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B)iljtatev Banit ftfjr ift ber (fóenejt*.

attc uns ba* \0. Jal?rI?unbort bon Waltharius mann fortis gcfdjenft, 
batto tut* rt od? ba* \ 1 . bon Kuobliob gobradjt, fo uerdnberto fid? 

balb barauf tui o mit oinom Sd?lagc bor jmbaIt ber boutfd?en Sid?tung: Dio 
moltlid?e poefte mirb in 21 At unb 23ann gctan, uborall tritt ait il?rc Stollo 
bio prebigt unb geiftlid?e Did?tung.

21 u * biefon gednberten Perl?dltniffcn boran*, bio 1U>. Sdjerer im 2 ., 5. 
unb Kapitol be* \2 . 23attbes bor f^uellon unb ^orfd?ungon') oingobonb 
bargeftollt f?at, mar, mat?rfd?einlid? in bon adjtjiger J abrcn ^es U- jA?r* 
l?unbert*, bio IPioner ©ettefis2) entftanben.

,,^iir ba* ununtorbroAene Ianbfct^aftlid^c ^ortlobon unb bio unabgc* 
broczono IDirffamfoit bes etjrmiirbigen <5ebid?tes" logt ciue ornouornbc 23e= 
arboitung bcsfelbcn (Tfeugttis ab (Qu. u. \2, 5 O, bio mat?rfd?oinlid? no di 
im orftcn Diertel be* \2. ~?abrl?unberts entftanben ift (Diemer, (Seneft* unb 
<£pobus I, ©ni. V II, ugl. Q}u. u. $. 57, 4f) unb bie baburd? notmenbig 
gemorben fein mod?te, baf in jener <5 eit bes Ubergauges nom 2tlt* jum 
2Uittell?od?beutfd?en bie Sprad?o bor Porlage fd?on nidit met?r allgentcin uor» 
ftanblid? mar.

S.s ift bio 21TiIftdter (Sonofis, fogonannt nad? bem ,funborte it?ror

') OJuetleii mtb ^orfdjuttgen 3110 Sprad;« unb Kulturgefdjidjte bor gennanifdjeu 
Dolfer. bferausgegeben uon B. £en BrinP u. IP. Sdjcrer. Strasburg 187^ ff.

\2 . Baitb: ©efd?id?te ber beutfd?eu I>td;tung im t t .  tntb \2 . 3 abrbuitbcrt non
10. Sdjercr.

-) tferausgegebeit noit £7 fioffmtutu tu beu ^uubgrttbcn fiir ©cfdjidjtc beutfdjcr 
Spradje tutb literatur. Breslau (837 - II. CEeil.



panbfdjrift, bie non bem f^erausgeber 3 - 2)iemer ]) (I, €inl. II) jur Hnter= 
fdjeibung non ber IPiener panbfdjrift W  (a. a. CD. III) mit K  bcjeidmet 
tourbe.

iiber W  fat fidj nun eine nerfdltnismdfig reidje literatur entmicfclt 
(f. namentlidj pniomer, ,?)ur IDiener ©enefis2), 1 f. unb bie Knmcrfungen 
jur Befpredfung ber ©enefts iu ber ©efdjidjte ber beutfdjen £iteratur uou
3 . ‘Kelle; baju nodj Stenter in ber ©nleitung, in ben Knmcrfungen unb im 
IPorterbudje feiner Kusgabe non K  unb in bem X L V III . Banbe ber 
Sitjungsberidjte ber faiferl. Kfabemie ber IDiffenfdj. in IPien), namentlidj 
feitbem Sdjerer (Qu. u. 1, 11 ff.) bas (Srgebnis feiner llnterfudjungen
bafyin jufammengefaft fatte, „baf — ben Didjter bes 3 °fePf mit einge= 
fdjloffen — fedjs nerfdjtebene Perfaffer an ber IPiener ©enefis ifren teils 
groferen, teils geringeren Knteil gefabt" fdtten, unb feine Sdjiiler unb 21m 
fdnger (Boebtger, Pniomer) auf bem non ifm gejeigten IPege tneiterge* 
gangen maren.

Pagcgen blieb bie literatur iiber K  mefentlidj barauf befdjrdnft, mas 
Diemer in feiner Kusgabe bariiber gefagt tjatte. Kudj Sdjerer fat bei Be* 
fpredjung ber (nollftdnbigen) Blilftdter panbfdjrift (Qhi. u. 7) K  unb 
fein Perfdltnis ju W  nur geftreift. IPas fidj fonft nodj finbet, erftrcdt fidj 
entmeber jumeift auf bie Beurteilung ber Diemerfdjen Kusgabe (Kelle a. a. 
(0. II, 2Inm. ju. S . 21, 15) ober auf gelegentlidje Bemcrfungen in
ben Kbfanblungen iiber W , fo bei Sdjerer, Pogt unb pniomer.

Blan fieEjt, bie grofere Ceilnabme manbte fid? ber Ifanbfdjrift W  ju, 
bie ftd? ftreng an bie gemeinfame Porlage geljalten [jat (W  K ), fo baf fie 
mit biefer ais faft gleidjlautenb betradjtet merben muf, tnafrenb K  bis ans 
(£nbe eine Umarbeitung ift (^. Pogt in ben Beitrdgen jur ©efdjidjte ber 
beutfdjen Spradje unb literatur II, 227, 271).

Kudj faben mir nadj Pogt (a. a. (0. 226) in ben Klnueidjungen ber 
Jllilftater ^affung mit fefr geringen Kusnaljmen „nur bemufte freie Um* 
dnberungen bes in W  erljaltenen Ceptes" ju erblicfen, „unternommen, um 
alterttimlidje ^ormen, IPenbungen unb Keime ju entfernen unb eine gemtffe 
Keinfeit bes Keimes unb Bletrums fie unb ba ferjuftellen; lefteres freilidj 
mit merfmtirbiger 3 «fcnfequenj: oft genug murbe betbes nom Uberarbeiter

') ©enefts unb (Ejobiis nad; ber ITtilftSter £fanbfrfjrift. IDien (86.2.

-) 3naugural«Differtation. t883. Berlin.



nur nod) nerfd)led)tert." (Dął. aud) ćf>u. u. §. 7, 3: „Bafj es fid) nor allem 
um bie Iferftellung gctiauer Beime Ijanbelt, ift Ieid)t ju fel)en.")

©s brdngt ftd? baber bie ^frage auf, morin bie Hnterfdjiebe jmifd)en 
ben beiben iiberlieferten ©epten befteben, mit anbercn IDorten, miemeit ber 
llmbicfoter, burd) ^eit, (Drt, ©igenart unb nielleid)f aud) anbere ©riinbe ner= 
anlaft, non feiner Dorlage abgetnid)en ift, ais bie uns W gelten faun.

Bod) mili id) bie Unterfucfyung iiber Heim unb Hietrum aus bcm 
Hreifc biefer Hrbeit ausfd)alten unb Heim unb HTetrif nur bort beriifyren, 
mo fie fiir meine ^mecfe nid)t umgangen tnerben fonnen, bafiir abcr einem 
anberen punfte meine Hufmerffamfeit jumenben.

Biemer fagt 5. V I ber ©inleitung ju feiner Husgabe: „Befonbers 
tatig unb eifrig felbft in grofjeren Hnberungen jeigt fid? ber llmarbeitcr am 
Hnfange, b. i. bis in jmei Britteile ber ©enefis; allmatjlid) erlaljmt aber 
bie £uft ju nerbeffern, fo baf? im ©robus menig rnefentlid?e unb nur foldze 
Derdnbcrurtgen norfommen, meld)e auf bie neuere Sd)reibmeife, nid)t aber 
auf ben ©runbtejt felbft Bejug Ijabcn . . ." 3fym fd)lof fid) (©ermania 8, 
747 f.) H. Bartfd) in feiner Beurteilung non Biemers ©enefis unb ©jobus 
an: „Hber nur eirt ©eil ber Ifanbfdjrift ift mirflidje Umarbeitung; je meiter 
ber Bearbeiter norriicfte, befto meljr erlaljmte feine 'Kraft unb £uft, befto 
meniger dnbcrt er an bem (Driginale, fo baf ttamentlid) ber ©pobus . . . 
bier jum erftenmale in nollftćinbiger ©eftalt erfdjeint."

Beiben trat nun Scberer (Qu. u. 1 , 70) mit ben IDorten entgegen: 
,,(Sogar in ber HTilftdter Bearbeitung fonbern fid) bie IDcrfe genau. Benn) 
es ift nid)t rid)tig, mas Bartfd) ©crnt. 8, 248 (nad) Biemer ©enefis unb 
©jobus Bb. 1, S. VI) bemerft: » Jc  meiter . . . [f. obenj . . .  ber ©pobus«
u. f. m. 3nnerl)alb ber ©enefts crlabmt ber Bearbeiter burdjaus nid)t . . .: 
unb in ber ©robus erlal)mt er nid)t im Bearbeitcn, fonbern ba ift er uber» 
baupt nid)t tatig."

IBenn mir nun aud) Bartfdjens Bebauptung feine grofje Bemeisfraft 
jujufdjreiben braud)en, fo tritt bafiir auf bie Seite ber ©egner Sd)erers, mie 
bejiiglid) ber ©inbeit ber ©enefis fo aud) b^r, 3 - He Ile, ber (a. a. (D. II., 
5 . 21) K  „nid)t unmefentlid) neranbert, namentlid) bis jum le^tcn Brittel" 
nennt unb l)bbci nur bie ©enefis im Huge b<*t.

Bebauptung ftel)t alfo gegen Bebauptung. ©s fd)eint mir baber non 
fel)r grofer lBid)tigfeit, in bie llnterfudjung iiber bie llnterfd)icbe ber beiben 
tlberlieferungen aud) bie iiber bie ermabntc Streitfrage einfliefen ju laffen.



3 nbem id) ndmlid) bie jutage tretenben Untcrfd)icbc bcn>orl)ebe unb prtife, 
ob bie einjelncn nom Hnfange bis jum ©ibc norf)anben finb, muf id), 
menu 6ic ©cgncr Sd)erers redit bcfaltcn follen, juglcid) angcbcn fónnen, 
baf bic mefentlid)en Unterfdncbe tatfdd)lid) im leften Prittcl nerfd)tuunben 
finb; mit anbercn IDortcn: K  muf banu im leften Prittel mit W  in altem 
H)efentlid)en ubcrcinftimmen.

I.

23enor id) an bie Parftellung ber £autnerl)dltniffe gebe, mili id) einiger 
©gentumlid)feiten in ber Sdjreibmeife ber beiben ilberlieferungen gebenfen 
unb bemerfen, baf id) bie Hed)tfd)reibung ber einjelnen £aute, infofern fic 
ermafnensmert ift, unter biefen befanble.

OmdU' B itd tJlalicn .

Betreffs ber grofen 21nfangsbud)ftaben ber IDorte, mit benen neue 
2tbfafe (Stropl)eu) eingeleitet merben, ergibt fid) jmifcfen W  unb K  fein 
nennensmerter ilnterfd)ieb.

23ei ber mortlicfen 2tnfiil)rung ber Hebe mirb balb mit grofen, balb 
mit flcincn 23ud)ftaben begonneu.

W  ift aber mit grofen 23ud)ftaben febr fparfam, bod) fnben fie fid) 
einigemal in ber 2Tutte unb am Scbluffe non IDórtern; 3 23.

ofter E R , baneben fel)r oft E r ; eR  41, 20;
D eR 32 45; 73, 15; maRien 20, 41; AMEN 84, 21;
©gennamen merben nid)t unterfd)ieben.
3n  K  finb grofc 23ud)ftaben febr bauftg unb werben mit grofer 

IPillfiir angemenbet; 3. B .
leraphiN 1, 12; M eR 2, 36; ein Achir 67, 28; AMeu 111, 34;
Pas Beftreben, bie ©gennamen grof 311 fd)reiben, ift nid)t burd)- 

gefiil)rt; 3; 13.
Do got Adamen und euen 20, 10;
ubir effraim . . . ubir Manallen 106, 4 ;
Pic Hamen ber Ciere unb pflan^eit Ind ber Sdjreibcr nielfad) ais 

©gennamen betrad)tet; 3. B .
dehein Lewe 4, 8 ; den Ebir 46, 23; mit Lewen chrefte 109, 28 

ti. o .; f. bas Pflan3enuer3eid)ttis 9, 3 ff.



X a n 0 enteietrf|mttt£t.

Jfngetnenbet u>ir6 ontiucbcr ber ^łrfumfley ober ber 2lfut (A, ') , unb 
jtr>ar finbeu biefe (geidjen in W  cine bei tneitem ausgebel?ntere Dertnenbung 
ols in K ; benn inat?renb fid? t?ier ber (Bebraud? mit ettna 70 pollen er* 
fd?opft, bie fid? jiemlid) gleid?majjig iiber bie 116 Seiten nerteilen, fd?willt 
it?re 2tnjatjl in W  auf Seite 27 fd?on auf beinatje 30 an unb crreid?t auf 
Seite 77 ben f}ot?epunft mit ettna 45 ^allen.

3n  W  ftetjt bis 14, 1 (— K  5, 23) mit 2lusnaf?me non 12 , 11 tet
ber ^irfumflej', ber t?ierauf (14, 10 finbet ftd? Der da bi ftat) bem 2lfut
ben Plafe rćiumt, ol?ne inbes ganj 3U uerfd?tninbcn (etma 13 A); non 24, 
35 an l?errfd?t bann ber <3irhimfler, neben bem nur nod? etlid?e 30 allc 
mit ' norfommen.

€ine af?nlid?e JPillfiir l?errfd?t in K. B is 17, 29 finbeu fid? 12 A, 
4 fobann bis 92, 18 ettra 35 ' unb 6 A (98, 32 ert noch (set.)

Beifpiele aus W :
tief 13, 9; riet 19, 13; bigić 78, 23; iuwez 18, 28.
3 u K  finbet fid? fein berartiger ^all. Befonbers bemerfenstnert finb 

in W :
der 20, 11; er 48, 24; der mmit: gizimit 77, 21 ;
def trittin 81, 18; unb namentlid? behute 56, 14, bie alle in K

oljne Belcgftelle finb.

3u fa tm tm tfri;im b m t0 .

Betrcffs ber (3ufammenfd?reibung unb Crennung ber jufammengefe^ten 
pauptiuórter, ber trennbaren unb untrennbaren Stamoórter (Partifeln) nor 
bem (Oeittnorte u. f. in. I?errfd?t in W unb K  IDillfiir; bod? ift 311 bemerfen, 
baj? ber I)offmannfd?c 2(bbrucf (W) in biefer pinfid?t nid?t genau ift (f. 
Q>u. u. 57, 2/3).

3m  allgemeinen mad?t fid? in K  bas Streben nad? (gufammenfd?rei* 
bung bemerfbar, in W  bas nad? Crennung; 3. B .

K  3, 6 iewederem; 17. 33 fogetanem; 32, 6 nitlpottsere; 52, 27 
zelande; 99, 16 uolredete; 107, 27 wichuaz; 115, 2 undirflmffet unb 
fet?r oft.

Batiirlid? finbet fid? and? einc Beit?e non ^dllen mit ber Crennung in 
K  unb ber ^ufammenrucfung in W ; and? fei bemerft, baj? biefelben Bei* 
fpiele in W  unb K  balb nerbunben, balb getrennt norfommen.



