXr;[o?
ATTE01 . . . ’Apr(i  . .[

5. Jav9oxó{A7jG[
XOU '/.CLI 3C7r0 tp[9 lflŚV0 l0

rOPrQAT*I'HA[

0HPO[
o u ts  r i?  h ) -oX [;u (i)  out’ a tv ^  o^ iÓt^ t '.]



10. ST/.?; so tm a i[&<jbv a/sobv sX&E[j.sv ooos [ioE/saOatj 

dvopujv r(pcó(DV, oiróft’ ev -pojj.<ź/_ot3’. cpavsty;,] 

aXX’ uti’ ’AuóXX(uvcę XE[psi'v żoajj.d3!)'/)]

p.apvdix;voc Ko'j[p7)3tv uiisp KaXoo8>vo; spctvvr(ę.| 

Touc 8’«XXooj Oiv[r,i tI xev riop&oiovoś utip]

15. d>spla &’ iiuróoa[p.ov ' AyiXaov t ’ I$o^ov aXX<ov] 

Toęśa xe KXup,evóv [te xal dvTtOsov IIspicpav:a] 

rópyrjv t’ rju[xo[j.ov xat srttcppoya Ayjtdvćtpav,]
7j ~ i/’ u—oop-yjOsTaafiSiTęj 'I Ipa/j^st^]
'T.XXov y.ai rXf(vov -/[od y.od 'OoiT7(v.]

20 . Tob; tezs xal 8stv[r(v ot svi cppsoi p/jaaTO (3ooXr[v]

'On[icóxa] cpapp.axo[ . . .
Itóirfo;] xnj[. . . .
[i(o[. .
A[. . .

Riickseile:
1. . . . JMQX . .

. . . ]A N A B A  . .  [.] X [ . .

. . . ] . o n H Ń [ . ] c

. . . ] . M IH A[. . .

5 . . . • ] . .  EN . A 

. . . ]K X P !li\A  

. au] xdp OAIIHC 

. . .] K H 0M O N . . A

9. . . .] AMNACIKONTO

10. . . . JKEI0YCA1 
|xyjTs] PAKEANHN 
7toXut8]" PEIHCIN 
au-]APOAITEQ 
. . .] EHN

15. ... .] EAKOCMON 
. . 4>JOIBOCAnOAAQN
. . . ] ONI [. . ,]N 
. . . ] NĄK[01]T[1]

Betrachten wir nun die Yorderseite! Vers 14 weist auf den Stamm- 
haum des Oi neus ,  des Sohnes P o r t h a o n s ,  und fiihrt uns somit auf 
die genealogische Poesie; er bildet aber auch den Ausgangspunkt in der 
Betrachtung des Inhaltes und von ihm aus ergibt sich leicht eine Gliede- 
rung des Ganzen. Im 14. Yerse werden die Sohne des O i n e u s  aufge- 
ziihlt, die ihm eine Frau gebar, es muli aber schon friiher von einem 
anderen Sohne des Oi ne us  die Rede gewesen sein, fur den in der 
spateren summarigchen Aufzahlung der Kinder des O i n e u s  kein Raum 
war; es war eben ein Gottersohn, seine Briider waren Briider und doch 
nicht gleichwertig. Es ist also klar: Die ersten 13 Verse gehoren 
Me l e a g er ,  mit dem 14. erst wird der sterblichen Kinder Erwahnung 
getan, die A l t h a i a  dem O i n e u s  gebar. Und M e l e a g e r  gehort zwar 
dem Geschleehte des O i n e u s  an, aber sein Yater ist Ares ;  so



o

weifi es H y g i n 1) zu berichten, ebenso auch P l u t a r c h 2) und bei 
B a k c h y l i d e s 3) trifft M e l e a g e r  selbst die Scheidung und sondert sich 
von seinen Brudem ab, obwohl ihn Bak chyl .  V, 70 ,IIop9avioaę’ 
nennt. Dies war auch dem Dichter der Verse unseres Fragmentes be- 
kannt, der vieles Riihmenswerte iiber den Marssohn M e l e a g e r  zu be
richten wufóte, ehe er von der iibrigen Nachkommenschaft d e r A l t h a i a  
sprach. Diese jedoch gehort in die Familie des T h e s t i o s ,  iiber welche 
wir bei Apollodor in seiner bibl. 1, 7, folgendes lesen: Dsatćp ok Eupu- 
Blpuoo? T7]ś KXeo,3oia; lylvovxo huyatśpe? psv AX9aia, Ar(3a, ']fr£p|j.vr'cTpa, 
appsvsś 8s ”lcptxXoę, Eutititor, 11/./,ęr_—~o-r, Eupuiruko?, riop9a'ovo? 3s xat EopótY)?

'lTnto3ap.avtoę, gyśvovto ratSsę Oivsbę, "Aypioę, ’AXxa&oo», MśXa;, Asoxa>- 
Ttsuę, Ouyaiłjp 3$ iSispóiry), s£ rję xal ’AyeX<]»u 3istpr|Va; yevsal)at Xśyoudiv. 
Otvsu; 8s (3ac>[Xsu<ov KaXo8<Svo; rapa Atovuaoo rpmbv ajj,rsXou rpfikoę sXat3s' 
yyju.a; 8s ’AX9afav r/)v Osffttou ysw a Tojśa, 8v auto; sxtsivsv un£pTrrj8r(3avia  
xrjv ta'cppov, xal rapa tootov 0up£a xat KXup.svov xai tluyatspa rópy7jv, rjv 
’Av6paiix(uv Eyrjjigj xai Ar;ia'vstpav, 7)v ’AX8aiav Xeyooaiv £x Aiovóaoo yevvr(aat. auty) 
8’ r^ ióyt i xat xa xata  7tóXsjj.ov rjszsi, xat rspi t£5v yapuuv auty;ę 'HpaxXr(; rpo; 
’Ay£X«jov £Tta'Xa!ff£v.

syśwrjss 8s ’AX9ata ś£ 0 iv£uk MsXśaypov, ov 1$ ”Apsoę yeysvvr(o8at 
cpaatv . . .

Inwieweit A p o l l o d o r  mit H e s i o d  iibereinstimmt, werden wir 
spiiter sehen. Doch eines1 fallt hier sofort ins Auge: Auch A p o l l o d o r  
sondert den M e l e a g e r  ais Aressohn von seinen sterblichen Briidern. 
Die Vermutung, dal3 vor Vers 14 von M e l e a g e r  die Rede gewesen 
sein mu lite, kann somit ais GewiCheit gelten. Doch beziehen sieli alle 
vorausgehenden Verse auf die Meleagersage ? Hier helfen uns andere 
Fragmente. Um aber einen Uberblick gewinnen zu kbnnen, soli friiher 
der Stammbaum des O i n e u s  nach A p o l l o d o r  gezeichnet werden:

1 lellen
Dorus Xuthus Aeolus cv>  Enareta

Canaca Perimeda Calyca co Aethlius

Endymio oo Iphianassa vel nympha 
Aetolus co Pronoe

*) Hygin fab. 14. : Meleager Oenei et Althaeae Thestii filiae filius; quidam 
Martis putant — ; fab. 171 : Cum Althaea Thestii filia una nocte concubuerunt 
Oeneus et Mars; ex cjuibus cum esset Meleager —

2) Plut. mor. p. 312: "Apyjs ’AX9«i'a 5uvf(X9e -/.ai MeXźaypov rorfyjas u>s Eipuuórjs 
sv MsXectyp<p.

s) Bafcchyl. V. 117: . .  . ou; xaxfccfV£V a5; epippuyat ir.aTtsacuv jBtct, ’AyxaTov 
»8puW t’ ’AyźXaov [<ps'px]axov xe5v(uv cćSćX'.f£wv, fou; xe]/.ev lv pejapoi; [-axpo]s ’AX9a(a 
7tEptxXeixofa(v Oiveo;.«



Aetolus tv  Pronoe Dorus 
------------------  I

Aeolia ~  Calydo Pleuro ~  Xanthippe
Epicasta cv Ares Agenor co Steropa, Stratonica, Laoph. 

oo Epicasta

Euryta .-o Porthao Demonica oj Ares
Althaea co Oe- Agrius, Alcathous, Melas Euenos, Molus, Pylus, Thestius 

neus Leucopeus, Steropa co Eurythemis
Toxeus, Thyreus, Clymenus, Gorga, Althaea, Leda, Hypermnestra, lphiclusT 

Deianira, co Ares: Meleager Euippus, Plexippus, Eurypylus
( e s  Baccho concepta)

Fast immer zahlt A p o l l o  dor  zuerst die Sohne eines Elternpaares 
auf und dann erst die Tochter.1) Hierin scheint er der genealogischen 
Dichtung gefolgt zu sein, denn auch bei H e s i o d  finden wir Ahnliches, 
so z. B. fragm. 142* 2): Zuerst wird der Sohn des P h y l a s  und der 
L e i p e p h i l a ,  H i p p o t a d e s ,  genannt, dann die Tochter The ro ,  die 
den Stammbaum weiterfuhrt; oder fragm. 110: Die Kinder der S t r a t o -  
n i c a  sind E u r y t o s  und A n t i o p a ;  ais Sohne des E u r y t o s  werden 
zuerst aufgezahlt: Di daeo ,  Clyt ios ,  T o x e u s ,  I ph i t os ,  dann die 
Tochter Jol e i a .  Ais bester Beweis kann aber gelten Theog. Vers 336 ff, 
wo zuerst die Sohne des O k e a n o s  und derThet i s ,  dann die Tochter 
genannt werden.

Aus allem dem folgt, dali diese Eigentiimlichkeit, die mannlichen 
Sprossen vor den weiblichen aufzufuhren, zu den wesentlichen Merk- 
malen der genealogischen Dichtung iiberhaupt gehoren mufite; der 
Katakoyoę yovatz5jv war ja eine Yerherrlichung beriihmter Frauen und 
auf diese Weise konnte der Stammbaum eines Geschlechtes am besten 
fortgefiihrt werden.

Die ganze Betrachtung berechtigt uns zu folgendem Schlusse: 
Unter den Nachkommen des T h e s t i o s  war zuletzt genannt A l t h a i a :  
diese empfmg von Ares Me l e a g e r ,  von O i ne u s  die ubrigen Kinder 
von diesen zahlt der Dichter zuerst die Sohne, dann die Tochter auf. 
Alle werden kurz abgetan, nur bei D e i a n i r a  yerweilt er langere Zeit,, 
die H e r a k l e s  zur Frau hatte. So beginnt mit D e i a n i r a  ein neues 
Geschlecht. —  Ehe der Dichter mit A l t h a i a s  Nachkommenschaft 
begann, mufite er wohl fruher ihrer Briider und Schwestern Erwahnung 
getan haben, vielleicht auch in der Form einer knappen Aufzahlung. 
Nur A l t h a i a  schenkte er grbCere Beachtung, teils weil sie den Stamm

J) Nur bei Thestios und Eurythemis macht Apollodor an dieser Stelle eine 
Ausnahme.

2) A. Rz a c h ,  Hesiodi carmina, Leipzig 1908.



fortfuhren sollte, teils weil sie den Helden M e l e a g e r  gebar.1) — 
Dies alles fiihrt uns dazu, alle Yerse 1—14 auf die Meleagersage zu 
beziehen, was iibrigens auch die Worte und $av&oxó[xr)ę fordem.
Man konnte allenfalls nur an die Schwestern d e r Al t ha i a ,  Le d a u n d  
H y p e r m n e s t r  a, denken, was jedoch nach dem friiher Gesagten ausge- 
schlossen ist, oder an eine Durchbrechung des genealogischen Schemas, 
was um so weniger glaublieh ist, ais sich keiner unter den Briidern der 
A l t h a i a  findet, der wiirdig gewesen ware, mit H e r a k l e s  verglichen 
zu werden.

SchlietUich stiitzt unsere Ansicbt auch die grammatische Interpreta- 
tion des Fragments. Das ,xai£ in Vers 6, das doch offenkundig eine 
Steigerung des Ausdruckes enthalt. ware unmoglich, wenn nicht_vorher 
von der Tapferkeit des Helden Meleager die Rede gewesen ware, 
und eine Vergleichung im Speerkampfe .Eyysi p.dpvaal)at‘ mit Herakles 
— denn dies soli offenbar jenes y’ ['H]paxX7joę‘ bedeuten — halt
doch wohl nur ein Held wie Meleager aus. Nur Herakles, der 
auch selbst den erymanthischen Eber totete, konnte noch herrlichere 
Taten verrichten ais Meleager; besser konnte der Richter Meleagers 
Ruhm nicht verherrlichen, ais wenn er etwa sagte:

cpśpratoc rp dv8piov eyyst pdpvaabai . . . y’ 'HpaxXf(o;.
Wenn man nun das ahnliche Verhaltnis ins Auge fatlt, das zwischen 

Herakles und Iphikles einerseits, Meleager und seinen Briidern ander- 
seits besteht, so mag es nicht ausgeschlossen erscheinen, daB vielleicht 
der Ubergang zur Althaia-Nachkommenschaft ein ahnlicher war wie in 
der Eoee Alkmene, etwa von der oder ahnlicher Art:

[r( 8s (’AX!)ata) lisio op̂ OsToa xal avśpt ~oXXov dpta-ą) 
sv KaXu8(óvt.................... ysiva-o raiźaj

1. touc usv ysiporspoo?, tov 8’ ao piya ęśpraioy Gcv8pć5v]
2. eyyst pdpvaa|9ai xat evavTtov 6pp.7]9?jvai]
3. ~Xrjv y’ ['H]paxXr,[o;* 2) . . .

Den zweiten Vers versuchte ich mit Riicksicht aut Bakchyl. V. 69, 
zu erganzen wo Meleager ,eyyeauaXoc HoplltmoyjS heiBt, nach Hom. 11. 
E 12: 'Bo ot d-oxp,.v!tivTE svavTi<o <opp.7]&7jr»}v. So heiBt es auch E 497: 
Ot 8’ 4XsXty9/]cjav xat svavTtov £<siav ’Ayau«v und Scut. u. 73: xts xsv 
!xstvou | stX7] t)v7)~oj eu>v xa'evav"tov opp.Yjhfpat ~Xy;v y’ 1 Ipa/./.yo; . . .

') Leda findet ihren Platz im Katalog der Leukippiden.Vgl.Apoll.bibl. III. 126: 
. . . Timdpsio 8ś x*t Ai^3a; Tipich/Spo, rjv vfv/£p.o; śpjpiE, xat KXuTai[.ivrjaTpa, Y,v Ey7)ptev 
’Aya(XE(jiVLov, eti te <I»uXov<irj, rjv "ApTEptę d&dvaTOv Łr.olrpe. — Aiój Se A^3a 3oveX9óvto; 
. . . Ató? (iev dy£vv/)9jj IIoX’j3£6xinę xal 'EXśvr), Tuv8ap£<o oś Kdsriop. — Fiir Ledas 
Nachkommenschaft war also im Stamm des Oibalos vorgesorgt.

2) Im 1. Verse liest Cronert OCMIN; nAllF’ ist nach Scut. 74 =  jtX»jv y\ —



Es ware so meines Erachtens passend angedeutet, daC sich der Ileld 
bei der Totung des kalydonischen Ebers und im Kampfe mit den Kureten 
ausgezeichnet hatte, was spater genauer ausgefuhrt wird.

Die Verse 4 und 5 bieten der Ergilnzung grofie Schwierigkeiten, 
weil nicht einmal die Lesart feststeht. Wilamowitz la s: AYTEOI . . • 
APHI, Crbnert: AYTAPISAPHI; Rzach bringt: auisoiat "Apyjt cp. — 
,$avbo-/.rj[XTj;‘ im 5. Verse ist natiirlich ais Epitheton des Meleager auf- 
zufassen, denn auc-h Homer nennt ihn II. B 642: . . . SavRoę MeXśaypo?. 
Kónnen nun die Verse mit Sicherheit noch nicht erganzt werden, so 
steht doch der Sinn aufier allem Zweifel, da in der Fabel Ares nur 
bei Meleagers Geburt eine Rolle spielt. Nun ist es aber 1'raglicb, ob 
,Sav8o'/ó[ivj;‘ zu lesen ist oder der Akkusatiy davon, mit anderen 
Worten, ob eher an passiy.e ais an aktive Konstruktion zu denken ist. Ich 
glaube, der Dativ 'Apyjt zwingt uns zu ersterer Ansicht, denn wenn 
Hesiod passive Konstruktion gebraucht, pflegt er den Namen des Vaters 
nicht im Dativ, sondern im Genetiv beizusetzen, so z. B. Theog. Vers 
106: ot Pry x’ s£ £yivovxo xat 05pavou «ot8póevToę. Resonders deutlich ist 
dies Theog. Vers 124/5:

Noxxoę 8’ aux’ Atbyp ts  xat 'HijiśpT) s£syśvovxo, 
o3c xsxs xuaauiv7] 'E p ite t cptXóxjjxt pttyEiaa. *)

Dann liegt an unserer Stelle aktive Konstruktion vor und C ist in 
N zu andern, was nicht allzu gewaltsam geschieht, da G unsicher ist 
und Crbnert in Vers 4 fur ,0 ‘ P liest.

Wollte man nun den Anfang von Vers 4 herstellen, so wLirde man 
vielleicht im Hinblicke auf den Gegensatz in Vers 14 an Worte wie: 
auxov u$v ovj, auxap xotov oder ahnliche denken. Allein Schmidts Vor- 
schlag ,auxoi tao?1 scheint am ehesten den verschiedenen Lesearten ge- 
recht zu werden und so móclite ich im Hinblick daraut die beiden 
Verse so zu erganzen versuchen :

Auuo iaov vApvjt xśxsv cptkóx7)xt jMYstaoc 
?av8oxóp.7jv MsXśaypov otlu.6jj.ovcź xs xpaxspóv xs.2)

In der Litcke des 5. Verses scheint nach MsXśaypov kein neuer Ge- 
danke Platz zu baben, da mit Vers 6 ein neuer Satz beginnt, wie das 
steigernde ,xat! erkennen lafit. Man kann daher blob an ein schmucken- 
des Beiwort Meleagers denken, wodurch des Helden Kraft und Starkę 
einen passenden Ausdruck findet. Bakchyl. nennt sein Schattenbild, wie 
uns sehon bekannt ist, ,sio<oXov 9pasup.ś(xvovoę syyss”a'Xou IIopi)avioa: und 
Pindar spricht Isth. VI, 31 von Meleager ais dem ,xpatsp8; uayata;1 und

*) Ahnlich auch Theog. 147, 263, 668 u. a. a. 0.
2) So nach Theog. Yers 1013: ,'Ayptov yoe Aaxtvov aij.uu.ova xe xpaxepóv te.



,xpatspóv‘ ist auch Ares Kraft Scut. V. 44-6: TAps; 1-it/ z uśvo; xpatćpov 
y.a\ /sTpa; aotrrcoo?; ostvó; ts zpatspó; ~s wird Herakles Scut. V. 52 genannt.

Auch bei der Erganzung der Verse 6, 7, 8 stofit man auf uniiber- 
windliche Schwierigkeiten und nur die Mythołogie bilft etwas weiter. — 
Wie aus der Steigerung, die ,xal‘ in Vers 6 ausdriickt, zu entnehmen ist, mufi 
von etwas besonders Merkwiirdigem die Rede gewesen sein, was Meleagers 
Ruhm noch uber den Tod binaus verktindete. Dem tragt aucb die Er- 
giinzung, die v. Wilamowitz bringt, Rechnung. Robert denkt an den 
Flammenblick der (torgo und ergiinzt danach sehr geistvoll: tou zal dn 
ócpb(aXp.u>v a-sXaji-ETo Ossrrtoas; ûp) | yóp-f<uv. — Allein es scheint mir 
doch gewagt, dem Meleager eine ahnliche Eigenschaft zuzuschreiben wie 
der Gorgo; war bier ubrigens Gorgo oder Gorge genannt?

Bei Hesiod ist Gorgo eine Tochter des Phorkys und der Keto (rl’heog. 
270) und bat mit der Gorge, der Schwester Meleagers, gewifi noch 
keine Ahnlichkeit. Es ist daher nicht gut denkbar, dafi schon Hesiod dem 
Meleager eine Eigenschaft zugeschrieben hatte, die er erst bekommen 
konnte, nachdem die beiden Gestalten der Gorgo und der Schwester 
Meleagers ineinander ubergegangen waren. Dies war moglich, seit- 
dem man einmal zu erzahlen wufite, dafi vor Herakles alle Schatten in 
der Unterwelt flohen mit Ausnahme des Meleager und der Gorgo.1) So 
wurde Gorgo zur Schwester Meleagers und so ist dann auch der Bericht 
des Non. Dionys. 85. 84 verstandllich:

fóp̂ Tj | r; Tiaoo; loitupfow Ttvaaoou.£vrj? KaXoou>vn? 
tóUso; aibucraouaa xaffryv̂ TOto ôstr(v 
adpva~rJ brp.u? sooaa •yoliootj.syoo Msksoćypou.

Es ist demnach wolil keine kiihne Vermutung, dafi vielleicht Hesiod 
der Gewahrsmann Apollodors ist. Auch Bakchyl. weifi vom Zusammen- 
treffen des Herakles mit Meleager in der Unterwelt zu berichten, er- 
wahnt aber nichts von der Gorgo; er halt sich eben an die Fabel nur 
so weit, ais er sie braucbt. Wufite nun Hesiod von der Regegnung im 
Hades, so ist es ziemlich wahrscheinlich, dafi er bei dem Vergleiehe von 
Meleagers Ruhm mit dem des Herakles auch der Begebenheit in der 
Unterwelt gedachte, dereń Erwahnung den Ruhm des Helden gleichfalls 
nur erbóhen konnte. So scheint sich bei Betrachtung der Stelle des 
Bakchylidesa) folgender Zusammenhang zu ergeben: Sogar ais er schon 
tot war, jagte sein Schattenbild dem Herakles noch Entsetzen ein. * 2

]) So bericbtet Apollodor III, 123: ó-rplxx Se e!8ov aÓTÓo (tom HpaxXrja) at huyai, 
yuipl*. MeXedypo'j xal Meooisrj; tyj; Topyóyos &puyov. era os Ttjv l’opyóva to w; £<00010 
sXxet, 7ca\ Ttapa 'Eppiou ijiav9ctv£t, ort v.:evóv eio<oXo'v iatlv. —

2) Bakchyl. V. 85: »tć; d9aM«T<ov | rt (3poT<óv toioOtov epvo; | itpe<Łev ev nota y9ovi;
Ti'; 8’ £XTavEv; -q Tofya %aXXi'£<ovo; "Hpa | xeivov Itf’ dpieTŚpa | •/$'oaXą- Ta 5i r.oo

j [laXXd8i ęavt)a peXet.«



Gerade die Erzahlung bei Bakchylides, der Schatten des Meleager habe 
aus den ubrigen hervorgeragt und Herakles erschreckt, scheint fur 
Hesiod gut zu passen, weniger die Wendung bei Apollodor, dafi die 
Schatten g e f l o h e n  s e i e n .  Auf Grund dieser Betrachtung ergibt sieh 
auch ungezwungen das Verstandnis des naclisten Verses (7). Apollodor 
berichtet, Herakles habe gegen die Medusa das Schwert gezilckt, Bak
chylides we i (3 zu erzahlen, das Herakles gegen Meleager den Bogen 
spannte. Also mochte dann vielleieht der Gedanke dieser Art gewesen 
sein: »Des Meleager Schattenbild flobte dem Herakles Entsetzen ein, 
doch gegen die Gorgo zog er das Schwert.«

Wie sehr dies Meleagers Ruhm steigert, wenn selbst der Anblick 
der toten Medusa dem Herakles geringeren Schrecken einjagt ais der 
Meleagers, tritt klar zu Tage.

Im folgenden horen wir von den Taten des Helden. Mit den un- 
sicheren Buchstaben 0HPO in der 8. Zeile ist ohne Zweifel die kaly- 
donische Eberjagd gemeint, Meleagers beruhmteste Tat ; dann folgt die 
Erwahnung des Kampfes zwischen Kalydoniern und Kureten. — Dennoch 
scheint es mir nicht wahrscheinlich zu sein, da(3 der ganze 9. Vers von 
der Jagd handelte, weil erstens io('ov, das Wilamowitz im 10. Verse 
setzt, den Akkusativ eines Fronomens der 3. Person verlangt und ferner 
auch eine negative Konjunktion verlangt wird.

Der Sinn mufi doch der gewesen sein: »er totete (allein) den wil- 
den Eber und niemals wagte einer im Kriege oder im grausigen 
Kampfgewiihl Aug' in Aug’ mit ihm zu kampfen.* Wenn aber keiner 
mit Meleager zu kampfen wagt, so muB schon voraus ausgesprochen 
sein, da(3 er bei der Jagd sich vor allen ausgezeichnet hatte; es mufite 
erwahnt sein, dafi er allein den Eber erlegt hatte. Dies erzahlt auch 
Apollodor. — Von diesem Gedanken geleitet, versuchte ich im Hinblick 
auf Scut. 430 ffx) und 57 zu ergiinzen:

. . . (OZ Xttl STtSCpV£v)]
9v]ps[oT«v oto? ouv aypioy, ouoś itoi’ auxóv] 
oute tt; sv TtoX[ś[j.o) ouY aivrj or(tÓTr,Tt]
£tXyj £3avra l[8u>v sy_soov eX9Śjj.sv ou8s p.a ŝcJ)at.] 

hat Hes. Scut. 177: /Xuuvat te ousś yapomi te Xeqvtsj; Scut. 168: 
ev 8e au(óv ayślai uv<uv soav v)8s XsóvTtov. Bei Homer kommt es in 
diesem Gebrauche vor Od. t 393: ouXrjv tyjv -:n-£ ij.iv uu? f]Xaas Xsux<f> 
88óvti ; gleich Eber II. I 463: aósś 9aXś9ovTs? alotcpr,, H 823: auv oaoćp.avxa, 
N 471: auę aXxi ttettoiBió?. — Vgl. auch Horn. P 281: susko; c<Xzt;v
-/.a~pi(;>. — Allein ayptog diinkt mir besser zu sein ais xa-pto;, da so die Wild-

*) Scut. 430 ff: Y/.auxtoojv o’ oaaot; gsivóv -Aeupa? te xal wp.ouę wpU fmccgziólm 
7i o aa iv yXacęei, cjoś tu a5xóv etXt) i ;  avxa toiov ays5óv £)JHij.ev oooe (j-cźysa^at.



heit des Tieres besser bezeichnet wird. Von der Wildbeit der Gorgonen 
gebraucbt es Hes. Scut. 235/6; vgl. aueh Orph. in Arg. 723: xov o’ 
Ixtetv£v &>jp csu; aypioę. ,ohęl gebraucht Hesiod ófters, so z. B. fragm. 35, 
162. Im 9. Yerse erganzte Wilamowitz nach Homer L' 20: irakep.((poi>T’ 
aiv9j Syjiónjrt) und Bohm im 10. Verse nach Scut. 432: t(8(uv— pa/scSlai). 
Im 11. Verse glaubte Cronert, ouoo zu lesen. Dies ist unmoglich und 
mufi in ótiót’ — wie schon Wilamowitz tat — geandert werden. »Nie- 
mals und nirgends wagte jemand sich dem Helden entgegenzustellen 
im Streite.« Im folgenden Verse liest Cronert ysp[a(v und bestatigt da- 
mit die von Wilamowitz vorgeschlagene Erganzung. Meleager wurde 
nach Paus. X 31, 3 im Rampie zwischen Kalydoniern und Kureten von 
Apollo getbtet und dies stand auch zweifellos in unserem Fragment.

Auch die kleine Liicke, die noch zwischen y spaiv und e8ap.«al>y] 
bleibt,- lafit sich unsehwer erganzen. Man denkt vielleicht an Worte wie 
aatrtoę. ^AaicTod konnten die Hande Apollos gewifi gut genannt werden, 
denn dieses Epitheton findet sich ais Beiwort der Hande des Ares Scut. 
446; allein es geht nicht in den Vers. — Theog. 692 werden die Hande 
des Zeus ,<nt(kpoć‘ genannt, so auch die Hande der Giganten; aber fur 
Apollo pafit dies Adj. nicht, denn Apollo totet mit unsichtbaren Geschossen. 
Baran denkt Rzach, wenn er pske<nv x erganzt. Allein es scheint mir 
ausgeschlossen, dafi der Dichter beide Ausdriicke xEP3tv und |3śksatv so 
nebeneinander gestellt hatte, weil eines das andere entbehrlich zu machen 
scheint, abgesehen von dem nicht hiibsch klingenden Ausgang beider 
Worte. Ein Ausdruck, der die Gewalt des Gottes, der niemand wider- 
stehen kann, wiedergibt, ist zu suchen; so vielleicht nach Theog. 649 
,6p.się §s nsjakrj)/ ts (3i'yjv y.ai ystpa; da-znuę1: yspai'v zs (3ćg x’ ioapaciDyj. —

Die Liicke in Vers 13 wurde von Wilamowitz nach II. I 532 
glitcklich erganzt und die folgende Aufzahlung der Kinder der Althaia 
und des Oineus nach Antoninus Liberalis. Zu gleichem Resultate kommt 
man bei der Betrachtung der Reste in Vers 19 mit Zuhilfenahme Apollo- 
dors, der Gorge und Deianira ais Tochter des Oineus aufzahlt. Aus den 
Yersen 19 ff, die die Nachkommenschaft des Herakles enthalten, ergibt 
sich, dafi Deianira zuletzt genannt gewesen sein mufite; dann war aber 
zwischen dem Attribut der Gorge ,̂ uxopio?‘ und dem Namen Deianiras 
kein Platz mehr fur einen anderen Namen.

Mit Vers 19 kommt der Dichter zum Stammbaum des Herakles: 
er zahlt zuerst die Solinę auf und erzahlt dann das Schicksal des 
Herakles, tut aber nirgends einer Tochter Erwahnung, was hauptsachlieh 
auf Grund des geringen Raumes geschlossen werden kann, der ihm in 
Vers 20 hiezu noch zur Verfiigung stand.1) Ganz andere Dinge kommen:

Ł) Dafi Hesiod keine Tochter des Herakles kannte, ist selbstverstandlick, auch 
Apollodor kennt keine; nur Pausanias weifi I. 36. 6 folgendes von einer Tochter



Es stand hier offenbar etwas iiber den Tod des Herakles auf dem Oeta, 
denn o~[-ÓTs]cf apucizo[ und A(Tj~ [oc] — das ilbrigens besser in kuntfrję] zu 
andern ist, da Aturto? weder Homer noch Hesiod kennt — deuten auf 
das todbringende Zaubergewand und die List Deianiras, welcher die 
Reste tou; texs xal 8siv[ gehoren. Sonach ist im 20. Verse kein Platz 
fur ein zweites Subjekt und eher ein zweites Pradikat zu suchen, das 
die folgenden Yerse stiitzt. Crdnert yersuchte dem gerecht zu werden, 
und schlug vor: ostvrj[v ot svl cppecji [i/jcsaTo ,3ouX̂ v].

Das ist das letzte, was aus den Trtimmern des Fragments ent- 
ziffert werden kann, zwar nicht viel, aber dennoch genug, um Neues 
zu lernen.

Aus den ktimmerlichen Resten der Riickseite liiBt sicb noch im- 
mer nichts Bestimmtes entnehmen, da nirgends ein fester Anhaltspunkt 
sich bietet, yon dem aus etwas geschlossen werden konnte. Es sind 
durchwegs Versschliisse. Wilamowitz glaubt, zweimal den Namen 'OoiTr(; 
beobachtet zu haben, im 7. und 13. Verse. Cronert liest in der 7. Zeile 
. . . aX)X’ 'Acppoottrt:, was yielleicht mit xapr(va im yorausgehenden Verse 
in Zusammenhang gebracht werden kann und dann die Vermutung nahe 
legt, dafi Aphrodite mit irgend welchen Frauen hier in Beziehung gesetzt 
war. Fast an gleicher Stelle und in so kleinem Zwischenraum zweimal 
'OSiSyj; lesen zu wollen, geht wohl kaum an. ,’AXX; ’Acppoottrj(‘ ist ilbrigens 
ein beliebter Versschlu8 und findet sich z. R. Theog. Vers 975, 980, 
Scut. 8, 47. Auch Rzach hat in seiner Ausgabe dieser Lesart den 
Vorzug eingeraumt. Im 9. Verse liest Cronert: e£ OiyjaXta; ixovxo, im
11. Wilamowitz: p.r)xśp)a xsovtjv, im 12.: iroXo'i8peńfl<Jiv, im 13.: aoxi)p '0(8t) 
Tsto, im 15. Cronert: repixaXX)śa xócr;j.ov, im 18. Wilamowitz: ax[ot]x[i]. Wir 
sehen also blofi das eine, daC von Frauen die Rede war, und wenn der 
Name 'Oottyj? vorkommt, so dilrften wir wahrscheinlich die Fortsetzung des 
Textes der Vorderseite vor uns haben. Leider lafit uns hier die Sagen-

des Herakles, Makaria, zu erzahlen: Ais Keyx, der Konig von Trachys, die Nach- 
kommen des Herakles nach dessen Tode vor dem feindseligen Eurystheus nicht 
schiitzen konnte, begaben sie sich zu Theseus nach der attischen Tetrapolis, wo 
eine Quelle bei Marathon spater Makaria hieB. Daher entbrannte zwischen Eurys- 
theus und den Athenern ein Krieg, in welchem diesen das Orakel gegeben wurde, 
sie wtirden dann siegen, wenn eines von den Kindem des Herakles sich dem Tode 
weihen wiirde. Makaria gab sich freiwillig den Tod und wurde von den siegreichen 
Athenern prachtig bestattet. Nach ihr, sagt Pausanias, sei die Quelle benannt. Dafi 
Herakles auch eine.Tocliler hatte, war wohl erst seit Euripides bekannt; es sieht 
nach einer attischen Lokalsage aus und hat gewiB mit Hesiod nichts zu tun, obwohl 
Duris behauptet, Makaria habe den Scheiterhaufen ihres Vaters geloscbt. Alles dies 
ist eine spatere lokale Fortentwicklung der Sagę ; nach der Quelle Makaria bekam 
eine Tochter des Herakles ihren Namen. — Auch Diodor erzahlt den Tod des 
Herakles, weifi aber yon einer Makaria nichts zu berichten.



liberlieferung fast vollstandig im Stich und gegenwartig kann noch nicht 
gesagt werden, in welchem Zusammenhange die Sohne des Herakles erwahnt 
wurden und was wohl der Dichter von ihnen erzahlt haben mochte.

U.
Fast aus derselben Gegend der Kataloge ist das zweite Bruchstuck, 

das wir betrachten wollen, zwar nicht so umfangreich wie das erste, 
doch ebenso lohnend fur eine genauere Untersuchung. Abgesehen von 
dem starren Schema der genealogischen Dichtung, das hier besonders 
gut ausgepragt erscheint, der knappen, gedriłngten Darstellung, die den 
reichen mythologischen Stolf in das denkbar engste GefaB zwangt, 
bietet sieli dem fur Sagenentwicklung achtsameren Auge manches Interes- 
sante. Wir haben in dem Papyrusstuck gleiclifalls die linkę obere Ecke 
einer Kolumnę vor uns, die prachtige Schrift lafit nach Wilamowitz aul 
das 2. .lahrhundert schlieBen. Es ist ohne Lesezeichen, die Hóhe betragt 
15 cm und die Breite 7 cm. Der Text lautet:1)

. (iou; sXda[a; . . .

ł TZ'° e g[ • • •
(8oo"krfi ’A0 [rjvaiTj» 
dOavdT(ov[

5. saasa&at II[ . . .
rt os nOGEfioaam Os(5v, dvop(óv os pnfsDa 
rkaóztp st[uces . . . BsXXspô póvtijv]
s£oyov dv[0pu>7r(ov 
T<[> OS xat 7j[

10. d)/.ÓTOTOv[
T.avvq d.v[a3Tpu)cpav
Ouv ~<p Tsufp rcveiouaav ś).u>v socćpaois Xtp.a’pav,]
-(■Yjpis 8s ir[aiSa cpt'Xr(v usya/̂ /̂ topo? ’Iopdtao] 
aiSotoo jłaaftkijos

15. xotpavo? a[
"II TE[xs

Was den Triimmern entnommen werden kann, sieht auch hier 
auf den ersten Blick armlich genug aus. Vollends die ersten Yerse sind 
ganz in Dunkel gehullt und ein halbwegs sicherer SchluB unmoglich. 
Der Grund ist, dafi wir die Mutter des Bellerophontes — denn auf 
dessen Sagę bezieht sich zweifellos das Bruchstuck — nicht kennen und 
aus jener einzigen Stelle, wo noch uber sie die Rede war, im Pap.

1) Berliner Klassikertexte V. 45.



Oxyrh. 421, nichts entnommen, ja nicht einmal der Zusammenhang her- 
gestellt werden kann. Doch dafi vor dem 6. Verse der Name der Mutter 
des Bellerophontes stand, kann ais ausgemacht gelten; vielleicht war es 
Eurynome, die Tochter des Okeanos.

Die ersten sicheren Pramissen bekommen wir in den Yersen 6, 7, 
8 ; der Name des Glaukos macht uns auf das Stemma der Aioliden auf- 
merksam, woriiber uns Homer und der Perieget Pausanias genaueren 
Aufschluh geben.