Befonbers betneifenb fiir bie <3ufammenfd;retbung itt K  unb bie Cren» 
nung in W  ift bte Derneinung ne (en), bte |id; in W  getnoljttlid; getrennt, 
iit K  bagegen balb att bas norausgefyenbe IBort (enFlitifd;), balb an bas 
folgetibe (proFlitifd;) angelefynt finbet; 5. B .

W  13, 9 iz ne fi
48, 2 du ne welleft 
23, 43 wir ne tun 
69, 17 dir ne fente 

^alle tnie 12, 9 er nebeit
77, 6 1'ine gilópten

fiitb felten unb finbett fid; erft non 69, 31 (W) an ettnas bdufiger.
2Us falfdje <5ufammenrucFung tnerfe id; an 

W  25, 30 denent;
67, 31 wilich.

K  4, 5 ezne fi;
65, 9 dune welleff;
22 , 2 wir entun;
98, 7 dir nelende;
2, 24 erne beitet;
107, 33 1'ine gelóbeten

Hli(utviunix tutfrij ocidictt.

ilbfiirjungen burd; ^eidjen fiitb in betu ffoffmannfdien 21bbru:Fe mit 
2lusnal;me non

13, 28 der lp’c fanctus
Feine norfyanben; betreffs ber 2tusgabe Biemers f. bafclbft I, <£inl. II. 
(Outu 21bbrucfe gebrad;t ftnb nur 

8, 34 ze eine gómen;
10, 20 deheine mennifchen (3. § .) ;
31, 9 fine lun (3. $.);
110, 37 an Itige.

r,nttld)Vi\

5  e I b ft 1 a u t c.

Den IBibcrftanb, bett bas Bayrifcfye gegcn bte Crubuttg bes a 511 o 
leiftct, finben tnir in W  in ber orm

70, 33 haln
ausgebriicFt.

llber ben IPecfyfel in niahte (W) unb mohte (K) f. bas Praterito- 
prdfens mugen.

Ber Umlaut bes a ift in beiben Bertcn itt nollfter BntinicFlung be



griffen, ol)tie baji mcm fagcn faun, bor eine begiinftige il?tx metjr ais bor 
anbere; 3. B .

W 14, 5 die negele 
15, 14 nagele 
78, 1 zande 2. BTefyrj. 
23, 46 menegen ngl. 25, 
64, 29 manniglich 
61, 17 ingagini 
48, 29 ingegine

K 5, 27 die nagele:

7, 9;
103, 33 zene;

1 22, 6 manigił' ngl. 23, 24;
92, 5 mennegelich;
86, 29 enkegene;
66, 8 enkegene;
36, 11 feherf;31, 19 lcarf

K  43, 11; 49, 5 allm, fonft in W  uitb K immcr elliu.
Bcfonbors 311 bead)ten ift ber Hmlaut nor ben 1-Derbinbungen.
3m  3. £ 613. non gewalt, im ©genfdjaftstnorte gewaltich unb

im Hmftanbstnorte gewaltichlichen Ijat K  grofere Hbneigung gegen ben 
llmlant ais W ; ngl. K  64, 19 mit W  47, 33;

8, 22 mit 16, 6 ;
11, 1 mit 71, 21 (nicfyt parallel) u. f. tn.;

llbereinftimmung finbet fid) in ben umlautlofcn .format 
K 86, 11, 24 W  60, 46; 61, 12;

35, 20 31, 6.
3n  bem IDorte alt leiftet W  IBiberftanb; bod? feblen l)ier in K 

mefyrmals bie eutfpredjenben rtellen.
Bergleid)en laffen fid?

W  67, 4 der altelte =  K  95, 3;
69, 36 der altere 98, 27 der altatre;
61, 34 die altiitin 87, 14 die eltilten.

3n maht fitf?rt K  ben Hmlaut eiit im (Segenfatje 311 W  (ngl. Braune 
in ben Beitrdgen ') 4, 549); ebenfo aud) im 3. © 113. (gefd)rieben) geflsehte.

JBicbergegcben inirb ber Hmlaut non a in W  immer, in K  meiftens 
burd) e ; nidjt gerabe felten finbet fid) bier bie Sd)reibtneife ee; 3. B .

6, 33 gedeerme;
55, 9 geflsehte;
94, 30 zsoher u. f. tn.

') 23eitr8ge jur <Sefd)id)te ber beutfcfyett Spradje unb Siteratur. Ijerausgegebeu 
uott £). paul unb U). Brauite. Ejatte f87^ ff. %  Saub, 5 . 561 ff. 117. Braune, gur 
at;b. £autlef)re.



2(ls falfd?er Umlaut ift in 
W  60, 4 unlenge (: ennen) unb itr
K  99, 29; 101, 8 wsegene (Ubertritt iii bic 1. Klaffc) jtt cru>dl?neit. 
Jlttjumerfen ift nod? bie 2lbfd?u>dd?ung bes a 511 e, bie fid? irt W 

.oftcrs bci danne fittbct; 3. 23. 33, 13; 47, 31; 69, 10; 80, 11 u. f. U).; 

ebenfo bic <£rl?dl?ung bes (umgclautetcn) e 311 i bci biderbe
K  34, 3 ; 102, 28 uttb nod? einigemale (in W  fefylen bic entfpred?em 
bctt StcIIcn).

K  107, 16 biderbe entfprid?t W  76, 31 biderbi. 

e, i,

Der IDed?fel juufdtett i uttb e a u pert fid? nod? in cittigcn IDorten; 3. 23. 
W  14, 21 fchirmen K  6, 6 (chermen;

79, 31 liben 110, 31 leben;
82, 21 ir 114, 3 [er];
65, 19 er beuilhe;

3 u W  l?cif?t es faft itttmer iz ttnb is, in K  ez unb ef. 
ilbcr ben 2Ded?fel in ber crjdfylenben ^cit iton wi/.zen f. biefes. 
i unb e tt>cd?feln

W  66, 19; 67, 21 Er (vos) K  94, 10; 95, 23 ir. 
e ftcl?t ftatt ei in

W  46, 17 zuenzich. 

e, o.

^tt cniKtbtten ift l?ier bas IDort trehtin, bas fid? in W  nur in biefer 
.form (cittigcmal abgcfd?tr>dd?t 311 trehten) fittbct, mdf?rcnb K  mit 2(us» 
nat?me ttott 2 , 28 trehtin itttmer nur trohtin auftueift.

K  97, 22 tróhtin f. utttcr ó.

i.
K  fept i, W  ie in

niht. bod? fittbct fid? and? K  2, 24 nieht; 
iht; (n)immer; (n)inder; nine, W  18, 16 ftel?t cbcnfalls nine. 

5«r riuwe, triuwe, niuwe in W Ł?cî t cs in K faft ausnal?mslos 
riwe, tri we, niwę; ^ormen ttńc 

K  30, 21 rmwigen;
76, 37 riuwechlichen finb duperft fcltcn.



W gcbraudjt fiir fiinf, ber fiinfte, fieben, ber fiebcnte u. f. tu. błe ,for» 
men mil i, K  bie mit u; ausnafymsmeife fyeifit es K 115, 31 1'iben.

W  81, 43 firwiz; ebenfo 19, 10 uirwitz ftcl)t i fiir ii; K  3eigt itt 
beiben ^dllcn u.

o, 11.

llber ben IDeĄfel 3mifd)cn o unb u ift 511 bemerfett, bafj K bas in 
W ganj gclaufigc ube nid)t fennt.

u.

(£inc Spur bes llmlautes finben mir in
W  19, 10 uirwitz; 81, 43 firwiz.

u mirb in W  unb K  regelmafig burd) u miebergegebcn; ausnabms* 
meife fteljt bafiir />; 5. 23.

W 10, 1 N^; 18, 7 beidi//; 35, 31 /'mb; 26, 20 S/nneliche;
58, 46 mvle; ebenfo in

K  1, 1 N//; 29, 2 O //z; u. f. m.
3n ben Kapiteliiberfdjriften jeigt K  bafiir jumeift v\  5. 23. 47, 6 ; 

67, 22 Elan.
3n  ber Hegel mirb in K w  gefdjrieben; hiute 9, 19; geuriunt 72, 17 

finb fefyr feltene 2lusual)mcn.
iw, bas in W  nebcn iu uorfommt, finbet fid? in K  ttid)t.
(5el)t bent u ein w uoraus, fo mirb namentlid) in K  bas u feljr 

fyaufig nid)t gcfdjricben; 3. 23. wnder, wnne u. f. m.
v +  u mirb in W  fiier unb ba burd) w ausgebriicft; 3. 23.

12, 5 erwlte; 75, 5 bewlhe; bagegert 44, 25 /mnte.

a tritt fiir e burd) ben ©nfluj? bes folgenben r ein in
K  114, 29 ebenhare (: lare) W 83, 3 eben here (: lare);

(1, 23 ebenhere (: mere) =  11, 22 alfame here (: mere).

Dcm Hmlaute leiftet W  tapferen IDtberftanb, mafyrenb K  if)m faft 
uollftanbig erlegen ift; Scbmanfen finben mir 3um 23eifpiel nod) in 

K  24, 12; 57, 2; 69, 34; 73, 22 uerlm ahen; bagegctt 
36, 4 uerfmEehen ; ugl. 68, 19;
40, 13 altare; bagegcn 40, 17 altsere.

3n  W  finben fid) nur Spuren bes llmlautes; 3. 23.
73, 22 deiz . . . were (: parę).



(Sefdgieben mirb ber Umlaut ae, tnofiir ausnafymstneife e eintritt; j. 13. 
K  30, 11 in fincr fpelie;

114, 28 ze finem Enen.
tfiir a in dar erfdjeint in W  einigemal bie Ubfdpnadiung der; j. B . 

13, 14 der mite; 64, 31 ter . . . uz u. f. tt>.
62, 12 ftel)t dir mite.

e.
e finbet ftcfj ftatt ei iit

W  20, 40 heligen; 40, 20 eskote; ngl. 28, 40; 
ftatt iu

W  68, 19 demutechlichcn;
ftatt ie

W  37, 33 neman. 
e erfdicint ae gefdjrieben

K  61, 20 maere;
98, 27 der altaere (: waore).

ei.
J  u K  fyat bie Umtoanblung bes i in bon Doppellaut ei in 5 me i ^allen 

ftattgefunben J) :
K  6, 11 leit (: breit) W  14, 26 lit (: breit);

6, 30 fchreiten (: leichen) 15, 1 fcriten ( : leichen). 
ei ftefyt fur ie in bem eigentlidj mittelbeutfdjen prateritum (ngl. Dicnter 

in ber 2tnm. 511 K  49, 20)
W  38, 15 heiz 

83, 24 heizzin; 
ei fur ben Umlaut non a

K  89, 4 meien (: (a;gen).
ai, bas fi di in W uitb K  einigcntal finbet, ift in K  aud) in bem burd) 

(Oufammenjicfyung gebilbeten Poppellaute gefcfyricben; 5. B .
K  39, 19. 19; 48, 23; 50, 4; 51, 6. 13; 56, 30.

u.
Statt u finbet fid? in K  jientlid) fyaufig u (u); einigc ^alle finb nadp 

traglid? non Biemer nerbeffert tnorben; 3. B .
K 15, 20 ruchen; 46, 18 mut; 48, 1 muten; 93, 19 geruche; 

115, 28 furen; 74, 10 1'tund;

‘) f. bagegeu K. ibeiut;olb, JTtittcIf)od;beutfcf)e iSrammatif - § (06, 5. tOO.



maf]rfd)einlid) biirfcn uńr aud] nod] einige anbere ^allc auf Hedmuttg ber 
„ nid]t angegebenen Drucffel]ler" fei§en.

3n  W  finb bic Beifpiele bafur Dert]dltnismdfig felten; u finbet fief?
W  2), 40 muzzen; 62, 25 furen; 76, 39 gcbuzzen; 

am bdufigften ftcl?t u in W  nne iu K bet zu; 5. B .
W  zu 25, 33; 62, 28 (=  K ); 75, 11;
K  35, 22; 45, 14; 55, 23 (fjanbfdjr.); 75, 7; 94, 19; 105, 17. 

Ute llnuuanbhing bes ó in ben Doppellaut u ift unterblieben 
W 41, 5 ich pehote (: notę) K 54, 12 hutet;

84, 14 !'wór er 116, 16 Iwr;
foinie, tnie id] bier ermdljnen mili, in ben Hebenfilben

W  24, 43 zarmoten K  23, 23 dit* armut ;
31, 28 heimot (: gut) 36, 19 heimut;
42, 33 zu ir deumote (: hete) 56, 35 dmmute. 

u ftcfyt in W  ftatt bes bort fonft gebraudjten u 
38, 43 trut chint;
68, 23 Du (perf. ,furto.); 

ftatt u W  38, 43 munt; 
ber ^all, ben K  aufmeift

94, 15 uur trugen (lfanbfd]r. uur) 
berubt jebenfalls auf einem 3 n'tume Diemers.

Statt ii ift in W  jiemlid] baufig ó eingetreten; es finbet fid] 3. B . 311 
Beginn bes (3ebid]tes in 5 ID o r tern ; 10, 2 ton; 10, 4 diu bóch;

13, 3 ube mir got der góte
geróchet lenten ze rnóte;

bis 48, 34 muf ó ftatt u ais Utusnaljme gelten; non ba an ubenuiegt es 
bis 51, 39; Iferauf iiberldft es u bie l)errfd]aft.

3n  K  ift biefes ó fefjr felten; id] toeif nur
35, 10 getón (: uru); 38, 30 bródir;
51, 11 dó (: zu); 69, 6 dó (: getdn)

an3itful]ren.
l)infid]tlid] ber rdtreibung uo ift 311 ermdbnen, baf fie fid] in W  

felten, 3. B .
13, 3 Duo; 24, 43 fon richtuomen; 48, 24 zuoriten 
finen bruder; 79, 43 buoch, 

in K  gar nidjt finbet.



o.

3 n ber HTilftater (Senefis ift im ©egcnfatj jur IDiener bic bayrifd?e 
Dipf?tt?ongierung bes u ju ó bercits nolljogen.

Dancbcn ftctjt in K  ó febr baufig and? ftatt bcs aus gemeinbeutfd?em 
iu entftanbenen ©njellautes u; j. 23.

K regelmafjig óz, óf 
2, 12 errómet 

23, 14 chróte 
15, 17 ubirlót 
28, 3 ze tróte 
38, 31 hóf 
57, 9 dóhte 
67, 9 chóme 
96, 34 trórich 

112 , 10 entlóchet

W  uz, uf
11, 40 errumet;
24, 33 chruten;
19, 35 uber lut;
27, 7 ze trute;
32, 21 hus;
43, 1 duhte;
49, 6 chum;
68, 22 truriges;
80, 41 intluchet; u. iu.

Jtusnabmsmcifc nur ift a ud? in K u gcfc|t; j. 23. in
uz, da uzze, uzzir 19, 8 ; 28, 14; 78, 33: 85, 10: 

90, 29; 106, 14 u. f. u->. 
huf 6, 9; 39, 8 ; 42, 32. 33; 112, 37; 
trut 50, 24.

(Dft fiitbet fid? in W  buwen, in K bówen n
W  16, 17; 24, 27; 33, 38; 50, 25; 61, 27.

Ibts fchówen ber 21citftdtcr fjanbfdjrift lautet itt W  cinigcntal (15,36; 
19, 2; 49, 30; 62, 45) Icowen (ngl. audi W  24, 29; 44, 40);

bod? I?ci0t cs aud? K  87, 7 Ichowen im 22cimc auf erbówen. 