In Homers 6. Gesange, Vers 152 fi, weifi Glaukos dem Diomedes 
folgendes iiber seine Abstammung zu erzahlen: egu nóXię ’Ê upv) p/j/yp
'Apysoę tTriro^ótoio, | svha 8s 2i'aucpoę saxev, o xśp8i<Jtoę yśvst’ avop(iuv | 2t'<Jucpoę 
AtoXt8iję' ó o’ dpa rXaoxov "śxi&’ otóv, | aotap PXauxo; etixtsv oip.up.ova 
BsXXspO'fÓvT7JV.

Und Pausanias berichtet II, 4: Siaucpm os oute PXauxoę póvov, ó 
BsXXspo ó̂vrou 7raTY]p, dXXa xai srspoę uloś śyeysro 'Opvo-u«v . . .

Es waren sonach die genannten 3 Yerse dem Bellerophontes zuzu- 
teilen, wenn nicht vielleicht durch das II0 G E ein Bedenken entsteht; 
von der Interpretation des 6. Yerses hangt also alles ah. —  Doch auch 
Bellerophontes hat zweifachen Ursprung; Poseidon wird ais sein Yater 
genannt und zugleich ist er Solin des Glaukos. Dieser Gedanke leitete 
Wilamowitz bei der Erganzung des genannten Verses. Und die gleiche 
Fabel linden wir auch bei Pindar in der 13. Olymp. Ode, Vers 94 fi,1) 
wo Bellerophontes mit dem Patronymikon ,AioXi'8a‘ angesprochen wird, 
obwohl der Dichter wissen mufite, daC Poseidon sein Vater war. Auch 
Homer kannte die góttliche Abkunft des Glaukos-Sohnes, denn er nennt. 
ihn einen Gotter-Sprofiling.* 2) Wenn man nun dies festhalt und zugleich 
die folgenden Verse des PYagments betrachtet, die von Bellerophontes’ 
Attribut, dem Pegasus, handelten, bekommt die Vermutung, die Wila
mowitz, gestutzt auf das Scholion zu Pind, 01. 13, 99 a, ausspricht, dah 
namlich Hesiod mit Bezugnahme auf seine doppelte Abkunft beide Vater 
genannt habe, auBerordentliche Wahrscheinlichkeit. Kaum glaublich wtire 
es doch, dah gerade Hesiod die góttliche Abkunft des Heroen unbekannt 
geblieben sein sollte, wahrend das ganze Altertum ihn ais Mensch und 
Heros kannte.3)

b Pind. Olymp. XIII, Vers 94 ff: Euoeij, AioXi'8a (3acj!Xeó; i'ye cftlrpoy xd8’ 
i7X7ietov 0E7.su xat Aapańj) viv 96<ov xaupov apyóevTa jrottpl oeIĆ;ov.

2) Hom. II. Z Vers 191 ff: aXX’ gte 07j yGiuszE 9eou yo'vov ^uv Wvxa au-roo ptv
xaxśpuxe . . .

3) Hier sehen wir eine htibsche Wandlung der Sagę. Die alteste Fassung wuCte 
wohl von Poseidon ais Vater des Bellerophontes zu erzahlen; bei Homer aber ist er 
ein tapferer Held und sein Vater ist Glaukos. Gerade bierin liegt die Wandlung. Aus 
dem Epitheton des Poseidon ,yXvuxo;‘ wurde yielleicht der Name einer zweiten Meer-



Auf dieser Grundlage kann daher m. E. weiter gebaut werden und 
auch die Liicke, die im Verse noch bleibt, erganzt werden. Galt Bellero- 
phontes ais Sohn des Poseidon, so ist doch anderseits klar, dab her- 
vorgehoben sein mufite, dab er auch leiblicher Sohn des Glaukos war, 
wie es auch Homer berichtet. Danach mag vielleicht der Vers so er
ganzt werden:

Ti 8s noas[toa<uvt Osuw, dv8pSv os p.tysitja 
l /,a'jx(i) £T[txT$ -o i}’ tńov otp.6[j,ova BsXXspocpóvTY]v 1)

Dafi ,BeXXspoęóvT^v’ am Ende des Verses stand, zeigt s$o/ov am Anfange 
des folgenden Verses, fordert aber zugleich auch ein schmiickendes Bei- 
wort, um so mehr ais die Erwahnung des Namens hier zum erstenmal 
geschah, wie aus dem folgenden hervorgeht. Homer2) schmiickt den 
Helden oft mit dem Epitheton ,d|iU|xa>v‘, ofter ais mit oatęp<uv; auch im 
Oxyrh. pap. 421 findet sich das gleiche Beiwort. Erwagt man noch dazu, 
dab gerade solche Wortverbindungen wie ,d[i.u[uov BsXXepocpóvTr)?‘ und 
ahnliche einen festen Bestandteil der epischen Sprache ausmachen und sich 
daher oft wiederholen, so gewinnt ,cż;x6(x(ov£ an dieser Stelle um so griibere 
Berechtigung. ,tcots‘ wurde erganzt nach fragm. 44: YHs? . . . Aoxaovoę 
. . . ov ttots.tGts und pabt gewib in die Erzahlung einer so alten gene- 
alogischen Fabel.

Schon fruher wurde erwahnt, dab auch die Mutter des Bellero- 
phontes genannt gewesen sein mubte; dies fordem grammatisch die Worte 
,9j ok‘ und dann der Umstand, dab hier wieder von einer beruhmten 
Frau die Rede war, der gottliche Ehrung zu teil ward. Doch, wen der 
Dichter fiir die Mutter des Helden hielt, kann gegenwartig blob eine 
Vermutung hilden.

Wir besitzen zwei sich widersprechende Berichte iiber die Mutter 
des Belleropliontes. Apoll. I, 9, 3 nennt Eurymeda, Hygin in der 11. Fabel 
Eurynome, welche Hesiod nach Theog. 358 ais eine Tochter des Okeanos 
kennt, Apollodor aber in seiner Bibliothek 3. 12. 64 ais Tochter des 
Flubgottes Asopos. Wenn nun Glaukos und Poseidon ais Vater des 
Bellerostóters galten, so kann man sich ohne Zweifel die Okeanostochter

goltheit, die mit Poseidon schlieBlich in keiner Beziehung stand. Stephani meint, 
wie auch Gadechens ausfuhrt, dat! ,rio3Ei3(ńv fAarj/.o;‘ vielleicht dieselbe Bedeutung 
habe wie ,nooei36v iTrrao;* *. Dafiir spricht, daC fast im ganzen Geschlechte des Sisy- 
phos ofter von Pferden die Rede ist, Pegasus aber, Poseidons Rofi, ein Sinnbild der 
Meereswogen ist. Auf diese Art sind also bei Hesiod erkennbar zwei Sagenversionen 
in eine zusammengeflossen.

*) ,dpipova‘ schlug ich, ehe Rzachs neue Ausgabe erschien, nach Horn. 
Z 155 vor.

2) Vgl. II. Z 190: 7tdvTctę yip v.v,-.izzz'łvt dp.6p.mv BsXXepocpóvir);; Z 155: antdp 
rXauzos etizte dp'jpova BeXXEposóvTr(v. 8at<pp(nv kommt blofi Z 196 vor.'



Eurynome besser ais Mutter des Poseidonsohnes denken ais Eurymeda, 
welche iiberdies nach Hygin und Anton. Lib. 2 eine Tochter des Oineus 
war. Diese mag man ja vielleicht an anderen Orten fur die Mutter des 
Bellerophontes gehalten haben, aber kaum in Korinth.1) Bei der Ahnlicb- 
keit der Glaukos- und Poseidonsage ist es demnach nicht ausgeschlossen, 
daB auf diese Art die beiden Sagen iiber die Abkunft des Bellerophontes 
aufs glucklichste vereint gewesen sein konnten.* 2 3)

Vers 8 ,s;oy_ov dv9[pu>Trcov, cpt'Xov dl)avomtai Bsoicny13) wurde zu ergilnzen 
versucht nach fragm. 81, wo dasselbe von dem Gotterliebling Peleus 
gesagt ist. —- Nun ist der Vater des Bellerophontes ein Gott und wie 
Peleus ist auch dieser ein Freund der Gotter; besonders Athene hilfl 
ihrem Schiitzling in der Gefahr. — Auf diese Art wurde der Vers m. 
E. einerseits passend auf das doppelte Yerhaltnis des Ilelden zu den 
Gdttern und zu den Menschen hindeuten und anderseits auch einen guten 
Ubergang zu den folgenden Versen bilden. Das Asyndeton, an dem man 
vielleicht AnstoB nehmen konnte, ist bei Hesiod nicht so selten; es 
findet sieli z. B. Theog. Vers 580, d.crzyaaę 7raXcttj.y(c3t, yaptCóp.evoę Au 
wątpi, Theog. 589, ń>? It8ov 8óXov aijruv, «p.yyyavov dvOp<ójiot<Jtv, fragm. 14 
u. a. a. 0. — Die Verse 9—11 sind zweifellos auf das standige Attribut 
des Bellerophontes, den Pegasos, zu beziehen, den Athene bandigte und 
dem Bellerophontes ubergab, um mit seiner Hilfe das Ungeheuer, die 
Chimaira, tbten zu kdnnen. So schlofi ebenfalls schon Wilamowitz und 
das ,u)xuxatov‘ im 10. Verse bestatigt die Vermutung.

Hesiod erwahnt den Pegasos im 825. Verse der Theogonie:
xvjv (sc. Xtp.atpav) jj.ev n^yaao? siks xat sa9Xo; BsXXspocpóvT7ję. Pau- 

sanias weifi in Buch II, 4, 1, folgendes iiber den Pegasos zu sagen:
—  — BsXXspo(j)óvT7jv epaa: xat u>; tov Ilrpj-acóy ot irapaSot7) yćtpoj(50(jj.svrj te 
xai sv8Etaa ototyj (’A8r(v7j) x<~!> i~ io  y«Xivóv. Pausanias berichtet also - 
was fur ihn selbst nicht feststeht — daB Athene den Pegasos gebandigt 
dem Bellerophontes iibergeben habe. Dem scheint der 17. Vers des 
Oxyrh. pap. 421 zu widersprechen: TtojTYjp -ops II/;yaao[v iutiov. — Wer 
der Vater ist, ob Glaukos oder Poseidon, kann aus der Stelle nicht mit 
Sicherheit entriitselt werden. Homer weiS vom Pegasos nichts, wahrend

*) Vgl. hiezu Horn. II. Z 216: 0ivefj;  yap ttote oloę ójj,dpova BeXXEpoędvTrjv ^0i3’
tA pLEyspotsw leixo3tv Ipó^j?------und Ant. Lib. 2; so auch E. Bethe, Thebanische
Heldenlieder S. 181 ff. —

2) Auch Blass denkt bei seiner ErgSnzung im Oxyrh. pap. 421 an Eurynome, 
jedoch an die Nisostochter.

3) Wilamowitz’ Erganzung ,’iioym dv[9ptux(uv‘ kann wolil ais sicher gelten, denn 
Ięoyov verlangt den Genetiv. Cronert schlagt im 42. Band des Hermes, Seite 613, die 
gleiche Erganzung vor, halt jedoch 0 fur eine sichere Lesung im Gegensatz zu 
Wilamowitz.



ein Seholiast zu Ilias Z 155 bezeugt, Poseidon hatte dem Helden detl 
Pegasos gegeben. Dafi dies den Glauben an eine nahe Beziehung des 
Bellerophonles zu Poseidon voraussetzt, ist wohl klar. Dennoch labt 
sich m. E. darlegen, dafi in unserem Fragment hievon kaum die Rede 
gewesen sein durfte. — lin oben erwahnten Verse der Theogonie setzt 
der Dichter diesen Teil der Sagę, wie Bellerophontes den Pegasos ziigeln 
gelernt, ais bekannt voraus, wahrend Homer dariiber uberhaupt nichts 
we i li. Und dies ist auch gar nicht unglaublich: Im ganzen korinthischen 
Kbnigsgeschlecht spielen Pferde eine Schieksalsrolle; so bekommt auch 
Bellerophontes ais Attribut das Pferd, und zwar, da er Sohn des Poseidon 
ist, den Pegasos. Dies war auch offenbar ein alter Bestandteil der Sagę 
und wurde daher nicht ausdrucklich vom Dichter erwahnt. Doch, was 
Homer noch nicht wufite und was in einer Zeit entstand, ais die Sagę zur 
Stammsage des Sisyphosgeschlechtes in Korinth geworden war,1) mu Ute 
der Dichter ausdrucklich erwahnen, wie namlich das feurige und unge- 
zahmte Pferd des Hottes, das aufier dem (lotte niemand anderen frtiher 
getragen hatte, gezahmt wurde. Dies durlte auch in unserem Fragment 
gestanden sein, in welchen Zusammenhang dann die Erganzung TtoDnjj 
av[aaTpa>s>av sich sehr gut fiigt. Denn diese Worte wird niemand, der 
die antiken Bildwerke kennt, auf Poseidon etwa beziehen; immer leble 
der Hlaube, Athene* 2) habe dem Helden Beistand geleistet. die auch sonst 
ihren Helden hilft und sie begunstigt, wic z. B. Herakles.

Haben wir nun in ,-oćvnj A^arpojcpi'/ eine Andeutung zu erblicken von 
Athenes Beistand bei der Bandigung des Pegasos, so kann man mit 
Wilamowitz diese Stelle vielleicht so verstehen: Dem Bellerophontes gab 
sogar Athene die Ziigel und lehrte ihn den Pegasos reiten.

Dieser Gedanke fiihrte zu folgender Erganzung3) der Verse 9 — 11: 
-ću 8s zai fj[vta oiózs otoaSI ts Hak/Aę ’AtD'w)j 
<ox'j:atov [itiapuYSSOt H^Yotaov łtcttov]

~dvtyj Gcv[affTp<Dcpdv —  —

Beides muli m. E. ausgedriickt sein, dafi Athene dem Bellerophon die 
Ziigel gab und ihn sie auch gebrauehen lehrte. Dafi zuerst die Ziigel 
erwahnt werden und dann erst das Pferd, braucht keinen Anstofi zu

*) Vgl. E. Bethe, Tlieb. Heldenlieder, Seite 181. Bethe betiauplet, dafi das bei 
Hom. /  145 ff genannte Ephyra nicht ideatisch mit Korinth zu halten sei und sehliefit: 
Diese Erkenntnis erzwingt aber das Zugestandnis, dafi weder Sisyphos nóeh Belle
rophon urspriinglieti Korinth angeboren, dafi sie Homer dort nicht kennt, dafi sie 
also erst spat dahin iibertragen sind.

2) Die ’Ai)rjvi Xot).tvtTts’ hatte auf dem Wege nach Sikyon ein lleiligtum.
3) Rzach erganzt nach dem in Inbalt und rJ’ext ahnlichen Fragment 245 :

,Tu! ?£ zat '/||(łlón et’ UrtTl zófif/ 7-itov.



erregen, da es sich nicht um eine neue, uńbekannte Sagę haudelt, 
sondern um eine Erinnerung an allgemein Bekanntes. Das Wort r(vta 
und die Aoriste o«jxs und I8t'8a$s sind dem hesiodischen Sprachgebraucli 
nicht fremd. Die Worte l-.-w  im 10. Verse oder zumindest
,IIr^aaov‘ scheinen mir der lnfinitiv dvaa:pu>Y>av und das Epitheton 
uhcut<xtov zu fordern. Stiinde das Objekt des Satzes im 9. Verse,( so 
ware es von dem zugehorigen Infinitiv ,avaatp(ucpav‘ zu weit weg, das 
bloGe kann aber metrisch den Vers nicht sehlieCen; wir
brauchen ein zweisilbiges Wort und ais solehes eignet sich ain besten 
,tTt7rov‘ nach Theog. Vers 281: Ix9ops Xpoaa'<op xs pśfa; xa't rir^aao; 
iincoę. ,ojxuTatov‘ braucht eine genauere Determination der Schnelligkeil 
und daher wiirde flir den Pegasos ,ircepÓYs<J3i‘ nicht unpassend sein. Dali 
er gefliigelt war, weiG Hesiod im 284. und 285. Verse der Theogonie zu 
erzilhlen:

yy> (riY]Y«3oę) psv aTto7rTap.ivo; irpolnrwy */9óva polipa  p/jlmy j ust’ 
l t  6t9avaxoo; — — Fur Fittiche gebraucht Homer rTŚpuYsę haufig, Hesiod 
seltener, jedoch z. B. Theog. 269: m/seg; TttspÓYscrat.

Der 12. Vers muG nun folgerichtig den Kampf mit der Chimaira 
bringen, denn zu diesem Zwecke bekam Bellerophon das Pterd und von 
Athene die Kunst, es zu lenken; etwas anderes in diesem Verse lesen 
zu wollen ist nach Theog. 325 ausgeschlossen. Cronert1) will zwar etwas 
anderes iinden. gesteht aber docli zu, dali auch l’ in 7tu[p gelesen werden 
kann.

Die Sagę von der Chimaira und ihrer Totung bringt gleichfalls der 
Urąuell aller Mythologie, Homer; dort hdren wir, daG die Totung der 
Chimaira eine der vielen gefahrvollen Abenleuer war, die Bellerophon 
im Auftrage des Proitos bestehen muGte. Da die Verse flir die Bekon- 
struktion des Fragments nicht ohne Bedeutung sind, so seien sie nach- 
stehend angefiihrt. 11. Z 179— 183:

jtpujioy piv pa Xtp.aipav dp.aip.axs c>jv sxsksuasv 
7rscpvśp.sv fj 8’ ap’ Ir)v 9stov ou8’ dv9pu>7i(uv,
irpóaDs Xś(«v, o-irt9sv 8s 8pa'xtov pAzat] 8s /ipa ipa ,
Sstv8v d.Tio~vsćjucra itupoę pśvo? ai’9opevoto. 
xat tt]v p.sv xaTŚ7ts'fvs 9s(uv lepdsast ruS^aa?.

Aus dieser Stelle tritt klar zu Tage, daG Bellerophon bei der Totung 
der Chimaira zwar des gottlichen Beistandes nicht entbehrte, Homer aber 
nichts berichtet, von wem dieser Beistand geleistet wurde. Diese sowie 
die schon oben erwahnte Stelle ist fur Sagenentwicklung nicht ohne Be
deutung, da man deutlich sehen kann, worin Hesiod von Homer abweicht. 
Doch hieriiber an einer spateren Stelle. — Der 13. Vers bringt die Heirat

*) Vgl. Hermes, 42. Band, Seite 613.



des Bellerophontes; auch dariiber erfahren wir Naheres im 6. Gesange 
der llias, Vers 191 ff:

xXX oxe ovj •([yvnK3xs Ikou yóvov y;uv Ióvxa 
aoxou p.iv xaxśpoxs, SiSoo 8’ oys boyaxśpa rtv, 
o«rxs os oi xtp.Yjś |2aaiXrjiooę Yj[j.kjo 7xa'<3Y);. 
xai usv oi Aóxioi xśusvo; xa'ptov s$o^ov aXX(«v, 
xaXov 'ioxaXiYjS xai dpoópYję, ocppa vśpoixo.
■?j 8’ £tsxs xpt'a xśxva oaicppovt BsXXspotpóvx{j,
’'laavopóv xe xal 'ItxixóXoj(ov xal Axooajj.siav.

Hier stehen wir wieder vor unbekannten Dingen. Wer war der Lykier- 
konig, dessen Tochter der Held zur Frau nahtn? Vor einem genaueren 
Eingehen auf diese Frage muG vorausgeschickt werden, dab es zufolge 
Vers 14 des Fragments aufier Zweifel steht, dafi der Konig hier iiber- 
haupt genannt war. — Bei Homer bekommen wir iiber den Namen 
des Lykierkbnigs keinen Aufschluft. Apollodor und der Scholiast zu Z 
200 wissen ihn Amphianaktes zu nennen. Fischer1) meint nun, daG dieser 
Name eine griecbische Ubersetzung des barbarischen Namens To$dxYj? 
darstellt. Ist, dies richtig, so folgt, daC der Name in weit spaterer ais 
in Hesiods Zeit diese Anderung erfuhr, weil auch eine Tragodie des 
Sophokles diesen Namen Iragt; wir kornmen so in die Zeit nach Sopho- 
kles. Es muGte also der Name des Lykierkónigs, lobates, Hesiod be- 
kannt sein.

In noch groGerer UngewiGheit schweben wir beim Versuche, den 
Namen der Gattin des Bellerophon zu finden. Hier ist es iiberhaupt 
fraglich, ob Hesiod den Namen genannt hat, denn an der erwahnten 
Stelle ziihlt zwar (ilaukos die Kinder des Bellerophontes und der Jobates- 
tochter auf, den Namen der Mutter aber verschweigt er. Von den Spate- 
ren werden versehiedene Namen berichtet. So lesen wir im Scholion zu 
11. Z 155: ’lopax'/j» s8<oxs auxió irpo; ydp.ov xyjv toiav Ooyarspa Kaoav8pav xal 
xy(;  |3aSiXsiaę ji.oipa'v xiva. —  rt os iaxopia napo ’A(JxXYj7Tia8fi sv Tpaymooupivotf.

Asklepiades kennt demnach Kasandra ais Tochter des .lobates 
Zum Namen bemerkt nun Roscher2), daG Asklepiades diesen Namen 
wahrscheinlich aus dem .lobates des Sophokles entlehnt hat und der 
[Jrsprung dieses Namens daher bei Sophokles zu suchen ist. Apollodor 
hiilt Fhilinoe fur die Tochter des Jobates, der Scholiast zu Pindar 13.82 
Antiklea, schliefilich kommt auch Alkmene vor. Welchen Namen nun 
Hesiod kannte, wenn 'er iiberhaupt einen wuGte, ist schwer zu ent- 
scheiden. Am ehesten mag vielleich ais Gattin des Bellerophon gelten

') V{;1. Roscher. Lex. d. Myth. I., 1. Sp. 769.
-) Lex. Myth. II. Sp. 986 Z. 60 ff.



die Jobatestochter, die im Jobates des Sophokles vorkommt. Allein 
schon daraus, daC so viele Namen fur die Tochter des .lobates genannt 
werden, scheint hervorzugehen, dafi Hesiod der Name nicht bekannt 
war. Und wenn man weiter erwagt, dafi bei Zugrundelegung der fast 
sicheren Erganzungen von Wilamowitz im 13. Verse kein einziger der 
iiberlieferten Namen aus metrischen Riicksichten stehen kann, so ,drangt 
sieli — besonders bei Betrachtung der breiteren Behandlung, die .loliates 
lindet — von selbst der Gedanke auf, dab der Dichter die Jobatestochter 
nicht mit Namen zu bezeichnen wuCte und sich daher in breiteren 
Worten iiber Jobates erging. Aut diese Art konnie am besten die Auf- 
merksamkeit der Leser auf den sagenbekannten Jobates gelenkt werden 
und wurde durch die Nichlnennung des Namens nicht gestort. So fiat 
m. E. sehr passend Rzach ergiinzt.

Die beiden folgenden Verse 14 und 15 konnten nun vielleicht nach 
der vorausgegangenen Erwiigung so ergiinzt werden: 

ocfóoiou paafdrjOę, o,' sv Aoxń[] supsćfl 
xotpotvoj d[vł)pu)7riov «am<not(uv śdvaaaev.

Bei der Ergiinzung des 14. Verses war das Vorbild Hom. 11. VI, 
Vers 210: ot piy’ dpta-ot | ev t’ 'Etpópfl śyśvovTo xat sv Auxćq eupsrfl. — 
Bei Hesiod lilfit sich alłerdings die Wortverbindung ,Auxi'rj supsia1 durcli 
keine Stelle belegen, aber bei Homer findet sie sich nicht selten; so 
z. B. Z 173: dva£ Aoxójś supet7jc, 210: ev Aoxt'o supsój, II 673: ev AoxtV(ę 
supetuj? 7t. o. — Nannte also Hesiod das Land, in dem Jobates regierte, 
was doch im Hinblick auf ,xoipavoę‘ ais ziemlieh wahrscheinlich gelten 
kann, so lag eine ahnliche Ausdrucksweise, wie ,sv Aoxćq supetY wohl 
ziemlieh nahe.

Fur die Erganzung des folgenden Verses war maCgebend fragm. 
103, welches iiber Minos handell:

o; (Saaikstkato; soxs xatahv7)Ttt>v |iaaiX/J(ov 
xat TrXsic>t«)v soćyotcras 7rćptxttóv<ov dvi)piu7t(ov 
Z/(vo; l/<ov axr(~tpov ~S> xat iroX£«ov [Sa<Ji'Xeuev.

,daTrta-r;;' gebraucht Homer des ofteren ais Beiwort der Lykier; so 
lesen wir A 90: . . . dpept 8ś puv xpa'$pai aziyet dairis~au>v (Xaióv); oder 
n 490: Się Ć7t& IIxTpóxX(p Auxńov dyoę damazd<ov; auch n 541: y.shat 
2otpuyj6(ov Aoxt(ov djbę damardwi. — Bei der Gepflogenheit der epischen 
Dichtung, in der Behandlung desselben oder ahnliehen Sagenstoffes sich 
auch der charakteristischen Epitheta und Formeln zu bedienen, erscheint 
hier die Erwahnung des bezeichnendsten und zugleich bekanntesten 
Merkmals des Lykiervolkes nicht undenkbar.

Aus den kiimmerlichen Resten des letzten Verses des Fragments 
lafit sich nur so viel erschliefien, dafi weiter von der Nachkommenschaft des



Bellerophon die Rede war. Obgleich nuu Homer von drei Kindern des 
Helden berichtet, so lafit sich doch keineswegs zeigen, in wieweit hierin 
Hesiod Homer getolgt ist; es fehlt uns vorlaufig jeder Anhaltspunkt.

Fassen wir nun nochmals unsere Beobachtungen kurz zusammen, 
so ergibt, sich folgendes: Nach den vorhandenen Hesten gehbrl das 
Bruchstiick wohl zweifellos dem Bellerophontes-Mythus an und bringt 
dessen doppelte Abkunft von Poseidon und Hlaukos, ferner die Schenkung 
des Pegasos, seine Bandigung durch Athene, schliefilich den Kampf mit 
der Chimaira und die Heirat mit der .Tobates-rl’ochter. Kin Vergleich 
mit Homer lafit den eigentiimlichen ITnterschied in der Sagenbehandlung 
erkennen. — In langer Bede erzahlt in Homers 6. Hesange Hlaukos 
von den '1’aten seines Ahnherrn; der genealogische Dicbter aber wendet 
die denkbar knappste Form an. Von allen Taten, die Homer be
richtet, werden blofi der Kampf mit der Chimaira und die Heirat er- 
wahnt, gewissermafien die Glanzpunkte aus dern Leben des Bellerophon- 
tes, dagegen wird bei Hesiod die gottliche Abkunft starker betont und 
ist daher auch klar ausgedriickt. Fiir Homer war es wichtiger, dafi 
Hlaukos von den vielen herrlichen Taten seines Vorfahren zu erzahlen 
wufite, um darzulegen, wie ruhmvoll das Heschlecht sei, aus dem er 
entstamme. Kinen ganz anderen Zweck verfolgt naturgemafi ein 
Dichter, der sich zur Aufgabe macht, einen Stammbaum der rtfhmvollen 
alten Heschlechter von Hellas aufzustellen; es ist tur ihn wichtiger, dafi 
der Held ein Hottersohn war und sich des Umganges der Gotter er- 
freute; denn wie sehr mufite gerade dies zum Ruhme einer erlauchten 
Frau beitragen, die einen solchen Sohn haben durfte!

III.
Endlieh kornmen wir zu dem umlangreichsten Bruchstiicke, zum 

,Katalog der Freier der Helena'. Es fesselt einerseits durch den hochst 
eigentiimlichen Inhalt, der besonders im letzten Teile in mystisches Dunkel 
gehiillt und ganz verschieden ist von der sonstigen Art des Katalogs, 
anderseits dadurch, dafi seine Zugehorigkeit zum hesiodischen Katalog 
durch zahlreiche Zeugnisse erwiesen ist; gewifi das Hanzę wertvoll fur 
eine Einsicht in die Art der Komposition des Ka-a'kvp; yuvaixui>v. —

Es enthalt die Freier der Helena, die bei Tyndareos, ihrem Vater, 
um ilire Hand anhielten, und zwar den Schlufi, wii.hrend den Anfang 
ein anderes Bruchstiick enthalt, das Wilamowitz sclion im Jahre 1900 
herausgab.l) Da beide Bruchstiicke eng zusammengehoren, so darf das 
erste nicht iibergangen werden, die grbfite Aufmerksamkeit jedoch muli 
wohl dem anderen Fragment geschenkt werden, das m. E. deutlich er
kennen lafit, wie sprachlich und inhaltlich von der genealogischen Dich-

') Berliner. Klassikertexte, Berlin 1900.



tung abweichende Produkte sich in einer Zeit in die echte Dichtung ein- 
schleichen konnten, in der das Gefiihl fur wahre epische Poesie schon 
im Schwinden begriffen sein mufite. Da uns zu dem in diesem liruch- 
stiicke ein grofierer Teil der Kataloge geboten wird, so ist schon deshalb 
gerade dieses Stiick sehr wertvoll.

Das erste Bruchstiick, das Wilamowitz erkliirt hat, enthalt 50 Verse. 
Der Zusammenhang ist mehrfach unterbrochen und kann nicht hergestellt 
werden, ja nicht einmal alle Verse laśsen ihren Sinn erkennen. Da der 
Anfang der ersten Kolumnę fur die folgende Untersuchung von Bedeutung 
ist, so sei er in den Text autgenommen:l)

Gol. 1................ ]tij? dyoj dvSpoiv [aiyjj.Jrpalu';
............. Jyjś ~avT(ov api8e[ixei:]oś av8pu>v
............. Ja? ts xa't sŷ si o£[uósv]it
............. ]ou XtuaprjV ~ ó Z i [v e]?vsxa xoóp>jś

5. ['ApYstTjś, etojoś ly& sstjś 'Acplpooiji/jś
............. ]v XaptT<uv otiiocpfuYjJ-JocT’ s^ouaav
.............]Tuv8apsa> [iaajikfjjoś
sv Xainr|poiat oóuotś [............. J xoavćo7Uś

............. ]p2T£[................W -  • •
10................ ]xu>v[. . .

(lleich wer der erste Freier war, auf den sich die Verse 1— i beziehen,
wissen wir nicht. Blass vermutet i n ------ ]tt(ś den Namen einer Stadt
oder eines Landes und schliigt vor: [tyjkóOsy sx Kp^Jnję; dann wiire also 
Meriones der erste Freier gewesen. Allein dem widerstreitet, wie Wila
mowitz bemerkt, daB sich Idomeneus im folgenden Papyrus findet und 
also der Waffentrager des Idomeneus nicht gut von seinem Herrn ge- 
trennt werden kann. Bei Homer kommen diese beiden Helden immer in 
Gemeinschaft. miteinander vor; z. B. 11. II Vers 150: toToi o’ erc’ 
’18op.svs'uś xat omx<ov dSops^o;; ebenso H. K Vers 227 ff:

(o; etpaft’, ot 5’ !0sXov Aioprjosi rcoXXot suscihat 
rp)sX£x/jv Aiavts 8óu>, l)spdirovisś vAp7)o;, 
rjftskć Mł]pióv/;ś, pala 8’ /JftsXs Nścttopo; oió?-; 

so aucli im Schiffskatalog 11. B Vers 650/51.
Allein, der 4. Vers ----- - — ]oo kutaprp ttóXi[v £]?vs/.a xoópvjś scheint

auf ganz anderes zu deuten. Im vorhergehenden ist von dem groBen
') Vgl. Berliner Klassikertexte V. 1, 1907, Seile 28. — V. 3: ToJaCeoSai i-/.]d; 

Blass; V. 4: dx-po>,i-ijjv Kviu]aoó Blass; pTj 5’ es Tuv8ape]ou Schmidt; V. 6—9 erganzt 
Bzach: trp  8’ It£xs]v Xaptnov dp.ap[iyij.]vz’ £youaxv | [Zupo; 8v d yzom ^ę  zal] Tuv8ape<u 
[3aaiXrjoę | [p-eî SteT;’ iv Xapx]pot!ji 88pr,ię [zoóprj] znvmr.it | [’Qxeavoi> Buyotxrjp] pi-p 
ipt^poctos; V. 8: [aXo^o;]xuav(«7i!ę [Â Srj] Eitrem.



lieielitum des Helden die Rede, dann von seiner Tapferkeit. Es konnte 
sonach kaum irgend ein unbedeutender Freier gewesen sein, sondern ein 
beriihmter Held, der auch des ersten 1’latzes in der Freierschar der 
Helena wert war; denn dal! dieser Freier tatsachlich der erste war in 
der Aufzahlnng, geht aus der genauen Angabe der Abkunft der Helena 
hervor. Und dieser, der tapfersle vielleicht und der reichste, hatte gar 
kein Gescbenk gebracht? Das ist, doch wohl kaum anzunehmen und un- 
moglich nach. dem Schema, das der Dichter bei der Aufzablung der 
anderen Freier beobachtet: Zuerst die Abstammung und Dinge, die ihn 
etwa auszeichneten und ihn begehrenswert erscheinen lassen mochten, 
dann die Hochzeitsgaben, die er selbst brachte oder sandte. Vielleicht 
brachte dann auch der 4. Vers das Hochzeitsgeschenk des vorherge- 
nannten Helden und dann konnte vielleicht im 4 Verse erganzt werden: 

— — — i8i'8]oo Xirtaprjv 7ióXt[v si]vexa scoóp>)?.
Eines solchen Geschenkes brauchte sich gewiB der Freier nicht zu 

schamen, der an erster Stelle genannt war. — Doch auch anderes hilft 
uns. — Im 15. Verse lesen wir, daB Agamemnon, ais schon Kastor und 
Folydeukes. die Briider der Helena, einem Freier, der herrliche Geschenke 
bot, ihre Scbwester ais Frau zusagen wollten, ais Schwrager der Helena 
um sie fur Menelaos freite. An dieser Stelle konnte von Menelaos un- 
moglich zum erslenmal die Rede gewesen sein, denn Menelaos wird 
gerade desbalb Gemahl der Helena, weil er die wertvollsten Geschenke 
gebracht hat, hier aber hdren wir nichts davon. Banach kann der 
15 Vers nur so verstanden werden: Agamemnon unterstutzt seinen 
Rruder bei seiner Werbung um die Hand der Helena, damiEnicht jemand 
anderer sie zur. Frau bekommt.— Aus allem dem geht hervor, dafi von 
diesem Helden schon an einer fruheren Stelle der Leser lesen mufite 
und dann war keine Stelle geeigneter ais die des ersten Freiers. Schliefi- 
lich darf nicht vergessen werden — was spater genauer dargelegt und 
verwertet werden soli — daB der Freierkatalog ein] Teil der Kataloge 
llesiods war und daher in ahnlicher Weise mit dem Ganzen zusammen- 
hiingen mufite wie auch die iibrigen Teile des Katalogs. Uber den An- 
fang lieBe sich nun also schliefien: In einem der fruheren Verse stand
der Name des Menelaos,^denn Vers 1—3 sind Attribute zum Namen des 
Helden; dann wird das Geschenk erwahnt. Eine so groBe Gabe konnte 
Menelaos anbieten, da er der reichste von allen war, wie auch Odysseus 
genau Weifi,1) und von Helenas Ruhm der ganze Erdkreis voll war. Das 
Bedenken, dafi bei den Alten nirgends von' diesem grofien Geschenke 
berichtet wird, braueht uns nicht allzusehr angstigen, da dieses Ein- 
schiebsel des Katdkoyoc yuvat/.<ov Spuren sehr spater epischer Dichtung

J) Vgl. Vers 25 des Fragments: xi^vet yap 'Ayato>v cpśpTaToę ij£v.



zeigt und von allen Spliteren, die bei Sagen auf die Ouellen zuriick- 
•gingen, dieses Stiick nicht beachtet wurde. Danach konnte der 4. Vers 
vie!leicht so erganzt werden:

Tuv8aps(i> 8’ sotoou kiirotpvjv Trókifw s|'.'vsxa yoópyję.1)

Zum gleichen Schlusse fiihrt uns auch die Betrachtung der Buchstaben
-------]ou im genannten Verse. Es kann dies entweder der Geneliv eines
Personen-, Stadt- oder Landernamens sein oder eine Verbalform. Aber 
der Name einer Stadt konnte in dieser Verbindung nicht vorkommen 
und der Name des Landes ist hier uberfliissig, weil er sicheriich schon 
friiher vorkam, wenn ihn der Dichter uberhaupt anfuhrte.2) Also ist eine 
Verbalform das Wahrscheinlichere und wird auch nach jenen Appositionen 
des Namens des Freiers gefordert, um so mehr, weil im 5. Vers schon 
von Helena die Rede ist. Dies alles mag der Ergiinzung eine gewisse 
Wahrscheinlichkeit geben.