Souft fiubet fid? ber Doppcllaut in K  nur fclten ucrnad?Idffigt; j. 23. 
6, 34 dowet; 30, 21 die toffe ; 78, 6 ; 42, 3 der urowen; 
100, 14 mit uroden; 32, 6 Och;

~Sn ber biefem Och entfpredjenben Stelle meift
W  29, 14 Auch auf; es ift bas einjige au in beiben Cepten.

Statt ó tritt ó ein in
W  16, 23 bóle (: rola);

40, 21 unuró (: dro);
60, 37 frónen (: honen);

biefen 23eifpieleu faun K  nur 7, 7 grózze (: fuzze) entgcgenfct>en; benn



tróhtin, bas Piemer 97, 22 ftatt bes ljanbfd?riftlid?cn trohtin in ben Ceyt 
fctjt, berubt mofyl auf cincrn 3 rrtumc.

u ftatt ó finbet fid) in
W  15, 5 duuuet; 72, 18 guwe; in 
K  113, 14 trvt.

Pic Scfyreibung ó libcrmicgt in W  bie 2lnmcnbung non ou. (Es fyerrfdjt 
jebod? cin berartigcs buntes Purdjeinanber, bafj nirgcnbs bie cinc ober bie 
anbere Sdfreibmeife Idngere <7)eit fyinburdj gebraudjt mirb; non 48, 24 an 
erfdjeint perfjdltnismdfiig oft ó, allein fd?on 4 Sciten nad) ber ift ber IPedp 
fel micber in poiłem ^ugc; pon 56, 30 an finben fid) olpie Unterbredning 
(menn mir pon ióch 57, 27 abfefycn) 26 ou; im folgenben berrfdjt pollige 
^erfplittcrung.

~Sn K  ift ó ftreng burdigefiibrt; ou erfdjeint
29, 2 Opz gegen fyanbfcfyriftlidjes Oóz;
73, 3 ()i'ch ; alfo beibemal in grof en 2lnfangsbud)ftaben; 

bagegen 113, 24 unb aud? fonft Ózzen.

iu, ie.
3ft bie IPiener (Scnefis fdjon „ein intercffantcs Beifpiel bicfes Uber* 

gangsftabiums" (Braune in ben Bcitrdgen 4, 561), nam lid) ber Brcdping 
bes iu, bie fid? feit bem 10. J abrl?unberte entmicfelt, fo bietet K  nod? piel 
mefyr Beifpiele baffir, baf bas alte iu pon ie perbrćingt mirb; benn ben 
ganjcn Ceyt fyinburd? finben mir in K  IDorter mit ie, beiten gegcnuber W  
nod) iu aufmeift; id) flibrę an

W  26, 18 lmf K  26, 9 lief;
39, 5 piugen 50, 29 piegen;
66, 36 liuf 94, 28 lief.

Per iibergang bes iu in eu fommt nur in W  bei einigen IDortcrn por; 
33, 21 mit deumute K  41, 3 mit dmmute;
42, 33 zu ir deumote 56, 35 ze . . . dmmute;
23, 27 neun;
60, 39 bedeu;

ui ftatt iu finbet fid? nur
W  61, 17 daz fi chnuitin K  86, 29 chnieten.

i  ftatt ie crfd?eint in beiben Ccrten; 3. B .
W  22, 3; 27, 37; 50, 15 (=  K  71, 18);
K  53, 3; 69, 26; 105, 15.



Umgefel?rt in W  ie ftatt i
46, 1 der liep (: wib) K 62, 4 lip (: wip);
21, 11 fliezzet er 17, 22 ulizzet er.

Dic ,fdlle, in benen ber ©n^ellaut u ber I?anbfd?rift W in K  burd?
ó tpiebergegebcu tpirb, l?abcn mir bereits fennen gelernt; baneben finbcn fid? 
in K  audi Beifpiele, in benen biefes u burd? iu, alfo burd? bic regclred?te 
oberbeutfcbc (EnttpicHung erfeitt ttńrb; 3. 23.

W  13, 45 zuhet (: fahit) K  5, 21 zinhet (: urehet):
29, 15 zuhet (: beliuget) 32, 7 zi/4iet (: belingct):
23, 8 furinime 20, 12 ui/mnem;
51, 7 uwer 70, 8 mr; u. f. ir>.

bafj aud? K  u fepen tpflrbe, ift dujjcrft felten; es gcfd?iet?t 
W  78, 30 cruce K  109, 23 chruzze.

21ber nid?t nur jenes u tpirb in K  oft burd? ó miebcrgegeben, fonbern 
aud? iu felbft; 3. 23.

W  22, 33 daz 1'i liuthe K  3, 10 lohte;
59, 14 diutte 83, 5 bedóte;
65, 31 getriuwet 93, 14 getrówet;

fiir bic 2TTct?rjat?I liute (einigemal finbet fid? lute) feht K regelmdfig lóte.

Hic S c lb ftla u te  ber 211 i11e 1 = unb C n b filb e n .

~Su W  l?abeit fid? nod? piele polle Sclbfilaute in ben Biegungs* unb 
Bilbungsfilben ert?altcn, anbere fonnen teils unmittelbar, teils mittclbar aus 
ben 2veiiiuporten tpieber t?crgeftellt tperben. Hic pollen Biegungsenbungen 
tperbeit uns nod? bei ber ^alb unb ^eitbiegung begegnen; bcjiiglid? ber pollen 
Selbftlaute in ben Bilbungsfilben ber Stcigerungsformen unb Hmftanbsiporter 
fei auf biefe pcruńefen; t?ier ntogen bic ber Jjaupt* unb €igenfd?aftsmortcr 
ermdl?nt tperben. IDir finbcn 5. B .

W  34, 4 der abant; pgl. 35, 26; W  60, 5 magare:
28, 35 uber ahfale; 70, 37 geladane:
39, 8 chora ftadalse; 83, 24 mit labanen u.f.tp.
57, 41 adale;

J n  allen biefen IDortern jeigt K  bereits bic abgefd?tpdd?ten .formen; 
polle finben fid? faft nur nod? in K  16, 2 nachot unb in bem uńeberl?er- 
juftelleuben 26, 24 tieual (: Belial[i]).

21ber aud? in W finb fiir bie angeful?rten IDorter bie 2tbfd?tpdd?ungen



ber 23ilbungsfilben nad?meisbar; ja W  gef?t fogar (pgl. dannc, denne unter
a) nod? eincn Sd?ritt meiter, inbetn es namlid? l?dufig iemen, niemen auf« 
meift, ino K  bas a nod? erl?alten £jat; 5. 23.

W 23, 9; 31, 30; 69, 41; 80, 21 unb oft; basfelbe ijt bejuglidj 
alfę ftatt alfo (W 22, 26: 77, 24 u. f. m.) 511 ermdl?neu.

„Bas Scfylujjergebnis ber 2lbfd?mdd?ung ber pollen <£nbpofale ift im 
allgemeinen e. 3 ê od? i" maitd?cn Benfmalern biefer fd?mad?e Dofal audi 
burd) i toiebergegebett, meld?es banu ebenfo niie fonft e fur jeben beltebigen 
alteren Do fal eintritt." (ID. 23raunc, 2lltl?od?beutfd?e ©rammatif2 § 60.)

Biefes e ift benn and? fdiort in bie IDiener ©enefis eingebrungen, it>o 
inbes piele e nur burd? beu Sdjrciber perfd?ulbet finb. Jm K  berrfdit es 
faft ausfd?liej?lid?.

Ilusgebrucft mirb es burd? e, nur ausnafymsroeife burd? ae; 3. 23.
W  39, 8 chornftadalae; K 1, 6 ; 32, 6 ; 102, 7 (n)iemren.
Diefem e ermdd?ft nun iu bem ermdbuten i eiit gefdl?rlid?er (Segner,

nid?t fo fet?r iu K , bas es namentlicb nur in ben !tad?filben auf -el, -er,
-ift gleid?mdfig burd? bas ganje <53ebid?t aniuenbet, ais rielmel?r in W , in 
bem fid? et ma non Seitc 76 an, menn mir non Seite 81 abfel?en, faft feine 
^eile finbet, mo nid?t ein ober met?rere foldje i ftiinben.

K  nerl?dlt fid? biefem maffenf?aften (Einbriugen gegeniiber ablel?nenb; 
nur menige 23eifpiele 3eigen bas (Begenteil.

S e lb ftla u te n tfa ltu n g .

Hid?t felten finb in W  bie 23eifpiele fiir bie (Entfaltung eines Selbfb
lautes, mofiir fid? in K  nur 50, 32 chorenftadele anfiil?rcn Idfit.

~Sn W  erfd?eint e 3. 23.
45, 41 geriizzen; rgl. 77, 26; 44, 44 uarewe; pgl. 45, 9;
12, 35 perehteler; 34, 1 zewo;
17, 19 beualech; pgl. 45, 26; 69, 39: harewer; u. f. m.
58, 30 melewes; pgl. 58, 32;

B ie  S e lb ftla u te  ber D o rfilb cn .

Bie pollen Selbftlaute finb aud? l?ier 311 e abgefd?mdd?t, neben bem 
W  fd?on fel?r balb i 3eigt. K  leiftet bemfelben fe£?r grofen IDiberftanb.

^iir ge- finbet fid? in W  in 2 galion bas alte ga- erl?alten:
22, 3 gabaren; 25, 12 gazame.



Dec Kusfall bes e coc 1, n, r, w ift in W  beinat;e Kegel, in K  
jebod; Kusnal;me; es finbet fid? I?tcr 3. 23.

K  1, 18 gnadich; 17, 10 ze gnaden; ebenfo 57, 17; 58, 21; 63, 8.
Der Kusfall bes e in ner- (fer) jeigt fid; in W  3. 23.

16, 10 frante; 28, 40 urefcete: 83, 17 frentit.
Kusfall mit Kngleidpmg an bas folgenbe 1 ift in K  feltenec ais in 

W , bod; glcidjmdjjig burd; bas (£>ebid;t l;inburd; angetnenbet.

2.11 itla u te .
K l a n g r e i d; e 211 i 11 a u t e. 

ffalbfelbftlaute. 
w.

<§u beadjten ift bic ioed;fehtbe Sd;reibung non w in ber IDiener 
Ifanbfdjrift.

Jm  IDort* unb Silbenanlaut tnirb in ber 2\egel w gefdjrieben. Kus* 
nabmsmcife tnirb w iniebergegeben burd;

uw; 3. B . geuwgen 68, 36;
uu: 3-23. uunter 15,39; uuard 36, 28;
ui\ nu ober w ,  3. 23. geunerf 37, 1 : iru/ńntin 79, 20 ;

'Lbo\e 19, 1 ; Vvi\ du 60, 28; 
in Derbinbung mit 211itlauten burd; u (n); 3. 23.

tnalte 34 23; gnant 72, 15; 
ausnatjmstneife burd; w; 3. 23.

gw- : gwinne 24, 15; gwante 72, 31; dw- (tw-) : dwngen 41, 32; 
ober mit Doppelfdjreibung uw- : duwngen 70, 2 1 ; mit un- ; duninge 47, 18;

fw- : fwie 2 1 , 7; fwenne 72, 32; mit DoppeIfd;reibung fuwllen 62, 8.
Kusfall bes w ift (23rauue, 2ll;b. (Srammatif $ 107, Kum. 1) 011311* 

nel;meu in 66, 24 diigen; 66, 41 duoch.
3n K tnirb w immer burd; w ausgebriicft; Kusfall bes w finbet 

l;ier in anturte unb anturten ftatt.
Kuslautenb ftel;t w nur in W

27, 2 iz rów in K  27, 7 ez geró in ; 
rein grapbifd; in iw ( =  iu), bas and; nor 211itlauten norfommt; 3. 23. 

iw zware 29, 39.
)■

Der Kbfall bes anlautenbeu j 3eigt fid; in W  regelmafig in iamer 
unb iener; nur ausnal;msmeife fyeiftt es in W  3. B . 51, 36 des iameres;



bod? ift ber 2lusfall bes j audi in K  bei bem IDorte (i)amer 43, 33 imb 
(i)amirlichen 66, 11 ais 2lusnal?me nadjjutneifcn.

<Sefd?rieben tnirb immcr i ; nur am Sd?luffe non K  jeigt fid? in ben 
©gcnnamen j.

Sdjmeljlautc (£iqutbd).

r.

Der 2tbfall bes auslautenbcn r jcigt fid? in W baufięj in aue (•= aber); 
bie alte ^orm ode crfd?eint in K  5. 23. 6, 26; 35, 10; 65, 24; 108, 14 
fotnofyl nor 2Tlib ais nor Selbftlauten.

1.

ertnćiljrten ift l?ier bie Jom t
K 87, 5 ein pilcholf, ber gegcniiber W  61, 25 eines pifkofes aufrneift.

rćafenlaute.

m.

2luffallcnb ift in W  bie 2luflaffung ber burd? 2lngleid?ung erjeugten 
Derbopplung 38, 33 diu ftime;

ngl. W  19, 17 mit K 14, 2 0 ; 101, 1;
W  55, 16 mit K  77, 1 ;

Der llbergang bes m nor f  in n ift in W  nod? nid?t burd?gcful?rt in 
25, 21 lemfter; 32, 40 afterchumft; 65, 22 unfemftiz.

n.

W  I?at entfdiiebene Dorliebe, n nor Cippenlauten unb bem labialen 
Hafenlaute m in m iibergel?cn 511 laffen; bies jeigt fid? in ber 2 lngleid?ung 

.bes n in ber Dorfilbe an bie enndl?nten £aute; 5. 23.
19, 43 nummute 29, 14; 56, 22 ummare;
46, 42 umbare 56, 27; 57, 9 umpillich;
75, 10 ummaht 81, 10 mit imbizze.

~Sn K  ift bie 2lngleid?ung 2tusnal?me; fie finbet fid? 5. 23.
49, 10 ze einem imbizze (112, 23 mit inbizze);
69, 7 umbefniten W  50, 12 unbefniten.

ÓS u enndbnen indre nod? bie Hafalierung ber 23ilbungsfilbe tn 
lv 48, 12 fpilenten fi (2lbbrucf fpileten fi);

108, 23 gebreitent (21TitteItnort).



d 5 e ra u fd )la u te .
£ippcnlaute.

ph.
Pie 23erfd)icbung bes ph 511 f  (ff) finben mir in K im (Pegenfatje 511 

W  nod) nid)t burdjgefiifyrt
K 22, 10 ze einem phaphen W  24, 4 phaffen;

Statt ph uńrb in W  nidjt feltcn pph gefdjrieben; 5. 23.
16, 34 epphich; 25, 14 unb oft oppher;
34, 42 napphe : chopphe;
52, 21 fcopphen : uberhupphcn ; u. f. IV>.

<£ine anbere ffaufung in ber Scfyreibmeife ift 
W  13, 46 fcefphet.

gu ertndfynen ift nod) ph in ber Derbinbung pht ftatt (gcrnt.) f in ft 
W  12, 29 chrapth (: nath);

13, 3 gefcephte ( : chrefti);
13, 21 gefcephte.

f  (v).
Bejiiglid) bes IPcdifels non f  uitb b, ben mancie Stdmme auftneifen 

(f. IDilmanns, Peutfdjc ©rammatif 1 -, § 97), ift 511 bcmerfen, ba0 bas 
113ort auer, (aua, aue, 21, 4 afer) -  faft nur in biefcn ^ormen erfd)eint 
es in W  -  in K  regelmafjig burd) aber (abir) uńebergegeben uńrb.

f  unb v, bas regelmafjig burd) u, nur ausnalpnsmeifc burd) v aus= 
gebrucft uńrb, tuedpeln anlautenb in beiben Certe u miteinanber; W  begflru 
ftigt f, K ganj auferorbentlid) u, fo baj? f in K beinat)e nur nor ben 
u-£auten angeinenbet tnirb.

Beifpiele fiitb ungemein l)dufig; id) ermdljne fiir bic Ubereinftimmung 
non K mit W  bejiiglid) f  unb u

W  38, 9 =  K 49, 14 ich furhte ub iz min uater eruinde; 
fiir bie 2llnueid)ung

W 67, 15 fró fi dane furen unte wole uerre fon . . .
K 95, 15 uro uuren fi danne uerre uon . . .

9, 8 phephir 
18, 17 fcherphen 
64, II phare

16, 27 pheffer; 
21, 43 fcarfere; 
47, 25 farre;

fiir bie tneidjere 2lusfprad)e jeugt
K  28, 24 urande.



b, p.

Der Wed)fel port b unb p im Dnlaute, ben i}. Paul (Diittelbodp 
beutfdje (Drammatif § 63) iebiglid) fiir eiuen „ ortf)ograpbif d)en" erflart, 
ift in beiben Cepten febr allgemein; oft finbet fid) bas namlidie ID ort unter 
gleidien Derbaltniffeu au ber eiuen Stelle mit b, an einer anberen mit p 450= 
fdprieben; id? erwabne fiir

W  56, 44 li pat | 79, 25 du pilt f
57, 5 li bat j 79, 36 Du bift. )

Dian faun fageit, baf W  p, K  b begiinftigt; bafycr finb aud) bie 
§ dllc jablreid), in benen W  p, K  b fetjt, uidłt aber bie umgefebrten wie

W  56, 4 barich K  77, 28 pserich.
^iir Ubereiuftimmung uttb IDedjfel mogeu 

f W  31, 40 eines brotes prechen 
( K 38, 4 einef brotef brechen; 
f W  37, 39 dinen pogen, der . . . hat petrógen
\ K 49, 2 dinen pogen der . . . hat betrogen getuigen.

Betreffs bes Duslautes ift ju bemerfen, baf in W  bei lebbaftem D)ed)fel 
b iibcrmiegt, wdbrenb in K  nad) mbb. ©ebraud)e p ausfdjliefilid) bcrrfd?t; 5.23. 

W  49, 36 lip : wib K  68, 12 lip ; wip.
Dud) fibe W  37, 20 K  48, 9 gelippe fiel)t paul (a. a. (D.) nur 

fiir abweid)enbe Sd)reibungeu an.

‘Kebllaute.

k.

k (c) ftel)t anlautenb fiir eh in 
K  46, 7 mit camphe ; 

ftatf g in W  ofter ais in K ; 5. 18.
W  10, 6 ; 20, 20; 26, 27; 31, 33; 50, 28 (kitan); 60, 2 ; 

bod) ift ber lDed)fel iiberbaupt nid)t befonbers b‘iufig. 
k finbet fid) inlautenb fiir ch

K  27, 13; 29, 1 arkę (Kapitcliibcrfd)riften). 
k (c) ift auslautenb ftatt cli in K  felten;

K  13, 14 Iprac; ugl. 23, 3; 89, 32; 
in W erfd)cint es bdufiger; 5. 23.

W  14, 35 manec; 29, 10 falik;
82, 3 iunefrów en ; u. f. w.



~Sn W  l)orvfi)t bie ifautnerbinbung fk (fc), iii K  bereits ber Innie 
l}aiid)laut (Spirant) Ich. 2tusnatjmen finb fiir bcibe (Eejte felten; 5. 23.

W  12, 34 (chinen; 12, 38 uifche; 69, 18 ze (chalche 
uub nod) einigemale;

Iv 4, 20 gefcuf; 72, 14 gelcribeti; 108, 32 Sconir 
unb nod) ettna 4 23eifpiele.

ck ferint ber Sdireiber non K  nid)t; mo er bie Perbopplung nid)t, 
tnie es geinobnlid) gefdńcbt, butef) ch ausbriicft, bebilft er |id) entineber 
burd) einfadjes k ober burd) beffen Doppelfdjreibung;

5. 23. fiir inlautenbes gg
K  6, 25 likkent, 6, 22. 27 rukke;

49, 20; 68, 5 leken; 94, 4 liken.
W fdjreibt entineber ck 5. 23.

41, 23 bedecket
ober beffen l^dufungen cch, kch (baruber unter ch); in bem ermdljuten 
'fnlaute bat es folgenbe 2lusinabl '■

14, 43 ruke;
14, 38 rukke; 28, 33 likkent;
28, 36 ruckelingen; 38, 15 lecken; 66, 12 licken.
49, 29 lekcen.

ch.

ch ftel)t ftatt h iu K  5, 36 gemeechelent uub ais fefunbdre Per* 
bopptung (23raune, (2tt)b. (Sraritm. § 154, 2lnnt. 6) in 

W  50, 12 decheim. 
lir bas einfadje ch in

K  17, 11 zebrichet
fet?t W  20, 43 bie ifdufling zebrichchet;
ftatt ber Perbopplung non k fd)reibt W  entineber ck ober cch, kch (f. k); 5. 23. 

W  15, 3 recche : ftecche; 12, 15 trukchen;
36, 36 ftricche : dicche; 47, 22 pokche;
79, 41 girecchen; 78, 22 dekchen;

biefer Porgang ift in K  fel)r felten; er finbet fid) 5. 23. 91, 10 1'ecche.
2luslautenb foli jeber Kebllaut 511 ch merben; bod) laffen fid) ans W  

niele Beifpiele anfiibren, in benen auslautenbes g ftc£?en geblieben ift; id) enndl)ue 
W  14, 10 ding; 28, 30 flug; 40, 39 lag; 53, 11 Porlang;

73, 26 zehenzig unt drizzig iare; unb febr oft.



2tufer g erfd?eint audi h im Jluslaute; iit K  muf? bies ais 2lusnaf?mc 
betrad?tet tnerbeu, beitu bie (7)al?l ber dile ift mir gering; 3. 23.

. K  35, 14 Iprah; 40, 19 Cah ; 41, 6 durh; 98, 7 mih; 
in W  finb bie Betfptelc immerl?in jal?lreid? unb ftnben fid? namentlid? l?aufig 
bet noh.

h.
I)ie Dorfefning cines h erfd?eint

K  112 , 20 hewigen.
2tuslautcnb begcgnet uns im erften Biertel non W  th ftatt ht ge* 

fd?rieben; es finb etma 18 $alte, non benen id? anfutjre
W  12, 27 lieth; ngl. 12, 3 1 .3 2 .3 3 ; 26, 37;
13, 18 nieth; ngl. 15, 45; 16. 23; 18, 22; 22, 28;
13, 22 ufreth ; 17,9 worth er; 19,41 forthe; 32,11 unmathlich; 

baran reibt fid? 12,29 ehrapth u. f. m.; f. ph.

18, 26 lagelt tu;
30, 36 des tu ;
56, 8 daz turre prAt;
81, 18 def tnttin;

(iyil?nlaute. 

d, t.

Per anlauteube ftimmf?aftc Perfdjluflaut d mirb iu W nad? z, 1, s 
l?dufig 311111 ftiinmlofen nerl?drtet; 3. 23.

W 17, 14 daz ter chor;
22, 40 uns ter tiefel;
22, 41 daz tunchet;
69, 20 daz tet;

baneben ift aber and? d geblieben; befonbers lel?rreid? ift in biefer if»infid?t 
| tlin al daz du gebietes 
| oder an 1'uaz tu fi leites.

K  ftet?t ber Berl?drtung nollftdnbig ablel?nenb gegeititber.
Jnlautenb fiubet nad? n, r, 1 in beiben I)anbfd?rifteu ein fel?r Iebl?after 

IDedjfel ftatt, tnie mir il?n boi b unb p, f  nnb v fennen gelernt I?aben. 2Dic 
bei b unb p iibcrtniegt and? l?ier mieber in W  ber ftimmlofe, in K  bci 
tneitcm ber ftimml?afte Cant. Bon ben ungemein 3al?lreid?en 23eifpielen 
mogett folgenbe gemigen:

W  10, 3 lenten Iv 1, 2 ze fenden;
23, 29 wantę 21, 14 wande;
57, 35 1'tunte 80, 19 ftunde; u.
19, 9 ernande 14, 11;

W  61 5

m.



W  47, 13 hende : digente K  63, 33 hende : digende;
60, 20 geburte : wurden 85, 21 geburte : wrten; u. f. tu.

Critt ber (jyiljnlaut nad) n, r, 1 iit bcn 2luslaut, fo iibenniegt t, bem
aber non d ber piat? febr ftreitig gemacf)t tuirb.

Pas th ftatt t in
W  12, 31 zith 12, 3 1 .3 3  er gebóth

muf tnol)l ais Sd)reibfet)Icr angefefyen werben (ugl. 23raune, 2ll)b. 65r. 
§ 163, Knnt. 7); befonbers ift babei nad) meiner 21Teinung barauf ju ad)ten, 
baf zith unb gebóth mitten unter jenen th ftatt ht fteljen, bie unter h er* 
tndfjnt tuorben finb.

s.
Ked)tfd)reibung. 3 n W  gilt anlautenb, inlautenb unb in ber Doppel* 

fcfyreibung (anjumerfen ift babei W  13, 26 uz wahITe) f ais Kegel, s ais 
Kusnaljme; bagegen £)errfd)t s im IPort* unb Silbenauslaute. €rft non 
Seite 70 an tneidf s and) im Kuslaute ber ^ornt f, bod) finb and) bann 
bie ^dlle mit s nid)t felten; 5. 23.

72, 39 des fihef; 81, 2 alles dingef.
~)n K  ift f an allen Stellcn Kegel; baneben erfdjeint aber and) s; 3. 23. 

6, 7 def libes; 35, 13 def geheizzis def; u. f. u>.
€nudl)nt fei nod), baf fid) in ber jweiten tfdlftc non K faunt ein 

Drittel ber Knjafl s finbet, bie in ber erften uorfommt.

z.

Bejuglid) bes farten f)aud)lautes z ift in W  bie Kngleidnmg an bas 
folgenbe s Ijernorjubeben:

( W  41, 38 was lin geuerte Icolte lin (ugl. poffmanns Knm.
| 511 biefer Stelle);
I K  55, 20 l)at bas z betnafyrt.

Sonft finb namentlid) bejitglid) ber Kffrifata nur Derfd)iebenl)eiten 
fyeruorjufyeben, bie bie Sdjreibtueife betreffen.

So 5. 23. bie IPiebergabe bes lateinifdjen c in ben Iateinifd)en iPortern 
W  11, 28 lucifer K  1, 29 LuzifeR

78, 30 an deme cruce 109, 24 chruzze. 
c ftcf)t meiter in W  fur boppeltes z :

W  48, 21 uzchracen [K  65, 26 óz chraken]
51, 42 lucel 71, 18 lutzil.



W 15, 7 nutzelt;
36, 3 hitze;
66, 41 antlutze;
79, 38 litzit; u. f. m.

Jjiir tz in W  ftefyt in K zz; 5. 23.
K 7, 2 nuzzift

45, 10 hizze 
94, 32 antluzze 

1 1 1 , 1 1'izzet
uatiirlid) fiubet fid) bei ber łmmerfjin betrad)tlid)en Jtnjaljl ber ^dlle aud) in 
W bie Sd)reibung zz; 5. 23.

W  58, 17 ergezzet : letzet K 81, 8 ergezzet : (ezzet; 
fel)r felten meift W zz, K  tz auf:

W 51, 41 luzzel K  71, 17 lutzil.
2luffalleit founte, baf erft in ber jmeiten l) alf te bes (5ebid)tes, beinal)e 

ausfd)lief?lid) auf Seite 62 bis 72, K  bie bfdufung tzz fdjreibt, rodljrenb 
W  zz aufmeift; es laffen fid) im ganjen jebod) nur etma 8 grille nad)* 
mcifen; id) fiiljre an

W [40, 46 belizzelt K  54,
46, 12 lizzen 62,
46, 22 hizze 63,
5i; 1 luzzil 70,

bamit ftimmt gut iiberein, bajj fid) fur bie b^aufung ttz ftatt tz in K  innerljalb 
bes angeful)rteu Baumes in W fein Beifpiel erbringen laf;t, obmot)l fid) fonft 
ftir biefe Scfyreibmeife feine Ciicfe non (and) nur anudfyernb) 10 Seitcn 5eigt.

Beifpielc: W  45, 19 nutzes K  60, 23 nutzzef;
ais nad)ftes Beifpiel finbe id) W  54, 28 litzen K  76, 8 litzzen.

(7)U ertndbneu marę nod)
K  5, 8 dazze W  13, 32 Da ze

26, 9 datzze 26, 18 da ze;
(Erfdjeinungen, bie bem unter m attgegebenen W  55, 16 wemmir entfpred)en.

Bei meitem ofter ais bci ben iibrigen 21litlauten finben mir f)ier Hnter* 
fd)tebe jmifdjen ber Sdjreibmeife z uub zz fomobl nad) futrem ais nad) 
lattgcm Caute. K benorjugt uamlid) entfd)ieben uub auffallenb ben garden 
Cert l)inburd) bie Derbopplung ber Spirans unb ber Jtffrifata; an Beifpielcn 
fet angefutjrt W  12, 23 wurze K  3, 1 wrzze

14, 11 heizet 5, 33 heizzet;
ugl. aufierbem W 18, 12 mit K  13, 1; 20, 22 mit 16, 26; 24, 23 mit 
23, 4 ; 39, 2 mit 50, 26; 54, 36 mit 76, 16; 81, 20 mit 112, 33; u. f. m.

7 belitzzeft] 
15 litzzen;
3 hitzze;
2 lutzzil;



^affen mir rum bie in bet Cautlefyre gemonnenen <£rgebniffe jufammen, 
fo finben mir, baf? K  auf einem jiingercn Stanbpunfte ftefyt ais W.

JDir fonnen bafiir geltenb madjcn: bie Criibung b e s a ju o ; bic (form 
mohte; e ftatt i; obe ftatt ube; Me fonnen (n)iht u. f. ro.; ben ilmlaut ae; 
Me Dipfytfyongierung bes i; Me 23rcd?ung ie; Me Ihtrdrfiiljrung ber Diplp 
tfyongierung bes u zu 6 und des ó 511 u; Me 2fnglcid}ung bes m uor f 
in n; ben Perfall ber pollen Selbftlaute in bon nidjt bodrbetontcn Silben; p 
ftatt b im 2luslaute; ben Ijarten tjaucfylaut ich; u. f. m. 2lufjerbem fiil?re 
idj fflr ben llittcrfdńeb ber beiben Certo no dr bie grbfjere ©leidpndfjigfcit in 
K  an, bie fi dr in ber Scltenfyeit bes 6 ftatt u unb namentlid? audi in ber 
Cinfyeitlicfyfeit ber 2\ecbtfcbreibung jeigt, fo boi w, 6, u, l>, v, I' 11. f. m.