Die Reste der Verse 1—4- stehen dieser Ansicht nicht entgegen. 
Crónert sagt zwar im 42. Bandę des Hermes, Seite 609: »Vor OT das 
Mittelstiick einer nach links gefuhrten Rundung* ; allein dies machl nicht 
unmdglich, auch A zu lesen, da auf dem gleichen Papyrusstuck 
sich mehrmals ein A mit etwas gekrummtem rechten Transversalslrich 
findet. Die Form i 8t'8ou hat Hesiod im 563. Verse der Theogonie, ź5tSov 
in ,Werke und Tage‘ Vers 139, 8i'8ou kann ma.n im gleichen Fragment 
ofters lesen. ,dybę dv8pa>v‘ ist von Menelaos, der neben Agamemnon der 
Fiihrer der Griechen vor Troja ist, gut gesagt; von seinem Ansehen und 
seiner Tapferkeit geben viele Stellen in der llias Zeugnis.

Den 3. Vers erganzte Blass: io£dCsa9ai | x ] a ;  te xat s y y s i ó£]uóe]v-i. 
Allein so kann nicht erganzt werden, weil man To^d^aftat i-/sk nicht 
gut sagen kann; eher denkbar wiire śxadev. Doch keineswegs geht 
tiSdCsallat iT/st; besser ware, p.a'pva<jhat, geht aber nicht in den Vers. 
Am meisten Wahrscheinlichkeit hat ohne Zweifel ŝTp)aę, eine Konjektur 
meines hochverehrten Lehrers von Arnim. — Doch einep passenden 
Infinitiv hiezu zu linden ist mir nicht moglich. Die Erganzungen im
5. Verse von Eitrem und Wilamowitz erregen keinen AnstoC. ,ApYetyję‘, 
das Eitrem vorschlug, wird durch das vorhergehende , xoópgefordert  
und die Verbindung /Apyeiłję 'Ekśwj?1 liifit sich im Fragmente haufig 
finden. So fordem es iibrigens auch die folgenden Verse, denn mit dem
6. Verse kann unmoglich erst der Nebensatz, der mit ,r( sloo; . . be- 
ginnt, schlie6en. Daher ist die Ansicht Crónerts, der meint, da6 im •

*) Vgl. Vers 23 des Fragments: ocupa ou hot’ Iite^Tts T*v(stj)upo'j etvExa zoiprję. 
— Tuv5ap£w 8’ mag allerdings wegen des gleich darauf sieli wiederholenden Namens 
einiges Bedenken haben.

2) Dies kann bei allen Freiern, soweit sie aufgez&hlt sind, beobachtet werden.



6. Vers der Satz schliefit, kaum glaublich und die Interpunktion nach 
dem 5. Verse, die Blass vorschlagt, die bessere. Dann mufi aber zu An- 
fang des 5. Verses ,’ApysńjT stehen, weil sonst, niemand erkennen konnie, 
welche Frau der Dichter meinte.1) Der Akkusativ ,I^ooaav‘ hangt also von 
einem Verbum ab, das in den folgenden Versen stand, offenbar ein Aus- 
druck wie ,ysivaxo£ oder ,tśxs‘ u. a. Wilamowitz denkt an die Schonheit 
des Haares der Helena und meint, dal.! vielleicht der Akkusativ zu 
./.óprp/ gehort. Das klingt nun sehr besteehend, allein es kann kein 
einziger Beleg dafur angefiihrt werden, dafi mit ,Xapixtov dpapóypaxa; die 
Schonheit der llaare ausgedriickt werden kdnnte und das Schol. Ven A 
berichtet zum 2. Gesange der Ilias, Vers 764:

. . . va\ dua'poypa zat dpapoyd;- azjjiaivsi idę x<óv ocpt}aXpa>v szkapto;. 
'HaioSoś -juvawu)v KaxaXóym. 'Xapix<ov — iyjmai. Danach schlug von 
Arnim die sehr schóne Erganzung vor: ty]v ydp sv ocpf)aXuot)v Xaoix«>v 
dp.apuyp.ax’ Ê ouaav

Bei dem Versuche einer Erganzung der niichsten Verse stofit man 
auf Sehwierigkeiten, da man nicht erkennen kann, inwieweit Hesiod der 
hekannten Sagę gefolgt ist. DaC Helena im Stammbaum des Tyndareos 
vorkam, ist klar, aber iiber die Mutter gibt es verschiedene Sagen — 
Versionen. Der Bericht des Scholions zu Pindar N 10, 150 widerspricht 
der gewohnlichen Fassung der Fabel; es heifit dort niiinlich: ó 'llsioou? 
ours Arfia? oux2 Nsplasfo? (uapa)StO(uat 2) xr]v 'EXśvr(v, aXX« huyatpd;

avou xat Ató?.3) In den Kyprien ist Helena die Tochter des Zeus 
und der Nemesis nach Athen. VIII: Seite 334 c — — xr]v (‘Ekivijv) ixoxe 
zakktzopoę Nśpsat; cpiXóx7]xt piysiaa | Zijvt fh<nv jja3'Xr(t xśxs -/.paxspr(; u-’
dvdyzvj;- tpsoye-------weiter folgt, daC Nemesis vor Zeus tloh und sich
in einen Fisuh verwandelte. Da nach dem Zeugnis des Pausanias 1. 33. 
3 Nemesis Rhamnusia eine Tochter des Okeanos heifit, ist es wahrschein- 
lich, dafi diese Sagę auch Hesiod bekannt war, jedoch in anderer Gestalt. 
Weil Nemesis aut' der Flucht vor Zeus sich in einen Fisch verwandelt 
hatte, wurde sie in der Sagę eine Tochter des Okeanos. Und eine Tochter 
des Okeanos mufite wohl der Dichter mit dem Adjektivum ,xoav£o-i;£ 
hezeichnet haben. Wilamowitz behauptet, dafi auf Grand dieser Stelle 
der Dichter Helena unmoglich fur eine Tyndareos-ri’ochter gehalten haben 
kann. —  Dies hat auch seine Bichtigkeit, wenn auch yielleicht im be- 
schrankten Umfange; sehen wir doch z. B., dafi Bellerophontes Solin 
des Poseidon und des Glaukos heifit; etwas Ahnliches mochte auch hier

*) ltzach, dessen Ausgabe mir erst nach Vollendung meiner Arbeit in die 
Hiinde kam, folgt offenbar in ahnlicher Erwagung der Lesart von Blass.

2) ,irapctB0ioat‘ liest von Arnim.
3) So hat Lehmann richtig geurteilt; das Schol. aber bietet: SuyttTŹpoi ’Qxe*vo5 

Trjtlńos.



gewesen sein. Helena ist zwar gottlicher Ilerkunft, kommt aber immer 
im Ilause des Tyndareos vor. Homer halt Helena unbedenklich far eine 
Tochter des Zeus1) und zugleich fur eine Schwester des Kastor und 
Polydeukes;* 2) sie ist daher aueh eine Tochter des Tyndareos, aber nicht 
vaterlicherseits. Die Anderung dieser Gesta.lt der Sagę in jene, die wir 
aus dem Pindar-Scholion erkennen konnen, ist nun unschwer zu 
verstehen: In der altesten Uberlieferung gali Helena fiir die Tochter der 
Peda, der Gemahlin des Tyndareos und des Zeus. Diese Sagenform 
muBte in den Kyprien zu einer anderen werden. Dort ist Helena die 
Prau, die die Ursache des grausamsten aller Kriege war, durch den Zeus 
die Erde entvólkern wollte, also eine spatere mythologische Konstruktion ; 
nun ist Nemesis ihre Mutter, die vor Zeus llięht, der die Zahl der 
Menschen geringer machen will. Dies ist die Sagę der Kyprien.

Bei Hesiod ist eine andere Anderung wahrnehmbar: Nemesis ist 
zur Okeanos-Tochter geworden, obwohl sie noch immer 'ryndareos-Tochter 
ist. Es fragt sich nun, ob an unserer fraglichen Stelle diese Sagenform 
vcrwertbar ist; vieles sęheint dafiir zu sprechen. Vor allem passen die 
Worte sioo; ż/z ypoa?;; ['AcppooitJyj;1 und ,XapiTu>v dp.apóyuat’ . sy_ouaav‘, 
sehr gut, wenri die Mutter der Helena eine Tochter des Okeanos war; 
Vgl. z. H. Theog. Vers 907 ff:

tpsi; os ot Eupovóp.vj Napita; tśxs xai./.inaprloo;,
T2xsavou xoópyj, i;oXuvjpaxov sioo; lyooaa — —

Im 28. Yers des Fragments heiBt die Helena ,xavÓ3ipopo;‘ : das 
gleiche Epitheton gibt Hesiod den Tochtern des Okeanos, so z. I!, im 
364. Yers der Theogonie:

tpi; yj.cj y u ,iai siat Tavua-fopot TlxsavTvai.
Doch, welche Tochter des Okeanos oder ob iiberhaupt ein Name 

genannt war, ist keine leichte Entscheidung; allein das eine ist klar, dali 
die Sagę iiber die Abkunft der Helena mit dem Tyndareos-Geschlecht 
verknuplt ist.

Die letzten Verse der I. Kolumnę gehdren gewiii noch der Erziih- 
lung iiber die Abkunft der Helena an, etwas Sieheres kann aber nicht 
ersehen werden.

In der II. Kolumnę kommt ein Freier, der viele und herrliche 
Hochzeitsgaben bot, so dal,i Kastor und Polydeukes diesem ihre Schwester 
zur Frau gegeben hatten, wenn sich nicht Agamemnon fiir seinen 
Bruder Menelaos eingesetzt hatte. Dies ist uns sehon bekannt. Dann 
folgen in der Eiste der Freier die Sbhne des Amphiaraos, die Hesiod

J) Vgl. Horn. Od. 8 2 2 7, 5(59.
2) Vgl. Hom. II. T 237.



nicht mit Namen nennt;1) es war Alkmaion unci Amphilochos. Audi 
diese miissen vor Menelaos weichen. Der weitere Zusammenhang ist 
unterbrochen und in der III. Kolumnę ist die Werbung des Odysseus 
erzahlt, der zwar ebenfalls freite, aber keine Geschenke sandte, weil er 
voraussah, dafi Menelaos ais der reichste iiber alle anderen siegen werde. 
Der SchluB der Kolumnę handelt iiber einen anderen Freier; Wilamowitz 
denkt an Eurypylus, den Sohn Euaimons, nach Hom. 11. B 736. — 
Die IV. Kolumnę beginnt mit dem formelhaften Verse ,Ka'cjiopi 0’ tirno- 
Sajni) —■ tłoku osuzsd* 2); zuvor war von einem unbekannten Freier wieder 
die Bede, dann werden die Freier aus Phylake aufgezahlt, Podarkes, des 
Iphikles Sohn, und Protesilaos, der Sohn des Aktor. — In der V. Kolumnę 
schliefilich lesen wir von Menestheus, dem Solinę des Peteos, daB er 
lioffte, die Braut durch seinen gewaltigen Reichtum zu crkaufen; die 
Reste des 50. und 51. Verses gehoren einem anderen Freier. — Das 
sind in Kurze die Dinge, die uns das erste Bruchstuck des Freierkatalogs 
bietet. Das zweite ist in mancher Hinsicht noch wertvoller und verdient 
ein viel genaueres Studium, ais ihm im folgenden gewidmet werden 
konnte, vor allem wegen seiner Bedeutung fur die Komposition des 
hesiodischen Karako ô?.

Gleich in den ersten Versen sieht inan, daB der SchluB des Katalogs 
der Freier vorliegt. Der erste Freier, den dieses Fragment bringt, bot 
neben Menelaos die meisten Geschenke an; leider wissen wir seinen 
Namen nicht. Vielleicht war es Aias, der Sohn des Oileus, der nach dem 
Schiffskatalog viel reicher war ais Aias, der Sohn des Telamon: jener 
befehligt niimlich nach 11. li 527, wo beide zusammen aufgezahlt werden, 
40 Schiffe, dieser nur 12. Ein Beweis kann fur diese Vermutung aller- 
dings nicht erbracht werden. — Der zweite Freier also ist Aias, der 
Sohn des Telamon; weil er nicht besonders reich ist, verspricht er alles 
Vieh aus den benachbarten Gegenden zusammenzutreiben und es zum 
Geschenke zu machen. — Dann wird Elephenor erwahnt und ais letzter 
Freier Idomeneus, der keinen Boten mit Geschenken schickte, sondern 
selbst zu Schiffe kam. Soweit ist ein deutliches Erkennen moglieh, die 
nachsten Verse sind dunkel.

Die Eucken in den Versen, dereń Inhalt kurz angefiihrt wurde, 
sind klein und wurden deshalb nicht niiher besprochen; dies konnte 
geschehen, da sie fur den Zusammenhang von keiner groBen Bedeutung 
sind und grofitenteils von Wilamowitz ergiinzt wurden.

Dagegen ist mit Vers 24 der Zusammenhang unterbrochen und

0 Wir kennen sie aber sonst; so aus Od. 0 248, Paus. 2. 18. 4, Apollodor
3. 7. 2, der bloB Amphilocbos nennt.

2) Vgl. Vers 27 d. B.



lal.it sich erst im 40. Verse wieder herstellen, wo wir von dem Eid- 
scnwur der Freier lesen. Diese Liicke ist reeht unangenehm, denn sechs 
Yerse sind vóllig verloren gegangen und viele andere in einem reeht 
schadhaften Zustande; wir sind daher leider groBtenteils auf blofie Ver- 
mutungen angewiesen.

Aus den Resten des 22. und 23. Verses geht hervor, daB der Sinn 
kein anderer gewesen sein konntc ais der, den Wilamowitz aussprieht: 
Damit kein anderer (ais Jdomeneus) eine Frau bekam, dereń l iuhm iiber 
die ganze Erde ging. Die Worte pujS’ a/./.o; fordern diesen Gedanken. ,Otov‘ 
im 22. Verse ist verderbt und metrisch nicht moglicb. Kloucek schliigt vur 
.obAotó; xt;‘ und Ludwieh .ofkko; ot irapazottyję | sap tou . . . Im 23. Verse 
schreibt Rzaeh ,<j/oa}‘. — Auch der 24. Vers scheint noch dem Idomeneus 
anzugehdren. Da hervorgehoben wird, mit welcher Heltigkeit Idomeneus 
seinen Willen durchsetzen wollte, so ist es go wili sehr passend, wenn 
vielleicht im 24. Verse das Vergebliche der llemuhungen des Helden 
ausgesprochen war, yielleicht in der Form: ,aber dennoch ging des 
Idomeneus Wille nicht in Erfiillung, infolge des Ratschlusses des Zeus, 
der Gewaltiges fur die Menschen im Sinne • hatte.1 — Zeus will ja, wie 
wir gleich darauf erkennen, die Menschen durch den trojanischen Krieg 
in Yerwirrung bringen; deshalb mu U te Helena die Gemahlin des Menelaos 
werden. Sodann ist Tyndareos nicht allein der Vater der Helena, sondern 
auch Zeus gilt ais solcher und dieser bestimmt in erster Linie Helena 
ihren Gatten. Dann konnte man vielleicht den 24. Vers so ergśinzen: 

ottkap OscrTcjeart̂  Zyjvo; psyot[[AVj8o(iivoio 
(yielleicht: dv8p«'oiv oox łreksito . . .).

Zu Ssaitsaój) vgl. II.R367 "fycucuoit, si xai Usoirsat̂  tt0a.iv oux dóarcctjsi;
. . , wo .fhaTrsaó',' den gottlichen Willen, den RatschluB der Gottheit' 
bezeichnet. Das Adj. hievon ,{)saitśaio;‘ gebraucht Hesiod ofter. Die Worte 
uiya pr(oo[iEvoio ergeben sich bei Beachtung von Stellen wie Vers 76 des 
gleichen Fragments: . . . uZyJa prosiąt rfiz yspatpet oder Vers 85: 
[7ra|tpo? sptottsyso; o.syaX’ otvop«cjt prjoopśyoio. Es konnte an dieser Stelle, 
wie gesagt, an den RatschluB des Zeus gedacht werden (einen Krieg zu 
erregen), zufolge dem nicht Idomeneus Helena zur Frau bekommen 
konnte. Crónert liest im 24. Verse Ttapjatcpaat.yt; Iwsaćfl schlagt Rzach vor.

Was in der folgenden grofien Liicke ausgefallen sein mochte, laBt 
sich leider nicht sagen. Es folgt der Eidesschwur, aber sicher nicht in 
der Form, die wir von Apollodor und Hygin her kennen. In Apollodors 
bibl. 111. 10. 8 steht folgendes:

•jrapsy£vovto os et; Srcdpiy)v sui xov 'EXśvvj; yapoy ot $a<JiXsóovxe; 'EKKdoo;' 
rjaav 6s ot pv7jc>Tsóovxs; oi8s. Es folgen die Namen der Freier, dann fiihrt 
Apollodor fort: ópioy to nXr(<)o; Tov6oćpsu>; sosooć/st, p-)j -poxptflśvxo; evo;



<3Ta3wau)<Jtv ot aoitioi. UTro3}tO[i.śvou 8s xoo 'OSuOTeidc, ldv ai)XXot(3j)Tai npbz xov 
[ I/}vsXÓ7TVĵ  aur <j> y ot i j. o v, ÓTtoi)r'cisat)ai xpór.ov tucz 8t’ ou (j.rl8s|j.ta yew^asiat cttotffi;, 
<óę Ó7rŚ3 £̂To autiu soXXr/iscit>(xi o Tuvoapso>;, ita'vTaę ebx£v sćopxt'<Jat totK [xvyj3Tyjpa? 
|ioryftvjOćtv, idv ó irpoxpi9sl? vopcptoę uir’ aXXoo xivo? dSt/^iat Ttept xov ydjxov. 
dxouaaę os tooto Tov8dp3(u? xobę pv7)3f?jpaę s$opxt'Csi xac MsvśXaov ptsv abzbz 
atpsTiat vu[xcptov, 'OSuasst 83 napoi Tzaptou pwjstsósiai IleveXÓ7trjv. — Anders 
hei llygin S. 80, EXXVH:

,Tyndareus -f- cum repudiaret filiam suam Glytemnestram ab Aga- 
memnone vereretur timeretque, ne quid ex ea re discordiae nasceretur, 
monitus ab Ulixe iureiurando eos obligavit et |in| arbilrio Helenae posuit, 
ut cui vellei nubere coronam imponeret. Menelao imposuit.* — llygin 
weicht nun von Apollodor darin ab, dafi er berichtet, Helena habe durch 
das Aufsetzen der Krone selbst ihren Gemahl gewiihlt. Hievon stand in 
der Liicke unseres Bruchsttickes gewifi nichts, denn ganz kurz nur wird 
der Sieg des Menelaos uber die Freier abgetan, ohne den Tyndareos 
oder Helena zu erwahnen. Auch Apollodor kennt die Sagenversion 
nichf. — Weiter fragt es sieh, ob Odysseus an unserer Stelle ais der 
Erfinder der I Ast galt oder Tyndareos. Das Scholion zuin 339. Verse 
des 2. Gesanges der llias weib davon nichts; es hei Cl dort namlicb: 
xfi>v śx tyj; 'EXXa8oę api3xu>v stu! p-ŷ aTsiay x/(; 'EXEV7jx napóvx(ov Sta xo yśvo; 
xai to xotXXoj, Tov8aps(uę o natv]p aux7;ę, <u; xtvs; cpa3tv, cpoXaaaóp.svoj p./j7tox3 
sva aóxiT)v 7tpoxptvaę xo'u? aXXoux e t̂lpob; ~or/)3r(xat, xoivov aoi<uv sXa(kv 
opxov, żj ;xYjv xa> Xy]tŁop,3vq) xy)v natoa d8txoupiy<p Tcspl aoxr,v acpóopa ~dvxaś 
3rap.ov£tv. Stóitep lMsvsXd(o auir,v śx8t8<uatv. zai p.£x’ 00 1x0X0 dpitaabsiszj? 
ai>T7j? u~o ’AXs£dv8pou, exoivióv7]3ay ’xr, 3xpaxsta 8id tou; •;svop.£vouę opxoo?' 
13x0osi 2xćai/_opoś. — Der Bericht des Scholiasten ftigt sich nun sehr 
gut in den Zusammenhang unserer Stelle; von Odysseus wird nichts 
erwahnt und so war es offenbar auch an unserer Stelle. Wilamowitz 
meint zwar: »Bei der Zerstórung des Papyrus kann man nicht sagen, 
oh der besondere Zug, dafi Odysseus den Eid angab, hier vorkam oder 
nicht«, allein vieles spricht fur ein positives Resultat.

Vor allem ist wichtig, daC Stesichoros diesen Zug der Sagę nicht 
kennt; er kam also erst nach dem (i. Jahrhundert in die Sagę hinein. 
In den Kyprien fehlt der Eid iiberhaupt. Da.fi Odysseus hier nicht vor- 
kam, ergibt sich bei genauerer Betrachtung des Inhaltes; Apollodor folgte 
eitiem anderen Gewahrsmann. Hatte Odysseus den Eid angegeben, so 
wiire es doch liirs erste kaum moglich, mit kurzeń Worten den 
Katalog zu schliefien, ohne den Odysseus zu erwahnen. Zweitens spricht 
fur uns, dafi der Dichter ziemlich lange uber den Eid handelt, wie Tyn
dareos die Freier vereidigte und es daher ais hochst zweifelhaft erscheinen 
mufi, dafi der Dichter ein zweitesmal in so breiter Form iiher den Plan



.des Odysseus, wenn er ihn wirklich gegehen, gesprochen hiitte. Ein 
weiteres Argument ist, dafi Odysseus ebenso wie alle anderen Freier 
gefreit hat, jedocli keine Geschenke schickte, weil er schlau genug war, 
urn z u wissen, dafi der Atride ais Sieger hervorgehcn werde. Dennoch 
wirbt Odysseus uin Helena, kommt aber nicht selbst, sondern schickt 
blofi einen Roten. Odysseus konnte hier also unmóglich die Rolle spielen, die 
er bei Apollodor spielt; Odysseus wird ais Freier genannt, weil er ein- 
mal auch ais Freier galt, bat aber sicherlich nicht zu dem Eide geraten. 
Er ist ja gar nicht bei Tyndareos, sondern in Ithaka; dann ist er Freier 
der Helena, nicht der Fenelope, dereń Iland durch Unterstiitzung des 
Tyndareos zu bekommen er sich ais Lohn fiir seine List nach Apollodor 
ausbedingt. Hier wird aber weder erwahnt, dali Odysseus die Fenelope 
zur Frau verlangt, noch dafi er sie bekommen hat. - - Der ganze Zug 
von der Erfindung des Odysseus sieht nach einer spateren Zudichtung 
aus. hn SchilTskatalog wird Odysseus unter den anderen Helden, die 
vor Troja kampften, aufgezahlt; daher konnte er auch im Freierkatalog 
stehen, eidlich verpflichtet, an dem Hache zu nehmen, der Menelaos ein 
Unrecht zufiigen wtirde. Denń der Eidschwur bezweckt nicht allein, von 
einem Raube der Helena abzuhalten, sondern, alle zu zwingen, dem 
Menelaos bei seinem Rachezuge beizustehen, das heifit, sich am Trojanischen 
Kriege zu beleiligen.

Nur so la lit sich ein Zusammenhang mit den folgenden Versen 
finden und zu diesem Schlusse werden wir durch das Scholion zu Horn.
II. B 339 gefiihrt.1)

Aus der ganzen Betrachlung ergibt sich demnach ais das. Wahr- 
scheinlichste, dali in Vers 25 ff noch weitere Freier neben Idomeneus 
aufgezahlt waren, dann vielleicht in 'der Form: ,Alle diese freiten urn 
Helena; Tyndareos aber furchtete Streit und nahm ihnen einen Eid ab‘ 
zur Erziihlung der Vereidigung der Freier ubergeleitet wurde. Nach dem 
Eid wird kurz berichtet, dafi Menelaos alle ilbertroffen babę, da .er das 
meiste Angebot machte. Dann kommt die Erklarung, warum Achilles 
sich in der Zahl der Freier nicht lindet; er war noch zu jung. Schliefi- 
lich wird noch hervorgehoben, gleichsam wie wenn hiedurch der Ruhm 
des Menelaos geschmalert werden sollte, dafi dieser gewifi nicht Sieger 
gewesen wiire, wenn Achilleus dabei gewesen ware. Ein einziger Vers *)

*) Der Dichter des Freierkatalogs hielt es fur unvereinbar mit der Schlau- 
heit des Odysseus, ihn auch ais Freier aufzufiihren; dennoch mulite er im Freier
katalog stehen und bewirbt sich also um Helena wie die anderen Freier, nur schickt 
er keine Geschenke. Eine weitere Erfindung, die die Schlauheit des Odysseus in 
besseres Licht stellen wollte, war dann, dafi Odysseus dem Tyndareos zuin Eide 
rat und sich fiir diosen Dienst seine Unterstutzung bei der Werbung um Fenelope 
ausbittet.



handelt von der Nachkommensehaft des Menelaos und verriit die Art 
der Kataloge, der einzige itn ganzen llruchstiick: rt ~ixsv 'Ep[xtóv>jv xaXXia'fupov 
sv . [j.s'fdpoimv (askrtioy).

Allein schon im 57. Verse horen wir wieder von ganz anderen 
Dingen: Die Gotter waren untereinander in Streit geraten; Zeus namlich 
wollte schon lange die Menschen in Yerwirrung hringen, nun aber sollte 
ein grofier Teil der Menschheit zu (irundę gehen, obgleieh scheinbar bloB 
die Heroen vernichtet werden sollten, damit nicht mehr die (idtter mit 
den Menschen verkehrten.

Soweit kotnmen wir mit Zugrundelegung von Ttp(ó)cpa3iv, das Wila- 
mowitz ergiinzt hat. Allein schon im 64. Verse stofien wir wieder aut 
eine Liicke, und was zwischen 65 und 80 gestanden ist, liiBt sieli nicht 
sieher konstruieren. Zur Erganzung der Liicke im 64. Verse schlug Lizach 
,xat i ;  u<JTspov‘ vor. Um iiber den Ausfall in der groBen Liicke einiges 
mit et was Wahrscheinlichkeit vermuten und so den Zusammenhang her- 
stellen zu konnen, finden wir im 80.1) Verseff einen Anhaltspunkt; es 
bedeutet allerdings nicht viel mehr ais einen bloBen Versueh. Der 82. Vers 
erzahlt uns, der Sohn irgend eines Vaters liiitte die Absicht des Vaters 
nicht verstanden und groBe Ereude gehabt, weil er meinte, der Yater 
beabsichtige et was Gutes fur die Menschheit. Wer der Vater war, ist 
naeh Vers 59, 77, 88 unschwer zu finden; es ist Zeus und was von 
seinem Dianę der Sohn erkennt, ist in den Versen 80 und 81 entliallen, 
daB niimlicli viele Heroen untergehen werden. Allein dies war nicht der 
wahre Wille des Zeus, wie uns der 82. Vers lehrt und rcpócpa3iv im 
61. Verse verlangt. Vielleicht kommen wir weiter bei der Betrachtung 
einer ahnlichen Stelle, namlich ,Werke und Tage! Vers 1.58 ff:

(Zsb? Kpovio7j? 7roó]3s) otvop(ov ^piótuy lktov '(?.vo?, o't xaXśov-ai 
I60. rlluit)sot, rpotśpr) -{svsr] xaD drrsipova -1aiav.

xat tou? p.sv toXejjłÓ? xaxo? xat cpuloiu? atvrt
A. tou? jj.śv u'p’ sirtanuL)) 0/̂ 3'/], KaSp/jtoi 

oileas jj.apvajj.svQ!)? jjr(Xcov svsx’ OiotróSao,
B. tou? 8i xal ev v ŝooiv unsp piya Xa;.Tjia Dakaaor,?

165. s? "1 potyjv dya"{(hv 'EX3vr;? 3vsx’ ^u/óaoio
Cl) £v lf 7] TOt TOU? [X3V 9aVaT00 T3/.0? d[J.CpexaXu'J/E,

b) Toi? os 8i)D dvt)p(ui:(ov (3iotov xai f'l)s’ oirdasa?,
168. Zsu? Kpovt8r(? xatsva33£ -aiijp s? rrsipaTa ya i^f 
170. xai toI jj,sv vatouatv dxv]03a 1)ujj.ov ê ovts?

sv jj.axdpo)v vr,aoiai irap’ ’Qxsavov j3ailu8tv7jv —  —- 
’) V. 80/81/82: Tcc<;j.5i)óXAa; ’At6rj xs'£o:Xd; axó yaAxov ia'|(ei)v

«V0pU)V /(pfń(nv lvt OTjlOTTjTt 7l£3ÓvT(UV.

ct)XX’ ou tuo(t)óte 7i«xpó{ dTTifjattc<vexo <fpevó? óp(xrj(v.



Die Ahnlichkeit dieser Stelle aus Hesiods ,Werken und Tagen‘ mit 
der Katalogstelle springt sofort ins Auge. Auch hier ist von einer Yer- 
nichtung der Heroen die Rede und zwar auf doppelte Art: Die einen 
gehen im Kampfe um Theben zu Grunde, die anderen vor Troja, die 
teils fallen, teils auf die Inseln der Seligen versetzt werden. Dureh Yer- 
gleichung beider Stellen ergibt sich weiter, dafi das, was der unbekannte 
Solin des Zeus vom Piane des Yaters erkennt, zwischen Vers (il und 65 
steht und ferner, dafi auch, was in Vers 64/65 ausgedriickt ist, nur 
scheinbar die eigentliche Absicht des Zeus ist. Aus der Ahnlichkeit dieser 
beiden Verse mit der obigen Stelle ist der Schlufi auf Abhangigkeit 
beider Dichter voneinander nicht abzuweisen, ja das Ganze sieht sehr 
nach einer Nachahmung dieses Teiles der ”Epya xai 'Hpipat aus. Dann 
folgt aber auch, dafi in den nachsten Versen 66 lf vom Untergange der 
llelden im Trojanischen Kriege die Rede gewesen sein mufite, wozu 
,tj.sv‘ im 64. Verse sehr gut pafit und sich durch die Ergiinzung in 
Yers 68 rjp<o]a; (sxepa$) stiitzen lafit. Und dasselbe erkennen wir auch 
aus den folgenden Versen, die aber nicht Zeus gehoren, sondern dem 
Sohne des Zeus, wahrscheińlich Apollon. Offenbar war also neben dem 
Untergang der lleroen auch von dem der Menschen die Rede, wovon 
Zeus Sohn nur das erstere erkannte. Die wahre Absicht des Zeus war, 
die Menschen mit einem Teil der Heroen zu vernichten. — Auch der 
Ubergang von Vers 85 zu 86 scheint abgebrochen zu sein, allein die 
Sache verhalt sich anders. Vor Vers 86 war vom lalschen Wahn des 
Sohnes des Zeus die Rede, im 86. Verse wird die wahre Absicht des 
Zeus dargelegt: Zeus, der U bies fiir die Menschen im Sinne hat, sucht 
sie mit allerhand Ungliick und Plagen heim. Mit Mifiwachs, schlechter 
Ernte und anderen Schicksalsschlagen kilndigt sich das nahende Ver- 
derben an und findet in den Greueln des Krieges seine Fortsetzung, 
alles nur von Zeus verhangt, um zu erreichen, dafi nicht weiter Gotter 
mit Menschen verkehren; darin lag ihre grofie Schuld und dafiir werden 
sie gestraft. YYahrend aber der Sohn des Zeus glaubte, dafi blofi die 
Heroen vernichtet werden wurden, wollte Zeus Heroen und Menschen 
vertilgen. Dafi der unbekannte Sohn des Zeus niemand anderer ais 
Apollon sein kann, hat gleichfalls schon Wilamowitz hervorgehoben; 
daran erinnern ja nebst anderen auch die Yrerse 75 und 76. Dann be- 
zieht sich, was Vers 80 vorausgeht, vielleicht auf das Orakel des Apollo, 
wie aber, kann nicht gesagt werden. Móglicherweise wollte Apollo in 
einem Orakel den Menschen das kommende Unheil, das den Heroen 
drohte, verkiinden und warnen. Darauf lassen die Verse 80, 84, 85 
schliefien. Apollon hat Freude, dafi nur die Heroen betrolfen werden vom 
Zorne des Zeus, nicht aber die Menschen. Auf den Untergang der Heroen



sind dann auch die Reste des Yerses 7 2 -------](jtsXai[v]a'<ov siu patyj zu
beziehen, die stark an die Verse 164 und 165 der ’E. x. 'H. erinnern 
,tou? os ■— r;uxó[xoio‘. — Ebenso erfahren wir auch in den Kyprien, dali 
Zeus die Absicht hatte, die Zahl der Menschen zu verringern und die 
Halbgotter zum Teil untergehen zu lassen. Im Scholion zu II. I. 5 
Iesen wir zu den Worten ,Ato? o’ sTsksteTo pot>Xyf die Bemerkung: 'H Ss 
icrroota napa SiaaAtu t<~j Ta Kónpta uvnoty)xóu eiiróvu ootuk'

T[Jv ots popia cpoXa xa*a '/ilóva itXa£ófj.sv’ d|vopaiv 
exirdyX«>? s-tsCs] papuaftśpyou nXa'ioę aiyję- 
y.sb; os io(ov sXśyjaj xai sv roxivaT? npairtosstJty 
c3ÓvDsto xoucptaat dv&pant(uv itatrptuispa ■'atav 
ptittasa; itolspoo psya'Xyjv sptv IXtaxoto, 
ocppa xsv(óastsv bavaup pa'po?‘ ot o svt Tpot/j 
yjptosę xrstvovTo, Ato? 6’ stsXs !sto ’pouXr'.

Nach all dem Vorausgesagten wiire vielleicht die ganze verderbte 
Stelle des Bruchstiickes so zu verslehen:

Von Vers 66 bis 74 moehte von der eigentlichen Absicht des 
Zeus die Rede gewesen sein, dann folgte von Vers 75 bis 81, was 
Apollon vom Piane des Zeus verstand und den Menschen in einem Seher- 
spruche mitteilte. Diese Vermutung stiitzen die Reste des Verses 7 5 ; 
,oaa s]srl xat ó-itóca plXXst sc;saS)at£ dann des folgenden Yerses: ,piy]a 
ur(6sTat yjoś fspatpsi1 sowie auch die stereotypen Schlufiworte in Vers 
74 und 79: (xaTa)l)vy]uióv dvt)pu>iuov. Auf Grund dieser Folgerung wurde 
auch der Vers 72 so zu ergiinzen versucht:

(ptyjoś u; dv[o]p(uv yosryjccfl vypbv ts] jj.sXatvd(ov siu pairj- ,vyj(bv t s ‘ for- 
dert ,p.sXat[v]dur/.') — ,voary;cr(j£ ist dem Sinn nach ergilnzt. Im niichsten 
Yerse schlug Wilamowitz nach Rom. Od. <I> 373 ,yspaiv ts‘ vor; viel- 
leicht lauteten dann diese Verse: (py]3ś u? dv[o]pu>v) voat/'a(i vyj<bv ts] 

jj.sXatvd<ov siu par?) | sijyópsyo; yspaty ts Pjójcpi ts cpśpTaro; stvai | fip.t&ś(uv xai 
Tiov t ]s xaiat)vyjT(óv dyilptńiuuy.

In dem letzten Verse werden Menschen und Gottersohne zusam- 
men vorgekommen sein, deshalb weil der niichste Vers sich schon auf 
die Sehergabe Apollos bezieht und daher ein neuer Gedanke ausgespro- 
chen wird. Anders denkt Ober die Stelle Rzach, der im 78. Verse , o<j 

■|'a'p Ttę csdcpa (tots) -('Ss’], Sit’ vorschlagt, dann aber Vers 82 vor 78 
setzen muC.

Im 82. Verse heiBt es, der Sohn des Zeus hatte die Absicht des 
Yaters nicht durchschaut. Dennocli kann man nicht annehmen, dało 
Apollo niemals die Zukunft gewuCt hatte, und deshalb ist mit Rzach

*) Dieselbe Erganzung fand ich spater von Rzach in seiner neuen Ausgabe 
yorgeschjagen, aber obne ^oST ŝyjh



zu sehreiben: dXk’ ou tto)[t]ót3 . . . Dann kann der so eingeleitete Satz 
mit dem folgenden ,o?a xs —  [t]i[p]itovT’ av8piu7toi‘ verbunden werden. 
Vor Vers 82 war vom Untergang der Heroen die Rede und diesen 
allein erkannte Apollo, nicht aber auch den gleichzeitigen Untergang 
vieler Menschen. In diesen Zusammenhang paBt aber nicht [zaij uoX[Xa; 
('Aio/jt x e c p a r)_~r) ya).xov iatl/[ei]v), sondern ,-iiap.7tó)Aa;‘, was Rzach vor- 
schlagt, pabt besser.

Nun hiingen aber auch die Verse 82—85 eng zusammen und es 
ist kein zwingender Grund da zu einer Umstellung, auch notigt nichts 
zur Erganzung, die Rzach vermutet: ob -ftp ti? ad<pa $>s’)ort. Nur die 
Heroen zu yernichten, gab nach Vers 61 Zeus vor, dies war aber blofi 
zum Teil seine Absicht.

Rei genauer Erwagung aller dieser Dinge diirfte doch die Ansicht 
mehr Wahrscheinlichkeit haben. dab, wie scbon gesagt wurde, die 
Verse 71—81 eine Prophezeiung des Apollo enthielten tiber die drohende 
Vernichtung der Heroen, die Wahrsagung des Apollo aber eben nicht 
alles voraussagte, da Zeus Heroen und viele sterbliche Menschen ver- 
nichten wollte.