^ragcn mir nun, ob ficf? etmas IPefentlidjes fur bie 2 lnfiefyt ber (Wegner 
Sdjerers porbringen Ićift, fo muffen mir bies perneinen. Dabei ift aber 511 
bebcnfen, baf? bie Darftellung ber £autc pi elf ad̂  in ber IDillfiir bes Sdjreibers 
lag, ber feine Dorlage ficber nidjt binfiditlidr bes Cautbeftanbes anfal? unb 
priifte, fonbern bie IPorte bes Certes in feiner Spradje (JTTunbart) unb in 
feiner 2ved]tfdjreibung in ber IDcife micbergab, mie fic ifym, pielleicfyt ganj 
ober teilmeife befannt, in ben (Dfyren flangen.

Bicruutguldjpi.'.
^ a llb ie g u n g .

3d? ermdbue an biefer Stelle, baf? in W  ber 3. tfaII Cinjalfl ber 
3'urmorter, bes beftimmten unb unbeftimmten (£>efd)lcd)tsmortes unb ber bei* 
ftigenben (Eigenfdjaftsmortcr im mdnnlidfen unb facfylidfcti ©efdjledfte ge* 
mólfnlidf bie Cnbung -me (feltener ift -re fur bas meiblidje) jeigcn; baneben 
£?at fid? einigemal -mo erfyalten.

-mo finbct fid? 5. 23.
W  1 1 , 35 („o pon fpdterer Cinte“); 23, 18 demo;

31, 12; 37, 20 imo; 46, 38 welihemo;
56, 11 einemo; baju finb ju pergleidfen bie 2lnmerfungen 

ifoffmauus ju S . 11 . 12 .
IHe 3’ormen mit blbmerftmg bes auslautenben Sclbftlautes finb aber 

nidd felten, in K  finb fie 2\egel, -me bie 2lusnabme; ime fteljt j. 23.
K  5, 4; 7, 1 ; 105, 20.



2lud? bei Ifauptmortern ift in W  unb K  bie 2tbmerfung nidjts Seb 
tenes; fo finbet ficb 5. B . in W regelmćifig ber 3.

hus (pql. Bramie a. a. (D. § 193, 2lnm. 7, ber biefe tform ais € 0= 
fatip auffaft); in K  bagegen ift hole bie gembfynlidje ,£orm bcs 3. €inj.

ifauptmorter.
Jd? f?abe bereits barauf bingemiefen, baf fid) in W  pielfad? nod? polle 

Selbftlaute in ben Biegungsenbungen finben, mufyrenb anbere mittelbar ober 
unmittelbar nad? ben Heimmorten mieber Ijergeftellt merben fonnen. Pgl. 
bariiber namentlid? Dogt, llber (Senefis unb i£robus1), Boebiger in ber
JSeitfd?rift fur beutfdies 2lltertum 18 (6), 263 ff.; IPeinljoIb, Bayrifdje 
©ramniatif § 338 ff.

~Sn K finben fid? nur nod? Hefte bei ben mannlidieu Ifauptmortern 
ber fd?mad?en Biegung; 3. B .

K 31, 20 ir uorderon; 1. .
63, 34 miner uorderone; 2.

106, 13 filier uorderonen; 2.
Dtau fanu abcr genau perfolgen, tnie ber llmbid?ter dnbert, uin bie 

pollen Selbftlaute 311 permeiben; 3. B .
W  37, 18 uró : geheizzo K  48, 7 uro : geheizze do; 

pgl. W 45, 45 mit K  62, 2; u. f. m.
Der 1. willi K  86, 33 unb ber 3. ze erbi 107, 16 entfprang ber 

ilnfid?erl?eit bes Sdireibers, ob er i ober e fet?en folie (H)eint?olb a. a.O). §347).
,Su ermafincn marę ber ftarfe 2lbfall ber auslautenben Selbftlaute in K ; 3. B . 

ber 2. miner wort (: bechort) 49, 4; 
ber 1. $. nam 26, 17; 38, 25. 27; 64, 22; 67. 25; 

ber gleiĄIautenbe 4. €in3- 1 1 , 3. 6. 7 ; 36, 13; 106, 17 (fonft iiberall
mie in W  bie nollen fonnen);

ber 3. chinnebach 36, 22.
llmgefefyrt finbet fid? bie 2lnfiigung eines nidit bereditigten e ober n 

K  7, 10 namene; 9, 20 der bómgarten;
64, 18 Din f|ch]alche 105, 32 ein grilen; 

ber Ubergang in bie i-Klaffe
K  99, 29; 101, 8 waegene; (100, 33 wagene);

') S. 251  ff. bes 2. Banbes ber BeitrSge 3itr ©efdjidjte ber beutfdjen Spradje 
unb Literatur.



ber ilbertritt in bic ftarfe ^allbiegung
K  5, 17 eine zunge 4. £ 1113.;

94, 30 wange 4. 117,;
30, 16 brunne 4. $. <£.; 42, 9; 55, 6 3. $. 

in bie fd?tnad?e K  32, 3 fchalchen 1. 717.;
ein berartiges Sd?i»an?en ift iiberl?aupt nic£?ts 27ngembt?nlid?es; id? fiibre an 

K  27, 11 archen 4. <£.; ebenfo 28, 6,
t»af?renb ftd? fonft bie ftarfen ormen jetgen; 3. 73.

K  80, 36 dri winreben; 26, 1 wrzzen 4. 217.
94, 31 chemnate 4. ©.; 55, 5 Oheimen 4. £ . ;  u. f. tt>.

Don bon Denr>anbtfd?aftsu>ortern finben fid? 23eugeformcn
W  25, 43; 26, 2 pruderes K 25, 14. 16 unnerdnbert;

(66, 43 brudere 1. 217. =  K 94, 34)
bagegen K  109, 11 ze bruderen W  78, 17 zi bruder.

Betreffs bes (Sefd?led?tes ber ffauphnorter Ijebe id? b er nor
K  17, 37 in daz uerfen; fonft in K  unb W  rueiblidjen ©efd?led?tes; 

14, 18; 48, 23 finen (einen) teil; fonft fdd?lid?;
22, 21; 45, 3 ende fad?lid?; fonft mdnnlid?;

W  31, 32 die lite; fonft mdnnlid?;
2 1 , 17 mit ftarchen ubermute; fonft tnciblid?;
80, 19 gelóbe meiblid?; fonft mdnnlid?; 

chint unb liut braud?en W  unb K  obne nennensmerte Derfd?iebeubeit.

perfonennamen.
Die 2lbfd?iuad?ung bes a 311 e jeigt fid? in K  im

1. Sarę 38, 11 . 14 . 18; Rebecce 44, 8 ; Lie 60, 21 
(W  45, 17 lia : beide; K  Lie : beide);

4. Rebeccen 43, 4; euen 20, 10 (= W  23, 6); 
auffdllig ift ber 1. K 56, 15 ber Jacobe (: ze lobe), ber mol?! burd? 
bie Reimnot nenirfad?t ttntrbe.

Die ^ornten bes Harnens Abraham erfd?einen in W  bis 31, 31 
( K 37, 3) 3iimeift ais Abram; non ba an faft «usfd?lief?lid? ais Abraham, 

©egemiber W  erfd?eint unnerdnbert ber 2. in 
K 26, 23; 26, 31; 24, 16 kain;

32, 13 Noe (33, 9 Noes) ;
52, 23 efae;
56, 32 Lie (fel?It in W ; K 57, 32 Lien =  W  43, 23);



fd)tnad)e 23iegung flatt ber ftarfert tn W  29, 11 K  32, 3 Chamen.
Der 3. jeigt tn K ofter 5te ^ortnen ofjne e:

K 1 1 , 6 ; 12, 9 ; 14, 14; 16, 18 Adam (18, 22 Adame); 
neben Abraham aber minbeftens ebenfo oft Abrahame; baneben aber bie 
fd)tnad)e 3fc>rm K 114, 28 Abrahamen, rno W  83, 2 bie ftarfe bat; 
ol)tte e fiubet (id) a ud) oft neben Jacobe bie Jform Jacob.

IDas non Jacob gefagt morbeit ift, gilt aud) ffir bcn Hamen Jofeph.
Jm  4. ift bie unnerdnberte Jform

K  8, 34 Adam (ngl. 14, 2) tjernorjuljeben; fonft Adamen; 
uunerdnbert bleibt and) K 52, 22 Jacob (ngl. 47 ,3; 49, 9 u. f. tn.); abge-- 
tnanbelt ift ber Hanie itt ben Kapiteliiberfdfriften 53, 1; 57, 11; 67,22;  alfo 
ol)ne Helegftelten in W. 21 ud) Jofeph bleibt itt K ofter uunerdnbert ais iit W.

<3u bead)ten ift ber 4.
K 94, 13 Simeone (: urone) W  66,22 limeon ( :zu zin)

(ngl. Diemer in ber 2lnmer?uitg unb bagegen Bartfd) itt ber ©ermauia 8, 250).

Die Sdjreibttng ber figennamen ift fel)r tned)felnb, 3. 23.
K 24, 1 Kayin ; 24, 10 Cain; fonft Kain;

110, 19 Sydon (W  fidone);
W 50, 8 . 1 8  sychem; fonft Sichem;

79, 24 ifachar; fonft yfachar.
Ifier bemerfe id), baf W ben Hamen Yfaach, beu beibe Ifanbfdtrifteit 

norjugstneife mit Y  fd)reiben, mit c auslauten Idfjt, tndl)rettb itt K ch erfd)cint. 
Jofeph erfd)eiut in K nid)t felten ais Jofep; Jacob einigemale ais Jacop.

Cateinifdje ID ort er unb 2lusbrucfe tnerbeit in K liberfetjt, bie lateiuifdteu 
Biegungseubuitgeu abgetnorfen ober ben beutfd)eit angendl)ert, 3. 23.

W  13, 28 der fp’c fanctus 
27, 39 in monte ararat 
16, 16 paradifum 
19, 38 in dem paradifo 
70, 40 in egiptum 
37, 12 in egypti lant

K 5, 4 der heilige g eift;
29, 7 óf dem berge Ara[ra|t;

8, 33 daz paradife;
15, 21 in dem paradif;
99, 32 in egipten lant;
48, 2 in Egiptin lant;

bod) ift biefe 2)erbeutfd)uug uid)t ubcrall burdjgefuljrt; fo fiubet fid) 3. 23. 
W  17, 12 in paradifo K 10, 16 in dem paradifo;

72, 3 . 7 u. o. in egiptum 101, 11 . 6 u. o. in Egiptum; 
fogar ftatt W  62, 21 zegipte K 89 11 uon Egipto.



<£tg cnf cfj af tstx> orter.

JDas bejitgld} ber pollen Sefbftlaute bet ben i)auptmortern gefagt 
morben ift, gili and? fyier.

3n K ift nur bie Bilbungsfilbe -ot in 16,2 nachot (: not) ju eru>dl;nen.
Pie (Srtbung -iu finbet fid; iu K a ud; im 4. (£. bes meiblidjen

(Pefdjledjtes; 5. B . 36, 6 grozzm fmacheit;
39, 6 groziu not ; 

l;ier fei aud; ertr>dl;nt 42, 13 welchm;
K 6, 34 ein weiche wambe W  15, 5 weichiu;
108, 35 ein tieffe rede 78, 2 tieffiu

finb mabrfdieiulid) ais fdimad;e Biegung 311 rerftel;en.

Ste igerung.

2 . Stufe.

©nigemal finbet in K bie Bilbung ber 2 . Stufe mit ber leacbfilbe -ór 
ftatt, bod; niebt fo oft, tnie es in ber <£jobus ber all 311 fein fcfyeint, ba 
'Hoffmann (Qu. u. 571), 3) bie auf -óre gebilbete jineite Stufe 311 ben 
„cfyarafteriftifdjen llnterfdńebeu" ber beiben I)anbfd;riften 3dl;lt.

3n  ber ©enefis erfdjeint bie Hacfyfilbe 3. B .
K 16, 14 ein wirfor ual; 71, 24 der liebor;

32, 7 (inen tmroren; 74, 15 grozzoren;
69, 22 gernor 87, 14 bezzore;

in W  finb biefe ^ormen febr felten, fo ftetjt W  33, 13 fcierore.

3. Stufe.

21it3ufu[;ren finb bier in K  ber IDiener I)anbfd;rift gegeniiber bie ner* 
fiir^ten, burd; Hngleicfyung entftanbenen tformen tnie ber befte, bie fid; na* 
mentlid; in ber 3tueiten ffdlfte ber Umarbeitung finben; 3. B .

K  76, 13 der befte W  54, 33 der bezzifte;
114, 16 der wirfte 82, 35 der wirfifte;
114, 16 der lefte 82, 34 der lezzifte;

ngl. K  100, 3; 102, 16; 103, 7. 8. 18; 106, 33; 110, 28; 114, 17;
115, 27 unb 51, 17;

bod; fennt and; W  biefe ^ormen; 3. B . abuerbiell 
W  46, 26. 37; 65, 10 Zi (ze) lefte.

') Die altbeutfcfye iKjobus mit (Einleitung unb btnmerfnngen.



Btltmmi iHT xnnt U; i iu' t t|'d\aftatoii vtcvit aluidritetcn 
Mmftanftatoitotcrn.

bfinficfytlicfy ber pollen Selbftlaute f. Dogt a. a. (D., 2voebiger a. a. CD., 
IDcinfyolb, 23ayrifdie <Bramm. § 24S. Bejuętlid? K 86, 33 (=  W  61, 2 1) 
ftilli gilt basfelbe, mas IBeinfyolb a. a. (D. § 347 iiber willi fagi.

Por (Bebraudj ber llmftanbsmórter auf -licho (-liche) in W  gegem 
iiber benen auf -licheti in K  bilbet fur bie (Benefis feinen bemeifenben 
ilnterfdńeb (pgl. bagegen Kofmann a. a. (D.).

JiivUnivtcv.
II it g e f dj I e d? t i g e.

1. perfon.
„Ilcerfuhirbig" (IDeinfyolb a. a. (D. § 357) ift ber 3.

W 28, 23 unfis K  30, 21 unf;
aud? ber alte 4. ift in W  nidjt felten; 5. 23.

W  unfich 36, 7; 51, 10; 59, 19; 74, 29; 78, 40; 80, 38; 
unfech 22, 41 ; 23, 41 ; 

in K  ftel)t bafiir iiberall unl.
2. perfon.

Per 1. PT. er (ftatt lr) in W  ift uns fcfyon unter e : i begegnet; 
im 2. P i. begiinftigt W  mie im befi^anjeigenbeit ^urmortc ber 2. p . 
bie pollen ^ormen im (Begenfa^e 511 K ; 5. 23.

W  27, 38; 51, 7. 11 uwer K  iw;
40, 28; 66, 21 iuwer iw;

3. 2Tt. 58, 3 iuwe w.

2v ii d  b e 5 ii g 1 i cfy e.
iferporjuljeben ift fyier K  99, 16 beniamin er ze fich habete

(W 70, 19 zu ime), mas auf fefyr
friifyes ©r.bringen ber t£nbung bes 4. f̂. fdjliefen liefe, toenn mir niefyt 
mittelbeutfdjen (Bebraud? bes ze beim 4. $. annefymen mollen.

(Befdpedpige ber 3. perfon.

Pldnnlid).
4. i£. inen in W ofters; 5. 23. 22, 5; 59, 33; 75, 7 ; 83, 23

en j. 23. W  68, 31 het en; fet)lt in K ;
69, 11 nam en K  98, 2 nam in.