Sicher dartiber zu urteilen ist nicht moglich, da auch die Reste
des 79. Verses keine Gewifiheit bieten; Wilamowitz l a s --------]AKAIE
xaxabvvj-(uv dv9pu)~u)v, Cronert aber glaubt, ,outs D]s<u[v]piaxdpu)v outs 
9vr(-5)v dv&p(Ó7T(ov‘ zu erkennen, welcher Ansicht auch Schubart nun folgt.

Ganz sonderbare Dinge kommen mit Vers 86. Der Dichter wendet 
sich plotzlieh zur Schilderung eines unfruchtbaren Jahres: die Rlatter 
fallen von den Baumen, der kalte Nordsturm macht die Ernte zu nichte, 
es tost das Meer und alles gerat ins Zittern. Eine Hungersnot bricht daher 
im Friihjahre iiber die Menschen herein, in der Zeit, wo der Haarlose 
(sc. Schlange) alle drei Jahre drei Jungę hervorbringt. Es folgt die 
Reschreibung der Schlange.

Was weiter folgt, ist sebr schwer zu verstehen; man weifi nicht, 
was fur ein Zusammenhang besteht zwischen der Erzahlung von der 
Schlange und der Absicht des hochsten Gottes, Menschen und Gotter- 
sohne zu verderben, auch nicht, warum die Schlange bei der Schilde
rung des unfruchtbaren Jahres erwahnt wird, die zwar von Zeus besiegt 
wird, aber doch nicht ganz stirbt, da ihre Seele auch Liber den Kórper 
hinaus fortlebt.

Alles ist in mystisches Dunkel gehiillt und man erkennt nicht 
viel mehr, ais dafi hier ein Naturmythus vorliegt, der um so schwerer 
zu erklaren ist, ais uns keine Sagę iiber eine Schlange, die in jedem 
dritten Jahr drei lebende Jungę hervorbringt, bekannt ist. Alle Natur- 
mythen sind in Ratsel gehiillt; schon dies bedeutet sehr viel, dafi Wiła-



mowitz in ,a-or/oę< die Schlange entdekte. Diese Bezeichnung erinnert 
uns wieder mehr an die ”Epya -/ai 'Hpiśpai, wo sich ahnliche Ausdriicke 
finden; so z. B. topi? (W. u. T. 778) oder dvóoreo; (524), cpspsWos (571), 
r^spó/oito? (605) fur Bezeichnungen wie Biene, Polyp, Schnecke, Dieb; 
alles Ausdriicke, die der Orakel- und Ratselpoesie angehoren. Dieser 
Dichtungsart scheint auch der Schlufi des Fragments anzugehoren.

Von der Beschreibung der Schlange lafit sich folgendes erkennen:
Wenn im Fruhling durch den Nordwind die Feldfruchte ver- 

nichtet werden und grofie Hungersnot entsteht, da bekommt der Haar- 
lose in der Hdble jedes 3. Jahr 3 Jungę; um diese Zeit halt er sich 
im Gebirge und in den Waldern auf, sucht die hochsten Hohen auf und 
meidet den Pfad der Menschen. Mit Beginn des Winters aber liegt die 
ungeheuere Schlange mit purpurrotem Riicken, wild und wiitend vor
Zorn, da — ------doch durch die Blitze des Zeus wird sie bewaltigt,
nur der Geist stirbt nicht; er schweift herum um das selbsterbaute Haus 
und steigt, dann kraftlos unter die Erde hinab. — Yon da an ist den 
Resten fast nichts mehr zu entnehmen und nur noch vielleicht Platz fur 
einige Yermutungen. So mag .tśpY^1 im 107. Verse besagen, dafi die 
Menschen, frei von Miihsal und Not, sich einer besseren Zeit freuen 
wollen, aber diese Zeit wahrt nicht lange; die Seele kommt wieder (aotkę) 
ans Tageslicht und beginnt von ihrer Hohle aus abermals die Wanderung 
durch die Welt. Abermals bringt die Schlange Unheil, Krankheit (vgl. 
120: vo6acuv) und sogar den Tod (vgl. 140: x?jp) oder schickt seinen 
Boten. Alle Verse bis 142 sind auf die Schlange zu beziehen und ver- 
kiinden das iiber die Menschheit durch die Schlange und ihre Jungen 
(vgl. 124: Tpi; to[i — —) hereingebrochene Ungliick.

Sonach mufi diese Schlange ais ein schreckliches Vorzeichen, ais 
eine den Menschen feindliche Macht aufgefafit werden und ohne Zweifel 
haben wir es hier mit einer sehr alten Sagę iiber Natur und Naturer- 
scheinungen zu tun. Zeus lafit den Nordsturm wiiten, den gleichen, der 
neben ,Boreas‘ auch ,Typhon‘ ist, das Abbild des im Innern der Erde 
wutenden Feuers, dessen Fufie Schlangen sind, wie Hesiod in der 
Theogonie Vers 307 sagt: ~r, 8s To<pdovd cpaśt prpi|Asvai sv cptX.ÓTyjxi 8stvov 
11’ û ptotr)v x’ «ve[j.óv D’ skuccórciSe xoupir). — Typhon und Boreas haben 
iiberhaupt Ahnlichkeit: Die Fufie beider sind Schlangen, beide wohnen 
in Hohlen. Vielleicht kann auch hier an Typho oder ein anderes ihm 
ahnliches Wesen gedacht werden. Uiefur spricht noch einiges: Es wird 
erzahlt, dafi die Schlange blofi im Fruhjahr wtite, im Winter aber, zur 
Zeit der Regengiisse, ruhe; aufierdem ist die Schlange das Vorzeichen 
eines unfruchtbaren Jahres. Alles Dinge, die auch fur Typhon passen, 
der, getroffen von den Blitzen des Zeus, im Innersten der Erde haust.

3*



In ahnlicher Weise wird iiber die Schlange, die im 98. Verse ,8etvb? 
ocpt? xata voixa 8a[<poi.vó;{ beschrieben wird und eben dadurch an ein dem 
Typhon ahnliches Wesen erinnert, in Vers 99/100 gesagt: 

auJj. !xiv u(3pi<Jtr(v xs xa[l aypiov, ou ti cpaxeióv, 
xr]Xa Ato; oajwai cp7ju[.

An die Sagę von den (lualmenden Diinsten, die um den sirbonischen 
See der Typhon aushaucht, denken wir bei Vers 100/1: 

xoo y’ oirt -/axaXs['7ts[xai — — —
TI o’ dtxcp’ au~ó^[o]xov 9dXa[ij.ov —  —  
r^ a ó jw  s [ - ] t  ts  !pd. xata ^9[ovd -  

si3tv dpaup(u[9]s[i]cs[a] tto9
Hier herrscht also die Ansicht, daB die Seele des Drachen im 

Innern der Erde atme und dort ,lv xsu91u.ujvi yaój;‘ Jungę gebare. — DaB 
der Dichter an eine bestimmte Schlange gedacht hat, ist selbstverstandlich 
und wird obendrein durch Vers 98 bestatigt. Was mit den Worten 
jTpiTtp etei Tpia tśxva‘ gemeint ist, bleibt vorlaufig ungewib. Hesiod be- 
richtet z war in der Theog. Vers 306 ff, dah Typhon drei Kinder hatte, 
Ortho, den Hund des Geryones, Gerberus und die lernaische Hydra, 
aber ob bier auf diese Sagę angespielt wird und in wieweit sie hier 
Verwendung fand, lllBt sich nicht sagen.

Dies alles sind naturlieh blohe Vermulungen, die sich J>ei Be- 
trachtung der Reste aufdriingen, lassen aber keinen sicheren Schluft zu. 
— Was hat nun die Schlange mit dem Piane des Zeus zu tun? Audi 
hier sei nocli gestattet, einer Vermutung Ausdruck zu verleihen. Die 
Schlange bringt oder prohezeit nebst anderem Krankheit und Tod. Vers 
101 ff lesen wir, daff ihre Seele nicht sterbe, sondern zuerst um ihre 
Wohnung herumschwebe und dann erst in die Erde hinabsteige. Wenn 
man sich nun vor Augen halt, daB man die Schlange allgemein fur ein 
Bild des Grabes und der darin hausenden Seelen, besonders der Heroen, 
hielt, die in der Kunst oft ais Scblangen aargestellt wurden, so muB zu- 
gegeben werden, dah von dieser Seite sich ein gewisser Zusammenhang 
erkennen lafit; wir erinnern uns, daB Schlangen gleichwie die 
Manen die Zukunft vorausverkiinden konnen und den in Aulis zur Ab- 
fahrt versammelten Griechen eine Schlange Unheil brachte, gerade ais 
sie fortsegeln wollten; auch in diesem Bruchstuck war von einer Fahrt 
der Heroen nach Troja die Rede, wie Vers 72 zeigen konnte. Darin lafit 
sich vielleicht ein Zusammenhang zwischen der Schlange und der un- 
heilvollen Absicht. des Zeus erblicken; doch mehr das ratselhafte Dunkel 
zu entschleiern ist uns vorlilufig leider unmoglich.



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

im Schuljahre 1910/11.

A. Der Lehrkorper.
a) Yeranderungen im Lehrkorper.

ot) Es schieden aus:
Mit Beginu des Schuljahrs:
1. Der k. k. Professor Dr. Heinrich F l e i s c l i m a n n ,  dem eine Lehr- 

stellc an dem k. k. Elisabeth-Gymnasium in W ien verliehen w u nie (k. k. 
Min. f. K . u. U. v. 30. Ju n i 1910, Z. 27211),

2. D er k. k. supplierende Gymnasiallelirer K arl B r a c h t e l .
3. D er k. k. supplierende Gymnasiallelirer Dr. Alexander F r a n k  el .

W ahrend des Schuljahrs:
4. D er Probekandidat Adolf P a w e ł e k ,  dem vom 1. Janner 1911 an 

eine Supplentenstelle an der k. k. Staatsrealschnle in Troppau yerliehen wurde 
(Erl. des k. k. L . Sch. li. v. 3. Janner 1911, I  204/2).

5. D er Nebenlehrer fiir franzosische Sprache, k. k. Realschulprofessor 
Dr. Moritz I l e r t r i c h ,  infolge seiner Diensteszuweisnng an dio k. k. Staats- 
realschule in Biolitz.

Durcli ilir eifriges W irkon im Dienste des Unterricbts und der Erziebnng 
baben sieli die Genannten ein błeibendes Verdienst um die A nstalt erworben.

£) Es traten ein:
Zn Beginn des Schuljahrs:
1. D er Supplent am k. k. Staatsgymnasium im V III. W iener Gemein- 

debezirke D r. Josef i I r a z k y, der zum wirklichen Lebrer am k. k. Albreclit- 
Gymnasium ernannt wurde (Erl. des k. k. Min. f. K . u. U. v. 30. Jun i 1910, 
Z. 27211;  k. k. L . Sch. R. 14. Ju li 1910, I  795).

2. Der Supplent am Staatsgymnasium in Tępiitz-Schonau Max Ma t -  
t a u c h ,  der zum provisorischen Lebrer am k. k. Albrecht-Gymnasium ernannt 
wurde (Erl. des k. k. Min. f. K. u. 17. v. 31. August 1910, Z. 36027, 
k. k. L . Sch. R. 8. September 1910, I  1002).

3. D er Supplent an der Staatsrealschule im IX . W iener Gemeindebe- 
zirke F ranz B i n d e r ,  der in  Vertretung des beurlaubten k. k. Professors Dr. 
Franz S i g m  u n d  zum Supplenten am k. k. Albrecht-Gymnasium bcstellt 
wurde (k. k. L. Sch. R. 21. September 1910, I  946/1).



W ahrend des Schuljahrs:
4. Der Lehram tskandidat F ranz M a r s c h a l l ,  der ftir den dem k. k. 

Karl Ludwig-Gymnasium in W ien zugewiesenen wirklichen Lehrer Dr. Josef 
H r a z k y  ais Supplent in Yerwendnng genommen wurde (k. k. L. Sch. li.
11. Oktober 1910, 1 1192). D ienstan tritt: 8. Oktober 1910.

5. D er Supplent am k. k. Staatsgymnasium in Klagenfurt Dr. Josel 
F r a n z ,  der in Yertretung des zum Zwecke einer Studienreise nacli Italien 
und (Irieobcnland beurlaubten k. k. Professors Dr. Adolf K i r c h m a n n  zum 
Supplenten bestellt wurde (k. k. L. Sch. li .  15. Februar 1911, 1 152/1). 
D ienstantritt: 1. Februar 1911.

6. Der Lehramtskandidat Viktor S c h i n d  1 er ,  der der Anstalt zur Able- 
gung des Probejahres zugewiesen wurde (k. k. S. Sch. II. 3. November 1910. 
I  5/1.15). Beginn der P robepraxis: 1. November 1911.

7. D er k. k. Realscbullehrer Dr. K arl W  e j z w a l  da, der ais Neben- 
lehrer fiir franzbsische Sprache in Yerwendung genommen wurde (k. k. L. 
Sch. Ii. 28. Oktober 1910, I  354/3). D ienstantritt: 16. Oktober 1910.

8. Der Lehram tskandidat Josef N o w a k ,  der der A nstalt zur Ablegung 
des Probejahres zugewiesen wurde (k. k. L. Sch. li. 9. Ju n i 1911, 1 684). 
Beginn der Probepraxis: 1. Ju n i 1911.

7) Befórderungen :
1. Der k. k. wirkliche Gymnasiallehrer Franz Josef U m l a u f t  wurde 

im Lehramte definitiy bestatigt und erhielt den T itel k. k. Professor (k. k. 
L. Sch. li. 9. Jul i  1910, I  491/2).

2. Der k. k. Professor Erich Y o i g t  wurde zum Mitgliede der k. k. 
Prlifungskommission filr Volks- und Btirgerschulen in Teschen fiir die Funk- 
tionsperiode 1910/11 — 1912/13 ernannt (k. k. Min. f. K . u. U. 3. Septeni- 
ber 1910, Z. 36757, k. k. L . Sch. R. 19. September 1910, I  1011/16).

3. Dem k. k. D irektor Dr. F ranz S t r e i n z  wurde vom 1. Oktober 1910 
an die dritte Quinquennalzulage zuerkannt (k. k: L. Sch. 11. 25. Septem- 
her 1910, I  623/2).

4. Der k. k. wirkliche Gymnasiallehrer F ranz Mi i i  1 e r  wurde im L eh r
amte definitiy bestatigt und erhielt den T itel k. k. Professor (k. k. L. Sch. 
R. 23. November 1910, I  99/4).

5. Dem k. k. Professor H erm ann B i l l  wurde vom 1. Dezember 1910 
an die fiinfte Quinquennalzulage zuerkannt (k. k. L . Sch. li. 26. Novem- 
ber 1910, I  1305/5).

6. Dem k. k. Schuldiener Adolf G r o b l  wurde vom 1. Februar 1911 
an die erste Dienstalterszulage zuerkannt (k. k. L. Sch. R. 5. Februar 1911, 
I 251).

b) Beurlaubungen.
1. Dem k. k. Professor Anton L a n d s f e l d  wurde zum Zwecke der 

Leitung des Priyat-Realgymnasiums in Orlau ein Urlaub fiir das Schuljahr 
1910/11 gewahrt (k. k. Min. f. K . u. U. 10. Jun i 1910, Z. 19934, k. k. 
L. Sch. R. 18. Jun i 1910, I  572/4).

2. Der k. k. Professor Dr. Franz S i g m  u n d  wurde zur Vollendung 
einer wissenschaftlichen Arbeit fiir das erste Semester (k. k. L. Sch. li.
9. Ju li 1910, 1 152/2) und fiir das zweite Semester 1910/11 beurlaubt (k. k.



Min. f. K . u. U. 31. Dezember 1910, Z. 54450, k. k. L . Sch. B . 11. Jan- 
ner 1911, 1 92).

3. Der k. k. wirkliche Gymnasiallehrer Dr. Josef H r a z k y  wurde fur 
die Dauer des Schuljahres 1910/11 dem k. k. K arl Ludwig-Gymnasium in 
W ien zur Dienstleistung zugewiesen (k. k. Min. f. K . u. U. 18. September 
1910, Z. 39214, k. k. L. Sch. E . 24. September 1910, I  795/2).

4. D er k. k. Professor Dr. Adolf K i r c h m a n n  wurde zum Zwecke 
einer Studienreise nach Italien und Griechenland fiir das zweite Semester 
1910/11 beurlaubt (k. k. Min. f. K . u. U. 2. Ju li 1910, Z. 21939, k. k. 
L. Sch. E . 12. Ju li 1910, I  807/21).

5. D er k. k. Professor Franz Josef U m l a u f t  war vom 1.— 31. Mai 
1911 krankheitshalber beurlaubt (k. k. L. Sch. E. 17. Mai 1911, l  619).

c) Stand des Lehrkorpers am Schlusse des Schuljahres 1910/11 
und Lehrfacherverteilung:

1. Dr. Franz Streinz, k. k. D irektor, lelirte Deutsch in VI., Philosophische 
Propadeutik in V II. und yom 1. — 31. Mai 1911 Deutsch in Klasse 
V I I I . ; wochentlich 5, im Mai 8 Stunden.

2. Karl B erger, k. k. Professor und erster Vorsteher des Freiherr von 
Cselestaschen Stiftes, Exhortator fiir das Obergymnasium, lehrte katho- 
lische Eeligion in I . —V III. und in der Vorbereitungsklasse; wSchent- 
lich 18 —|— 2 Stunden.

3. H erm ann B ill, k. k. Professor der V II. Eangsklasse, Ordinarius der 
II. A Klasse, lehrte Deutsch und Latein in  II. A und Latein in  V., im 
zweiten Semester Stenographje in  Kurs I I ;  im 1. Semester 17, im 2. 
Semester 1 7 -4 -1  Stunden wochentlich.

4. Franz B inder, k. k. supplierender Gymnasiallehrer, lehrte Mathematik 
in 1. B, Naturgeschichte in I. A, T. B, II. A, II. B, V., VI., Natur- 
geschichte, P hysik  und Chemie in IV . und leitete die naturgeschichtlichen 
Schiileriibungen in drei Abteilungen mit je 2 Stunden; wochentlich 
19 4 - 6  Stunden.

5. Dr. J o sef Franz, Ordinarius der II . B Klasse, k. k. supplierender Gym
nasiallehrer, lehrte im 2. Semester Latein und Deutsch in II. B und 
Griechisch in V I; wbchentlich 16 Stunden.

6. Dr. J o sef H razky, k. k. wirklicher Gymnasiallehrer, dem k. k. K arl Ludwig- 
Gymnasium in W ien zur Dienstleistung zugewiesen.

7. Dr. A dolf K irchniann, k. k. Professor, Kustos der Lehrerbibliothek? 
Ordinarius der II. B Klasse, lehrte im 1. Semester Deutsch und Latein 
in II. B, Griechisch in VI., Stenographie in Kurs I. A , I. B und I I .;  
im ersten Semester wochentlich 16 —j— 5 Stunden; im zweiten Semester 
beurlaubt.

8. B runo K rzyw oń, k. k. Professor, lehrte evangelische Eeligion in  I. —V III. 
und in der Vorbereitungsklasse; wochentlich 18 Stunden.

9. Anton L andsfeld, k. k. Professor der V II. Eangsklasse, k. k. Bezirks- 
sehulinspektor, zur Leitung des Privat-Kealgymnasiums mit bohmischer 
Unterrichtssprache in  Orlau beurlaubt.



10. J o sef Linhart, k. k. Professor der V III. Rangsklasse, Ordinarius der
IV. Klasse, lehrte Latein und Griechisch in  IV. und Lateio in V I .; 
wochentlich 16 Stunden.

11. Franz M arschall, k. k. supplierender Gymnasiallehrer, Ordinarius der
I. A Klasse, lehrte Latein und Deutsch in  I. A, Griecliich in V., 
Philosopliische Propadeutik in V III. und im zweiten Semester Steno- 
graphie in Kurs I. A  und I. B ; im 1. Sem. 19, im 2. Sem. 1 9 - ] - 4  
Stunden wochentlich.

12. M ax M attaucl), k. k. provisorischer Gymnasiallehrer, Ordinarius der 
der V. Klasse, lehrte Deutsch in III ., IV., Geographie in II. B, III .,
V . , Geschichte in I I . B, 111., V. u. V II .; wochentlich 21 Stunden.

13. Franz M uller, k. k. Professor und Leiter des Schulerheims der Nord- 
mark in Teschen, Kustos der geographisch-historischen Lehrmittelsammlung, 
lehrte Geographie in I. A, I. B, II. A, IV ., VI., Geschichte in II.,
IV ., VI., V III .;  im I. Sem. 21, im II. Sem. 20 Stunden wochentlich.

14. Dr. T h eod or O dstrćil, k. k. Professor der VII I .  Eangsklasse, Kustos 
der physikalischen Lehrmittelsammlung, Ordinarius der VIII .  Klasse, 
lehrte Mathematik in I. A, II . A, IV ., VI., V III., P liysik in VIII . ,  Kalli- 
graphie in I. A, I. B, im 1. Sem. 19, im 2. Sem. 20 Stunden wochentlich.

15. Karl O rszulik, k. k. Schulrat, k. k. Professor der V II. Eangsklasse, 
Ordinarius der I. B Klasse, lehrte Deutsch und Latein in I. B, Griechisch 
in V III. und Polniseli im II ., I II . und IV. K urs; wochentlich 1 (> —j— 6 
Stunden.

16. Franz P ietsch , k. k. Professor, Kustos der Schiilerbibliotliek, Ordi
narius der V II. Klasse, lehrte Latein in  V II. und V III., Griechisch in
111. u. VII . ;  wochentlich 19 Stunden.

17. Dr. Franz S ignuind, k. k. Professor, Kustos der naturgeschichtlichen 
Lehrmittelsammlung, zu wissenschaftlichen Arbeiten beurlaubt,

18. Franz J o sef Um lauft, k. k. Professor, Ordinarius der III.  Klasse, 
lehrte Latein in I I I .,  Deutsch in V., V II., V I I I . ; wochentlich 15 Stunden.

19. Erich V oigt, k. k. Professor, lehrte Mathematik in II. B, III., V., 
V II., P hysik  in I II . und V II. u. T urnen in I. B ; wochentlich 20 Stunden.

20. G ustav K laus, k. k. Turnlehrer der IX . Eangsklasse an der k. k. Lehrer- 
bildungsanstalt, lehrte Turnen in I. A ; wochentlich 2 Stunden.

21. Ferdinand O rdelt, k. k. Realschul-Turnlehrer, Leiter der Jugendspielc, 
lehrte Turnen in II. A  und II. B ; wochentlich 4 Stunden.

22. W ilhelm  P u steln ik , Volksschullehrer, lehrte Zeichnen in I. A, I. B, II. A,
II. B ; wochentlich 12 Stunden.

23. Viktor Schind ler, Probekandidat, lehrte vom 1. —31. Mai Latein in III .,  
Deutsch in V. und V II .; im Mai wochentlich 12 Stuuden.

24. J o se f N ow ak , Probekandidat.
25. Dr. A dolf Leim dorfer, k. k . Professor, Kreisrabbiner, lehrte israelitische 

Eeligion in  vier A bteilungen; wochentlich 6 Stunden.
26. Ludw ig B iersk i, Pfarroberkaplan, Exhortator fur das U ntergym nasium ; 

wochentlich 2 Stunden.



27. jo lia n n  Branny, Volksschullehrer, lehrte Deutsch, Rechnen, Schonschrei- 
ben, Turnen, Gesang in  der Yorbereitungsklasse und Polnisch im
I. K urs; wochentlich 21 —I— 2 Stunden.

28. T h eod o r  D aw id , k. k. H auptlehrer an der Lehrerbildungsanstalt, lehrte 
Gesang in zwei K ursen; wochentlich 4 Stunden.

29. J o se f G undl, Biirgerschullehrer, lehrte Bohmisch in drei K ursen; wochent
lich 6 Stunden.

30. Karl S teg l, k. k. Realschulprofessor, lehrte Zeichnen in zwei A bteilungen; 
wochentlich 4 Stunden.

31. Dr. Karl W ejzw ald a, k. k. wirklicher Realschullehrer, lehrte Franzhsisch 
in zwei K ursen; wochentlich 4 Stunden.

UbersicM des Lehrkorpers:

K a t e g o r i e W elt- 
lich

Geist-
lich

D ire k to r .............................................................. 1
Professoren der Y II. Eangsklasse 3

,  a V III. ,  . . 2
•j n IX . jj • 6 2

W irkliche L e h r e r ..................................... 1
Prov. L e h r e r .................................................. 1
Supplierende L e h r e r ..................................... 3
H ilf s le h re r ........................................................ 4*)
N e b e n l e h r e r .................................................. 4 2**)'
Probekandidaten ............................................[ 2

Zusammen . . | 2 7 + 4

31

Dienerschaft.
A d o l f  G r o b l ,  k. k.  Schuldiener, Besitzer des silbernen Yerdienstkreuzes 

und der Ehrenm edaille ftir vierzigjabrige treue Dienste.

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

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

*) Der Leiter der Vorbereitungsklasse, der Lehrer des obligaten Zeichuens und 
zwei Lehrer des obligaten Turnens.

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



B. Der Unterriclit.
Durchfuhrung des Lehrplans.

I. D i e o b 1 i g a t e n L e h r f a c h e r .

Im  Schuljahre 1910/11 kam der durch den MinisterialerlaB vom 
20. Marz 1909, Z. 11.662, vorgeschriebene neue Lehrplan in der I .— VI. 
Klasse zur Anwendung. In  der V II .— V III. Klasse wurde im wesentlichen 
nach dem Lehrplan vom 23. Februar 1900, Z. 5146, un terrichtet; docli 
wurde in  der V III. Klasse im ersten Semester die W iederholungstunde aus alter 
Geschichte im Sinne des neuen Lehrplans eingefugt.

T urnen und Zeichnen waren im Schuljahre 1910/11 in der ersten und 
in der zweiten Klasse Pflichtgegenstiinde. In  den folgenden Schuljahren 
wird der obligate Unterricht aus Zeichnen allmahlich im ganzen Untergym- 
nasium, der obligate Turnunterricht im ganzen Gymnasium eingefiihrt werden.

Stundenubersicht nach dem neuen Lehrplan fiir die Gymnasien
in Ósterreich.

Lehrgegenstilnd e i. II. m IV - 1 v . VI. VII. VIII. Summę

Keligionslehre . . . . 2 2 •2 2 2 2 2 2 16
Deutsche Sprache . . 4 4 3 3 3 3 3 3 2G
Lateinische Sprache . 8 7 6 6 6 G 5 5 49
Griechische Sprache . — — 5 4 5 5 4

(5 )
5 28 (29)

G e sc h ic h te .................. — 2 2 2 3 4 3 ll.Sem 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 2 23
N aturgeschichte . . . 2 2 — — 3 (3) — — 9 (10)
Physik u. Chemie . . - — 2 3 — 4 I. Sem. 3

II. Sem.412 (13)
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 ........................... 2 2 2 2 2 2 2 2 IG

•27 27 29 29 28 2 8  . 
(2 9 )

28
( 2 9 ; 20 2 2 4

( 2 2 6 )



Absohierte Lektiire 1910/11.

1. Deutsche Schul- und Priyatlektiire.
V. K 1 a s s e : Lektiire nach dem Lesebuche.
P r i v a t l e k t i i r e :  Eosegger: Ais ich noch der W aldbauernbub war.

VI. K l a s s e .  S c h u l l e k t U r e :  L essing: Minna von B arnlielm ; Sliake- 
speare: Ju lius Casar ; Goethe: Gotz von Berlichingen, Egm ont; Theodor S torm : 
Pole Poppenspaler.

P r i y a t l e k t i i r e :  Lessing: Em ilia Galotti, Nathan der Weise; Schiller: 
Die Eauber, K abale und Liebe, Don Carlos.

VII. K l a s s e .  S c h u l l e k t U r e :  Goethe : Iphigonie auf T au ris ; Schiller : 
W allenstein.

P r i y a t l e k t i i r e :  Shakespeare: Ju lius Casar, M akbeth; Goethe: Got z 
von Berlichingen, Egmont, Torąuato T asso ; S chiller: Die Eauber, Piesko, 
Kabale und Liebe, Don Carlos, Maria Stuart, Jungfrau von Orleans, Braut von 
M essina; O. Ludwig : Zwisclien Himmel und Erde.

V III. K l a s s e .  S c h u l l e k t U r e :  Goethe: Herm ann und Dorothea; 
G rillparzer: Sappho, Khnig Ottokars Glttck und Ende.

P r i y a t l e k t u r e :  Schiller: W ilhelm Tell. Goethe: Faust I . ;  K le is t: 
H erm annschlacht; G rillparzer: D ie Ahnfrau, Das goldene Vlies, Des Meeres 
und der Liebe W ellen, W eh dem, der liigt; M oerike: Mozart auf der Eeise 
nach Prag.

Themen zu den deutschen Aufsatzen.
V. Klasse.

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

1. Vergleich der beiden Balladen Goethes „Der Fischer" und „E rlkon ig".
2. Nescio, qua natale solum dulcedine cunctos 

ducit et immemores non sinit esse sui.
3. a) Die Treue im Nibelungenliede.

b) Hagens Lichtseiten.
4. Balladę und Eomanze.

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

1. Herbstbeginn.
2. Entstehung, Inhalt und Form der deutschen lleldensagen.
3. D ie F eier der olympischen Spiele.
4. a) E ine Jagd  im Mittelalter.

b) Zufall oder Schicksalsfiigung. (Nach Schillers Balladę „Die 
Kraniche des Ibykus“).

5. a) Des Friihlings Erwachen,
b) Der Fruhling, ein Bild der Jugend.

6. Die Leiden des Schiffbriichigen auf Salas y  Gomez. (Nach Chamissos 
Gedicht „Salas y  Gomez".)



VI. Klasse.

«) H a u s a r b e i t e n .

1. Mein Heimatsort.
2. a) Durch welche Leibeslibungen suche ich meinen Kiirper zu kraftigen?

b) Die Bedeutung des Proomiums in Klopstocks Messias.
3. Die dramatisclie Bedeutung des Klosterbruders in Lessings Nathan.
4. Beschreibung der Laokoongruppe.

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

1. W elche Forderung erfuhr meine Bildung in den verflossenen Ferien ?
2. W elchen Zwecken dient die Episode von Glaukos und Diomedes in 

Homers Ilias?
3. a) D er Dichter Euripides erzahlt einem Ereunde in A then ein Erleb- 

nis bei den Abderiten.
b) W elche Unterstiitzung erfiihrt lliion in W ielands Oberon auf seinem 

Zuge nach Bagdad?
4. Der Soldatenstand in  Lessings Minna yon Barnhelm.
5. a) Inwiefern ist das Meer ein Freund des Menschen?

b) Welche innere W andlung erfiihrt der W anderer in Goethes gleich- 
namiger Dichtung ?O o

6. W elchen Einblick in  Goethes Innenleben gewahren uns die lyrischen 
Dichtungen der ersten zehn Jah re  des Aufenthalts in W eim ar?

VII. Klasse.

«) H a u s a r b e i t e n .
1. D er Mensch ist melir oder weniger iiberall das Kind des Bodens, 

auf dem er wurzelt und sieli entwickelt.
2. (i) Der auBere und innere Zustand Gotzens nach seiner Gefangen- 

nahme im Bauernkriege.
b) Getz von Berlichingen, ein Zeitgemiilde.

3. a) Beurteilung des A usspruches: Leben heifit traum en; weise sein 
heifit angenehm traumen. (Schiller, Fiasko 1. (i.)

b) Im Leben ist Vergessen nicht die letzte Tugcnd. (Platen.)
4. a) Niiher geriickt ist der Mensch an den Menschen,

lleger erw^icht, es umwalzt rascher sieli in ihm die W elt.
(Schiller, Spaziergang.)

b) Kannst du nicht allen gefallen durch deine T at und dein Kunstwerk,
Mach es wenigen recht, vielen gefallen ist schlimm. ,,, . ,, ..........

(Schiller, Tabulae votivae.)

b) S c h u  1 a r  b e i  t en .
1. a) W ie denkt H erder tiber die Sprache?

b) W elche Mittel schlagt Herder zur Erweckung von Genies vor?
2. a) Brutus. Charakteristik nach Shakespeares „Julius Ciisar“. 

b) Aufbau der H andlung in Schillers „Kabale und L iebe“.
3. a) W elche Beziehungen auf des Dichters Leben enthiilt Goethes 

„Ilm enau1-.



b) Das Leben, eine Gebirgsfahrt. Nach Goethes G ed ich t: „ An
Schwager K ronos“.

c) Phantasie und Hofinung. Nach Goetlies Gedicht: „Meine G ottin".
4. a) Der Sieg der W ahrheit in Goethes „Iphigenie“.

b) „Gotz von Berlichingen“ und „Iphigenie auf T auris“, ais Mark- 
steino in der kiinstlerischen Entwiekiung Goethes betraclitet.

c) Wodurch felilt Antonio gegen Tasso nnd wodurch maclit er seinen 
Fehler wieder gut?

5. a) Dio Ereundschaft zwisehen Don Carlos und Marcjuis Posa.
b) D er Brotgelehrte und der philosopliische Kopf. (Nach Schillers 

Antrittsrede.)
c) Die Geschichte, ein Bildungsmittel.

6. u) W allensteins Gliiek und Ende.
b) „ In  deiner Brust sind deines Schicksals Sterne".

VIII. Klasse.

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

1. a) Begeisterung ist die Quelle grofier Taten.
b)  0l7j ” Sp rJU/.X(OV YSVE7J, TOL7J §3 '/Otl dv8p5)V.

2. n) Sich mitzuteilen ist N a tu r; Mitgeteiltes aufzunehmen, wie es ge- 
geben wird, ist Bildung. (Goethe, Sprtlche in Prosa.)

b)  Die Menschen sind nicht nur zusammen, wenn sie beisammen 
s in d ; auch der Entfernte, der Abgeschiedene lebt uns. (G oethe: Egmont V, 4.)

3. a) Welclies sind die vornehmsten Quellen unserer B ildung?
b) W er mit der Yergangenheit in der Gegenwart fur die Zukunft 

lebt, der lebt.
c) Gliicklich der Mensch, der fremde Grbfie fiihlt und sie durch Liebe 

macht zu seiner eigenen!

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

1. a) D ie Glocko in ihren mannigfachen Beziehungen zum menschlichen 
Leben.

b) Das Leben in einer deutschen K leinstadt im 18. Jahrhundert 
nach Goethes „Herrm ann und D orothea“.

2. a) Eausts Seelenstimmung in der Szene „Yor dcm T o r“.
b) Inwiefcrn ist W agner in Goethes F aust“ ein Gegenbild zu Faust?

3. a) W as man ist, das bleibt man andern schuldig.
b) Vor einer Burgruine. (Betrachtung nach Matthissons „E legie”.)
c) Die wichtigsten Vorzuge und Fehler der alten Deutschen nach 

Tacitus „Germ ania11.
4. a) Ist Grillparzers „A hnfrau” ein Schicksalsdrama ?

b) Der tragische Konflikt in  Grillparzers „Sappho11.
c) D ie Bedeutung des V lies(!S in Grillparzers „Goldenem Y l i e s ” .

5. a) In  anderer W eisc und dauernder ais die Romer haben die Griechen 
die W elt erobert.

b) D er Krieg in seinem Vcrhaltnis zur Kultur.
c) Es gibt nur ein G liiek : die Pflicht, nur einen T ro s t: die Arbeit, 

nur einen Genufi: das Schone. Carmen Sylva.



Redeubungen.

In  den unteren Klassen wurden regelmaBig Sprechiibungen abgehalten, 
die im Nacherzahlen von Lesestiicken und in der W iedergabe eigener Erleb- 
nisse bestanden. In  den mittleren Klassen erweiterte sich das Gebiet der 
Sprechiibungen auf Inhaltsangaben grolierer Erzahlungen, Schilderungen, Ver- 
gleichnngen von Gedichten untereinander oder mit ihrer Quelle und Bio- 
graphien. Auch in der Religion, der klassischen Pliilologie, der Geschicbte, 
Naturgeschichte und P hysik  wurden von Schiilern Yortriige iiber 
bekannte Stoffgebiete gehalten. Umfangreichere Quellenstudien wurden ver- 
mieden. Das Hauptziel war, die Gewandtbeit der Schiller im miindliehen 
Ausdruck und ihre Sicherheit im  Gebrauch der freien Rede zu hoben.

VII. Klasse.

1. Uber die Jungfrau von Orleans in der Geschichte und Literatur. 
(Absolon.)

2. Das deutsche Pfarrhaus und seine Stellung zur Literatur. (Banszel.)
3. Pritz von Ubde. (Dziura.)
4. Geschicbte und Sagę in Schillers W ilhelm  Tell. (branek.)
5. Goethe in Leipzig. (Kobierski.)
6. Shakespeares Leben und W erke. (Kwiczała.)
7. a) Entstebung und Inlialt des )5Clavigo“ ro n  Goethe.