(K  55, 18 halften [£)f. halften in) unde chuften);



1. $. B i. K  103, 24 fie (in berfciben ^eite bas fonft imrner. gcbraudjte 
li); fefylt iit W ;

4. $. B i. W 50, 8 iie K  69, 3 li mie getnobnlid);
73, 21 lie =  103, 6 ausnaljmsrueife.

1. $. <£. W  19, 7 liu K  immcr li;
2. 5. B . W 23, 25 (nad} ZDeinbolb, B . (5r.); 30, 17; 51, 28 ire;

K immcr ir;
3. W ojrters ire K  immcr ir;
4. $. 37, 28; 31, 15 lia =  K  nid)t cntfpredjenb 55, 14

18, 30 liu
31, 12; 35, 17 fe K  immcr li.
42, 5; 49, 34 lie

B  e f i tj a n 5 e i g e n b e. 
ilitcdjlcs e (Q)u. u. 7, 4) finbct fid} in 

K  13, 15 der raan dine (: miden);
5it cruuibncn rndrc nod} bie Bbfdpnddping

K  62, 4 minę wip 4. ZH. W  46, 1 miniu wib.

I) i u tu c i f c n 6 c. 

der, daz, diu.
Bidmtlidr.

1. <E. W  19, 17 er arman K 14, 20 der a. m.;
78, 39 |b|er ubił hunt 109, 32 |d|er u. h .;

3. K 41, 4 ze Abrame den tróte lin;
1. Bi .  W  77, 33 di K 69, 26 di (nidit au ber cntfpredjcnbcn Stelle).

IBciblid}.
1. ,y\ t£. K 115, 30 die.

5iid}Iid).
1. unb 4. iii. lautet in W  unb K fefyr Ijanfig dei.
1. S- B i. die K 1 1 , 5.

defer, ditze, diliu.
Ber 2. $. <£.

W  15, 42 di Ileś
50, 7; 55, 8 ; 70, 8ebetifo

K 8, 12 ditzzef 
1 1 1 , 10 ditlles



,)eigt, baf K  bie ^ormeti mit „ejplofiucm Beifaf" (ll\'inl?olb, BTl?b. f a m il ie  
§ 486) norjietjt; 311 bcad t̂cu ift

K 76, 30 ditlle leidef, bas ais eitte ttur imtere Biegung trageitbe 
,'fonn betrad?tet tperbeit muf (pgl. Bramie, Bl?b. (Bramin. § 288, B. 3 c).

llnbeftim m te.

Statt nehein in W t?eift es iit K  getubfynlid? dehein; 3. B .
W  13, 12; 40, 7; 82, 4 ; 17, 18; 29, 29; 59, 37; 50, 28; 

dehein ftel?t iii W  3. B . 1 1 , 32; 68, 24.
W 13, 17 fdircibt dehein, tpafrenb K  4, 13 nehein aufmeift; unb 

82, 2 (-= K 113, 21) fabett W  unb K  nehein. (Die bcjal?eube ober per» 
neinenbe Bebeutung fomie bie boppelte Perneiuung finb I>ier nid?t beructfidjtigt.)

Pas einfadie ^lirmort ift tiberliefert
W  74, 6 ze heineme trofte K  104, 6 deheinem ze trolte.

Pie pollen ^ornten iuweht, niuweht, nieweht, niweht, niewet, ni wet, 
bie in W  nid?t 311 felten porfommen, 3. B . 1 1 , 2 1 ; 16, 7; 14, 9; 37, 36; 
55, 40; 55, 41; 70, 39; 76, 41; 77, 26 finb in K  bis auf 

20, 6 enwiht
60, 22 niehtel (=  W 45, 18 niwehtes) 

perfdiunmben; regelmdfig finb bafiir tnie fiir nieht bie ^ornien iht, niht 
eingetreten; bod? ftel?t aud? K  2, 24 nieht.

Bei ein ander, fur bas W  31'pei ,fugungeu 3eigt (pgl. Pniotper a. 
a. 0). 29), femit ber llntbidjter

K  5, 28 bie Biegung pon ander: ein andere (4. ^.); 
bie iibrigen (uid?t feltenen) Beif piele tragen feine Cnbttng.

ilciflucituitib
S t a r f c  uitb fd?mad?e (?5o11 tpórter.

Uber bie pollen Selbftlaute ber Cnbungs* unb Bilbungsftlben f. Pogt 
uitb Boebiger a. a. (0.; Bayrifd?c (Bramin, unter Koujugation. K  l;at bem 
gegeniiber polle Selbftlaute tn ben Iteitnformen

111, 28 zeichnón (: lun) W 80, 23 zeichenun (: lun); 
114, 13 beftsetigon (: lun) 82, 32 ftatigen (:

unb in ben Blitteliportern ber (Begeitiuart auf -unde erl?alten, 
cineu d?arafteriftifd?en llnterfd?ieb befitjt:



K  2 1 , 18; 39, 13 weinunde; 
53, 10 flaffunde;
93, 23 Weinunde;

113, 35 wahlunt;

50, 14 bidemunte (: hente); 
79, 16 chlagunde 

113, 15 wahfundę;
116, 15 uliezzunde (: lande).

Pollen Selbftlaut (ó, o) jeigt auferbem K  in Ubereinftimmung mit W  
in ber ©egenmart, ber nergaugeneu Jjeit unb bem BTittehuorte ber Pergaugeu 
beit ber fd)t»acf)en ^eitmorter.

Bejiiglid) bes IPed)fels ftarter unb fd)tt>ad)er ^ormen ift

311 ermdfynen; bie ftarfe ^orm K  115, 32 do li beftatten heten (Kapitel* 
iiberfcfyrift) fann id) in W  nid)t nacf)t»eifen.

Knfugutig eines uned)ten e finbet fid) in K  auffallenb oft gegemibcr W  
in ber nergangenen <3 eit ber ftarfen ^eitmorter;

K  10,22; 4 2 ,33 ; 6 8 ,2 ; 8 0 ,5  warde (warte); 9 ,9 .1 0 .1 2 .1 5  whle;

29, 9 gehiezze (: luzze); 42, 7 lude; 59, 35; 78, 10 triige;
70, 14 parge; 77, 13 gabe; 85,5 ftunde; baju fommt 98, 14 ware; 

in ber Befefylsform ift ein e angefjangt
K  78, 29 llaffe; 81, 16 ratę; 103, 3 lihe; u. f. 10.;

in ber ICennform K  16, 30 hechene; 56, 9 enberne (: gerne); 
im JTtittelmorte ber Pergangenl)eit W  83, 3 daz got brahte hete.

pier finb a ud) bie ^ornten anjufiifyren, bejiiglid) bereu Diemer in ber 
Knm. 311 K 13, 7 fagt; „PartijipiabKbnerbia ober Kbjeftira ober aud) 
ITTetatfyefen, melcfye bie Stelle bes Part. Prdt. oertreten unb befonbers im 
2ll)b. fet)t- tjauficj uorfommen, l)ier aber meiftens besljalb gebraudjt werben, 
um einen beffern Heim 311 gewinnen". Sie finb in W  unbefannt. Kus K  
fann id) folgenbe anfufyrcn;

K  13, 7 wal'er uerholne : het er enpholhene;
57, 16 diz> rede waere uerlorne (: mit zorne);
58, 5 diz> bet waere gare uerlorne (: im zorne);
61, 1 Pon danne fur uerholne Jacob got enpholhene;
63, 1 daz ich uerholne . . . enbeiz;
96, 20 niht mage lin uerholne daz mir ift uerstolne.

„Befonbers ju merfen" finb

W  71, 15 prungen K  100, 16 brahten

20, 17 daz er den geualte der . . . het uerchargte;
79, 15 ob ich hiete gefwigete; baburd) jeigt fid) ber

fammenl)ang mit W  84, 3.



2lfntnirf ber <£nbung in ber Heiinfonn unb in ber 1 . p . BT. nor an* 
gelefyntem wir ift in beiben Cejten jiemlictj gleidjmajjig porfyanben; bagegen 
fann id) ben Bbfall ber €nbung in ber 2. p. €in j. unb 2TTe{jr3. nur fiir 
K  nadjtneifen; 3. B .

K  71, 10 du dienot 91, 1 erarnot ir;
91, 1 uerchóft ir; 97, 1 du geruchot;
96, 19 daht ir; 107, 22 ilót du;

and) faun W  nur 28, 15 daz bezeichent (=  K. 30, 13) biefen in K  
3iemlidj oft rorfommeuben ^orrnen ber 3. p . i£. mit Bbnmrf bes Selbft* 
tautes in ber lllitte bes IDortes entgcgenfefien; 3. B .

K e r  (ge)legent 30,1;  108,3;  110,17;  112,12;  113,3;  114,15;  
er (ez) bezeichent 30, 13; 109, 1. 6 ; 110, 1; 111, 7; 112, 18; 
[er| nahent 116, 8.

i£ine dltere vform {jat K  unter bem ©nfluffe bes folgenben, mit einem 
Sclbftlaute anlautenben perfonlidjen ^iirmortes in

1, 16 fagen ich (W 11, 3 wil ich fagen) beumfjrt;
bagegen fteljt W  auf bem dltercn Stanbpunfte in ben ^ormen

W 46, 2 ich uorhte du names K 62, 5 daz du neemeft;
61, 3 daz du waltes (: lantes) 86, 14 du walteft;
61, 5 tiin al daz du gebietes 86, 16 . . . du gebicteft

oder an fuaz tu fi leites fwie du in leiteft.

<£ i n 3 e I n e <?> e i t tr> 5 r t e r. 

lazzen.

K  meift att einigen Stellen W  gegentiber bie fiir3ereit Jformen auf; 3. B . 
K  12, 13 lan (: man); 98, 10 la;

62, 4; 79, 13; 97, 10 ich (er) lie; bagegen 
W  32, 42 li lant K 40, 1 lazzent fi.

chomen.

~Sn W fiubet fidj nur dufjerft felten bic ,form chuam; 3. B .
45, 31 Do der bote chuam ( :  laban); 

in K (jerrfd)t bagegen ooller IDedjfel; 3. B . in ber entfpredjenben Stelle 
61, 10 Do Jacob uon danne chuam

unde der bot chom hinz Laban.
Dasfelbe gitt non ben ^ufammenfe^ungen.



haben.

^iir bie (Segemnart ift in ber Hennform bas Porl)errfd)en ber jufam* 
mengejogenert ^orm fur K  ai^ufiibreu; 5.23. 34, 4 ;  63, 2; 87, 9; 113,23;  
meiftens bilbet ber 311 fdjaffenbe 2\eim bie llrfadje.

(Eigentlidje lluterfdjiebe laffcn ftd) erft fur Mc et^dblenbe <?>eit angebcn. 
ilujcigenbe 2.1x1: Port ben in W  uitb K  getuobnlid) gebraud)teit ,for= 

mon hete (K rnciftcns het), heten gibt os folgenbe 2tluneid)ungcn:
K  feijt (am Sdjluffe) fiir hete(n) bie ^orm hate(n); 3. P . 102, 18; 

103, 21. 25; bod? ift Mefe and) fiir W  50, 19; 56, 30 naduueisbar; 

60311 gcfcllt ficb in K  6ie fdlfd)Iid) umgelautcte 
K  49, 19 hsote (: gewsete);

78, 17 hsote (: tsete);
K gcbraudrt hiete; 3. 23. 26, 5. 5; S2, 5; 115, 19.
~)n 6cr nerbiubenbett 2Xrt tuedrfelt W  in ber 2lmncnbnng non hate nnb 

hete; in K  bilbet hiete bie 2\egel, hete bie 2lusual)mc; fet)r fclten ift hate. 
Pie umgelautcte ^orut finbet fid) 3. P .

K 2, 37 (: brsohte); 38, 34 (: tarte); 69, 14 (: tseten);
99, 31 (: gewsete; 116, 4 (: getaeten).

~Sn W  ift hiete ais dusnabntc 311 betradrten; es ftcl)t 3. P .
W  68, 23 hiettin (: frageir); 70, 3 hiete (: fuchte);

76, 32 hieten (; gibieten).

U n r c g e l m a f  i g e <3 c i t tt> o r t e r. 

wizzen.

'Sit W  finbett fid) nod) bie altcn ^ormen; 3. P .
29, 25; 41, 8 ; 45, 42 wille,

beuen gegcniibcr K  -e- aufmeift; baneben erfd)eincn and) in W bie mit - c - ; 
in ber nidrt angeglidjenen ^orm wefte ftimmt W mit K  iiberein; 

ngl. W  66, 23 mit 94, 14; 114, 17.

follen.

fc (tch) unb f mcdrfcln; bod) mcift K  ofters ^ormeu mit f auf, tro 
W fc bat; ngl. W  22, 3 mit K 18. 20; 28, 11 mit 30, 9; 36, 26 mit 
46. 12; 40, 18 mit 52, 20; 77, 32 mit 108, 22.

Seltener ift bas llmgefebrtc ber tfall; 5. P .
W  12, 30 Cul wir K 3, 7 fchulen wir.



mugen.

3 n K finbet fid? falfd?es (burd? Analogie gebilbetes) e einigemal im 
Buslaute ber 1. unb 3. p . ©egentn. anj. 2lrt; 5. B . 8, 18; 23, 18; 57, 15; 
86, 5; iit ber <£injaf?l ©egentu. anj. 21rt fennen beibe ©eyte nur bie tformen 
mit a ; in ber BTefyrjafyl jeigt W  a, u, e ; 5. B .

W 36, 12 magen wir; 79, 16 [fi| magan;
18, 37 mugen wir; 62, 45 ir muget;
32, 43 Ci m egen; 68, 13 mege wir;

K  tneift faft nur bie ^ornten auf u auf, fiir bie auf e tneif id; nur
67, 14 [ fi| megen anjufufyren; in ber nerbiubettben Sprecbtoeife gilt in 
W  e ais Begel, u ais Busnal?me; 5. B .

W 13, 37. 39 er muge; 72, 38 ir muget;
K  gebraud?t u, e, a nebeneinber; 5. B.

K  1, 22 [ez| muge;  99, 11 er mege;
5, 13 er mage; 98, 34 ich mage;

3n ber eigdfylenben ^eit l?errfd?t in W  mahte, in K  mohte (K 9, 7 
man maht).

muzen.

Bie jiingeren ^ormett ber etgdbleubcn <3eit ftnb 3. B .
K  39, 4 li multe; 41, 16 [ez] muCte ner tret en.

W 50, 7 Al daz wir eigin feljlt in K. 

wełen, lin.

K fdjeint fiir bie Hennform wełen Borliebe 511 l?aben; ugl. W  47, 16 
mit K  64, 1; 53, 24 mit 74, 13; 63, 26 mit 90, 26; 
anjumerfen finb itod? W  12, 31 daz is war;

33, 45; 82, 30 fis du.

gen, gan.

Jm ber anjeigenben Brt ber ©egemuart t?alten bie ^ormen mit a benen 
mit e bielDage; in ber nerbinbenben l?errfd?t faft ausfd?lieflid? e (K 52,26 
zerga im Beimc auf da); in ber Bennform ubertniegt es bebeutenb; and? in 
ber Befeblsform ftimmen bie beiben Ceftc iiberein; ngl. 3. B  W  27, 38 
mit K 29, 5; 54, 3 mit 75, 16; llnterfd?iebe finb felten; 3. B .

W  15, 8 get (an3. Brt) K 7, 4 gat ;
31, 38 gen (: man) 38, 2 gan (Beiml).