U) Der bistorische W allenstein. (Montag.)
8. Ludwig Richter. (Podlipsky.)
9. Vergleicb zwischen der Euripideischen und Goethischen „Ipbigenie 

auf T auris“. (Raszyk.)
10. Schillers Frauenbekanntschaften. (Rotb E rnst.)
11. Die gotische Baukunst (Roth Julius.)
12. Das Schicksal in der „Braut von Messina“. (Sedlaiśek.)
13. a) Schillers Aufenthalt in  Dresden.

b) Schillers Balladen und Romanzen. (Seles.)
14. Das Leben in W eimar zur Zeit Schillers und Goethes. (Sniegon.)
15. D er historische Piesko. (Speil.) VIII.

VIII. Klasse.

1. Nikolaus Lenaus Leben und W erke. (Blokscba.)
2. Novalis. Sein Leben und seine W erke. (Danneberg.)
3. a) Charakteristik des Pfarrers in Goethes „Herm ann und Dorotboa11.

b) Referat iiber Grillparzers „D er Traum, ein L eben11. (Firla.)
4. Arnold Bocklin ais Markstoin in der modernen Kunstentw icklung 

und seine Stellung zur Antike. (Gwiggner.)
5. Der Apotheker in Goethes, „Herm ann und Dorothea11. (Lamatsch.)
6. Uber Goethes „Faust I I . 11 (Moskorz.)
7. Theodor K om ers Leben und W erke. (Peschke.)
8. Friedrich Hebbels Leben. (Robitschek.)
9. F ritz Reuter. (Scholtis.)

10. Ferdinand Raimunds Leben und W erke. (Sikora.)
11. Max Klinger ais philosophischer Maler. (Steffek.)



12. d) Vol5ens „Luise“ und Goethes „Herm ann und Dorothea. “ 
b) Anzengruber. Biographie. (Suchanek.)

13. Heinrich von Kleists Leben im Zusammenhang mit seinen W erken. 
(Tym a.)

14. Goethes „B alladen1. Robert Hamerlings Leben. (W iklicki.)
15. <t) Die Faustsage und ihre Entstehung.

b) Die Bearbeitungen der Faustsage. (Zima.)

2. Lateinische und griechische Schullektiire.
a) L a t e i n .

III. Klasse.

Cornelius N epos: Miltiades, Themistocles, Aristides, Epaminondas,
Pelopidas. Curtius R ufus: Iiist. Alex. Magn. St. I, I I I ,  IV, V, V II, IX , X, 
X IV , X V I, X V III, X X II. (Chrestomathie von Golling.)

IV. Klasse.
Caesar: Bellum Gallicum, I, IV, VI, c. 13— 24. —  Golling, Chrestom. 

Curtius Rufus, Nr. XV.

V. Klasse.
O vid: (Sedlmayer, 7. Aufh), Metam. Nr. 2, 3, 4, 5, (i, 12, 16, 17; 

Fast. Nr. 5 ; T rist. Nr. 1, 8. — Caesar, Bell. Gall. V, c. 1, 2, 9 — 25. —  
Livius I, c. 1 — 31, c. 39 — 4 2 ; II, c. .1— 2 ; X X I, c. 30— 44;  X X II, 
c. 4 — 7.

VI. Klasse.
Sallust, Bell. Jugurthinum . —  Cicero, I. Catil. -— V ergil: Ekloge I ;  

Aeneis I, II, v. 1— 558 (Golling). VII. VIII.

VII. K lasse.
Cicero: pro Milone; pro Archia poeta; Cato maior de senectute; Vergil: 

Aeneis II, IV, IX .

VIII. Klasse.
Tacitus: Germania cc. 1— 27 .; Ann. cc. 1— 19; H o ra z : Odeń I, 1, 

2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 17, 22, 28, 3 1 ; II, 6, 13, 14, 20 ; III , 1, 2, 3, 
13, 16, 29, 3 0 ; IV, 2, 3, 7, 8, 9, 12, carm. saec. Epod. 2 u. 9 ; Sat.
I. 1, 9 ;  Epist. I, 19. —  Memoriert: 1. 4, 7, 3 2 ; II. 1 4 ; I II . 30, IV . 3. 
nach freier W ahl.

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

V. Klasse.

Xenophon (nach Schenkls Chrestomathie), Anabasis Stuck I, II, I I I ;  V, 
VIa, b, c. f, IX . —  Kyrupaedie Stitck I. —  Homer, Ilias I. II.



VI. Klasse.
Herodot: I, 28— 3 3 ; 85— 88; 108 — 1 1 4 ; II , 2 ; V, 35— 3 8 ; 49— 54;  

97 ;  99— 126; VI, 9 4 — 120. —  Plutarch, Perikles (teilweise). —  Homer, Ilias 
IV  — VI, V II, IX , X V I, X X IV .

VII. Klasse.
Demosthenes, Phil. I ;  O lynth. I, I I ;  Phil. I II . — Homer, Odyssee 1, 

V, VI, IX , X I, X X III  teilweise.

VIII. Klasse.
Platon, Apologie, Kriton und Laches. —  Sophokles, Antigone. -— Homer, 

Odyssee X V II nach Christ. — Stegreiflektiire.

3 . P r iv a t l e k t i i r e .
a) L a t e i n .

V. Klasse.
B rach te l: Ovid (Sedlmayer, 7. Auli.), Metam. Xr. 7, 13, 15, 18, 19, 

20, 21, 23, 24 (Vers. 1— 143), 2 5 ; Past. Nr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 17; Heroid. 1. Livius, 1, c. 46 — 4 8 ; c. 53, 54 ; II, c. 9— 12;
V III, 8, 19 ; c. 9— 11, 1 ; X X V I, c. 9 ; X X X I X ,  c. 49— 5 1 ; e. 52, 1, 7,
8. Aus den Annalen des Valerins Antias nach dem Berichte des Arnobius 
(Zur Geschichte Numas). Aus den Annales maximi nach Gellius (Die Statuę 
des Horatius Cocles). T . Lucretius Carus: de rerum natura VI, 1136— 1223 
(Die Pest in Athen). Nr. A, 3, 4 ; C, 1 in Galls Lat. Lesobuch. —  C ysarz: 
Ov., Met., Nr. 9, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26 ; Jugendged., Nr. 1, 2,
3, 5 ; Past. Nr. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 18 ; Trist., Nr. 2, 4, 5, 9, 11.
1 2 ; E x  Ponto, Nr. 3, 4. Liv. II, c. 3 —-12; X X V I, c. 9. Phadrus, Asopische 
Pabeln (Stowasser), I. P lin . III, 5 A nf.; 7— 17 Mitte (Arbeitsfleifi Plinius’ 
des Alteren), P lin . VI, 16 (Tod Plinius des Alteren beim Ausbruch des 
Vesuv). Nr. 58 und 59 im Lat. Lesebuch von Prinz. — Neswadba: Caesar.,
B. Gall. 11. Ov., Met. Nr. 31 ; Jugendged. Nr. 1, 3, 5. Liv. XXI ,  c. 1— 30. — 
Olszak: Caes., B. Gall. H I. Ov., Met. Nr. 13; Past. Nr. 6, 8, 9, 10, 11. — 
P reuss: Ov., Met. Nr. 18, Past. Nr. 11. —  Seemann : Ov\, Met. Nr. 9, 19, 23.
—  Socha; Caes, B. Gall. II, c. 1— 15. Ov., Met. Nr. 9, 19, 21, 22, 25, 26, 
27 ; Jugendged. Nr. 1, 3, 5 ; Fast. Nr. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
15, 18; Trist. Nr. 10. E x  Ponto, Nr. 3. Livius, X X V I, c. 9 ; X X X IX , 
c. 49— 5 1 ; c. 52, 1, 7, 8. Phadrus, Asopische Pabeln (Stowasser), Vorwort, 
1, 1, 7, 20, 24, 25. Plinius, epist. III, 5. A nf.; 7 — 17 Mitte (Arboitsfleib 
Plinius des A lteren); epist. VI, 16 (Tod Plinius des Alteren beim Ausbruch 
des Vesuv); epist. VI, 20, 1— 16, 18— 20 Mitte (Personliche Erlebnisse 
Plinius des Jungeren bei dem Erdbeben in K am panien; epist. V, 19 (Plinius 
des Jiingeren Fiirsorge ftir seinen Freigelassenen Zosimus) Nr. 58 bis 61 im 
Lat. Lesebuch von Prinz. Cicero ad fam. X IV , 4, 1— 3;  6 Ende (Ciceros 
Verzweiflung wahrend seiner Verbannung); rep. II, 5 Ende bis 8 Mitte (Nacb- 
teile und Vorziige der Seestadte); leg. II, 63— 66 (Totenbestattung in Athen 
Nr. 46, 66 und 67 im Lat. Lesebuch von Prinz. —  S tein: Liv. XXVI ,  c. 9. — 
Suppan: Ov., Met. Nr. 19, 2 3 ; Heroid. 1. —  S zyroki: Ov., Met. Nr. 13, 21, 23.
—  T re u tle r: Caes,, B. Gall. II, c. 1 —15. Ov., Met. Nr. 7, 9, 10, 11, 13, 19.



VI. Klasse.
Chodera: Cicero, II . Catil. — E isenberg: Sallust, Catil. —  v. H jro s s : 

Sallust, Catil. c. 1 — 30.

VII. Klasse.
Chrobok Josef: Cic., in Catil IV . — F ilk u k a: Cic., Somnium Scipio- 

nis. —  Jv a n ek : Cic., Laelius. —  Jaw orski: Cic., pro Murena 1— 23. —  
K ubanek: Cic., in Catil. IV. —  Kwiczała: Cic., Somnium Scipionis. — 
Montag: Cic., in Catil. IV, pro Sexto Roscio A m er.; Verg. Gorg. IV. St. 1 
und 2 (ed. Golling). —  Prym us: Cic., Somnium Scipionis. —  Speil: Cic., 
pro Murena 1— 23.

VIII. Klasse.
D anneberg: Cic., in  Q. Caecilium diyinatio. —  Gwiggner: Tac. Ann. 

X IV , 51— 56, X V , 3 8 —4 5 ;  Verg. Aen. VI. —  Gwuźdz : Verg. Aon. V.
—  M oskorz: Tac. Ann.' II, 44— 46, 62, 63, 88, III , 4 0 — 47. IV, 72 — 74.
—  Peschke : Ovid. Motam. St. 2 0 ; Eleg. I II . St. 3 (ed. Golling). —  Sikora: 
Tac. Ann. II, 4 4 — 46, 62, 63, 88, III. 4 0 — 47, IV, 72 — 71. —- Steffek: 
Cic., in Catil. II. — Suchanek: Ovid. Metam. St. 14, 15, 18, 19 (ed. Gol
ling). — T yrna : Tac. Ann. I, 4 9 — 72, III, 1— 7, IV , 3 4 — 35, 37— 42, 
57 — 59 ; Ilist. I 1— 50, X  96, 97. —  Zim a: Cic. pro rege Deiotaro.

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

V. Klasse.
B rach te l: Henoph. Anab. I, 9; Hellen. I, 1, I II . 1, III, 3 ;  Homer 

Ilias III, 1 — 120. —  Kozdas : Xenopk. Hellen. I, 1, 14— 20, 23 ; —  I, 3, 
1 4 — 20. — Olszak: Xenoph. Anab. 1, 9 ; —  IV, 1— 3, — R akus: Xenoph. 
Hellen. I, 1, 14— 20, 23 ; — I, 3, 14— 20. — Sirowy: Xenoph. Hellen. 
1, 1. Socha: Xenoph. Anab. I, 9; —  V, 8 ; Hellen. I, 1, 3, 4, 5 ; —  
III ,  1, 1— 9;  3, 4 — 11; 4, 7 —10;  Homer Ilias I II , 1— 120. — S uppan : 
Xenoph. Hellen. I, 1, 14 — 20, 2 3 ; I, 3, 14 — 20.

VI. Klasse.
Badura: Ilias III, Ilerodot V III, 1 — 26. —  Chodera: Ilias I I I ;  Hero- 

dot V III, 1— 126. —  F ojcik : Ilerodot V III, 1 — 126. —  Glesinger: Hero- 
dot VIII ,  4 0 — 60. — Hyross v : Ilias I I I ;  Herodot V III, 4 0 — 126. — 
K a la b : Herodot V III, 1— 26. —  K laus: Herodot V III, 1— 26. —  M artinek: 
Ilias I II . —  M uller: Herodot V III, 1—-26. —  Reichert: Herodot IX , 
1— 20. —  Rotigel und S itek : Herodot V III, 1 —26. —  Spitzer: Ilias III , 
1 100 ; Herodot V III, 4 0 — 96. —  S rb : Herodot V III, 40 — 70. VII.

VII. Klasse.
Chrobok Jo se f : Iłom. II. X X ., Odyssee X . —  H a n e k : Horn., Odyssee 

X II. —  K obiersk i: Hom. Odyssee VII.  — M atuszyński: Homer, II. X IX . — 
Montag: Erinnerungen an Sokrates St. 2 aus Schenkels Chrestom. aus Xenoph., 
Homer, II. X IV , Odys. X II , —  P aw las: Isokrates, Panegyrikus. —  Pod- 
lipsky: Homer Odyssee X ., X V III, X X I.;  Demosthenes, ~spi Tyję EipirJv7]ę.



—  S eles: Demosthenes, uśpi tyję sip^wj?. —  Sedlaczek: Hom. Odyssee X II .
—  Sniegon: Iłom. Odyssee X II . — Prym us: Homer, Odyssee VII.  
R aszyk : Homer, Odys. X III .

VIII. Klasse.
P esch k e: Platon. Phaidon, Kap. 57 u. 62 bis 67. - Robitschek: 

Odyssee X . —  Scholtis: Ilias I II . —  Śliw ka: Odyssee V II, X , X II , X X IV .
—  Suchanek: Ilias I II , V, X , X X I I ; Odyssee V II, IX , X.

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

Josua und dio Richterzeit. Hebr. Gram m atik: Lautlehre und Substantiy 
L itu rg ie : Ubersetzung gewohnlicher Gebetstucke.

II . Abteilung (3. u. 4. KI.) Pentateuch: 2. u. 3. Buch, ausgewahlte 
K apitel. Biblische G eschichte: Das Reich Juda und Israel. Hebr. G ram m .: 
Redeteile mit Ausnalime des Verbs, Liturgie: GebetubersetzuDg, die Festtage.

I I I .  Abteilung (5. u. 6. KI.) P en ta teuch : 3. u. 4. Buch, ausgewahlte 
Kapitel. Geschichte: Has 2. jlidische Reich. Hebr. G ram m atik: Has Verb. 
Liturgie wie in Abt. II.

IV . Abteilung (7. u. 8. KI.) Pentateuch: 5. Buch, ausgewahlte Kapitel.
Hebr. G ram m atik: Satzlehre. G eschichte: Hie Juden in der Diaspora.
L itu rg ie : wie in Abt. II.

II. P r e i e  L e h r g e g e n s t a n d e .
1. Polnische Sprache in  4 Kursen mit je  2 W ochenstunden.
2. Bijhmische Sprache in  3 Kursen mit je  2 Wochenstunden.
3. Franziisischo Sprache iii 2 K ursen m it je  2 Wochenstunden.
4. Zeichnen in  1 K ursę (fiir Schliler der I I I .— V III. KI.) mit 

2 W ochenstunden.
5. Gesang in  2 Kursen mit je  2 Wochenstunden.
6. Stenographie in 2 K ursen; der 1. K urs hatte 2 Abteilungen mit 

je  2 W ochenstunden, der 2. Kurs beschrankte sich auf 1 W ochenstunde.
7. Turnen in 2 Kursen (fiir Schtiler der I I I .— V III. KI.) mit je  

2 W ochenstunden.

I I I .  N a t u r g e s c h i c h t l i c h e  S c h i i l e r u 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 l l e r  ii b u n g e n  wurden im Sinne 

des Erlasses des k. k. Landessclmlrates vom 16. Februar 1910, Z. I. 205/1, 
fortgefUhrt und von dem k. k. supplierenden Gymnasiallehrer F r a ń  z B i n d e r  
geleitet.

V. Klasse.
I. S e m e s t e r ,  M i n e r a l o g i e :  1. Orthogonale Projcktion und Auf- 

losung von Kristallmodellen aller Systeme sowie einiger einfacher natiirlichor 
K ristalle. 2. Lbtrohranalysen: a) die grundlegenden Reaktionen, b) Bestim- 
mung von Antimonglanz, Auripigment, Bleiglanz, Eisenkies, FluISspat, Gips, 
Roteisenstein, Serpentin, Spateisenstein, Steinsalz, Zinnober und einigen kom- 
plizierter gebauten Mineralien. 3. Makroskopische Ubungen an Gesteinsproben.
4. Geologische Exkursionen: a) nach Boguschowitz (Unterschied zwischen 
Massen- und Sedimentgesteinen, Kontaktmetamorphose, Um wandlung von ge- 
schichtetem K alk in Marmor), b) nach dem Olsatale (Erosionserscheinungen, 
Schichten und dereń Lagerung, Ausbildung von Rippelmarken, etc.)



I I . S e m e s t e r ,  B o t a n i k :  1. Erklarung des Baues der Mikroskope.
2. Einfiihrung in  die Zellenlehre, die Inhaltskorper der Zelle, Starkę und 
Aleuron (zugleich Anleitung zum G-ebrauche der wichtigsten techniscben 
Ililfsmittel). 3. Mikroskopische Untersuchung von Algen und Pilzen. 4. Ana
tomie der Gefiifihiindel und der Grundorgane. 5. D er Bliitenbau. 6. Mehrere 
botanische Exkursionen.

VI. Klasse.
Z o o l o g i e :  Mikroskopische Untersuchung des elastischen und des 

faserigen Bindegewebes, hyaliner und elastischer Knorpel. 2. Makroskopische 
Untersuchung von Rindsaugen. 3. Studium des Gehororganes an der Iland  
von Modellen und Stereoskopbildern. 4. Sektion einer Kaninchenleiche zur 
Demonstration des sit.us yiscerum und der Peristaltik. 5. Yersuche liber die 
Verdauung von Kohlehydraten, Eiweifi- und Fettkorpern. 6. Mikroskopie der 
Speiserohre, des Magens, des Darmes, der Leber und der Bauchspeicheldriise.
7. Blutyersuche. 8. Zootomische Ubungen am Kaninchen zur Wiederholung 
der Siiugeranatomie. 9. Zootomische, physiologisehe und mikroskopische Ubungen 
am Kaninchen, an der Haustaube und dem Wasserfrosch. 10. Mikroskopie 
des Amphioxus lanc. und der Froschlarve. 11. Fortgesetzte Sezieriibungen an 
Repriisentanten der yerschiedenen Tierstitmme.

IV . S c h t t l e r s c h i e f i i i b u n g e n .
(Eingefuhrt im Sinne des Min.-Erl. v. 16. Oktober 1910, Z. 28.968.)

Die Schiilerschiefiiibungen begannen am 9. Dezember und wurden am 
10. Ju n i 1911 abgeschlossen. Es nahmen daran 22 Schtiler der siebenten 
Klasse te il; die Leitung besorgten die Oberleutnants V o 1 k e r  und N e u b a u e r  
des k. k. 31. Landwehrinfanterie-Regiments, dieAufsicht fiihrte der proyisorische 
Lehrer M. M a t t a u c h .

D ie Ubungen wurden durch einen Yortrag iiber die Entwicklung der 
I landfeuerwaffen eingeleitet, worauf die Schiiler durch einige Unteroffiziere in 
den notwendigsten Ladę- und Feuergriffon unterwieson wurden. D arauf wurde 
im Turnsaal der A nstalt mit dem Kapselschiefien begonnen; daneben exerzierten 
die Schiiler unter der Leitung der Chargen oder stellten Zieliibungen an. 
Ais die Schiiler geniigend ausgebildet waren, wurden bei. giinstigem W etter 
die Schiefiiibungen (zum erstenmal am 17. Februar) auf der Militarschiefistatte 
bei Boguschowitz abgehalten. Am 25. Februar fand fur die Schiiler ein Be- 
lehrungsschielSen statt, am 10. Ju n i wurde ihnen in der Landwehrkaserne die 
kriegsmiifiige Ausriistung des Kriegstrains eines Infanterie-Regiments yorgefiihrt, 
am 1. Ju li nahmen sie an einem feldmafiigen Schiefien bei Kameral- 
EUgoth ais Zuschauer teil und am 4. Ju li fand auf der Militarschiefistatte 
ein Bestschiefien statt, zu dem das k. k. Landwehrkommando in  K rakau die 
Preise gespendet hatte.

Die Gewehre, die Munition und die tibrigen Schiefibehelfe sowie die 
nbtigen Ordonanzen wurden vom k. k. Landwohrinfanterie-Regiment Nr. 31 
beigestellt.

C. Die Lehrinittel.
I. Einnahmen ftir diesen Zweck im Schuljahre 1910/11.

1. Lehrm ittelbeitriige der S c h i i l e r ................................................... 966 K  —  h
2. A u fn a l im s ta x e n ................................................................................. 294 K  —  h
3. Zeugnisduplikate .................................................................................. 20 K  ■— h

Im  ganzen 1280 K  —  h 
4*



II. Vermehrung der Lehrmittelsammlungen.
A.  L e h r e r b i b l i o t h e k .

(Kustos: Prof. Dr. Adolf K irchm ann; im zweiten Semester yertreten durch Prof. Franz
Josef Umlauft.)

a) D u r r h  A n k a u f :  1. Zeitschrift fur die osterr. Gymnasien, 1911.
2. Zeitschrift fUr das Gymnasialwesen (Berlin), 1910. 3. Berliner philo-
logische W ochenschrift, 1911, mit Bibliotheca philologica classica, 1910 
(Gratisbeilage zur vorbergenamiteii Zeitschrift). 4. Grimm, W orterbuch der 
deutschen Sprache. 5. M itteilungen der Geographischen Gesellschaft in 
W ien, 1911. G. Historiscke V ierteljahrschrift. Herausgegeben von G. Seeliger, 
1911. 7. Zeitschrift fiir den physikalischen und chemischen U nterricht, 
1911. 8. Monatshefte fiir M athem atik und Physik, 1911. 9. Monatsschrift 
fiir hohere Schulen. Hrsgeg. von Kiipke und M atthias, 1911. 10 . Thesaurus 
linguae Latinae (Fortsetzung). 11. Biologisches Zentralblatt. H rsgeg. von 
D r. Kosenthal, Leipzig 1911. 12. Deutsche Literaturzeitung. Hrsgeg. v.
Dr. Paul Hinneberg in Berlin, 32. Jahrg ., 1911. 13. V ierteljahrsclirift fiir
korperliche Erziehung, 7. Jahrg ., 1911. 14. Jahrbuch des lioheren Unterrichts- 
wesens, 24. Jahrg ., 1911. 15. Roscher, Ausfiihriiches Lexikon der griecli.
und rom. Mythologie, 63. Lieferung. 16. Jos. V. v. Scheffel, Nachgelassene 
Dichtungen. 17. Ibsen, Siimtliclie W erke. 10 Biinde, herausgegeben von 
Schlenther. 18. Handbuch des deutschen Unterriclites, herausgegeben von 
Ad. M atthias: I. 1 Matthias, Gesch. d. deutsch. Unterr., I. 2 Geyc r, d. doutsclie 
Aufsatz, I. 3 Goldscheider, Lesest u. Schriftw., II. 1 Einfiihrung i. d. Gotische,
I II . 1 Meyer, Deutsche Stiłistik, 1H. 2 Lehmann, Deutsche Poetik, III.  3 Saran, 
Deutsche Verslehre, IV. 2 H irt, Etymologie d. Nlid. 19. W estermanns 
Monatshefte 105 I, 106 I, 107 I, 108 1. 20. Hofler-W itasek, Hundert 
Psychologische Schulversuche. 21. Jam es W ., Psychologie. 22. Matthias 
Adolf, Praktische Padagogik. 2.3. Halma-Schilling, Die Mittelschulen Oster- 
reichs. 24. Euphorion, Zeitschrift fiir Literaturgeschichte, 18. Band, 1. Heft. 
25. W oermann, Geschichte der Kunst, 111. Band.

b) D u r c h  S c l i e n k u n g :  1. Mitteilungen der Zentralkommission fiir
Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale, 9. Band, 
11. und 12. Heft, 10. Band, 1. 2. 3. 4. Heft. (Gesclienk der Kominission.) 
2 . Botanische Zeitschrift, 1911. (Geschenk des k. k. Ministeriums fiir Kultus 
und Unterricht.) 3. Archiv des Vereines fiir siebenbiirgische Landeskunde, 
37. Band, 2. Heft. (Geschenk des Vereines.) 4. Archiv fiir osterreichische 
Geschichte, 100. Band, 2. Ilalfte. (Geschenk der Akademie der W issenschaften 
in Wien.) 5. Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der W issenschaften, 
philosopliisch-historische Klasse, 163. Band, 3. Heft, 164. Band, 2. Heft, 
165. Band, 1. 3. 4. Heft, 166. Band, (i. Heft, (Geschenke der Akademie.)
6. Anzeiger der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften, 47. Jahrgang. (Geschenk der Akademie.)
7. W iener Studien, 32. Jahrgang, 1910. (Geschenk des k. k. Ministeriums 
fiir Kultus und Unterricht.)

B.  S c h l i  1 e r b i b l i o t h e k .
(Kustos: Prof. Franz 1’ietsch.)

Z u w a c h s  d u r c h  K a u f :  E bner-Eschenbach, Gemeindekind. -—
Frenssen G., Jo ru  Uhl. —  Freytag  G., Soli und Haben. 2 B B. Handel-



Mazetti, Imperatori. —  Eosegger, Deutsches Geschichtenbuch (1 B), W ald- 
ferien (1 B), Ais ich noch der Waldbauernbub war (3 B), E rnst und 
heiter (1 B). —  Eoth K., Stanleys Eeise durch den dunklen W eltteil. — 
Scheffel, Gesammelte W erke, 6 B B. —  Siegemund, Aus W eimars Bliite- 
zeit (1 B), Unser Lieblingsdicbter (1 B). —  Storni Th., Gesammelte W erke, 
8 B B. —  Wolft' J . ,  D er Siilfmeister, 2 B B. —■ Liliencron D. v., Kriegs- 
novellen. —  Mein Osterreich.

Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  Nansen Fridtjof, In  Naclit und
Eis, 2 B B.

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: Prof. Franz Muller.)

Z u w a c h s  d u r c h  K a u f :  2 W andkarten zur Geschichte des 19. Jah r- 
hunderts. Deutschland und Oberitalien, a) bis 1815, b) seit 1815. Eothaug- 
Umlauft, phys. Schulwandkarte der ostem  AlpenlSnder.

W a n d b i l d e r  d e r  h e r v o r r a g e  n d s t e n  B a u w e r k e  O s t e r r e i c h  s 
(Verlag A. Pichlers W itwe & Solin): k. k. kunsthistorisches Hofmuseum
a) AuRenansicht, 6) Stiegenhaus; k . k . Hofoperntheater d) AuCenansicht,
b) Zuschauerraum und B uhne; kaiserliches LustschloB zu Schonbrunn «) AulSen- 
ansicht, b) grofie G allerie; Inneres des Stephansdomes; k. k. Hofburg (Innerer 
Burghof); Eeichsratsgebaude (Sitzungssaal des Abgeordnetenhauses).

G e o g r a p h i s c h e  C h a r a k t e r b i l d e r  a u s  O s t e r r e i c h - U n g a r n :  
Salzgiirten von Capo dTstria, Kriegshafen yon Pola.

Z u w a c h s d u r c h S c h e n k u n g :  4 geschichtliche W  andtaleln a) Schla elit 
bei Leipzig, b) Schlacht bei Aspern, c) Hofers Gefangennahme, d) Graf 
v. Habsburg. —  5 Gerasch’sche geogr. Charakterbilder Osterreichs d) Erzberg, 
b) Salzbergwerk bei W ieliczka, e) Aussig, d) Eosengarten, e) Linz. 4 Bilder 
von Bauwerken in Osterreich d) Yotivldrche, b) liathaus in W ien, c) Karls- 
kirche (W ien), d) Belvedere, e) Parlam ent. 1 Lohmeyer, Sangerkrieg auf der 
W artburg. —  200 Stiick aus den modernen Meistern der Farbę. —  Bamberg, 
Geolog. K artę Mitteleuropas. (Samtliche Geschenke des Prof. F . Muller).

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 .

(Kustos: Prof. Dr. Franz Sigmund.)

Z u w a c h s  d u r c h  K a u f :  1 Tableau mit Stopfpraparaten „Tiere des
F eldes“ (Schroll, Briinn).

Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  Einige Mineralproben von H e n n  
Josef H e m  e r k a ,  Petrowitz.

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

(Kustos: Prof. Dr. Theodor Odstreil.)

Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  1 W aschapparat, 1 Elemententafel,
Apparat zur Demonstration von Luftschrauben, 2 Zeigerwagen.

Z u w a c h s  d u r c h  G e s c h e n k e :  1 grofier und 1 kleiner Akkumulator 
von H errn  Dr. E . Passek.



F. L e h r m i t t e l s a m m l u n g .
(K ustos: Prof. Dr. Theodor Odstrćil.)

Z u w a c h s  d u r c h  A . n k a u f :  1 Zollstab, 1 W inkelspiegel, 1 BandmaG. 
Z u w a c l i s  d u r c k  S c h e n k u n g :  0

III. Stand der Lehrmittelsammlungen am Schlusse des Solar-
jahres 1910.

Lehrerbibliotliek.
N u m m e rn .......................................................................... Zuwaclis 152, Stand 9116

Schiilerbibliothek.
N u m m e rn ............................................................................ Zuwachs ■— , Stand 1093

Geographie mul Gescliichte.
N u m m e rn ..............................................................................Zuwaclis 215, Stand 596

M athem atische Jjebrm ittel.
N u m m e r n ...............................................................................Zuwaclis 3, S tand 80

Naturaliensam m hm g.
N u m m e r n ............................................................................. Zuwachs 6, S tand 4354

1’bysikalische Lehrmittelsammlung.
N u m m e r n ............................................................................. Zuwachs 2, S tand 781

Archfinlogische Lehrm ittel.
N u m m e r n .....................................  Zuwachs — , Stand 45

MUnzensammlung.
N u m m e rn ..........................................................................  Zuwachs — , Stand 278

Freiliandzeichnen.
Nummern ..............................................................................Zuwachs 15, S tand 481

Lclirm ittol fili- den Gesang.
N u m m e r n ............................................................................. Zuwachs — , Stand 40

File den Betrieb der Jugemlspiele.
Zuwachs — , Stand 00 

Allen Gonnern und Freunden des Gymnasiums, welche zur Ver- 
mehrung der Lehrm ittel heigetragen haben, wird liiemit warmstens gedankt.

I). Verfiigungen der vorgesetzten Belidrden, soweit sie 
allgenieines Interesse beanspruclien.

1. ErlaB des k. k. M inisterium s filr Kultus und Unterricht vom 
28. Ju li 1910, Z. 16770 : Mit der Notę geniigend aus dem Schreiben kann 
einem Schiller an einer Mittelschule das i ’ra<likat ,, vorziiglich geoignet“ nur 
nach besonderem BeschluB der Lehrerkonferenz zuerkannt werden, voraus-



gesetzt, dali dieser Notę eine Notę sehr gut gegeniibersetzt. —  E rhalt oin 
Schiller am Schlusse des Schulj ihres im obligaten Schreiben und in einem 
zweiten Gegenstande die Notę nichtgeniigend, so kann ihm  weder eine 
Wiederholungspriifung aus lctzterem Gegenstand bewilligt werden, nocb kann 
er fur „im allgemeinen zum Aufsteigen geeignet‘! erkliirt werden. —  E in 
Bchiiler der ersten Klasse, dem die Stundung des Hchulgeldes bewilligt worden 
ist, wird infolge der Zuerkennung der einzigen nichtgeniigenden Notę aus dem 
Schreiben am Schlusse des ersten Semesters dieser Yergtinstigung yerlustig.

2. E r lali des k. k. Ministeriums fiir Knltus und U nterricht vom 16. Ok- 
tober 1910, Z. 28968, betreffend die Einfiibrung von ScliieClibungen an 
Mittelschulen und yerwandten Anstalten.

3. ErlaB des k. k. Ministeriums fur Kultus und Unterricht vom 27. De- 
zember 1910, Z. 5 3106 : Mit Schillera der yierten Klasse der Gymnasien 
und Realgymnasien, die im ersten Semester in Physik die Notę nichtgeniigend 
erhalten liaben, ist eine W iederholungspriifung aus diesem Gegenstande nielit 
yorzunehmen. Yielmehr ist in allen Eiillen am Schlusse des Schuljahres aus 
Physik, Chemie und Mineralogie eine einzige Notę zu erteilen. Zur Ein- 
tragung dieser Gesamtnote sind die Rubriken Naturgeschichte, 'Chemie und 
Physik  zusammenzufassen.

4. Erlafi des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht yom 
20. Janner 1911, Z. 47881 ex 191 0 : Yon Semestralausweisen der G ym na
sien und Realgymnasien sind Duplikate im allgemeinen nicht auszustellen. 
H at jedoch ein solcher Ausweis ais Abgangszeugnis zu dienen, in welchem 
Falle er mit der entsprechenden K lausel zu yerseben ist und eine Abschrift 
desselben in die Anmerkungsrubrik des Hauptkataloges aufgenommen wird, 
ist auf Verlangen unter den iiblichen Modalitaten ein D uplikat auszufolgen.

5. ErlaB des k. k. Ministeriums fiir Kultus und U nterricht yom 
16. Marz 1911, Z. 4202 :  F iir die mit dem Min.-ErlaB vom 31. Mai 1890. 
Z. 9524, und mit der Verordnung der Ministerien des Innern sowie fiir 
K ultus und Unterricht vom 7. April 1904, R. G. BI. Nr. 40, Min.-Yerordn, 
BI. Nr. 21 eingefiihrten Priifungen von Realsehiilern, bezw. von Abiturien- 
tiunen offentlicher Miidchenlyzeen, die sieli blolł auf einen Lehrgegenstand 
(die lateinischo Sprache) beziehen, ist nur eine Taxe yon 10 K  einzulieben. 
Dagegen ist die Taxe fiir yollstandige Priifungen yon Frauen an Gymnasien 
und Realschulen behufs E intrittes in das pharmazeutische Studium geiniiC dem 
M in.-Erl. yom 28. Dezember 1906, Z. 43484, zu bemessen.

6. ErlaB des Ministeriums fiir Kultus und U nterricht vom 30. Marz 1911, 
Z. 8941 : Abiturienten, die im Sommer- oder Herbsttermine des yorangegan- 
genen Jahres auf ein lialbes Ja h r zuriickgewiesen worden sind und ais 
wiederholende Schiller der letzten Klasse im ersten Semester in einem oder 
mohreren Gegenstanden nicht entsprochen haben, sind zur Ablegung der Reife- 
priifung im Februartermin nicht zuzulassen.

7. ErlaB des Ministeriums fiir K ultus und Unterricht vom 14. A pril 1911, 
Z. 8 597 : Die in den M in.-Erl. vom 23. Februar 1909, Z. 13568 ex 1908, 
und yom 30. Mai 1909, Z. 14888, aufgestellten Normen, betreffend die Re- 
gelung der Ferienurlaube der Mittelschuldirektoren und dereń Yertretung 
wiihrend der Dauer dieser Urlaube bleiben yom Schuljahre 1910/11 ange- 
fangen bis auf weiteres in Kraft.



E. Reifepriifungen.
Bei der am Schlusse des Schuljahres 1909/10 am 6., 7., 8. u. 9. Ju li 

unter dem Yorsitze des k. k. Gymnasialdirektors Eduard B o t t e k  abgehal- 
tenen mlindlichen Reifepriifung wurden von den 27 Abiturienten der Anstalt 
6 fiir reif mit Auszeichnung, 17 mit Stimmeneinhelligkeit, 3 mit Stimmen- 
mehrheit fiir reif erklart und 1 auf ein halbes Ja h r reprobiert. Dieser wieder- 
liolte dio Priifung nicht.

Es verliefien demnach die Anstalt mit einem Zeugnisse der Reife zum 
Besuch einer Hocbschule:

3aS2 N a m o

A
lte

rs
-

ja
hr

e Dauer der Gymna- 
sialstudien

Von samtlichen 
Approbierten erkliirten 

sich zuzuwenden

i. Erich Heczko . 18 8 Ja h re  offentl. Philosophie
o Erwin Holexa 19 9 Bodenkultur
3. Gustav Horaczek . 18 8 11 ii Philosophie
4. Stephan Ja n c z y k . 20 8 11 ii Philosophie
5. Bruno Jenkner 18 8 11 ii Philosophie
6. Gustav K aniat 20 8 Eisenbahn
7. K arl K appel . 19 8 ii Bodenkultur
8. Johann Kubaczka 20 8 n n Philosophie
9. Johann Kuznik 19 8 .Jus

10. K arl Lamich . 21 9 Medizin
11. K arl Lasota 20 8 Theologie
12. Josef Lipowski 21 8 ii Theologie
13. Klemens Mensehik 20 8 Musik
14. Georg Mrowieć 19 8 V) n Philosophie
15. K arl Paw lik . 20 8 Bergbau
16. Bruno Peter . 20 8 Theologie
17. Max Prilisauer 18 8 Technik
18. Alfred Rzibak 18 8 ii Philosophie
19. Karl Schulz 20 8 Ju s
20. Paul Sikora 21 9 Bodenkultur
21. Alois Śliwa 21 8 Jus
22. Franz Sniegon 18 ’ 8 n n Jus
23. Paul Sporysz . 22 8 V n Berg- u. Hilttenwesen
24. Rudolf Szymeczek 19 8 Medizin
25. K arl Tomitza . 19 8 Medizin
26. Paul Zagora . 21 8 n T. Medizin

Zur Reifepriifung im Sommertermin 1911 meldeten sich alle 20 offentlichen 
Schiller der V III . K lasse und ein Externist.

Die schriftlichen Priifnngen wurden am 19., 20. und 21. Ju n i 1911 
abgehalten.



Den K andidaten wurden folgende Aufgaben gestellt:
1. D e u t s c h e r  A u f s a t z :
a) W ie ergab sieli Osterreichs Grofimachtstellung aus seinen geogra- 

phisohen Bedingungen ?
b) W ie wurde der Goethische Gedanke einer W eltliteratur der Deutschen 

verwirklicht ?
c) Im Kampfe mit der Natur zeigt sieb die Ohnmacht, aber auch die 

GroCe des Menschen.
Das erste Them a wurde von 1, das zweite von 14, das dritte von 

6 Abiturienten gewahlt.
2. L a t e i n :  Vergil, Aeneis X I. 868 — 905.
3. G r i e c h i s c h :  Herodot I , c. 125 u. 126 (mit Weglassung der

Aufzahlung der StSmme in c. 125.)
D ie mimdliche Reifeprilfung wird am 12., 13. und 14. Ju li 1911 unter 

dem Vorsitze des H errn  Regierungsrats Dr. F ranz P r o s c h ,  k. k. Gymnasial- 
direktors in Weidenau, abgehalten werden.

Das Ergebnis wird mit dem Namensverzeichnis der approbierten Abiturien
ten im nachsten Jahresberichte veroffentlicht werden.

F. Chronik.
9. Ju li und 9. September 1910 : Aufnahmspritfungen fur die I. Klasse.
Am 14. Ju li 1910 wuide der A nstalt die hohe Ehre des Besuchs Sr.

k. u. k. Iloheit des durchlauchtigsten H errn E r z h e r z o g s  F r i e d r i c h ,  dessen 
Gemahlin Ibrer k. u. k. Hoheit der Frau E r z h e r z o g i n  I s a b e l l a ,  des E r z 
h e r z o g s  A l b r e c h t  und der E r z h e r z o g i n n e n G a b r i o l e u n d l s a b e l l a  
zuteil. In  Yertretung des beurlaubten Direktors empfing der k. k. Prof. Franz 
P i e t s c h  die liolien Gaste und goleitete sie durch die Raume des neuen Schul- 
hauses.

10. Septem ber: W iederholungs- und Nachtragspriifungen.
11. Septem ber: Feierlicher Eroffnungsgottesdienst.
12. September: Beginn des Unterrichts.
4. Oktober: Aus AnlaB des Allerhochsten Namensfestes S r. M a j e s t a t  

d e s  K a i s e r s  faud flir die katholischen Schiiler in der Gymnasialkirche ein 
Festgottesdienst statt, an dem auch der Lehrkorper teilnahm. F ur die evan- 
gelischen Schiiler wurde an demsolben Tage ein feierlicher Gottesdienst in 
der Gnadenkircho abgehalten. Tags vorher hatten die israelitischen Schiiler 
einem Festgottesdienst beigewohnt.

Am 16. Oktober besuclite der k. k. Landesprasident H err G raf Max 
C o u d e n h o v e  die Anstalt. D er Direktor fiihrte den liolien Gast in die 
verschiedenen Raume des Anstaltsgebaudes. Besonderes Interesse erregte die 
Einrichtung der Abteilung fur Naturgeschichte.

Am 19. November nahmen die Schiilór an einem Gottesdienst zum 
Andenken weiland Ilirer Majestat der Kaiserin Elisabeth teil.

Am 2. Dezember fand im Turnsaal eine Kaiserfeier statt, die durch 
den Chor „Gebet fiir den K aiscr“ von K. H e n n i n g  eingeleitet wurde, den 
die Schiiler der Anstalt unter der Leitung ihres Gesangslehrers Prof. D a v i d 
Yortnigon. H ierauf hielt der k. k . Professor Franz M u l l e r  eine form- 
yollcndete Festrede, in der er unsern erhabenen Monarchen ais Herrscher



und Menschen feierte. Es folgten die Deklamationen der Gedichte „Hoch 
lebe das Haus Osterreich ( S c h y r o t z k i  V. Ivl.) und „Des Babenbergers Er- 
wachen“ ( S i k o r a  V III.). Zum Scblusse gelangte der Chor „Segne das 
V aterland“ von A. K i s c h i  und die Yolkshymne zum Yortrag.

D ie W eihnachtsferien dauerten vom 24. Dezember bis 2. Janner.
Am 20. und am 21. Janner besuchte der k. k. Landesschulinspektor Franz 

S l a m e c z k a  den U nterricht in einigen Klassen.
Am 31. Janner wurde das erste Semester mit der Verteilung der Se- 

mostralausweise geschlossen.
Am 1. Februar begann das zweite Semester. Die Semestralferieu ent- 

lielen in  diesem Schuljahr.
Am 9. Februar hielt der em. groBherzogliche Hofschauspieler A lbert 

W e l t z i e n  im Turnsaal der A nstalt einen Yortrag iiber Atemgymnastik und 
Lautbildung und rezitierte einige Dichtungen.

12.— 18. A p ril: Osterferien.
Am 29. Mai unterzog der k. k. Landesschulinspektor F ranz S l a m e c z k a  

die A nstalt einer kurzeń Inspektion.
1. Ju n i: Scliiilerausfluge.
3 .— 6. Jnni :  Pfingstferien.
Am 19., 20. und 21. Ju n i wurden die schriftlichen Reifepriifungen ab- 

gelialten.
Am 23. Jun i hielt der Physiker A. S t a d t h a g e n  in Turnsaal der 

A nstalt einen Experim entalvortrag iiber das Them a „Fliissige L u ft8.
Am 6. Ju li wurde das Schuljahr mit eiuem feierlichen Dankgottesdienst 

geschlossen.

G. Religiose ftbungen.
Die religiSsen Ubungen der katholischen Schiller wurden im Sinne 

der Min.-Verord. yom 5. A pril 1870, Z. 2916, und des M in.-Erl. vom 
28. Oktober 1870, Z. 3264, P . 4, die der israelitischen Schiller im Sinne 
des M in.-Erl. vom 11. Februar 1852, Z. 999, Absatz 6, und vom 30. Oktober 
1854, Z. 16.348, abgehalten.

D ie katholischen Schiller wolmten zu Beginn des Schuljahres in Be- 
gleitung des Lehrkorpers dem Heiligengeistam te bei.

An jedem  Sonn- und Feiertag  besuchten sie den Gottesdienst (Exhorte 
und Messe). F u r die Schiller des Obergymnasiums hielt der Religionslehrer 
Prof. K arl B e r g e r ,  fur die des Untergymnasiums der P.farroberkaplan Ludwig 
B i e r s k i  die Exhorten ab. W ahrend der Messe sangen die Schiller bei 
Orgelbegleitung der K irchenzeit entsprechende, von dem Gcsanglehrer Theodor 
D a w i d  eingeiibte Kirchenlieder.

Am 29 und 30. Oktober, am 10. und 11. April und am 21. und 22. Ju n i emp- 
fingen die katholischen Schiiler die lieiligen Sakram ente derBuBe und desA ltais.

Die erste heilige Kommunion wurde sechzehn Schiilern der A nstalt am
7. Mai bei einem feierlichen Gottesdienste gespendet.

Am Fronleichnamsfeste beteiligten sieli die katholischen Schiiler unter 
Fiilirung einiger L ehrer der A nstalt an dem feierlichen Umzuge.

Am Schlusse des Schuljahres wolmten die katholischen Schiiler in Be- 
gleitung des Lehrkorpers dem lieiligen D ankam te bei.



Beim Eroffnungsgottesdienste und bei der ersten lieiligen Kommunion 
liiolt der Religionslehrer in der K irche feierliclie Ansprachen an die Schuljugend.

Ftlr die evangelisclien Scliiiler fand am 11. September ein feierliclier 
Erbffnungsgottesdienst, am 4. Oktober, am Namensfeste Sr. M ajestat des 
Kaisers, ein Festgottesdienst, am 19. November, am Tage des Narnensfestes 
weiland Ih rer Majestat der Kaisorin, ein Trauergottesdienst statt. Das 50jahrige 
Jubilaum  des Patentes Sr. Majestat vom 8. A pril 1861 wurde festlich be- 
gangen. Am 6. Ju li  wurde ein feierliclier Scblufigottesdienst abgelialten.

Im Schuljahre fand fitr die evangelischen Scliiiler in regelmafiigem 
W eehsel an dem einen Sonntag der Schulgottesdienst im Festsaale der 
evangelischen Gemeinde statt, wahrend an dem anderen Sonntag die evange- 
lisclie Jugend  dem deutschen Gottesdienste der Gemeinde in der Gnaden- 
kirclie beiwohnte.

Am 8. Dezember und am 19. Marz wurden die Scliiiler zur Beielite 
und zum lieiligen Abendmald gefiibrt.

llie  israelitischen Scliiiler waren verpflicbtot, dem Gottesdienste ilirer 
Konfession beizuwolnien. AuGerdem hielt der P red iger der hiesigen Kultuss 
gemeinde, Professor Dr. A. L e i m d b r f e r ,  an jedem Samstag nachm ittag- 
(3 '/4 Uhr) eine Exliorte fiir die israelitische Jugend ab.

R. Scliiiler.
I. Verzeichnis der Schiiler.

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

(Ardelt Stanislaus, Rzeszów, G.) Baudiscb Heinrich, Sarajeyo, Bosn. 
Białek Ludwig. Chrobok Erwin, Trzynietz, E lsner Adolf, Freistadt. Filipiec, 
K arl, Konskau. Fuchs Alfons, Wien. N.-O. Gabzdyl Rudolf, Schibitz. Grauer 
E rnst, Deutsch-Leuthen. Halam a Johann, Kisielau. Holczak Laurenz, Konskau. 
K lapsia Gustav, Gr. Czakowitz, B. Kopetz Ernst, Strzogocice, G. Kufa 
Friedrich, M artynek Karl, Bobrek. Matuschek Richard, Kolloredow, M. 
(Mischitz Herbert, Rostoken, U.) Miiller Juliann. Rauer Karl. (Rosthal Leo, 
Tarnów, G.) Rusnok Johann, Tyra. Russek Otto. Schilliabel Otto, Eger, B. 
Schleuderer Isidor. *Schuderla Johann, Prag, B. *Strączek Stanislaus. SilB 
Otto. Szczepaniec Johann. Urbańczyk Franz, Roy. *W anka v. Lenzenheim 
W alter, Biała, G. Ziętek Paul, Oldrzychowitz. Zwierzyna Stephan, Reichwaldau.

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

Blasch Kurt. Boruta Rudolf. Breclmer Emanuel, Nieledwia, G. 
Cienciała Karl, Steinau. Czeike Friedrich, Trzynietz. *Dembon Otto. Gincel 
Boleslaus, Karwin. H altof Johann, Wojkowitz. Hem erka Othmar, Petrowitz. 
(Jelinek Felix .) K ałuża Yiktor, Bobrek. *Kohn Robert. Kucharczyk Eduard, 
A ltstadt. K iihner Otto, Hanunin, G. Kukucz Gustay, Grodziszcz. K urka

*) Uie Schiiler, dereń Namen mit * ver.selien sind, wurden fiir „yorziiglicli ge- 
eignet" zum Aufsteigen in die niichste Klasse e rk la rt; die Namen jener Schiiler, welche 
im Laufe des Jahres ausgetreten sind, sind mit ( ) versehen. Wo der Geburtsort oder
das Heimatłand nicht besonders bezeichnet wird, ist Teschen, bezw. Sclilesien zu ver- 
stehen. Andere Abkiirzungen: M. =  M ahren; B. =  Bohmen; N.-Ó. =  Nieder-Ósterreick; 
Pr.-Sch. =  PreuBisch-Schlesien; U. =  U ngarn; G. =  Galizien.



Franz, Chybi. Lanc Pani, Kostkowitz. Laszecki K arl, W ien, N.-O. Nemec 
Adalbert, Nieder-Suchau. Neufeld Siegmund, Freistadt. *Pfankuch Edgar, 
Treptow, PreuBen. Samek Karl, Dombrau. (Schindler Kurt, Karwin.) 
'xSchonowski Franz. Siostrzonek .Josef. Spieler Ernst. Stypal Zdislaus, Weis, 
O.-O. *Szymeczek Joliann, Pndlan. T yrna Siegfried, Trzynietz. W owerka 
Josef, Grodziszcz. Zawiła Richard, Mittel-Suchau.

II . A -K la s se . (24 Schuler.)

Aufricbt Oskar. *Boreniok Heinrich. Brenner Eugen, Reichwaldau- 
Brochmann Richard, Karwin. Cieślar Friedrich, Blogotitz. Drochsler Rafael, 
Piersna. Duda Leo, Oderberg-Pudlau. Glajcar Johann, Dzingelau. *Glesinger 
Arthur, Witkowitz, M. "Januszewski Rudolf, Jablunkau. Kessler Erwin. 
Koneczny Oswald, Oderfurt, M. Koźdon Friedrich, Karwin. Kubik Josef, 
W endrin. Michalik Karl. Neumann W alter, Lodź, RuBl. "Ibizdiora Alois, 
Karwin. Piechaczek Rudolf. Pustówka Karl. Slawik Friedrich. Tomanck 
K arl. Urbańczyk Johann, Petrowitz. W itoszek W ilhelm, Karwin. W urianek 
Heinrich, Triest, Ktistenl.

II. IJ .-K la s se . (22 -)- 1 Schuler.)

A lt Rudolf, Reichwaldau. Bernert W ilhelm, Karwin. *Bienert Gustav, 
Ottenthal, N.-O. Bindacz Hans, Karwin. Cienciała Karl, Punzau. *Domes 
Eckart, Oderberg-Bhf. Duda K arl, Peterswald. Goldberger Ignaz, W ola 
Radziszowska, G. *Harbich W alter, Freistadt. Jonczy Ladislaus, Brenna. 
K abelik Eduard, Neu-Schibitz. Kotas Karl. Kubisch Rudolf, Dzingelau. 
Kuznik K arl, Orlau. Matula Johann, Brenna.*Passek Herbert, Ustroń. *Reichert 
Gerhard. "'Rzehak Karl, A ltstadt bei Freistadt. Siostrzonek Karl, Gumna. 
*Streinz W alter, Iglau, M. T roll Leopold, St. Polten, N.-O. (Zamarski 
Josef.) Zuckermandel Otto. Graf Thun-Hohenstein Ferdinand, Marburg, 
Steiermark (Priv.). III.

II I . K la s s e .  (42 -f- 2 Schuler.)

Bock Emil, W ien, N.-O. Bystron Eduard, Freistadt. Cywka Rudolf, 
Schimoradz. Czerwenka Franz, Freistadt. 'x'Domes Herbert, Oderberg. Durczok 
Theodor, Czechowitz. Gabzdyl Josef, GroB-Kuntschitz. Gajdzica Paul, Ustroń. 
Gieldanowski Edwin, Schwarzwasser. Gobol Engelbert, Jablunkau. Hcczko 
Paul, Roy. Iiirsch  W alter, W aasenvorstadt Leoben, Steiermark. Hofmann 
Johann, W itkowitz, M. Holek Franz, Peterswald. Kabus Karl. Knopp 
Ewald, Jablunkau. *Kopetz Alfred, Demborzyn, G. Kovacsik Stephan. 
Kuminek Oswald, Dombrau. Kutschera Rudolf, Niedergrund, B. Langer 
Richard, Karwin. Mayer Paul, Freistadt. ^Michejda Josef, Roppitz. Mocek 
Johann, Rottenhahn. Neumann Emil, Darkau. Pardubicky Karl, Reichwaldau. 
*Pasterny Karl, Ustroń. Peschkc K arl, Karwin. (Popper Heinrich, Domaslowitz.) 
Putzker Friedrich, Innsbruck, T . "Romanczyk Johann, Konskau. Samek Leo, 
Dombrau. Schanzcr Bruno, Łazy. Schick Karl, Dornfeld, G. Schramek 
W alter. Schrotter Leo, Zabfeh. '"Sikora Paul. Sordyl Bernhard, Schihitz. 
Strauch Ludwig, Mittel-Lomna. '"Sztwiertnia Paul, Skotschau. *Szymeczek 
Anton, Pudlau. T ichy W alter, W ien, N.-O. Wechsberg Josef, Zeislowitz. 
W awra Angela (Hospitantin). Dobesch Oskar (Priv.).



IV . K la s s e .  (32 Schiller.)

Balon Karl, Nieder-Bludowitz. (Bernstein Heinrich.) Białek K arl. 
*Dostal Leo, Oderberg, (Feuereisen Adolf, Cisną, G.) (Gorewoda K arl, 
Konskau.) Griinfold Ernst, (Hirsch W alter, W aasenvorstadt Leoben, 
Steiermark.) *Hyross von Kisyiczap W alter. Janisch  Ernst, Freistadt. Kubica 
Georg, Orlau. (Kuczek Emil, Marklowitz.) (Langer Richard, Karwin.) Lenoch 
Erhard. Lustig W alter. *Machold Karl. Morcinek Pani, Oldrzychowitz. Opolski 
Kornel, Skotschau. Pawlica Josef, Niebory. *Pelitz Johann, Jagerndorf. 
Peter Leo. P indór Richard, Essegg, Slawonien. *Pollak Friedrich. Quasnitza 
W alter, Lemberg, G. Reichert Otto. (Schanzer Bruno, Łazy.) (Schleuderer 
Erich.) Siegel Pinkus, Zator, G. Siwek Franz, Reichwaldan. 'sSniegon Josef, 
Mittel-Sucliau. Stuchlik Eduard. Tomanek Heinrich, Grodziotz. Tomitza 
Heinrich, Karwin. Turcęr Alexander, Menselinsk, Ru fil. W agner Ernst, Bród 
a. d. Save, Slawonien. W agner Hugo, Ustroń. Weifiberger Edwin. W iklicky 
Josef, Oderberg. W inkelm ann W alter, Schwarzwasser. W itrzens W ilfried.

V. K la s s e .  (40 - f - 1 Schiller.)

Binko K arl, Ernsdorf. *Brachtel Egon, Zuckmanteł. Broda Otto, 
Jablunkau. (von Collard Guido, Sarajeyo, Bosnien.) *Cysarz Herbert, Oderberg. 
Dziadek Alois, Stadło, G. E isner Emanuel, Niedek. F ischbein Moritz, 
Kopitan. Glaser Alfred, A ltstadt. Haas Roland, Troppau. Hexel Jakoh, 
Lindenfeld, G. (Klimonda K arl.) Korzeniowski Anton, Riegersdorf. Kozdas 
Erwin, Mahr.-W eifikirchen, M. Kozieł K arl, Ober-Lischna. Matter Hans. 
Michalik Josef, Nieder-Lischna. Mrowieć W alter, Weichsel. Neswadba Franz, 
Baźanowitz. Nożyce Max. '"'Olszak Karl, Schonhof. Pindór Leo, Esseg, 
Slawonien. Pokorn Otto, Friedek. Preufi Johann, Freistadt. Pustelnik Hans. 
Rakus Georg, Peterswald. "Schulz Richard. Schyrotzki Rudolf, Godow, Pr.-Schl. 
Seemann Otto. Siersch Childebert, Sarajeyo, Bosnien. (Sirowy K arl, 
W r.-Neustadt, N .-0 .) Smolka Max, Karwin. *Socha Otto, Ustroń. Stein 
Paul, Hohenstadt, M. Suppan Alfred, Podgrace, Bosn. Szyroki Emanuel. 
Reichwaldau. Tetelis Josef, Hnojnik. *Treutler Otto. Trom bik Franz, Konskau. 
Valecka Zdenko, Lipowa, G. W eber Johann, Freistadt. W oynar Alfred, 
Orlau. Ziffer Paul, Dombrau. Graf Thun-Hohenstein Erwin, Wien, N.-O. (Priv.). VI.

V I. K la s s e .  (28 Schiller.)

Altmann Robert. Badura Georg. Breyyogel Emil, Debolówka, G. Broda 
Alois, Roppitz. Chodera Ylastimil, Bosin, B. Eisenberg Bruno, Orlau. Fojcik 
Johann, Hasiach. F ryda Karl, Baumgarten. Glesinger Eugen, Witkowitz, M. 
v. Hyross Emil. Jurzykowski Alois, Jablunkau. Kaliib Stanislaus, Frank- 
stadt a. R., M. Klaus Gustav, Weifibach, B. Kohn Julius. * Kohler Josef, 
Mittel-Sucliau. Kubitza W alter, Schwarzwasser. M artinek Gabriel, Ogrodzon. 
'"‘Miiller Richard. Neumann Johann, Gettsdorf, N .-O. Reichert Theodor, Friedek. 
Rofiler Karl, Dornfeld, G. Rotigel K arl, Schumbarg. Sikora Karl, Seibersdorf. 
Sitek Andreas, Roppitz. Sladeczok Yiktor, Wielopole. Spitzer W alter. Srb Leo, 
Troppau. Urbańczyk Josef, Petrowitz.



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

*Absolon Bruno, Marklowitz. Banszel K arl, Schibitz. Borski Eugen, 
Steinau. Brachtel Gustav, Niklasdorf. Clirobok Joliann, Schonhof. *Chrobok 
Josef, Peterswald. Czudek Robert, Grudek. Dziura Leo, Karwin. Filkuka 
Johann, Trzytiesch. Grohmann Guido, W iirbenthal. Gro 13 Edm und Krakau. 
G. Herczyk Willielm, Ustroń Hefi Josef, Nieder-Kurzwald. Franek Johann, 
Poremba. Jaworski Oskar, Ernsdorf. Kobierski Viuzenz, Mittel-Suchau. (Koj 
Johann, Kommornik, Deutsches Reich.) Kubanek Erich, Troppau. Kwiczała 
Josef, Katschitz. Matuszyński Johann, Karwin. v. Mihich W alter, Ochab. 
Montag Alois. ‘Pawlas Johann, N.-Bludowitz. ‘Podlipsky Wenzel, Repin, B. 
Praunshofer Friedrich, Tyra. Prym us Paul, Freistadt. ‘Rakus Wilhelm, 
Peterswald. Raszyk Johann. *Roth Ernst, Weichsel. Roth Julius, Peterswald. 
Sedlaczek Engelbert, Freistadt. *Seles Josef, Jablunkau. Sniegoń Johann, 
Mittel-Suchau. Speil R. v. Ostheim Johann, Orlau. Steinschnoider Friedrich, 
Nagy Surany, U. Stuks Eugen. W eber Anton, Freistadt.

V III. K la s s e .  (20 Schiller.)

Arnold Alfred, Jablunkau. Blokscha Josef, Oderberg. Cholewa Gustav, 
Mistrzowitz. Danneberg Erwin, Ob. Hollabrunn, N.-O. F irla  Josef, Steinau. 
Gwiggner W alter, Chybi. Gwuźdź Leo, Schonhof. Lamatsch Emil. Malisch 
Josef. ‘Moskorz Josef, Bartelsdorf. ‘Peschke H ans. Robitschek Edgar. Scholtis 
A rtur, Buchlowitz, M. ‘ Sikora Josef, Ob.-Suchau. Śliwka Ferdinand, Jaroslau. 
G. Steffek Rudolf, Konskau. Suchanek Eugen, Zaborsch. *Tyrna Georg, 
Heinzendorf. W iklicki Leo, Oderberg. *Ziuia Otto.



II. Statistik der Schiller.

K 1 a s s e s
S
£Oj1. 11.

III. IV V. VI. VII. VIII.

i .  Z ah l.
A 1 B A 1 B

N

Zu Ende 1909/1910 . . 29 25 41 — 1 45 441 1 38 36 211 27 3003
j Zu Anfang 1909/1910 . 

■Wilhrend des Schuljahres
32 31 24 23 1 41 1 30 ! 43 28 37 20 318*

1 eingetreten . . . . — I “ 1 — ! 31 1 1 o 1 - - — i -

Im  ganzen aufgenommen 32 31 1 24 231 441 40 431 28 | 37 20 322 3
D aru n te r: 1

Neu aufgenommen, u. zw .: 
Aufgestiegen . . . . 25 25 ' _ .. 1 2 1 1 l 1 1 1 57-'
R epetenten . . . .  

W ieder aufgenommen, u. zw.
1 — — — 1 — — — — — 2

Aufgestiegen . . . . 5 4 24 2 2 1 34 37 40 26 35 20 24 71
Repetenten . . . .  
W iihrend des Schuljahres

i 2 — — 7 2 2 1 1 — 10

ausgetre ten .
Schulerzahl zu Ende des

3 o — 1 1 8 3 — 1 — 19

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

20 29 24 23 44 32 41 28 36 20 306

Offentliche Schiller . 29 29 24 22 42 32 40 28 30 20 302
Privatisten  . . . . — — — 1 1*) — 1 — — — 3
Hospitantinnen — — — 1 — - — — 1

Summę 29 29 24 221 422 32 401 28 30 20 302*

2 .  G ebu rtso rt(V ate rlan d ).
S tad t (Teschen) . 9 7 8 3 4-' 12 0 G 3 5 632
S c h le s ie n ........................... 12 17 12 15 29 15 25 10 30 12 183
M i i h r e n ........................... 1 — O i — — 2 o — 1 9
B d h m e n ........................... 3 — — — 1 — — 2 1 — 7
G a l i z i e n ........................... 2 _o i 3 2 3 1 1 1 16
B ukow ina........................... — — — — — — ---- —
Alpenlander . . . . 1 1 21 4 0> 1 1 122
U n g a r n ........................... — — — — 1 2 1 — 1 ‘ — 5
B o s n i e n ........................... 1 — — — _ --- 1 2 — — 3
A u s l a n d ........................... i 1 -  1 1 I i  ! — | — 4

Summę 29 29 24 221 42'- 32 401 28 36 20 302*

3. M u tte rs p ra c h e .
D e u t s c h ........................... 20 10 15 l a 1 332 23 311 19 19 15 200*
P o l n i s c h ........................... 8 12 8 5 9 7 7 0 11 5 78
Tschechoslaw isch. 1 1 — »> — 1 2 3 6 — 10
Slowenisch . . . . — — 1 — — — — — — — 1
R u s s is c h ........................... — 1 — — 1

Summę . 29 29 24 221 422 32 401 28 30 20 302*

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

Katholisch des lat. Ritus l(i 18 10 13* 22 2 22 24* 1 3 28 12 178*
Evangelisch A. K. . 9 7 10 5 13 5 9 9 5 (i 78
E vaugelisch H. K. . — — 1 — — — — 1 — — 2
Israelitisch . . . . 4 4 3 4 7 5 7 5 3 2 44

Summę . j 29 | 29 ] 24 j 22j | 422 | 32 401 | 28 30 20 | 302*

*) 1 offentlicher Schiller wurde im Laufe des Schuljahres Privatist.



K 1 a  s s e

I. u .
&

i  £
n i . I V. V. VI. VII. VIII. CSJ B

5. L e b e n sa lte r . A B A I!
ci00

11 Jahre  (geb. 1900) . 3 3 — — — — — — — — G
12 „ ( „ 1899) . . 15 13 2 G — — — — — — 36
13 „ ( •* 1898) . . 4 6 14 7‘ 5 1 — — — —* — 36 2
U  ,  ( * 1897) . . 6 3 7 6 23 14 — — — — 59
15 „ ( „ 1896) . . — 3 1 2 81 9 71 — — — 302
16 „ ( „ 1895) . . 1 i — 1 4 G 15 G — — 34
17 „ ( „ 1894) . . — — — — 2 3 12 9 5 — 31
18 „ ( „ 1893) . . — - — — — — 4 7 8 6 25
19 „ ( „ 1892) . . — — — — — 1 G 10 6 23
•20 „ ( „ 1891) . . — — — — — 1 — 4 4 9
21 „ ( „ 1890) . . — — — — — — — G 2 8
22 „ ( „ 1889) . . — 3 2 5

Summę 29 | 29 24 22’ 422 32 40' 28 36 20 3024
6. N acb  dem  W o h n o r te 1

d e r  E lte rn .
Aus Teschen . . . . 17 9 8 11 8 2 19 15 13 10 1072
Aus (lem iibrigen Schlesien 10 17 14 10 29 11 23 11 27 9 1GG
Aus anderen Provinzen O 3 1 l 1 5 1 2 1 4 3 1 262
Aus dem Auslande . — 1 i — 1 - 1 — 3

Summę 29 29 24 221 42'-' 32 40' 28 3G 20 3024
7. S ta n d  d e r  E lte rn .

Handels- und Gewerbetreib. 8 10 9 0 12 6 G 5 10 3 75
G ru n d b e s itz e r ......................
Beamte, Advokaten, Arzte

3 5 4 i 8 2 7 5 8 1 44

und L e h r e r ....................... 7 i i 5 12 141 15 17 14 13 8 114'
M i l i t a r s .................................. i — i O1 2 3 0 ‘ — 1 i) 10*
B ed ien ste te ............................ i 2 5 2 4 6 8 3 2 1 42
P r i v a t e .................................. 3 i i 21 t) 1 2 5 17'

Summę. 29 | 29 24 221 422 32 40 ' 28 3G 20 3024
8 . K la ss if ik a tio n .

«) Z uE nded . Schulj. 1910/11 
Zum Aufsteigen in die 
nachste Klasse waren (bezw. 
die oberste Klasse haben

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

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

3 5 4 7 8 G G
2

7 5 53

gutem  Erfolg) 20 14 13 10* 251 20 26 24 29 15 1962
3. Im  allgemeinen geeignet
4. N icht geeignet(bezw. mit

2 3 3 1 3 1 — — — — 13

nichtgeniigendem Erfolg) 
o. Die Bewilligung zu einer

4 7 4 4 5 1 5 6 ' 1 — — 362

W iederholungspruf ung 
erhielten . . . . , 2 1 - 4

G. Nicht klassifiziert wurden 
7. Aufierordentliche Schiller

— — — — — — _ —

Summę 29 29 24 221 42 2 32 40' 28 3G 20 30 24
&)Nachtrag z. Schulj. 1909/10 
W iederholungspriifungen

waren bewilligt . 1 2 — — — 1 2 2 — — 8
Entsprochen haben. 1 2 — — — 1 1 2 — — 7
Nicht entsprochen haben — — — — — — — — ' — — —

oder nicht erschienen sind 1
Nachtragsprtif. waren be will — — — — — — — o 1 — — —
Entsprochen haben.
N icht entsprochen haben .

— ■— — — — — — 1 — — o4

N icht erschienen sind . — — — — — — — — o 1 — 0 '



Uanach ist das Ergebnis 
tur 1909/10:

Zum Aufsteigen in die nach- 
ste Klasse waren (bezw.

K 1 a s e a

1. II.
III. IV. V. VI. VII. VIII.

3 £ 
N g

A B A B n
die oberste Klasse haben 
beendet):

1. Vorziiglich geeignet (bezw. 
mit yorzuglichem Erfolg)

2. Geeignet (bezw. m it gntem 
E r f o l g ) ............................

3. Im  allgemeinen geeignet
4. Nicht geeignet (bezw. mit 

nichtgeniigendem Erfolg)
5. Ungepriift blieben

9

19

1

8

91
3

5

9

25
3

4

—

8

30
2

5

9

30'
2

3

3

30

5

6

29

1

4

16

1
O1

8

19

64

2072
10

25
O1

Summę

9 . Geldleistungen der 
Schiller.

29 ‘251 41 45 4 4 1 38 36 21l 27 3063

Das Sehulgeld zu zahlen 
waren verpflicht,et:
im 1. Semester . 16 19 2 71 n 17* 13 8 9 4 106*1
im II. Semester . 13 18 5 l l 1 122 14 18l 9 10 5 1154

Zur Halfte waren befreit: 1
im I. Semester . — — — — — — — — — 1 1
im II. Semester . - - 1 1

Ganz befreit w aren :
im I. Semester . 15 11 22 16 30 23 30 20 28 15 210
im II. Semester . 18 12 19 11 30 19 24 19 27 14 193

Das Sehulgeld betrug
im I. Semester . . K 480 570 60 240 330 4S0 390 240 270 135 3195
im II. Semester . . K 390 540 150 360 420 420 570 270 300 165 3585

Zusammen K 870 1110 210 600 750 900
Die
Die
D ie l

960 j 510 | 570 | 300 
ijehrm itte lbeitr. be trugen  K 
A.ufnahmstaxen betrugen  K 
axen  f. Zeugnisdupl. betrug .

6780
9 6 6 
2 9 4 

2 0
Summę K 8060

11. Besuchd. U nterrichtes 
in den relativ-oblig. und 
nicht oblig. Gegenstand.
Polnische Sprache :

I. Kurs 7 7 8 — — — — — — — 22
u .  „ . 5 13 — 8 — — — — — — 26

m .  „ . — — 4 — 18 8 3 — — — 33
IV. „ . — — — — — — 4 8 5 3 20

Biihmische Sprache :
i. Kurs . 5 1 — 8 3 — — — — — 17

11. Kurs . — — 1 — 6 2 1 2 — — 12
III . Kurs . — — — — — 1 ■ 5 2 7 2 17

FranzSsische S prach e :
I. Kurs . — — — — — 3 7 4 — — 14

II. Kurs . — — — — — — 6 4 1 3 14
Freihandzeichnen : — — — - - 13 4 5 1 — 1 24

| T u rn en : I. Kurs . — — — — 21 6 — — — — _
II. Kurs . — — — — — — 11 13 — 1 _

G esan g : I. Kurs . 6 17 — 1 — — — — — — 24
II. Kurs . — 1 6 2 13 1 1 7 15 9 55

Stenographie:I.K urs A. — — — — — 12 7 2 — — 21
I. Kurs B . — — — — — 15 4 2 — — _

II. Kurs 18 2 2

1

22

*) Ein Schiller, der wśihrend des Sehuljahres eintrat, hat das Sehulgeld im 1. Sem. 
an einer andern Anstalt entrichtet.



III. Unterstiitzung der Studierenden im Schuljahre 1910/11.
A. K. k. Studienfonds-Stipendien.

1. G raf Tenczinsche Stipendien a 140 K  jahrlich bezogen: Nr. I: 
Josef Moskof (VIII.), Nr. I I : Robert Czudek (VII.), Nr. I I I : Richard Schulz (V.), 
Nr. IV : Josef Urbańczyk (VI.), Nr. V : Johann  Raszyk (VII.), Nr. VI: 
Bruno Absolon (VII.), Nr. V I I : Eugen Suchanek (V III.), Nr. V III: Josef 
Blokscha (V III.), Nr. I X :  Hans Peschke (V III.), Nr. X :  Josef Sikora (VIII.), 
Nr. X I :  Josef Seles (VII.), N r. X II : Otto Seemann (V.), Nr. X II I* ) :  Alois 
Jurzykowski (VI.), Nr. X IV : W alter Kubitza (VI.), N r. XV: Rudolf Piechaczek 
(H a .) , Nr. X V I: Leo W iklicki (V III.) =  2240 K.

2. Das Sarkandersche Stipendium jahrlicher 140 K  bezogen: Nr. I : 
Karl Machold (IV.), Nr. H : Josef Cbrobok (V II.) =  280 K.

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

B. Privat- und andere Stipendien.
1 . Georg Pruteksche Stipendien jahrlicher 84 K  bezogen: Eerdinand 

Śliwka (VHI.), Georg Tyrna (V III.), W cnzel Podlipsky (VH.) =  252 K.
2. E in  Jo se f Bittasches Stipendium jahrlicher 50 K  bezog : Bruno 

Absolon (V II.) =  50 K .
3. Thadd. Karafiatsche Stipendien jahrlicher 80 K  bezogen: Josef 

Hess (VII.), Josef Blokscha (V III.) — 160 K.
4. E in  Matthaus Oppolskisches Stipendium fur Schiller der V II. und VIII. 

Klasse jahrlicher 160 K  bezog: Josef Sikora (V III.). (Die anderen drei 
Stipendien wurden zwar von der Stiftungsverwaltung ausgeschrieben und vom 
Lehrkorper wmrde der Besetzungsvorschlag erstattet, die Stipendien wurden 
aber bis Ende des Schuljahres nicht verliehen.) =  160 K .

5. D ie yier M atthaus Oppolskischen Stipendien ftir Schiller der sechs 
unteren Klassen jahrlicher 112 K  wurden von der Stiftungsyerwaltung 
trotz wiederholten Ersuchens der Direktion nicht ausgeschrieben.

6 . Das Franziska Kischasche Stipendium jahrlicher 63 K  bezog : Andreas 
Sitek (VI.) =  63 K.

7. Das E rzpriester Jakobsche Stipendium jahrlicher 120 K  bezog: 
Gustav Bienert (II. b), =  120 K.

8 . D ie Bergdirektor K arl Kahlersche Stipendien jahrlicher 48 K  be
zogen : Leo Schrottcr (III.), Leo Dostał (IV.), Johann Pelitz (IV.), .Josef
Kołder (VI.), Georg T yrna (V III.) =  240 K.