3 «  ber erjćifjlenbcn ^ett jetgt fid) in W  Dorliebe fur giench, in K 
fur gie; ugl. 3. 23. W  15, 35 mit K  8, 5; 19, 12 mit 14, 14; 25, 8 
mit 23, 31; u. f. nr

iii' bas 21Tittehnort ber Bergnngcnfyeit ift in K  bie tform 
78, 27 ergan (: nieman) W  56, 40 ergangen (: niemannen) 

311 ertndfynen gegeniiber
W  39, 15 pigen (: ruwen) unb uidit nu ber cntfpredjcnben Stelle 
K  57, 32 gigen (: Ruben).

Iten, I

3  u ber a^eigenben 21 rt finb in 1 
nertreten (f. gen); in ber nerbinbenbeu 
Henuform iibenniegt es bebeutenb.

W  unb K  ftimmen faft immer 
getnofynlid) burd) bett Keim erfldren; 3 

W  14, 10 ftat (: zeiget)
2 1 , 1 uerftet (: hat)
69, 35 beftan (: gen)

bagegen ol?ne 2\cim
16, 41 ftat
2 1 , 8 ftet

eiben Certeit a unb e gleidpndffig oft 
ftet)t e (23eifpiele fittb felten), in ber

iiberein; Dcrfdpebeubeiten laffen fid? 
23.
K  5, 32 ftet (: zeiget);

17, 12 uerftat (: hat);
98, 26 beften (: gen);

9, 22 ftet;
17, 19 ftat.

wellen.

Die nlten perfonalenbuttgen ber nerbinbenben 2lrt fyaben fid? erljalteu 
W  37, 1 ube is got niene wile;

56, 33 fo ich ime lin geben wile.

Bei ber Biegung tritt uns gleid)falls ber jiingere Cfyarafter ber Spradje 
in K  beutlid) nor 2lugeu; er 3eigt fid) in ber 2lbfd)tndd)uitg ber nollen 
Selbftlaute in bcn Bilbungs* unb €nbungsfilben; tneiter in ber Berfiit^ung 
ber Snbungen; in ber Pertnirrung beint (5ebraud)e ber ftarfen unb fd)iuad)en 
^ormen (2fnalogiebilbungen); in ber 21ngleid)ung bei ber 3. Stufe; ben 
jungeren Stanbpunft be3eid)net aud) bie 0113. 2lrt rnugen in K  gegeniiber 
magen in W ; mohte gegeniiber altem rnahte; bie Permetbiutg dlterer 
3fortnen (brahten : prungen); ber (Bebrand) jiingerer ^ormen tnie welle, 
mufte; u. f. tn.



dud? aus ber Bieguttgslefre [aft ftd? fein getpidfiger Betueis fur bie 
dnnaljme ber ©lafymuitg feitens bes Umarbeiters getoinuen.

Der Sdjreiber fommt f i er naturgemaf tu e ni g er in Betradit ais bei ber 
Cautlefre; aber and? fiir ben Uinarbeiter mar, ais er feine 2Xrbeit ausfiif rfe, 
ber Spracfgebraticf feiitcr <geit mafgebettb, auctj fiir ibu lag feiri <0ruub 
por, besfalb port ben 511 feiner g5eit iiblicfen ^ormen, bie er bisfer ange* 
menbet [>atte, al^umeidjen, tpeil, toie Bartfd? fagt, feine Kraft unb €uft befto 
mefr erlafmte, je ireiter er porriicfte.

„Bon einem Dicfter aber forbern, er foli fid? in feinen Sd?opfungen 
einer anbcren ais ber 311 feiner ^eit allgentcin gebraucflidjeti Spracfe unb 
^orm bebieiten unb fomit bas (Element, in bem er geboren ift unb in bem 
er leibt unb lebt, perlaffen, fiefe ebenfo piel ais ben ^ifcfen juntuten, bas 
IDaffer 311 meibeit unb tuie bie Bogel bes ffintmels in ben Siiften 311 fdnpeben." 
(Diemer, (Settefis unb ©obus I, © ni X X IX .)
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I. Mitgliederstand
des Lehrkorpers und Lehrfacherverteilung.

a) Bewegung im Lełirkorper.
Es schieden ans:

1. Franz B ay er, Bilrgerschullchrer, Nebenlehrer fiir Turnen.
2. Josef H eg en b a rt, akademischer Maler, Supplent fiir Freiliandzeichnen.

Es traten ein:
1. M ax-M u ller, gepriifter Lehramtskandidat, ais Supplent (Erl. vom 

19. Okt. 1903, Z. 45.329).
2. Rudolf R ic h , Lehramtskandidat, ais Supplent. (Erl. vom 19.Okt. 1903, 

Z. 45.329).
3. Franz Schicktanz, Lehramtskandidat, ais Supplent. (Erl. vom 19. Okt. 

1903, Z. 45.329).
4. Franz S c h u c h , gepriifter Lehramtskandidat ais Supplent. (Erl. vom 

19. Dez. 1903, Z. 56.234).

b) Beiirlaubungen.
Rudolf Schlagl, krankheitshalber vom 4. November bis 31. Dezember.

c) Stand ani Scliliivsse devS Schuljaliros.
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A n m e  r k u n g

i

Dr.
Anton Schlosser,

Direktor.

M athem atik V (4) 

Geometrie 11T (2)
(5

Verwalter der Lehrer- 
biicherei, der Schulcrlade, 

der physikalischen Lehrmittel j

2
R u d olf Schlagl, 

Professor.

Latein V  (6) 
Griechisch V  (5) 
Stenographie (2) 

Tschechisch 1. u. 3 . A bt. (4)

17 Klassenvorstand der V . K I.

3
K arl Barbier, 

wirklicher 
Gymnasiallehrer

Franzosisch II I  (5), IV  (4) 
D eutsch TII (3), I V  (3) 

Franzosisch 
ais Freigegenstand (2)

17 K . u. k. Leutnant i. d. R .

4
Em il Kreibich, 

wirklicher 
Gymnasiallehrer.

Deutsch V  (3) 
Latein I I I  (6) 

Griechisch I I I  (5 ) 
Geschichte V  (3)

17

Klassenvorstand der I I I .  K I. 

Verw alter der Schiiler- 

biicherei.
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A n m e r k  u n g

Vinzenz Luhne, 
wirklicher 

Gymnasiallehrer.

Naturgeschichte I (2), I I  (B), 

V  (3)

A rithm etik I I  (2), IIL (2) 

Geometrie I I  (2) 

Naturlehre I I I  (B) 

Turnen I  (2), I I / I I I  (2)

21

Klassenvorstand der I I .  K I.

Verw alter der natur- 

geschichtlichen Lehrm ittel, 

der Jugendspielgerate. 

Lei ter der Jugendspiele. 

K .  u. k. Leutnant i. d. R .

Jo se f Seitz, 
wirklicher 

Gymnasiallehrer.

Latein I I  (8), IV7 (6) 

Deutsch II  (4) 

Tschechisch 2. A bt. (2)

20

Klassenvorstand der IV7. K I. 

Verw alter der Jahresberichte. 

K . k. Leutnant 
i. n. a. St.

Max Muller,
Supplent.

Arithm ethik I (2 ), IV  (2) 

Geometrie I (1), IV  (2) 

Physik u. Chemie I V  (B) 

Freihandzeichnen I  b (4)

15
Verw alter der 

chemischen Lehrm ittel.

Frań z Schicktanz,
Supplent.

Franz Schuch, 
Supplent.

Latein I  (8) 

Deutsch I  (4) 

Griechisch IV  (4) 

Turnen IV /V  (2)

Freihandzeichnen l a  (4), 
I I  (4), I l i a ,  b (8), I V  (4). 

V  (2)

18

22

Klassenvorstand der I. K I. 

Leiter der Jugendspiele. !

Verwalter der Lehrmittel 
fur das Freihandzeichnen. 
K .  u. k. Leutnant i. d. R .  :

P. Jo se f Hanisch, 
Supplent.

Katholische R eligion I -V  

(10)

Schdnschreiben I (1), I I  (H  

Gesang 1. und 2 . A bt. (B) 

Exhorte

17

Religionslehrer an der 

k. k. Handwerkerschule 

in Tetschen.

R u d olf Rich, 
Supplent.

Geographie und Geschichte 

I - IV
14

Verwalter der geographischen 

u. geschichtlichen Lehrmittel.

Max Freund,
israelitischer

Religionslehrer.

Mosaische Religion 

1. und 2. Abt.
2

R abbiner der israelitischen 

Kultusgemcinde Bodenbach.

K arl Muller, Evangelische Religion
Oberlehrer an der

evangelischer 1 evangelischen Selmie in

Religionslehrer. I -V Bodenbach.



II. Lehrverfassung.
Der Unterricht wurde in samtlichen Pflichtgegenstilnden nadi dem vor- 

geschriebenen Lehrplane, der ani Schlusse dieses Jahresberichtes wiedergegeben 
ist, erteilt.

Durchgearbeiteter Lesestoff 

aus den klassisdien Sdiriftstellern.

a) Latein.

III. Klasse: Nepos (Schmidt): Miltiades, Thcmistokles, Aristides, Trasybulos,
Epaminondas. —  Curtius (Schmidt): I, IV, V, VI, VIII, X III, 
XV, XV III. Auswendig gelernt wurde: Miltiades I. 1— 4; III,
IV. 1, 2. — Themistokles I I ;  IV. — Aristides I. 2, 3 ; II. 1. - -  
Thrasybulos I. — Epaminondas IV ; VIII. ^  Rreibich

IV. Klasse: Caesar, de bello Gallico comment. I, IV, VI. 11— 28, VII. 68 — 90.
Ovid. (Sedlmayer): Pliilemon und Baucis, Dadalus und Ikarus, Die 
Rettung Arions. Auswendig gelernt wurde: Caesar I. 1 und 14; 
VI. 14, 15, 22; VII, 89. — Ovid: Pliilemon 1 - 5 6 .  — Arion

1-“ 36- / .  Seitz.

V. Klasse: Livius I und X X I (teilweise). — Ovidius (nach Sedlmayer):
Metamorphosen No. 2 (Die vier Weltalter), 5 (Deukalion u. Pyrrha), 
6 (Phaethon), 10 (Perseus u. Andromeda), 11 (Raub der Proserpina), 
12 (Niobe), 18 (Orpheus u. Eurydice), 20 (Kdnig Midas), 30 (SchluB- 
wort). —  Aus den Jugendgedichten No. 5 (Freuden des Land- 
lebens). — Aus den Fasten No. 3 (Carmentalia), 6 (Fest des Fau- 
nus), 11 (Regifugium), 15 (Quinquatrus maiores), 16 (Ludi Cereales). — 
Aus den Klageliedern No. 1 (Abschied von Rom), 8 (Selbstbio- 
graphie). — Aus den Briefen vom Pontus No. 1 (O suBe Heimat!). 
Auswendig gelernt wurde: Liv. I, c. 6 § 1 u. 2; X X I, c. 12 § 4. — 
Ovid. Met. No. 2, v. 1— 36; No. 4, v. 1 — 12; No. 10, v. 78— 84; 
No. 18, v. 1 —7 u. v. 32 — 35; No. 30, v. 1 — 9. — Trist. No. 8, 
v. 1— 6; v. 19— 26 ; v. 5 9 -  64.

SchluBarbeiten aus den Autoren : Im 1. Sem. Liv. II, c. 40 
§ 5 —10. Im 2. Sem. Ovid.: Aus den Briefen vom Pontus No. 4,
v. 1— 22. R . S ch la g l.



b) Griechisch.
V. Klassc : Xenuphon (nach Schenkl): Anab. I, II, III, V. Kyrup. I, II, IX.

Homer, Ilias I, III. Auswendig gelernt wurde: Ilias I, v. 1 — 99 ; 
244—249; 437— 439; 500 f.; 507 f. III, v. 99 f.; 216 f. (Christ. 
Zahlung rechts).

Schlufiarbeiten aus den Autoren : Im 1. Sem. Xen. Anab.
(Schenkl) VI § 3 — 8. 2. Sem. Horn. Ilias IV, v. 8 3 —102.

R. Schlagl.

Privatlekture betrieben freiwillig folgende Schiller der V. Klasse:

Latein:
„  ( Liv. X X I I  c. 1 — 1 0 ; 1 6 — 1 8 ; 2 7 — 3 0 ;

F . E ck stein : '
( 44  — 5 7 . Ovid. M et. (Sedlmayer) No. 4. 

H . F e is t :  Liv. X X I I  c. 1— 7. Ovi<l. Met. 2 1 , 23 .
R. G ra u p n er ;  L iv . I I  c. I — 13. Ovid. Met. 9 , 20 .
L. H iek e : Liv. X X I I  c. 1 — 7. Ovid. Met. 21 , 23 .

F . H o ra ćek : Liv. X X I I  c. 1— 7. Ovid. Met. 7, E leg. 3.

P . H o y er :  Ovid. M et. 9 ;  F ast. 8 , 9 ;  T rist. 12.

J .  Jochow itz : Ovid. M et. 19, 23 , 2 6 , 29 . F ast. 5.

K . K a is e r :  Liv. X X I I ,  1— 7.
iM e t 19 91 93

G. K e ss le r :  Liv. X X I I ,  1 - 7 .  Ovid.
( E le g .3, Fast, 4, Ep. 3.

K . K o c h e r :  Liv. I I ,  1 — 7. Ovid. M et. 4.
R . K rotnbholz: Liv. X X I I ,  1— 7. Ovid. M et. 21 . 23.
K . Latigecker-. Ovid. M et. 3, F ast. 17.

„ „  (M e t. 4 ;  E leg. 3 ;  
F . M eix n e r :  Liv. X X I I ,  1— 7. Ovid.{

(  Fast. 17.
_ (M e t. 19, 21 , 23. 
7. Ovid.< ■’

( E le g .3, Fast.4 , E p .3.
7. Ovid. M et. 13, Fast. 10.

H. Michel-. 

R. Piesche: 

/ .  P ra n s e :

Liv. X X I I ,  1 —! 

Liv. X X I I ,  l  — 

I.iv . X X I I ,  4 4 -
_ _ „  ., ( Met. 21, Fast. 7, 8. 
5 0 . O vid.{ in

(  Trist. 12.
F . P iischner ;
A. Renie l i ;

K  S ch m id t :

B . S e id el : ■

V. Zopf-.

Ovid. Met. 21 , 2 3 , 26 .
Liv. X X I I 4 4 - 5 0 .  Ovid. Met.2 1 ,2 3 . Trist. 12. 

lL iv . X X X I X  4 9 - 5 1 ;  52 , 1, 7 — 9. 
(Ovid. M et. 7, 21 , 23 .

Ovid. M et. 26 .

Liv. X X I I  1 — 7. Ovid.
Met. 9, 26. Trist. 4. 

Ep . ex P . 3.

c) Deutsch.

Griechisch:
JX e n .  Anab. (Schenkl) IV , V I I I  

( §  1 — 45. Ilias I I  v. 1 - 2 3 5 .
X e n . Kyrup. IV .
X e n . Anab. IV .
X e n . Anab. IV .
jX e n .  Anab. VT § 1 — 27.
\ Kyrup IV . Ilias I I  v. 1— 235 . 
X en . Anab. IV . 
f  X e n . Anab. V I I I .
\ Ilias I I  v. 1— 200 .