9. E in Potioreksches Stipendium jahrlicher 375 K  bezog: Alois 
Broda (VI.) =  375 K .

10. Aus der H ofrat W altschisko-Stiftung fur Studierende aus Osterr.- 
Schlesien bezogen ein Stipendium jahrlicher 100 K : .Tolinnn Glajcar (II  a.), 
Josef Pawlica (PV.) =  200 K.

11. Aus der Erasm us Schwab-Stiftung bezog 48 K : H ans Peschke 
(V IH .) =  48 K.

12. Ein Handstipendium jahrlicher 300 K  bezog: Egon Brachtel (V.) 
=  300 K.

13. E in  Landesfondsstipendium jah rlicher 100 K  bezog: Robert Czudek 
(V II.) =  100 K.

*) Nr. X I I I—XVI wurden infolge von Rekursen gegen die Verleikung bisher 
nicht fliissig gemacht.



1 -1 . Kin Thaddaus Zursehes Stipendium jahrlicher 1 1 2  K  bezog: 
Hans Feschke (V III.) =  112 K  (Summo =  2132 K).

C. Einmalige Unterstiitzung.

1. Aus der Fraulein Anna von Linksweillerschen Stiftung bezog 
.losef Sniegon (IV .) 8 K  91 h.

2. Von ciner Tiscbgesellschaft der Ostschlesier in W ien bezog Gustav 
Klaus (VI.) 30 K.

3. Durch die Verleihung des wohlloblichen Presbyterium s der evangeli- 
schen Kirchengem einde A. K . zu Tescben bezogen 6 Schiller Unterstiitzungen 
im Gesamtbetrage yon 217 K  =  217 K .

4. Von der N ordm ark-O rtsgruppe erbielten 2 Schiller Unterstiitzungen 
im Gesam tbetrage yon 90 K.

5. Vom schlesischen Landesausschusse erhielten die Schiller Gustav 
Bienert (II. b) und Paul Sztwiertnia (111.) eine Unterstiitzung von j e 8 0 K = 1 6 0 K .

(i. Vom evangelischen Pfarreryerein in W ien erliielt 1 Schiller eine 
Unterstiitzung von 50 K.

7. Von Lehrerhausverein in W ien erhielt Gustav Bienert (II. b) eine 
einmalige Studienuntersttitzung von 200 K . (Summę =  755 K  91 h.)

D. Dr. Philipp Gabrielsche Lehrmittelstiftung.
Vergleiche den Bericht des proyisorischen Verwalters, des k. k. Pro- 

fessors K arl Berger, der ais A nhang Kr. 2 dem Jahresbericht beigeschlossen ist.
Die Direktion fiiblt sich yerpflichtet, an dieser Stelle H errn Professor 

K arl Berger den innigsten Dank fiir die musterhafte Verwaltung der Stiftung 
auszusprecben.

Ubersicht der Unterstiitzungen im Schuljahre 1910/11.
Gesamtzalil der Stipendien . . . . . .  39
Die Summę der Stipendiengelder bctrug 4792 K  —  b 
Die Summę der ausgezablten einmaligen

U nterstiitzungen b e t r u g .........................  755 „ 91 „
Unterstiitz. der Gabrielschen Stiftung vgl. S. 79 1679 „ 02 „

Zusammen 7226 lv 93 h

Die Direktion widmet den hochherzigen Grundern der S ti- 
pendienstiftungen dankbare Erinnerung und druckt zugleicli allen 
Wohltdtern, Freunden und Gónnern der Anstalt im Namen 
dieser den wdrmsten Dank aus und bittet, der armen, fleifiigen 
und wohlgesitteten Gymnasiasten auch fernerhin mit werktatiger 
Liebe zu gedenken.

IV. Korperliche Ausbildung und Gesundheitspflege.
Die Vorkehrungen waren dieselben wie in den frliheren Jahren. 

—  Der Gesundheitszustand der Schiller war im ganzen befriedigend. Beleh- 
rungen iiber die Zahnpflege erhielten die Schiller im naturwissenschaftlichen



Unterrichte. —  In  der V III. Klasse hielt H err k. u. k. Oberstabsarzt D a n n e -  
b e r g  in  Anwesenheit des Direktors und des Professors P i e t s c h  zwei Vor- 
trage tiber F ragen des sexuellen Lebens. llie  Direktion bałt es filr eine 
angenehme Pflicht, dom H erm  Oberstabsarzt ancb an dicser Stelle fur seine 

Uarlegungen den besten Dank auszusprechen.
1. J  u g e n d s  p i e l e ,  l l ie  Leitung der Jugendspiele bat in diesem Jah r 

in Vertretung des bisherigen Leiters Ur. Franz S i g m  u n d  der k. k. Turn- 
lehrer Ferd. O r d e l t  iibernommen. Die Spielc fanden im H erbst und im 
Sommer auf dem yon der Hrzberzog Friedrichschen Kameraldirektion zur 
Verfiigung gestellten P latze statt. Im  Ju n i 1911 gelang es den yereinten 
Bemiihungen der D irektionen der k. k. Staatsrealscbule und des k. k. Albrecht- 
Gymnasiums, von der Stadtgemeinde Teschen den P latz zwiscben der stadtischen 
Scbwimmschule und dem Holzplatze zu pacliten, der wegen seiner staubfreion 
Lagę, seiner scbonen Umgebung und wegen der geringen Entfernung von 
der A nstalt zweifellos die Freude an den Spielen erhobon und die korperliche 
Ausbildung der Schtiler fordem wird. Seit Mitte Jun i 1911 wurden die 
Spiele auf diesem Platze abgebalten. Gespielt wurde jeden Freitag von 
4 — 1 /, 7 Uhr. Die Zahl der Spicltage betrug 15, die Zahl der Teilnehmer 
ist aus folgender Tabelle zu ersehen:

T a g e W I. A 1. B II. A II. B m. IV. V. VI. VII. V III. Sum 
ma

23 ./9 .1910 14 17 13 18 18 17 19 11 14 4 — 148

30./9. „ 16 19 16 19 15 19 16 16 15 3 — 154

7./10. „ 15 13 13 18 17 19 17 16 12 5 — 150
14./10. „ 12 16 15 16 11 24 19 17 12 — — 145

21./10. „ 14 12 16 15 14 20 17 14 7 — — 129
31 ./3 .1911 17 13 17 17 18 21 17 12 7 3 — 142
21./4. „ 15 13 20 IG 16 23 20 12 9 4 — 148

28-/4. „ 14 18 16 20 18 26 18 15 10 2 157
5./5. „ 15 16 17 IG 20 24 18 16 10 — — 152

12./5. „ 13 16 17 17 21 23 17 17 11 — 152
2G./5. „ 12 19 16 17 20 20 19 15 12 3 — 153

2-/6. „ 13 17 18 16 21 25 10 17 7 — — 150
9./0. „ 13 15 14 17 18 18 14 15 9 2 — 135

16./6. „ 12 11 14 16 IG 22 IG 14 7 — — 129

23-/6. „ 10 12 13 16 17 23 15 10 5 — - 121

Summę 205 232 235 254 263 324 258 220 147 20 — 2165

llu rch-
sehnitt 13-6 15'4 15*G 16'9 17’5 21'6 17*2 14-6 9'8 1-7 144-3



2. S c h i i l  e r  a u s f  1 ii g e.

FUr die Ausfliige wurde der 1. Ju n i von der Direktion freigegeben.

Fiihrunir, Klasse, Zahl der Teil- Marschzeit
nehmer Z u r i i c k g e l e g t e r  W  e g (Stunden)

Branny, Vorb.-Kl., 18 Trzytiesch-Jaworowy-Trzynietz. 5
Marschall I. A. 23 Ustron-Czantory-Bistritz. 5
Orszulik, I. B, 19 U stron-Czantory- Biatritz. 5

Bill, II. A, 22 Bielitz-Zigeunerwald-Kamitzer Platte- 
Bielitz. 5

Frań z, II. B, 17 J  ablunkau-Giro wa-Mosty. 5

Schindler, III. 26 Friedland-Ostrawitz-Lyssa-Satina-
Friedland. 6

Linhart, IV., 23 Bistritz-Niedek-Beskidsattel - Czantory- 
Ustron. 5

M attauch, V. 21 Jablunkau-Stousek-Beskidsattel- 
Czantory-Ustroń. 7

Miiller, VI. 19 Lobnitz-Kamitzer ldatte-Zigeanerwald- 
Bielitz. 7

Pietsch, VI. 21 Jablunkau-Giro wa-Mosty. 5
Odstrcil, VII. 16 Nawsi-Kadwanowtal-Jablunkau. 3

3. B a d e n ,  S c h w i m m e n ,  E i s l a u f e n ,  R o d e ł n ,  S k i l a u f e n  und
R  a d f  a li r  u n.

Vrb.-Kl. I. A I.B II. A II. B III. IV. y. VI. 1 VII. | VIII. Sum m ę

Zalil der Schiiler . 21 29 29 24 22 42 32 40 28 36 20 323
I Iievon badeten kalt 14 15 16 24 20 37 26 41 28 35 20 270
Schwimmcr . . . 4 10 4 13 14 25 22 36 26 34 20 t© O GD
Eisliiufer . . . . 18 13 13 10 18 28 23 34 25 29 20 237
R o d l e r .................. 15 15 14 19 16 30 19 23 i i 19 8 189
Skifahrer . . . . _ — - - — 1 3 3 5 _ 9 — 21
R adfahrer . . . . 4 4 3 7 4 21 8 21 15 20 12 119

55 57 50 79 73 144 101 100 105 146 80 —

VI. Kundmachung fiir das Schuljahr 1911/12.
a) Yerzeichnis der fiir  das Schuljahr 1911/12 von den Schiilern 

cmzusch affenden Lehrbiicher.
Im Scliuljabre 1911/12 kommen folgende Lehrbiicher utul Lelirm ittel 7,ur 

Verwemlung, w o b e i b e m e r k t  w i r d ,  d a  15 d e r  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 a g e n  d u r c b a u s  n i c h t  g e s  t a t t e  t  i s t .

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

Religion.
a) K atholisch: I. u. II. K lasse: Fischer, GroBer Katechismus der kathol. 

Religion, W ien, k. k . Schulbiicher-Yerlag 1906. —  III . KI. Dr. Theodor



Deimel, Altes Testament, 3. Aufi. —  Dr. Franz Fischer, Lehrbucli der Liturgik, 
15. Aufi. —  IV . K I.: Zetter, Geschichte der giittl. Offenbarung des
Neuen Buudes, 2. Aufi. —  V. KI. Dr. Adelgott Scliatz, Lehrbucli 
der katli. Keligion fur Obergymn. I. Teil. Graz, Styria 1907. —■ VI. KI. 
Dr. Adelgott Schatz, Lehrbuch der kath. Keligion fur Obergymn. II. Teil, 
Graz, Styria 1907. — V II. KI.: W appler, Lehrbuch der kath. Keligion, 
3. Teil. 7. Auli. — V III. K I . : Engelbert Hora, K irchengeschichte.

b) E vangelisc li: I . u. I I .  K lasse: Biblische Geschichte fiir Schulen und 
Familien, 400— 430. Aufi. —  H I. und IV . K I :  Palm er, D er christliclie 
Glaube und das christliclie Leben, 11. Aufi. — V. KI. Dr. O. Netoliczka, 
Lehrbuch der Kirchengeschichte. 8 . yollig umgearb. Aufi. von Lolunanns. 
Lehrbuch der Kirchengeschichte. Ausgabe B. D er Neubearbeitung. 6 . Auflage. 
Gottingen 1909. Vandenhoeck und Kupreclit. —  V I.— V II. K I.: Hagenbach. 
Leitfaden zum christlichen Kcligionsunterrichte fur die obcren K lassen 
hoherer Lehranstalten, durchgesehen und teilweise um gearbeitet von Dr. S. M. 
Deutsch. 1. und 2. Teil, 9. Aufi. —  V III. K I :  Fronius Kohort. Evange- 
lische Glaubenslehre. —  I .— IV . K I : Buchdrucker Karl, D r. Martin Luthers 
K leiner Katechismus in F ragen  und Aniworten. 116. Auli. — V.— V III. 
K I .: Schulbibel. Die Bibel im Auszug fiir die Jugend. Bremische Bibel- 
gesellschaft. 6 . u. 7. Aufi.

e) Mosaiscli: I . — IV . K lasse: K ayserling, Die flinf Biicher Mosis. 
—  V. u. V II. K I.: Dr. Biach Adolf, Lehrbuch der judischen Geschichte und 
Literatur (Ausgabe fiir Osterreicli.)

Latem.

I .— V III. K lasse: Goldbaeher, Lateinische Grammatik. 8 .— 10. Aufi.,
— I. K I :  Nahrliaft, Lateinisehes Ubungsbuch, 1 . Teil, 7. Aufi. — 
II . K I :  Nahrliaft, Lateinisehes Ubungsbuch, 2. Teil, 5. A ufi — I I I  K I :  
Nahrhaft-Ziwsa, Lateinisehes Ubungsbuch, 3. Teil, 3. Aufi. —  III . u. IV. 
K I :  Golling J .j  Chrostomathie aus Cornelius Ne]ios u. Q, Curtius Kufus. 3. er- 
weiterte Aufi. —  IV . K I : Nahrhaft-Ziwsa, Latein. Ubungsbuch, 4. T eil, 3. Aufi.
—  IV. u. V. K I : Pram m er, C. Ju lii Caesaris commentarii de bello Gallico, 
10. neu bearb. Aufi. —  V .— V III. K I : Sedlmayer-Scheindler, Lateinisehes 
Ubungsbuch fiir die oberen Klassen, 5. umgearb. Aufi. —  V. K I : Sedlmayer, 
Ausgew. Gedichte des P . Ovidius Naso, 7. Aufi. —  V. KI. :  Zingerle- 
Scheindler, T iti Livii ab urbe condita libri I. I I . X X I, X X II, 7. Aufi. — 
VI. K I :  1 . C. Sallustii Crispi helium Jugurthinum . Nach der Ausgabe von 
Linker-K lim scha von F ranz Perschinka. H. Nohl, Ciceros Reden gegen 
L. Catilina und seine Genossen, 3. Auli. —• VI. u. V II. K I  - Josef Golling, 
P. Vergilii Maronis carmina selecta, 3. Aufi. -— V II. K I :  Nohl, Ciceros 
Redo fiir den Oberbefehl des Gn. Pompeius. 3. verb. Aufi. — H. Nohl, 
Cicero, pro A rchia pobta, 3. Aufi. — Nohl, Cicero, Cato maior, 3. Aufi.
— R. Kukula, Briefe des jiingeren Plinius. 2. Aufi. W ien 1909, Graeser.
— V III. K I :  W eidner, T acitus’ liistorische Schriften in Auswahl, 1 . Teil, 
T ex t, 2. Aufi. —  Johann  Huemer, Q. Ilo ra tii Flacci carmina, 6 . u. 7. Aufi.
—  IV .— V III. K I . : Stowasser, Lateinisch-deutsclies Sehulwbrterhuch.*)

*) Die Auschaffung des W orterbuches wird empfohlen.



Griechisch.

I II . — V III. K l.:C artius —  v. H artel, Griech. Schulgrammatik. B earbeitet 
von Weigel, 26. Aufl. — I I I .— V III. KI.: Sclienkl, Grriech. Elem eritarbuch, 
21. Aufl. — V. K I.: Sclienkl, Chrestomathie aus Xenophon, 15. Aufl. —
V. u. VI. K I.: A. T h . Christ, Homers Iiias, 3. Aufl. —  VI. KI. :  August 
Scheindler, Herodot, Auswahl fur den Schulgebrauch, 1 . Teil, Text. 2. Aufl.
—  Scliickinger, Plutarchs Perikles. —  VII. K I .: Ed. Bottek, Ausgewahlte 
Redcn des Demosthenes. — VII. u. V III. KI. :  A. Th. Christ, Ilom ers 
Odyssee, 4. Aufl. — V II. u. V III. KI . : A.  T h . Christ, Platons Apologie des 
Sokrates und Kriton. — V III. K I .1 Schubert-Htiter, Sophokles Elektra, 4. Aufl.
— V.— V III. KI.: Benseler-Kaegi, Griechisch-deutsches Schulworterbuch
oder Gemoll, Griechisch-deutsches Schul- und Handworterbuch. *)

Deutsch.

I.-— IV . K I . : Spengler, Deutsche Schulgram matik fiir Mittelschulen
W ien, Schulbiicherverlag. 2., nach den neuen Lehrplanen durchgesehene Auflage.
— I. K I.: Bauer-Jelinek-Streinz, DeutschesLesebuch, 1 . Teil. ( N u r  2. Auflage.)
—  II . KI.: Bauer-Jelinek-Streinz, Deutsches Lesebuch, 2. Teil. — I I I . KI.:
Bauer-Jelinek-Streinz, Deutsches Lesehuch, 3. Teil. —  IV. K I . : Jelinek- 
Pollak-Streinz, Deutsches Lesebuch, 4. Teil. —  V. K I . : Bauer-Jelinek-
Streinz, Leitfaden der deutschen Literaturgeschichte f. osterr. M. Sch. 1. Teil. 
Wien, Schulbiicher-Verlag. Bauer-Jelinek-Pollak-Streińz, Deutsches Lesebuch
5. Band m. mhd. T ., 3. Aufl. —• VI. K I . : Jelinek-Pollak-Streinz, Deutsches 
Lesebuch. VI. Band. 2., umgearb. Aufl. Bauer-Jelinek-Streinz, Leitfaden der 
deutschen Literaturgeschichte. Ausg. f. Gymn. 2. Teil. — V II. KI. Jelinek- 
Pollak-Streinz, Deutsches Lesebuch f. iisterr. Gymn. 7. Band. —  V III. KI . : 
Kummer und Stejskal, Deutsches Lesebuch, V III. Teil, 6 . Aufl.

Geographie und Geschichte.

I  K lasse : Heiderich, Osterreichische Schulgeographie, 1 . Teil 4. Aufl.
—  II. u. III. KI . :  Dasselbe, 3. Teil., 3. Aufl. —  II. KI. :  Czerwenka- 
Landwehr-Pollak, Lehrbuch der Geschichte fiir die Ilnterklassen der Gymn.
u. Realgymn. I. Teil. Altertum. W ien 1910, Schulbticherver]ag. —  III. KI.: 
W eiugartner, Lehrbuch der Geschichte, 2. T e il: Das M ittelalter, nur die 
3. Aufl. — IV. K I.: W eingartner, Lehrbuch der Geschichte, 3. T e il: Die 
Neuzeit. 3. Aufl. — IV . K I: Heiderich, Vaterlandskuude, III . Teil fiir die
IV. KI. der Mittelsch. 2. Auflage. W ien 1910. Hijlzel. — V. KI. : Hannak, 
Lehrbuch der Geschichte des Altertums fiir Oberklassen der Mittelsch. Neu 
bearbeitet von Dr. II. Raschke. 7. verb. Auflage. —• V. K I . : Heiderich, 
Osterreichische Schulgeographie. 4. Teil. F iir d. V. u. V I KI. d. Mittelsch. 
W ien 1911. Holzel. —  VI. K I.: H annak, Geschichte des M ittelalters fiir 
Obergymnasien, 7. Aufl. —  V II. K I.; Hannak, Geschichte der Neuzeit fiir 
Obergymnasien. 8 . Aufl. —  V III. K I . : Hannak-Machatschek, Osterr. Yater- 
landskunde fiir die oberen Klassen. 16. umgearb. Auflage. —  H annak, Ge
schichte des Altertums fiir Obergymnasien. 7. Aufl. —  I .— V III. K I.: Kozenn, 
Heidrich-Schmidt, Geogr. A tlas f. M. 43. Aufl. — I I .— V III. K I.: Putzger, 
Historisclier Schulatlas. 29. Aufl.

*) Die Anschaffung eines dieser W orterbucher wird em pfohlen.



Mathematik.
I. — I II .  K I.: Jacob-Schiffner-Travni£ek, Arithmetik, 1 . Teil. Unterstufe. 

2. Auflage. — I. K I . : Jacob-Schiffner-Travni£ek, Kaumlehre, 1 . Teil. U nter
stufe. —  I I .  K I .: Jacob-Schiffner-Travnićek, Kaumlehre, 2. Teil, Unterstufe.
— III . K I . : Jacob-Schiffner-Travnićek, Kaumlehre, 3. Teil, Unterstufe. -
IV . u. V. K I . : Jakob-Schiffner-Travnićek, Arithmetik, Mittelstufe. —  IV. KI. : 
Jacob-Schiffner-Travnicek, Geometrie der Ebene. D er Mittelstufe 1. Teil.
—  V. K I . : Jakob Schiffner Travnicek, Geometrie des Kaumes. D er Mittel
stufe 2 . Teil. V I. KI. Jacob-Schiifner-Travnicek, Arithmetik, Lehrstoff der
VI. Klasse. V II.— V III. K I . : MoSnik-Neumann, Lehrbuch der Arithmetik 
uud Algebra fur Obergymnasien. 30. Auflage. —  V I.— V III. K I . : H o6evar, 
Lehrbuch der Geometrie fur Obergymnasien, 3 .— 6 . Aufl., in VI. und V II. KI. 
nur 5. u. 6 . Aufl. —  VI. K I . : Mocnik-Reidinger, Logarithmen-Tafeln zum 
Schulgebraucb, 2. Auflage. —  V II. und V III. KI. Adam, Taschenbuch der 
Logarithmen.

Naturwissenschaften.
I. u. II . K I.: Schmeil-Scholz, Naturgeschichte des Tierreicbes. 3 Aufl.

—  Pokom y-Fritsch, Naturgeschichte des Pflanzenreiches. nur 25. Aufl. Ausg. B.
—  III . K I.: W allentin, Grundziige der Naturlehre f. d. unteren Klassen d. 
Mittelsch. Ausg. A. f. Gymn. 7. Auflage. —  IV. K I.: Wolf, Grundrifi der 
Chemie und Mineralogie f. d. IV . KI. d. Gymn. und Realg. Triest 1910. 
Schimpff. —  V. K I .: 1 . Scharitzer, Lehrb. der Mineralogie und Geologie 
fur die oberen K lassen. 5. u. 6 . Aufl. —  W ettstein, Leitfaden der Botanik 
fur die oberen K lassen der M ittelschulen. 4. Aufl. —- VI. K I .: Schmeil- 
Scholz, Leitfaden der Zoologie fur Obergymnasien, 1 . Aufl. —  V II. u. V III. K I . : 
Rosenberg, Lehrbuch der Physik fiir die oberen Klassen der Mittelschulen, 
Ausg. fiir Gymnasien, 3. u. 4. Aufl.

Philosophisclie Propadeutik.
V II. K lasse: Lindner-Leclair, Lehrbuch der allgemeinen Logik, 4. 

Aufl. -— V III. K I.: Lindner-Lukas, Lehrbuch der Psychologie. 3. Aufl.

B. L e k r b i i c h e r  f i i r  d i e  w a h l f r e i e n  L e l i  r f a c h  er .  

Polnische Spraehe.
I. Abteilung (fiir D eutsche); A. Popliński, E lem entarbuch der pol- 

nischen Spraehe fiir den Schulgebrauch und zum Selbstunterricht. 20. Aufl.
— II. A b t.: F r. Próchnicki i Józ. W ójcik, W ypisy polskie dla k lasy I. szkół 
gimn. i realn. 4. Aufl. — III . A b t.: Próchnicki i Józ . W ójcik, W ypisy 
polskie dla klasy U . szkół gimn. i realn. —  K onarski, Zwięzła Gram atyka 
języka polskiego. —  IV. A b t . : Tarnowski i Próchnicki, W ypisy polskie dla 
klas wyższych szkół gimn. i realn. Część druga. 3. Aufl.

Bohmisch.

I. A bteilung: Charvat, Lebrgang der bohm. Spraehe fiir deutsehe 
M ittelschulen. I. Teil, 5. Aufl. — II. A bt.: Charvat, Lebrgang der bolimi- 
schen Spraehe fiir deutsehe Mittelschulen. II . Teil, 3. Aufl. — I II .  A b t.: 
Schober, Bohm. Lesebuch fiirdie Oberklassen deutscher Mittelschulen. 2 Aufl.



Franzosiseli.
I. K u rs : F ette r und Alscher, Lelirgang der franz. Sprache fur Real- 

sehulen und Gymnasien. I. u. II. T eil. Ausg. B. 12. Auflage.

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

I. und II. Teil. 2. umgearb. Auflage.

b) Die Aufnahme der Schiller betreffend.

I. F u r  die Aufnahmspriifungen zum E in tritte  in die I. Klasse sind 
zwei T erm ine bestim m t:

D er e r s t e  fiillt auf den 7. Ju li  1. J .  Die E i n s c b r e i b u n g  der 
sieli zu diesem Term ine meldenden Scliiiler findet ain 6 . Ju li (Donnerstag) 
von 2 bis 4 Uhr nachmittags und am 7. Ju li (Freitag) von 8 bis 10 Uhr 
vormittags in der Direktionskanzlei statt. D er z w e i  t e  fiillt auf den
16. September 1. J .  (Samstag). Die E i n s c b r e i b u n g  der Scliiiler, die 
sieli zu diesem Term ine melden, findet am 16. September von 8 bis 10 
Uhr vormittags in der Direktionskanzlei statt.

In  j e  d e m  dieser Term ine wird iiber die Aufnabme d e f i n i t i v  ent- 
scliieden. L a u t  E r l a s s e s  d e s  h o li e n k.  k. M i n i s t e r i u m s  f t 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 a n n e r  1886, Z. 85, i s t  e i n e  
W i e d e r h o l u n g  d e r  A u  fn al i  m s p r  u f u n g  i n  d e m s e l b e n  J a l i r e ,  
s e i  e s  a n  d e r s e l b e n  o d e r  a n  e i n e r  a n d e r e n  M i 11  e 1 s c h  u 1 e, un- 
zulassig.

Demnaeli diirfen sieli Schiller, denen infolge des ungiinstigen Ergeb- 
nisses der Priifung die Aufnahme in die I. Klasse versagt worden ist, ftir 
dassclbe Scbuljahr nicht inehr an einer anderen M i t t e l s c h u l e  zur Anf- 
nahmspriifung ftir die I. Klasse melden. Im Falle der Erschleicliung der 
Aufnahme werden sie naclitritglich ausgewiesen.

Alle Schiller, welche in die I. Klasse eintreten wollen, liaben an den 
oben festgesetzten Tagen (6 ., 7. Ju li, 16. September), von ihren E ltern  oder 
dereń Stellvertretern begleitet, zur Einschreibung zu erscheinen und dem 
D irektor vorzulegen :

1. Zwei vollstandig ausgefiillte und von ihren E lte rn  oder Vormtindern 
unterzeichneto Nationale (Standeslisten), dereń V ordruckblatter beim 
Schuldiener (a 4 h) kauflicli sind;  —  2 . den Tauf- oder Geburtsschein 
ais Beleg, dafi sie das 10. Lebensjahr vor Beginn des Schuljahres schon 
vollendet liaben oder nocli in dem K alenderjahre, in das der Beginn des 
Schuljahres fiillt, vollenden; A l t e r s d i s p e n s  i s t  vo  11i g  a u s g e s c h l o s s e n ;  
—  3. die Schulnachrichten, beziehungsweise das Frequentations- oder Ent- 
lassungszeugnis aus der Volksschule, welches die Noten aus der Religions- 
lehre, der U nterrichtssprache und dem Rechnen enthalten muB. D ie aus 
der Biirgerschule kommenden Schiller haben das letzte Semestralzeugnis 
beizubringen,

Je d e r neueintretende Scliiiler hat eine Aufnahmstaxe von 4  K 2 0  h 
zu entrichten; ferner ist sowohl von den neueintretenden ais auch von den 
dem Gymnasiurn bereits angehorenden Schiilern ein Lehrm ittelbeitrag von



3 K und der Betrag von l K zur Deckung der mit dem Betriebe der 
Jugendspiele yerbundenen Auslagen zu erlegen.

D ie so eingeschriebenen Schiiler versammeln sieli Freitag, den 7. Ju li, 
bezielmngsweise Samstag, don 16. September, mit Schreibrerjuisiten ycrsehen 
—  das linierte P apier ist beim Schuldiener erhaltlicli — um 10 U hr vor- 
mittags im Lehrzimmer der I II . Klasse, wo sodann die scliriftliche Priifuug 
aus der deutsclien Spracbe und dem Eechnen stattfindet. Yon 2 —■ !  U hr 
nachmittags wird die miiudliche Priifung yorgenommen. Das Ergebnis der 
Prilfung wird sofort nach yollendetem Prtifungsakte bekanutgegeben.

Bei der Aufnahmspriifung fiir die I. K lasse werden folgende For- 
derungen g es te llt: a) F ertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschen 
Spracbe und eventuoll der lateinisclien Schrift, Kenntnis der Elemente der 
Form enlehre der deutschen Spracbe, Fertigkeit im Analysieren einfach be- 
kleideter Satze, Bekanntschaft mit den Eegeln der Orthographie und richtige 
Anwendung derselben beim D iktandoschreiben; b) Ubung in den vier 
G rundrechnungsarten in ganzen Zahlen; c) auBerdem haben diejenigen 
Schiller, welche nieht in der Volksschule unterrichtet worden sind oder in 
einer solclien aus der Eeligionslebre niclit die Notę „gu t“ oder „selir gu t“ 
erhalten haben, in diesem Lehrgegenstande jenes MaC von W issen nachzu- 
weisen, welches in den ersten vier Jahrgiingen der Volksscliule erworben 
werden kann;  d) die miindliche Priifung aus der Unterriclitssprache und 
dom Eechnen wird jedern Schiller erlassen, welcher seine Eeife in dieseti 
Gegenstanden bei der schriftlichen Priifung durch mindestens g u t e  
Leistungen und im Yolksschulzeugnisse mindestens durch die Notę „gu t“ 
dargetan bat; e) sind in einem Priifungsgegenstande die Zeugnisnoten und 
die Zensur aus der schriftlichen Priifung eutschiedeu ungilnstig, so wird 
der Schiller zur rniindlichen Priifung uicht zugelassen, sondern ais unreif 
zurtickgewiesen.

II . Diejenigen Scbtiler, welche sieli, o l n i e  e i n  s t a a t s g t i l t i g e s  
Z e u g n i s  l i b e r  d a s  II.  S e m e s t e r  d e s  S c h u l j a h r e s  1910/11 zu 
besitzen, um die Aufnahme in eine bohere ( I I .— V III.)  Klasse bewerben, 
haben sich ebenfalls einer Aufnahmspriifung aus samtlichen obligaten 
Lehrgegenstiiuden zu unterziehen. Sie ersclieinen, begleitet von ihren Eltern 
oder dereń S tellvertretern, verselien mit zwei vollstandig ausgefiillten Natio- 
nalen, dem Tauf- oder Geburtsscheine, a l l e n  etwa friiher erworbenen 
Studienzeugnissen, dereń letztes die Abgangsklausel aufweisen muli, am 
16. September, vormittags zwischen 10 und 1 1  Uhr, in der D irektionskanzlei. 
D ie Priifung fiir ilire Aufnahme —  schriftlich und mtindlich —  findet am 
16. September statt. D ie gesetzliche Priifungstaxe betriigt 24 K und ist vor 
der Priifung zu erlegen.

H I. Die E inschreibung derjenigen Schiiler, die mit einem staats- 
giiltigen Zeugnis eines a n  d e r e ń  Gymtiasiums iiber das II. Semester des 
Schuljahres 1910/11 yersehen sind und sich liier fiir die I . — V III. Klasse 
melden, erfolgt am 16. Septem ber zwischen 10 und 1 1  U hr. Dieselben 
haben in der D irektionskanzlei zwei vollstandig ausgefiillte Nationale, die Be- 
stiitigung der vorschriftsma!3igen Abmeldung, den Tauf- oder Geburtsscliein 
und samtlichc bislier erworbenen Gymnasialzeugnisse vorzulegon, ferner den 
Nachweis der ihnen etwa yerliehenen Schulgeldbefreiung oder Stipendien- 
stiftung beizubringen. Auch haben die E ltern oder dereń Stellvertreter



personlich oder schriftlich den W unscli auszusprechen, ihren Solm in dieses 
Gymnasium aufgenommen zu seh en ; ausnahmsweise konnen solclie Schiiier 
auch zu einer Anfnahmspriifung verhalten werden, fur welche jedocli keine 
Prtifungstaxe zu entrichten ist.

IV . Die Aufualime der bis zum Scldusse des Scbuljalires 1910/11 
der A nstalt angeliiirenden Schiller, mijgeii sie aufsteigen oder die K lasse 
wiederliolen, findet Sonntag, den 17. September, um 10 U br in den fur 
ihre Klasse bestimmten Lehrzimmern statt. Die Repetenten der I. Klasse 
werden im Lebrzimmer der I. A-Klasse aufgenommen. Dazu baben alle 
aufzunelimenden Scliiiler das letzte Semestralzeugnis und zwei vollstandig aus- 
gefiillte Nationale, dereń B lankette beim Scbuldiener zu bekommen siud, 
beizubringen und den Lehrmittel- und Jugendspielbeitrag zu erlegen. Spater 
ais an den oben angesetzten Tagen werden keine Anmeldungcn an- 
genonunen, es soi donn, dali die Unnidglichkeit der rechtzeitigen An- 
meldung nachgewiesen werden kann.

V. D ie  W i e d e r l i o l u n g s -  u n d  N a  c li t r a g  s p rfi f uu  g e  n finden 
Samstag, den 16. September, von 8 U br friih an in den Lebrzimmern 
jeuer K lassen statt, in welche die betreffenden Scliiiler nacli gut bestandener 
Prilfung aufsteigen wtirden. Je n e  Scliiiler, welclie ein Interim szeugnis er- 
balten liaben, sind verhalten, dieses bei der Anmeldung zur Priifung dem 
priifenden Professor zu tibergeben.

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  uuterliegt denselben Bedin- 
guugen wie die der Sffentlichen Scliiiler. D er Lehrm ittelbeitrag und die 
Aufnabinstaxe sind gleich bei der E inschreibung zu erlegen, der Schulgeld- 
erlagschein ist jedesm al erst bei der Semestralpriifung vorzuweisen.

V II. Eroffnung des Scbuljalires. Das Scliuljahr 1911/12 begiuut am 
18. September 1911 mit dem Heiligengeist-Anitę, welclies um 8 U lir friih 
abgelialten wird. D ie katliolischen Schiller finden sieli um 7 3/4 U hr im Gym- 
nasium in ihren Lehrzimmern ein und werden von da in die Kirche gefiihrt. 
Die evangelischen Scliiiler versammeln sieli vor 8 U hr am Kirchplatz zum 
Gottesdienst in  der Jesuskirche. Nacli dem Gottesdienst kohren die Schiller 
in das Gymnasium zurttek, wo sich inzwischen — gegen 9 U hr —  ihre Mit- 
scliiiler israelitischer Konfession versammelt hab en ; sodann werden ihnen in 
ihren Lehrzimmern die K lassenvorstande die Disziplinarvorschriften verlesen, 
erlautern und den Stundcnplan diktieren.

D er regelmaCige U nterricht heginnt Dienstag, den 19. September, 
um 8 Uhr.

Den E ltern auswartiger Schiller wird der wohlgemeinte Rat erteilt, 
i h r e  K i n d e r  n u r  s o l c h e n  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  
e s  m i 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 n g  u n d  
U b e r w a c h u n g  i l i r e r  P f l e g l i n g e  g e w i s s e n l i a f t  n e h m e n .  Die 
Schnie kann den zahlreichen nacliteiligen Einfliissen, denen gegenwartig 
die studierende Jugend  ausgesetzt ist, nur d a r n i  mit Erfolg begegnen, 
w e n n  s i e  i n  i h r e n  B e s t  r  e h  u n g e n  v o m  H a u s e  k r i i f t i g  u n t e r -  
s t  ii t z t w i r d .

Nacli den neuen Bestimmungen iiber den Perienurlaub fur Mittelschul- 
direktoren bleibt die Direktionskanzlei vom 16. Ju li bis 11. September ge- 
schlossen. Anfragen in dringenden Pallen  sind in der Zeit roni 18. bis



31. Ju li unter der Adresse „Iglau, Frauengasse 15, M ahren“ und vom 
1. August bis 9. September unter der Adresse „Bergersdorf, Post Schlappenz, 
Bohmen“ an den Unterzeichneten zu richten.

T e s c l i e n ,  am 6 . Ju li 1911.

Dr. Franz Streinz.
k. k. Direktor.

Anhang 1.
Die Vorbereitungsklasse.

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

I. Lehrplan.
Nachdem Se. Exzellenz der H err L eiter des Ministeriums fUr K ultus 

und U nterricht mit dem hoh. Erlasse vom 11. August 1895, Z. 11793, prin- 
zipiell genehmigt hatte, dali mit Beginn des Schuljahres 1895/96 eine Yor- 
bereitungsklasse fur die hiesigen deutsclien Mittelsclinlen errichtet werde, bat 
Se. Exzellenz der H err Minister fur K ultus und U nterricht mit dem bob. Erlasse 
vom 14. November 1895, Z. 25422, die riicksicbtlich der Yorbereitungs- 
klasse geRoffenen Verftigungen sowie den nachgewiesenen Aufwand und den 
Lehrplan fiir diese K lasse genehmigt.

Die Vorbereitucgsklasse bat die Aufgabe, K naben yornehmlich pol- 
nischer M uttersprache die zum E in tritte  in die erste K lasse der hiesigen 
M ittelschulen erforderliche Vorbildung zu geben und so den M ittelschulen die 
ungehem m te Durchfiihrung ihrer Lelirplane zu ermdglicben. Von diesem Stand- 
punkte ans ist der nun folgende Lehrplan zu beu rte ilen :

1 . L e h r z i e l :  E rlangung derjenigen K enntnisse, welche nach dem 
M inisterialerlasse vom 27. Mai 1884, Z. 8019, durch die Aufnabmspriifung 
in die e r s t e  K lasse einer Mittelschulo konstatiert werden sollen, also An- 
eignung einer solchen Fertigkeit im Spreclien, Lesen und Schreiben der 
deutschen Sprache ais Unterrichtsspraebe der Mittelschulen in Tesclien, dali 
der Schiller dem U nterrichte der ersten K lasse des Gymnasiums oder der 
Realschule mit Verstandnis folgen kann.

2. L e h r g e g e n s t a n d e :  I . O b liga te : a ) R e l i g i o n s l e h r e ,  wo-  
c h e n t l i c h  z w e i  S t u n d e n :  et) katholische: Glaubens- und Sittenlehre nach 
dem grofieren Katechism us. Biblische G eschichte; (3) evangelische: Biblische 
Geschichte 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, W iedergabe des G elesenen, M emorieren von lledensarten  und 
A bschnitten des Gelesenen (6 S tunden); (3) S p r a c h l e h r e :  der reine 
und der erw eiterte Satz, E lem ente des zusammengesetzten Satzes. lin  An- 
schlusse an die Satzlehre die regelmiiCige Form enlehre, Ubungen in 
der Satz- und W ortanalyse (4 • Stunden). W ochentlich 6 hausliche 
Ubungen, alle 14 T age eine Schularbeit; y) O rthographie (2 Stunden): 
Laut- und Silbenlehre, D ehnung und Scharfung, grofie und kleine Ąnfangs- 
buchstaben. Im I. Semester wochentlich eine orthographische. Ubung ais



Schularbeit; im II . Semester weehseln orthographische mit stilistischen, aufd ie 
Reproduktion von einfachen Erzahlungen beschrhnkten Ubungen.

c) I I e c h n e n ,  w o c b e n t l i c h  4 S t u n d e n :  Ansclireiben und Lesen 
mebrziffriger Żabien; die vier Ilecbnungsarten m it unbenannten und ein- 
nam igen ganzen und Dezimalzahlen unter besonderer Riicksicbtnabme auf 
das Kopfrechnen. —  Das W icbtigste iiber Mafie und Gewichte. — F ur 
je d e  L ehrstunde liauslicbe Ubungen, alle 14 Tage eine Schularbeit.

d) S c h o n s c h r e i b e n ,  w O c b e n t l i c b  2 S t u n d e n :  deutscbe K urrent-, 
lateinische Kursivscbrift. Von S tunde zu Stunde hkusliche Ubungen.

e) T u r n e n ,  w b c h e n t l i c h  2 S t u n d e n :  O rdnungs-und  Freiiibungen 
mit H andgerat; Freispringen, leichte Stiitz- und llangubungen am Barren 
und am R eck ; Turnspiele.

/ )  G e s a n g ,  w b 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 Unterricbt vom 15. Ju n i 1907, Z. 20123 
(Landesscbulrats-Erlafi vom 2. Ju li 1907, Z. 4888) vom Scbuljahre 1907/8 
angefangen unter die obligaten Lehrgegenstande eingereilit.]

A nm erkung: Uie Unterrichtssprache ist in allen Fachem  die deutscbe, 
Verm ittlungssprache die polnische.

A u f n a h i n e :  In  die Vorbereitungsklasse werden vorerst die bei der 
Aufnahmspriifung in die I. K lasse des Gymnasiums oder der llealscbule 
zuriickgewiesenen K naben aufgenommen, sodann Schiller, die sicb aus 
den Volkssclmlen fiir die Aufnahme in die Yorbereitungsklasse melden, 
das n e u n t e  Lebensjabr zuriickgelegt haben oder im laufenden Solarjabre 
zuriicklegen und eine K enntnis der deutschen Spracbe bcsitzen, die bolfen 
lafit, dafi sie dem U nterricbte in der Yorbereitungsklasse folgen konnen. Die 
Entscheidung iiber letzteres wird dem aufnehmenden D irektor iiberlassen.

Die Schiller der Yorbereitungsklasse zableu weder eine Aufnahmstaxe 
nocb einen Lehrm ittelbeitrag.

Das lialbjahrige Schulgeld betragt 10 Kronen.
Die Scbulgeldzablung kann unter den fiir die Mittelschulen geltenden 

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

Scbuler, welcbe die Yorbereitungsklasse mit gutem Erfolge zuriick- 
gelegt haben, werden o b n e  A u f n a h m s p r i i f u n g  in eine Tescbner Mittel- 
schule aufgenommen. F iir die Aufnahme in die Mittelscliule einer anderen 
Sladt gilt der beziiglicli der Gymnasien in dem M inist.-Erl. vom 10. No- 
vember 1857, Z. 18937 (Org.-Entw. § 61, 2), ausgesprocbene Grundsatz.

II. Statistik der Schtiler der Yorbereitungsklasse.
Zu Beginn des Schuljalires 
Am Schlusse des Schuljabres . 
Religion der Schiller .

. 18 offentliche Schiller 
21

. 14 romisch-katliolisch
7 evangelisch 

— israelitisch
Zusammen 21



V a t e r l a u d  d e r  S c h u l e r :
S tad t T e s e h e n ........................................................................................................................................ 5
S c h le s ie n .................................................................................  . . . .  . . .  13
M a h r e n ...........................    —
G a l i z i e n ..................................................................................................................................................... 1
Bohmeu . . .  ...........................  . . . .
A u s l a n d .........................................  2

Zusammen 21

M uttersprache: d e u t s c h .................................................................................................................. 9
„ p o ln is c h ..........................................  ...........................  . . .  9
„ t s c h e c h o s la w is c h ...........................................................................  . . 1
„ s lo w a k is c h ............................................................................................................ 2
,  u n g a r i s e h ..................................................................................................... . —

Zusammen 21

Alter der Schuler: 10 Jabre  alt 
11 , „
12 „ „
13 ,

15  ........................................................................................................—
16 „ „ .............................................................................................. —

Zusammen 21
N a e h  d e m W o h n o r t e  d e r E l t e r n :

Aus T eseh en ............................................... fi
Aus dem iibrigen Schlesien . . . 1 1
Aus den anderen Provinzen . . 4
Aus dem A u s la n d e ..................................

Zusammen 21

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

I. Sem ester.................................................................................................... 10
Das Sehulgeld (10 K fur ein Semester) zu zahlen waren yerpflichtet im

II. S e m e s t e r ..............................................................................................12
Ganz befreit waren im I. S e m e s t e r ......................................................................8

„ „ » » I I . » .............................................................9
Das Sehulgeld betrng im ganzen im I. S e m e s t e r ......................................................100 K

Zusammen 220 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

Vorzuglich geeignet . . . . 2 Vorzi\glich geeignet . . . . 3
Geeignet................................................ 13 G e e i g n e t ......................................... 15
N icht geeignet . . . . .
Ausgetreten ..................................
E in g e tre te n .........................................

3 1
-  I 

3 1
Nicht g e e ig n e t .................................. 3

Zusammen 21 | Zusammen 21

^
 t

« 
*-3
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Anhang 2.

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

Bei der am Schlusse des Schuljalires 1909/10 stattgefundenen Abrechnung 
betrug die Barschaft 992 K  84 h und das Kapitał 13.938 K  15 h.

Im  Schnij abre 1910/11 kam en auGer den Interessen des Stammkapitals 
ais Einnahmen, die besonders hervorzuheben sind, h in zu :
Spende der Sparkasse in Teschen fiir d. J .  1910 . . 30 K  —  li

„ ., .. zn S k o t s c h a u .............................................. 20 K  - li
Unterstiitzung vom L a n d t a g e .............................................................60 K  —  li
(leschenk des H erru Professor L inhart zum Andenken an

j- Professor B ab n sch ek .................................................................... 20 K  —  h
Sammlungen zu Beginn des Schuljalires 1910/11 . . .  36 K  80 li
Geschenk der Erau Gryfin T h u n ..................................................... 20 K  —■ h
Spende des Ilorrn Gutsbesitzers Grohmann ..............................  10 K  —  b
Weihnachtssammlung im Jah re  1910   869 K  60 h

Bei der am 18. Ju n i 1911 vorgenommenen Abrechnung betrug die Summę 
der W ertpapiere 13.938 K  15 h. Die Summę der Einnahmen 2706 K  34 h,
die Summo der Ausgaben 1679 K  02 h.

GroGere Ausgaben w aren :
Fiir Einbinden der B i i c h c r ............................................................156 K  65 h
Fiir Bticher vom BuchhHndler Ed. Feitzinger . . . . 37 K  80 h

, .. ,  , Meyer und Kasehka . . . 99 K  89 h
„ ,, Hofbuchhiindler Sigm. Stuks . . . 379 K  20 h

Fiir 23 Paar S c liu h e ..........................................................................211 K  —  li
Unterstiitzungen fiir die Schiller: Bienert, Matuschek, Gore-

woda, F irla, Z usam m en...........................................................  242 K  —  h
Fiir 15 Anziige, 7 W interrocke und 9 Hosen . . 397 K  —  h

W ird von der Summę der Einnahmen 2706 K  34 h die Summę der 
Ausgaben 1679 K  02 h abgezogen, so yerfttgt die Dr. Philipp GabrieFsche 
Lehrmittelstiftung am Schlusse des Schuljahres 1911 laut Abrechnung vom 
18. Jun i 1911, welche durch H erm  Direktor Dr. Streinz, H errn  Schulrat 
K. Orszulik und H errn Dr. Th. Odstrćil yorgenommen wurde, iiber ein Yermogen
iu W ertpapieren v o n ................................................................... 13.938 K  15 h
und in  barem Gelde v o n ....................................................  1027 K  32 h

Von diesem Barbetrage wurden 908 K  in die Teschner Sparkasse ein- 
gelegt, so daG zur weiteren Verreehnung ein Betrag von 119 K  32 h yerbleibt. 

Im Schuljahre 1909/10 wurden von 306 Schulern 221 mit Biichern beteilt. 
Im  Schuljahre 1910/11 wurden von 302 Schulern 207 mitBiichern yersehen. 

Und zw. erhielten : I. A-Kl. von 29 Schulern : 19 IV . KI. von 32 Schulern: 26
I. B-Kl. 29 21 V. KI. 40 „ 30

II. A-KI. „ 24 11 VI. KI. .. 28 21
II.B-K1, , 22 9 V II. KI. „ 36 , .26

I II . KI. , 42 30 V III. KI. „ 20
302 207



Ergebnis der Sammlung zu Weiknachten 1910:
V o r b e r e i t u n g e t l a s s e :  L e o p o l d  C h a r  u s a 4 K (die Herren August 

Charusa 1 K, H. S. 20 h, G. Sch. 40 h, Wandrey Gustav 2(J h, Karl Ostruszka 40 h,
A. Filipek 20 h, J. Pesch 60 h, F. G. 20 h, Sarder 40 h, A. Kautek 40 li), Pi o t  i g e 1
408 K (die Herren Heinrich Piotigel 2 K, Josef Olszak 1 K, Johann Chrobok 10 h, 
Sniegon Joh. 15 h, Sniegou Josef 10 h, Rotigel 20 h, Szyrotzki Silvester 20 h, Wampert 
Karl 13 h, Dostał 20 h, Pittel & Brausewetter 10 h), R u d o l f  G r y c z  15 K (die 
Herren Grycz Marzell 1 K, Leo Janisch 2 K, F. Karwański 1 K, Joh. Szubra 1 K, 
Dr. Rud. Kielkowski 1 K, Kutscha 2 K, Miczek 1 K, Hans Thomann 2 K, Zdzieblo 
Theophil 1 K, Grycz 2 K), J o h a n n  Y a l a ś e k  10 K (die Herren Joh. Yalaśek 2 K, 
Samuel Yalasek 1 K, Michael Valasek 1 K, Karl Ziwotsky 2 K, die Frauen Ilenriette 
Swoboda 40 h, Anna Va lasek 2 K, Emilie Sefćak 60 h, Lida Ziwotsky 50 h, Anda 
Ziwotsky 50 h), O r e l  6 K (die Herren Stark 1 K, Wojnar 1 K, die Frauen Emilie 
Friedrich 2 K, Karolinę Orel 2 K), H o ł u b  1 K 50 h (die Herren Fr. Russek 1 K,
M. L. Mai 50 h,) G o s z y k  16 K 60 h (die Herren A. Mamica 60 h, Niemietz 1 K,
Mamica 60 h, Kobiela 50 h, Joh. Burek 2 K, G. Brewiński 50 h, Joh. Cichy 40 h, 
Gaumann 1 K, Rutzki 60 h, II. 60 h, Jos. 40 h, Franz Waschek 1 K, A. K. 40 h, 
G. K. 40 h, Kallina 1 K, Amler 40 h, Fr. Wagner 1 K, N. N. 40 li, Dr. Mattassek 
50 h, Kowalla Paul 50 h, Fr. Camilla Brewiński 1 K, Heczko 40 h, Mamica 40 h, 
Goszyk 1 K). Zusammen 57 K 28 h.

I. A - K l a s s e .  R u s s e k  O t t o  4 K (die Herren Fr. Russek 2 K, Karl Pfeifer 
1 K, Grunfeld 1 K), H e r b e r t  M i s c h i t z  4 K ( die Herren Mischitz 2 K, Hubert 
Kutzer 1 K, Frau Luise Mischitz 1 K), M a t u s c h e k  R i c h a r d  8 K (die Frauen 
Babette Fridetzki 2 K, N. N. 2 K, Mauschek Hermine 2 K, Fanni Glaser 1 K, Danel 
1 K), E r w i n  C h r o b o k  31 K 10 h (Die Herren Korzinek 1 K, Janik 1 K, J. 
Mamica 1 K, Art. Kroczek 2 K, Mahlenbrei 1 K, Fichtner 1 K, Babuschek 50 h, Kraus 
50 h, Matzner 1 K, Rotter 1 K, Claus 2 K, Świetlik 1 K, Jos. Kokotek 1 K, B.orger
1 K, Steffek 1 K, Blachetta 1 K, Guschan 1 K, Śliwa 1 K, Schiller 1 K, Firla 1 K,
Paraygol 1 K, Romer 1 K, Dymnik 1 K, Cebecauer 50 h, Ilinczyca 1 K, Biedrawa 1 K.
Stetz 30 h, Waschek 30 h, Mamica 1 K, Chrobok 1 K, Fr. Hermine Chrobok 1 K,
Fr. Łuszczek Anna 1 K), S c h i l h a b e l  O t t o  10 K (Frau Sohilhabel 2 K, 11. Schil- 
babel 6 K, H. Otto Schilhabel 2 K) S z c z e p  a n i t z  J o h a n n  16 K (die Herren 
Zatzek Arthur 2 K, F. Turek 1 K, Alois Gamroth 2 K, Fulda 2 K, N. N. 2 K, Eugen 
Fulda 2 K, Gabrisch 2 K, W. Zemann 2 K, Fr. Marie Gabrisch 1 K). Zusammen 73 K 10 h.

I. B - K 1 a s s e. S a m e k  K a r l  5 K (die Herren Fr. Guli 1 K, Jos. Frank 1 K,
Samuel Bachner 1 K, W. Wiener 1 K, Jos. Langer 1 K), B o r u t a  R u d o l f  10 K40 1i 
(N. N. 2 K 30 h, R. K. 40 li, K. L. 40 h, Ef. 1 K, R. L. 1 K, Ma. 40 h, K. M. 40 h,
Z. G. 20 h, I. S. 30 h, G. Sp. 20 h, E. S. 20 h, Singer Co. 40 h, Treutler 1 K,
Scheliger 60 li, A. S. 60 h, Ld. Raschka 1 K), Z a w i ł a  R i c h a r d  5 K (II. Ladi- 
slaus Zawiła 5 K), B l a s c h  K u r t  3 K  (II. Ed. Blasch 3 K), G i n c e l  B o l e s l a u s  
5 K 70 h (die Herren Otto Dembon 1 K, Edgar Pfankuch 1 K, Roman Grylewicz 1 K. 
die Frauen Antonio Fasan 1 K, Helene Buzek 1 K, llelene Grylewicz 30 h, Sofie 
Gincel 40 li), J e l i n e k  F e 1 i x 5 K (die Herren F. Gwóżdziewicz 1 K, Antecki 1 K, 
Weida 1 K, F. A. Jelinek 2 Iv), J o h .  S z y m e c z e k 4 K  (die Herren Franz Szymeczek
2 K, Joh. Śzymezcek 1 K, Anton Szymeczek 1 K), Ko l i n  R o b e r t  6 K 40 li (die 
Herren Cam. Iluttner 2 K, B. Kolin 80 h, Dr. A. Kohn 2 K, Dr. M. Kolin 1 K, 
Fr. S. Reik 60 h), C z e i k e  16 K (die Herren V. Poech 2 K, J. Korner 1 K, Ad. 
Schanzer 50 h, Jos. Fussek 50 h, Brachaczek 40 h, Roth 50 h, Nemetz 1 K, Blank 
2 K, J. Goldmann 1 K, Ing. Tischler 50 h, Bohm 1 K, Trubrig 60 h, Havlas 1 K, 
Motzko 1 K, Czeike 1 K, Biedrawa 1 K, Appel 1 K). Zusammen 60 K 50 h.

II. A - K l a s s e .  K o ż d o n  F r i e d r i c h  28 K 70 h (die Herren A. Czermak 
5 K, Hesky 3 K, Buzga 1 K, Muller 1 K, Kożdon 1 K, Hertel 2 K, Dllmann 40 h, 
O. Plott 1 K, Odwarka 40 h, Suszka 50 h, ScbloBarek 50 h, Frodl 1 K, Raschka 1 K. 
Czermak 1 K, Akille Dalpas 5 K, Kożdon 1 K, Korzinek 1 K, I. Schneider 1 K, 
Gottlieb 1 K, Grittner 1 K), J a n u s z o w s k i  R u d o l f  10 K (die Herren Lewinsky 
50 h, Taube 50 h, Schiitz 50 h, Baselides 40 h, Januszowski 3 K, N. N. 10 h. 
Dr. Czarnotha 2 K, Klein 1 K, Jos. Januszewski 60 h, Frau Marie Paduch 1 K, 
Frl. Marie Januszowski 40 li), P a s t e r n y  K a r l  24 K idie Herren .1. Kokotek 2 K, 
Blank 2 K, Jugger 2 K, Brausewetter 2 K, Sikt 2 K, Fuchs 2 K, Claus 2 K, Nedou- 
scliill 1 K, Gasch 2 K, Bolinski 1 K, Korzinek 1 K, Ramelmayr 2 K, Tichy 2 K, 
Dr. Kadina 1 K), K e s s l e r  E r w i n  5 K (die Herren Samesch 1 K, Rudolf 1 K,



M. Swoboda 1 K, Stolz 1 K. Hamtvil 1 K), K o n e c z n y  Os w a i d 10 K (H. Kud. 
Koneczny 4 K, die Frauen Augustę Koneczny 3 K, Louise Koneczny 3 K). Zusam- 
men 77 K 70 h.

II. B - K l a s s e .  Z a m a r s k i  21 K 50 h (die Herren Knittelfelder 2 K, 
Schonowsky 2 K, Hrdl 1 K, Maday 1 K, Jonas 1 K, N. N. 50 h, Praunseis 1 K, 
Dr. Pollacky 1 K [Pollak] Schwarz 1 K, Wrana 1 K, Menzl 1 K, K. Prochaska 2 K. 
Krzywoń 2 K, Cichy 2 K, Klein 2 K, Reifier 2 K, Feitter 1 K), S t r e i n z  W a l t e r  
69 K (die Herren Rudolf Alscher 3 K, Dr. Zaar 3 K, Dr. Passek 2 K, Msgr. Sikora 
2 K, Zawisza 2 K, Kasperlik 2 K, Jirasek 2 K, Streinz 3 K, Dr. Danneberg 2 K, 
Sigmund Kohn & Solinę 2 K, Dr. Elsner 2 K, Meyer & Raschka 3 K, Dr. Opalski 2 K, 
Bierski 2 K. Presser 3 K, Michnik 10 K, Dr. Schmidt 3 K, Dr. Hinterstoisser 4 K, 
Praunseis 2 K, Dostał 5 K, G. Reichert 2 K, Fr. Anna Fritsche 2 K, Fr. Emilie 
Kametz 3 K, Fr. Antonie Harbich 3 K), Z u c k e r m a n d e l  21 K 10 h (die Herren 
Pilzer 60 h, Hutterer 60 h, Frisch 50 h, Felix Glesinger 20 h, Tabor 60 h, Hollander 
20 h, Muller 20 h, Piek 20 h, Ferd. Glesinger 40 h, Statter 50 h, Hampl 40 h, 
Klein 40 h, II. Goldmann 20 b, Fasal 3 K, J. Ph. Glesinger 5 K, Bayer 60 h, Schol- 
t.is 1 K, Goldberger 20 h, Barber 40 h, Lanzer 1 K, Rosthal 40 h. Leo Lehmann 1 K, 
F. Goldfinger 50 b, Zuckermandel 1 K. Florianek 60 h, Frischer 20 h, Goldmann B. 
1 K), W a l t e r  H a r b i c h  47 K 50 h (Die Herren Eugen Fulda 5 K, Dr. Bartha 2 K, 
Mudra 2 K. Hochelber 2 K, Dr. Bukowski 2 K, Wańka 2 K, Dr. Prausa 2 K, Gast- 
keimb 5 K, Dr. Kohn 2 K, Heinrich 1 K, Dr. Melcher 2 K, Allee 2 K, Eisenberg 2 K, 
Kalab 1 K, Dr. Kuska 1 K, Dr. Streinz 2 K, Harbich 5 K, Stańko 2 K, Dr. Gazda
1 K, Berger 2 K, Konczakowski 2 K, A. Dalf 50 h), T r o l l  L e o p o l d  17 K 60 h 
(X. Y. Z. 10 h, N. N. 40 h, Isidor Morgenrothe 10 h, Ed. Feitzinger 2 K, Kutzer & C.
2 K, C. Kohler 1 K, Griinfeld 1 K, Troll Leopold 1 K, Óst. Berg- u. Hutten-Gesell- 
schaft 10 K). Zusammen 176 K 70 h.

III. K l a s s e .  S a m e k  L e o  2 K  (Jos. Samek 2 K), K o p e t z  4 K (die Herren 
L. Kopetz 1 K, Th. Michnik 1 K, Anton Presser 1 K. Fr. Kałuża 1 K), R o m a ń -  
c z y k 14 K (die Herren Kaszper 2 K, RieB 1 K, Kowalik 1 K, M. Romańczyk 2 K, 
Paul Sikora 1 K, Kokotek 1 K, Steffek 1 K, Gas 1 K, Cianbora 40 h, Skutta 1 K, 
Molin 1 K, Schulz 1 K, N. N. 60 h), B y s t r o n  6 K (die Herren Jos. Buryan 1 K, 
Hoffmann 2 K, Knoppek 1 K, Wirot 1 K, Fr. M. Bystron 1 K). Zusammen 26 K.

IV. K l a s s e .  W a g n e r  H u g o  15 K (A. Nogol 10 K, A. Wagner 5 K), J a- 
n i s c h  E r n s t  30 K (Die Herren A. Wa-chitza 2 K, Frankel 2 K, Loblowitz 2 K, 
Eisenberg 2 K, J. Bullawa 2 K, Dr. Deutsch 2 K, F. Kucheida 2 K, Lubojatzki 1 K, 
Oswald Janisch 5 K, J. Valecek 2 K, Klein 2 K, Fr. Marie Grześ 2 K, Eleonorę 
Odstrcil 1 K, Mar. Schwab 2 K), v. II y r  ii s s W a l t e r  20 K (die Herren K. Pro
chaska jun. 2 K, K. Prochaska 2 K, Eug. Fulda 2 K, Zima 2 K, Kreutz 2 K, Stuks 
1 K, Hartmann 1 K) P o l l a k  F r i t z  12 K (die Herren Dr. G. Pollak 2 K, Theod. 
Pollak 4 K, Fr. Emilie Wagner 2 K, Fr. Ella Pollak 4 K), E d u a r d  S t u c h l i k l 4 K  
(die Herren Eug. Fulda 5 K, L. Pokorny 1 K, Putschek 1 K, Jak. Jos. Kohn 5 K, 
Kraliczek 1 K, Stuchlik 1 K), L e n o c h  E r h a r d  5 K Emanuel Lenoch 5 K), 
O p a l s k i  K o r n e l i  20 K (die Herren Dr. Joh. Opalski 5 K, G. Vogt 1 K, L. Vogt 
1 K, II. Vogt 1 K, F. Vogt 2 K, V. Vogt 1 K, Fr. Antonie Vogt 5 K. Fr. Elly Kon
czakowski 3 K). Zusammen 116 K.

V. K l a s s e .  N e s w a d b a  F r a n z  3 K  (die Herren Karl Neswadba 1 K,
K. Sirowy 1 K, Otto Pokom 1 K), A l f r e d  S u p p a n  1 K, H a a s  R o l a n d  14 K 
(die Herren K. Gorgoscli 1 K, Jirasek 2 K, N. N. 2 K, W. Kutzer 2 K, Tetler 2 K, 
turzanowski 2 K, Tesch. 1 K, Karger 1 K, Fr. Alex. Hinterstoisser 1 K), T r o m b i k  
57 K (die Herren Braumuller 1 K, Gwiggner 1 K, Markt 1 K, Hecht 40 h, Traubrig 
40 h, Barta 60 h, Schanzer 1 K, Flach 40 h. Steiner 60 h, Fussek 60 h, Bayer 60 h, 
Roth 60 h, Brauner 1 K. RieB 1 K, Dr Kardicht 1 K, Dr. Blank 1 K, Polch 50 h,
Tischler 80 h, E. Rodeł 1 K, Kórner 80 h, Jordan 1 K, Neschett 1 K, Jordan 1 K,
Śliwa 1 K, Hratzki 1 K, N. N. 1 K, J. Borger 1 K, Steffek 1 K, Dolmsky 1 K,
Bachetta 1 K, Kaugwitz 1 K, Bohm 1 K, Tylko 1 K, Fischgrund 40 h, N. N. 40 h,
Romer 1 K, Tyrna 1 K, Koltsch 40 h, Kottas 1K, Stanis 1 K, Mokrisch 1 K, Miko- 
lasch 1 K, Pordygal 1 K, C Steffek 50 h, Jenkner 30 h, Kraliczek 60 h, Mattula 
60 h, Kóhner 60 h, Sajonz 1 K, Uxa 1 K, R. Rotter 60 h, Hiickel 40 h, Ecker Leo 
60 h, Mach 60 h, N. N. 60 h, A. Hojlyszak 1 K, Dobesch 50 h, Neamhin 8 K, 
F. Holeczek 1 K, Matzko 1 K, Kajzar 50 h, Buzek 1 K, Schantzer 60 h, Guschen



GO li , S i k o r a  P a u l  1 K ,  R .  K o r z i n e k  1 K .  N .  N .  1 0  l i ,  l ) r .  W i n k e l l i i i f e r  1 K ,  Z a c h l  
1 K ,  J .  P .  4 0  h ,  I l e i n r i c l i  8 0  l i ,  . l o s .  S o c h a  1 K ) ,  S c h u l z  R i c h a r d  11 K  ( d i e  
H e r r e n  G .  C h r i s t i a n  1 K ,  K o p y  l  K ,  C i c h y  GO h ,  H e i n r i c h  N o w a k  1 K ,  C z o p e k  1 K ,  
J o s .  S k u l i n a  2  K .  S c h u l z  1 K  4 0  h ;  d i e  F r a u e n  M .  G a z d a  2  K ,  F r l .  E d i t h  G a z d a  1 K ) ,  
S  z  y r o k i  E m a n u e l  D i  K  4 0  h  ( d i e  H e r r e n  D u r e a k  1 K ,  S z c z y r b a  2  K ,  P a r -  
d u b i t z k y  4  K ,  O t t o  S o c h a  1 K ,  M o s e s  L .  M a j  1 0  h ,  T r i p e l b a u e r  1 0  h ,  d e  C o l m a n n  
1 0  h ,  K a - r l o w i t z e r  1 1  h ,  D a l e n  4 0  h ,  M a n d c l b a u m  1 0  h ,  B r i i c h t e l c  2 (J  h ,  P r t t c k n e r  
2 0  h ,  L i b e r d a  2 0  li , O b r e n o w i t s c h  2 0  l i .  .1. S c h l e u d e r e r  1 0  h .  B r o d a  1 0  h ,  B a i e r  1 K ,  
L a n z b e r g  1 0  h ,  T i n t e n k l e k s  1 0  h ,  K o h o u t  1 2  h ,  S z y r o k i  1 4  h ,  F r l .  L i i i  S k o e d o p o l e  
2 0  h ,  L i l i i  G r e t e  L e n g e n f e l d  2 0  h ,  M .  S c d l a t z e k  2 1  h ,  F r .  B a r b a r a  S z y r o k i  2  K ) ,  
R o l a n d  H a a s  5 2  K  ( d i e  H e r r e n  L .  A d o l f  1 K ,  H e l i a !  1 K ,  I I .  H a a s  2  K .  K o s t e r  
1  K ,  G o r g o s c h  1 K ,  T e t l a  2  K ,  R a s c h k a .  1 K ,  T u r z a ń s k i  2  K ,  W e r l i k  1 K ,  K o c h e r  1  K ,
K w i s d a  2  I i ,  S t e f f a l  2  l i .  H c r r m a n n  1 K ,  K o l i  1 K ,  P i l n i k a c h  1 K .  M e n t e l  1 K ,
• T e d r k i e w i c z  1 K ,  D i e s s e c  1 K ,  K a ł u ż a  1 K ,  S i l  b e r s  t e i n  4  K ,  R u b a . l  1 K .  B a n d e r  2  K ,  
L i t t c r a  2  K ,  J a k o b  . l o s .  K o l i n  5  K ,  I w a n o k  1 K ,  .T i lg  1 K ,  F r i e d r i c h  K .  1 K ,  L o r e n z  
1 l i .  S o m i n o r  1 K ,  R u s s e k  1 l i ,  I .  I ’h .  I I .  2  K ,  F r e y e s l e b e n  2  l i ,  B u d d a  li 1 K ,

I .  P .  1 K .  D r .  M a t u s z e k  2  K ) ,  K o s d a s  E r i c h  2 4  K  ( d i e  H e r r e n  F .  K o s d a s  2  K ,
P .  B u ł a w a  2  K ,  C e r n y  1 K ,  K r i l i a  1 K ,  L a . m a . t s c h  1 K .  A l t ' .  F u c l i s  1 K ,  B r o d a .  2  K ,  
T e s a r ć i k  2  K ,  M u n k  1 K ,  F a r b e r  1 K ,  M o k r i s c h  1 l i ,  G a w e n d a  1 K .  K r i s t i a n  1 K ,  
E r b e n  1 l i ,  P o l  l a k  1 K ,  K o l i n  I K ,  J e s i o r s k i  2  K ,  S c h i n d l e r  1 K ,  F r a u  B e a t r i x  F u c h ę  
1 K ) ,  O t t o  S  e  e  m  a, n  n  1 2  K  ( d i e  H e r r e n  T u r e k  1 K ,  D r .  K a r c i ł  2  K ,  H a n s  M i i c k e  
1 K ,  d i e  F r a u e n  A l i c e  E b e r h a r d  2  K ,  O l g a  K o n i g  1 K ,  A l e x  1 l i n t c r s t o i s s c r  1 K ,
V .  P r o c h a s k a  2  K ,  F r l .  J u l i e  M i i c k e  1 K ,  O t t o  Ś r e m a m i  1 K ) ,  O l s z a k  K a r l  
8  K  4 2  li  ( d i e  H e r r e n  B r .  B i e l e k  2  K ,  .1. C h r o b o k  2  K ,  K u z n i k  1 K ,  « i d z i u r  1 K ,  
F u c l i s  A l f o n s  1 K ,  K o z d a s  E r w i n  4 2  h ,  S o c h a  O t t o  1 K ) .  Z n a  m m e n  1 9 5  K  8 2  h .

V I .  K l i i s s e .  F  o j  c i  k  P a u l  1 0  K  ( d i e  H e r r e n  P a u l  F o j c i k  2  K ,  J .  W .  
M i a n e k  i i  K ,  l i d .  W o y n a r  ii  l i ,  W o j n a r  .1 K ,  F i l k u k a  1 K ) ,  B  a  d  u  r  a. G  <■ o  r  g  i i  K  GO l i  
( d i e  H e r r e n  J .  B u z e k  2  K ,  F .  J e n k n e r  2  l i .  G .  D e c z k o  2  K ,  N i e d o b a  1 K ,  H o f f m a n n  
1 K ,  Z w i e !  1 K ,  K a m i l  1 K .  S o c k e t  1 K ,  B a d u r a ,  G e o r g  GO h i ,  K a r l  S i k o r a  5 K  
( d i e  H e r r e n  . l o s .  B u r y a n  1 K ,  K n y p s  2  l i ,  A l o i s  S i k o r a  1 l i ,  J o s .  U r b a ń c z y k  1 K ) ,  
G l e s i n g e r  E .  3  K  ( d i e  H e r r e n  F e l i x  G l e s i n g e r  I  i i ,  G l a s c l  1 K ,  G l e s i n g e r  M .  1 K ) J  
v o n  H y r o s s  1 0  K  ( d i e  H e r r e n  I i ,  v .  H y r o s s  5  K ,  H y r o s s  1 K ,  M o r .  S c h w a r z  1 K ,  
F l o c b  1  K ,  L e n g y e l  1 K ,  F r .  M a r i e  v .  H y r o s s  1 K ) ,  S p i t z e r  W a l t e r  1 7  K  4 0  h  
( d i e  H e r r e n  J o l i .  F o j c i k  5 0  h ,  M a r t i n e k  1 K .  S l a d e c z e k  5 0  l i ,  S r b  1 K ,  R o s s l e r  1 K ,  
E i s e n b e r g  1 K ,  ( . ' . k o d e r a  6 0  h ,  K o l i n  1 K ,  l l e i c h e r t  1 K .  S i k o r a  5 0  l i ,  K a l f i b  GO li , 
F r y d a  1 K ,  J o s .  U r b a ń c z y k  5 0  h ,  M u l l e r  5 0  h ,  K u b i t z a  1 l i .  B a d u r a  GO h .  K l a u s  1 K ,  
v. H y r o s s  1 K ,  J u r z y k o w s k i  5 0  h ,  B r o d a  5 0  h ,  G l e s i n g e r  5 0  h ,  A l t m a n n  1 K .  S p i t z e r  
6 0  l i ) .  Z u s a m m e n  5 7  K .

V I I .  K I  a s  s c .  11 o r c z y k  W i l l i  e l m  ii  K  ( d i e  H e r r e n  R .  S t r o k o l  1 K ,  
P .  H e r c z y k  1 K ,  J o s .  T a  u b e r  1 K ), I I  a  n  s  S p o i ł  y  o n  ( I s  t  h  e  i m  ii  K ,  K  w  i  c  z  a  1 a  
J o s e f  5  K  5 0  li  ( d i e  H e r r e n  ,T. J u n g a  1 K .  P .  K w i c z a ł a  1 K ,  S t e f a n  K w i c z a ł a ,  1 K ,  
.T o b .  K w i c z a ł a  1 K ,  F r .  M a r i o  K w i c z a ł a  5 0  l i .  F r .  P h i l o m e n a  S c b n a p k a  1 l i i ,  V i n z e n z  
K o b i e r s k i  i i  l i  ( d i e  H e r r e n  K .  K o b i e r s k i  2  l i ,  H u g o  v o n  C i e ś l a r  ii  K i .  M o n t a g  
A l o i s  9  l i  ( d i e  H e r r e n  1 l a s e r  2  K ,  W .  K r a l i c z e k  1 K ,  N .  N .  1 K ,  W .  M o n t a g  2  K ,  
F r l .  E l l a  K r a l i c z e k  1 K ,  F r a u  M .  K r a l i c z e k  1 l i ,  F r .  A n n a  J l a s e r  1 K ) ,  H a n s  
F i l k u k a  G K  ( I I .  F i l k u k a  1 l i .  F r .  A l b .  G o r g o s c h  4  K ,  F r a u  A n n a  F i l k u k a  1  K ) .  
Z u s a m m e n  2 9  K  5 0  l i .

Allen W ohltatern und. Gonnern der Dr. Philipp G abrierschen^L ehr- 
mittelstiftung im Namen der studierenden Jugend ein herzliches Vergelt’s

Gott! Karl Berger,
k .  k .  P r o t e s s o r .