X e n . Anab. IV ,  V I ,

X e n . A nab. V I .
X e n . Anab. IV .
X e n . Anab IV , V I. 
r X e n .  Anab. V I  § 1 — 46 .

\ Kyrup. I I I .

X en . Anab. IV , V I.

X en . Anab. IV .

X e n . Anab. IV . Kyrup. I I I ;

X e n . Anab. IV .
X e n . Anab. IV .

Ilias I I  v. 1 — 235 .

X e n . Anab. IV , Ilias I I  v. 1— 100.

X e n . Anab. IV , V I.

V. Klasse: Ausgewahlte Stiicke der epischen und lyrischen Dichtung nach 
dem Lesebucli. — Goethe, Reinecke, Fuchs I., IV., V. Klopstock, 
Messias I., IV. Wieland, Oberon I., V.



Deutsche Aufsatze.
1. Woran erkennen wir die Ankunft des Herbstes ?
2. In welehen Gedanken stimmen die Gedichte „Andreas Hofers Tod ‘ von 

Th. Kornel' und „An die Tiroler1* von Eiehendorff iiberein?
3. Erlauterung des Sprichwortes „Es ist nicht alles Gold, was gl;lnztli.
4. Verschiędenheiten der Gedichte „Erlkónigs Tochter11 und „Erlkonig1 hin- 

sichtlich des Inhaltes.
5. Leben und Treiben auf dem Bahnhofe bei Ankunft eines Zuges.
6. St. Nikolaus.
7. Die Macht des Gesanges, nachgewiesen an Ulilands Gedichte „Bertran 

de Born“.
8. Charakteristik Tamms.
9. Die Mutter in Vol3ens „Siebzigstem Geburtstage" ais Muster einer Ilausfrau.

10. Vorziige Osterreichs nach dem Gedichte J. G. Seidels „Segne das Vater- 
land!u

11. Die Sprache des Winters.
12. Nacliweis, daB das Marchen „Dornroschen“ auf eine Gottersage zuriickgeht.
13. Hagen — ein Bild der Treue.
14. Durch welche Mittel gelingt es dem Fuchse, dem Tode zu entrinnen ? 

(4. u. 5. Gesang von Goethes Reineke Fuchs“).
15. Inhalt und Gliederung des ersten Gesanges des „Messias“.
16. „Wohl preist man laut den deutsclien Rhein: Die Donau kann ihm

Schwester sein!u (O. Prechtler).
17. Die Zaubermittel Oberons, ihre Anwendung und Wirkung.
18. „Aus der Wolke —  Quillt der Segen, — Strómt derRegen; — Aus der 

Wolke ohne Wahl — Zuckt der Stralil!'1 (Schiller).
19. Vergleich der Gedichte „Adler und Taube;‘ und „Die Kreuzschau'.
20. Warum nennen wir Bóhmen eine Perle in der Krone llabsburgs?
Abwechselnd Schul- und Hausarbeiten. E. Kreibtch.

Evangelischer Religionsunterricht.
(Eine Abteilung, 1 Stunde wochentlich).

I. Kirchengeschichte bis zur Reformation. 2. Gesangbuchlieder. 3. Ein-
zelne Teile aus dem neuen Testament. Dazu die einschlagigen Teile des 
Katechismus. K  Miillfr.

Mosaischer Religionsunterricht.
(2 Stunden wochentlich in 2 Abteilungen).

B ib lisch e G esch ich te : I. Abteilung: Von der Schcipfung bis zum
Tode Mosis. (Wiederh). Das Buch Josna, der Richter, Rut, das erste und 
zweite Buch Samuel.

II. Abteilung: a) Geschichte des Reiches Israel und des Reiches Juda 
bis zum babylonischen Exil.



b) Gesehichte der Juden von der Zeit Hyrkan I bis zur Zerstorung 
Jerusalems durch die Romer. Tanaim, Amorami. Gesehichte der Juden in 
Europa bis zum Jahre 1492. Von der Vertreibung der Juden aus Spanien 
bis auf die Zeit Mendelssolins.

L e k tiire : I. Abteilung Exodus I, II, III, IV, V.
U. Abteilung a) XII, XVII, XV III, XIX.

b) Deuteronomium I, II, III, IV, V, VI, VII.
G ebetiibersetzen : I. Abt. Adonolom Jigdal, Segensspruehe am Morgen.
II. Abteilung a) und b) Beim Eingang des Sabbatli. Seelengedćichtnis- 

leier. Spr. d. Vater I und II. M  Frcund .

Religióse Ubungen.
Die rcligibsen Ubungen wurden naeli den gesetzlie.hen Vorscliriften ab- 

gehaltcn.
An allen Sonn- und Feiertagen wohnten die Schiller einer hl. Messe 

in der Stadtkirche bei, welelier die Exhorte in einem Klassenzimmer voranging.
Die Orgelbegleitung beim gottesdienstlichen Gesange besorgte Herr 

Volkssehullehrer |osef Fritsehe.
Zu Beginn und Ende des ersten, zum Schlusse des zweiten Schulhalb- 

jahres, am 4. und 19. November war feierlieher Gottesdienst.
Die heiligen Sakramente der Bufie und des Altars empfingen die katho- 

lisehen Schiller am Anfange und Ende des Schuljahres, sowie zur osterlichen Zeit.
Die israelitisehen Schiller nahnien an den im Bodenbaeher Bethause an 

Samstag Nachmittagen abgehaltenen Gottesdienste mit Exhorte teil. Ebenso 
wurden die anderen nicht katholischen Schiller zu den vorgeschriebenen gottes
dienstlichen Ubungen ihrer Konfession angehalten.

- ^ = * = = i  -

III. Freie Gegenstande.
Tschechische Sprache.

1. Abteilung (2 Stunden wdchentlich). Lose- und Sehreilmbungen. Das 
Verbum byli;  Verba auf — ati, — iłi, - eti (eti), — nouti und — 
ovati;  Substantiva der harten Deklination naeli slovo, teta, strom und sokol. 
Adjektiva nach slaby — d  — ć. Einschlagige Ubungsbeispiele, Lese- und 
Ubungsstucke. Sprechubungcn, Memorieren. In jedem Ilalbjahre 3  Diktate, 
3  Ilaus- und 3 Schularbeiten. / {  Schldgl.

2. Abteilung (2 Stunden wdchentlich). Abwandlung der Feminina auf a.
Einigc Modalverba. Deklination der weichen Maskulina, der weichen Femi- 
nina, der Neutra auf e (ć) u, von pfitel und vśechno (vsecko).
Sprechilbungen, Memorieren. In jedem Ilalbjahre 3  Diktate, 3  Haus- und 
3  - Schularbeiten. Seiłz.



3. Abteilung (2 Stunden wochentlich). Erganzung der Flexion der regel- 
iniiBigen Verba in allen Klassen, der Konditional, das Passivum. Adjektivierte 
Partizipien im Prateritum, Ausdrucksweise von „man“, Verba media. Hartę 
nad weiche Deklination der Substantiva. Mannliche Substantiva auf — a 
und — o. Kiirzung des Stammvokals. Scheinbar unregelmaBige Substantiva. 
Possessiv-Adjektiva. Pronomina. Einschlagigc Lese- und Ubungsstiicke. Sprech- 
iibungen, Nacherzahlungen. Memorieren. In jedem Halbjahre 3 llaus- und 
3 Schularbeiten. R  Schlagl.

S i n g e n.

Die Schuler der 5 Klassen waren in 2 Abteilungen geteilt. Beide Ab- 
teilungen hatten je 1 Stunde getrennten Untcrricht; 1 Stunde wurde zur Ein- 
tibung der Kirchenlieder verwendet, zusammen 3 Stunden wochentlich. AuBer- 
dem fanden gemeinschaftliche Liederproben statt. Der crsten Abteilung 
gehorten die Schuler der 1. Klasse an. Notenschrift im allgemeinen; Ton, 

. Pause, Taktarten, lntervalle, Dur- und Molltonarten, Dreikliinge, Treffubungen, 
Einiibung von gemischten Chdren aus „Mcndes Liederbuch fur Studierende 
an ósterreichischen Mittelschulen.". P. J .  Hanisch.

Schónschreiben.

2. Klasse. 1. Halbjahr: Die deutsche und 
Einliniensy stem. Taktieriibungen.

2. Halbjahr: Rondschrift. Vierliniensvstem. 
Buchstaben des griechischen Alphabetes.

lateinische Kurrentschrift.

Die kleinen und groBen 

P. / . Hanisch.

T u r n e n.
3 Abteilungen (I. KI., I I .— III. KI., IV. — V. KI.) zu je 2 Stunden 

wochentlich. Der Unterricht wurde dem Lehrplane angepaBt.

V. Liihne, F. Schicktanz.

F r a n z ó s i s c h .
(2 St.) Teilnehmen durften Schuler der IV. und V. Klasse.

Buchstaben und Lautlehre. Formenlehre: Das Substantif und der Artikel; 
Bildung des Feminin der Adjektiva; Zahlwort; die Pronomina; die regel- 
miiBigen Verba (die Formen des Subjonctiy ausgenommen); das Adverb. Sprech- 
tibungen. Sprechubungen. Monatlich 1 Schularbeit. K . Iiarbier.

S t e n o g r a p h i e .
(2 St.) Teilnehmen durften Schuler der IV. und V. Klasse.

Die stenographischen Schriftzeichen, Verbindung derselben, Vokalisation, 
Sigel, Wortzusammensetzung, Eigennamen und Fremdworter. Lese- und 
Schreibungen. Monatlich ein Diktat. R. Schlagl.



Freihandzeichnen.
(2 St.) Fur Schiller der V. Klasse.

Zeichnen des menschlichen Kopfes in Umrissen und nach Hand- 
zeichnungen beruhmter Kunstler, des plastischen Kopfes im Relief und ais 
Biiste, einzelne Studien nach dem Leben, Malen von Stilleben mit Wasserfarben.

F . Schuch.

IV. Vermehrung der Lehrmittelsanimlungen.
Zur Anschaffung der erforderlichen Lehrmittel filr den Unterricht, sowie 

zur Vermelirung der Lclirer- und Schulerbiicherei wurden der Anstalt seitens 
der Stadtgemeinde Tetsclien K 2000 zur Verfugung gestellt; die Auf- 
nahmstaxen und Lehrmittelbeitrage flossen in die Stadtkasse.

a) L e h r e r b i i c l i e r e i .
I. Encyklopadie u. dgl.

Gebirgsverein ftir die sachsische Schweiz, Uber Berg und Tal, 24. und 
26. Jg.* — Deutscher und osterreichischer Riesengebirgsverein, Der Wanderer 
im Riesengebirge, 20., 21. und 23. Jg.* —  Ausstellungskatalog der Lehr- und 
Anschauungsmittel ftir Mittelschulen, Wien 1903.** -  Witt, Prometheus,
Wochenschrift iiber die Fortschritte in Gewerbe, Industrie und Wissenschaft.— 
Wildermann, Jahrbuch der Naturwissenschaften 1903/4.

II. Philosophie.
Chamberlain, Die Grundlagen des XIX . Jahrhunderts. Jerusalem, 

Einleitung in die Philosophie. — Du Bois-Reymond, Uber die Grenzen des 
Naturerkennens.

III. Padagogik.
Diviś, Jahrbuch des hoheren Unterrichtswesens fiir 1904. — Zeitschrift 

ftir Osterreichische Gymnasien (Ztsch.) — Verordnungsblatt. — Fischer, 
Handbuch der Gabelsbergerschen Stenographie. — Heintze, Latein und 
Deutseh. -- Gurlitt, Der Deutsche und sein Vaterland. — Periodische Blatter 
fur Realienunterricht (Ztschr.) —  Zeitschrift fur Gymnasialwesen.

IV. Religionswissenschaften.
Grimmich, Der Religionsunterricht an unseren Gymnasien.

V. Klassische Philologie.
Weissenborn Mii ller, Livius I. B. 1. und 2. H., IV. B. 1. und 2. I I . — 

Hertlein, Xenophons Kyrupiidie I und II. B. — Siebelis-Polle, Ovid, Meta-
*) Geschenk des „Nordbohmischen Exkursionsklub“ in Leipa.
* * )  Geschenk des k. k. Unterrichts-M inisteriums.



morphosen. Peter, Ovid, Fasten. — Ameis-Hentze, Horners Tlias mit 
Anhang. —  Redan tz, Xenophons Anabasis. — Weissenborn, Livius, Tcxt- 
ausgabe I —IV. — Lange, Kommentar zu Ovids Metamoiphoscn. — Langen- 
scheidtsche Biicherei griecliischer and romischer Klnssiker, 55 Bandę. — 
Philologische Wochenschrift, Berlin, 1903. — Reichel, Homerische Waffen. 
Genelli-Forster, Umrisse zu Homer. — Cauei', Die Kunst des Ubersetzens. -  
Ktthner, ausfulirliche Grammatik der griechischen Sprache.

VI. Neuere Philologie.

Hempel, Lessings Werke, 20 B. Hirzel, Freytags gesammelte Werke, 
B. 2, 14, 15, 16, 22. Wiesner, Literaturkunde. — Wilke, Sclniftdeutsdi 
und Volkssprache. -- Nagi, Osterreiehische Literaturgeschichte (Forts.) 
Grimm, Deutsches Worterbuch (soweit es erschienen ist). — Suchier und Hirsch- 
feld, Geschichte der franzosischen Literatur. — Miinch, Didaktik und Me- 
thodik des franzosischen Unterrichtes. — Marheineke, La classe en franąaise.

VIII. Erd und Vólkerkunde, Kulturgeschichte u. dgl
Deutsche Arbeit, Monatsschrift fur das geistige Leben in Bohmen. (Ztsch.) 

Umlauft, Deutsche Rundschau fur Geographie und Geschichte. (Ztsch.)

IX. G e s c h i c h t e .

Schiller, Weltgeschichte, 4 B.

XI. M a t h e m a t i  k.

Tropfke, Geschichte der Elementarmathematik, II. B. Hilbert, Grund- 
lagen der Geometrie. — S tackę 1, Die Theorie der Farallellinien.

XII. Naturgeschichte.
Darwin, Der Ausdruck der Gemtilsbewegungen bei Mensch und Tier. 

Hertwig, Zoologie. — Slrablmrgcr, Botanisches Praktikum. — Detmcr, Pflanzen- 
physiologisches Praktikum.

XIII. N a t u r I e h r e.

Poske, Zeitschrift fur physikalischen und chemischen Untcrricht. (Ztsch.) — 
Christiansen, Elemente der theorelischen Physik. — Griltz, Die Elektrizitat 
und ihre Anwendungen.

XIV. Z e i c h n e n .

Meyer, Handbuch der Ornamentik. — Froriep, Anatomie ftir Kitnstler.



b) S c h i l l e r  bil e h e  rei .
1. Durch Kauf:

Th. Storni, Novellen, 8 Bandę. —  Andersen, Marchen. — W. Hauf^ 
Das kalle Herz. — I„ Pauer, Vinzenz, der Kohlerbub. — A. W. Grube, 
Geographisehe Charakterbilder I., 1 — 3. — J. Payer, Die osterr.-ungar. Nord- 
polexpedition. — Ii. Hołub, 7 Jahre in Sud-Afrika. —■ G. Ebers, Die Frau 
Biirgermeisterin. — G. Ebers, Die Schwestern. — G. Ebers, Iiine agyptische 
Konigstochter. — G. Freytag, Erinnerungen und Gedichte, Die Journalisten, 
Die Fabier, Soli und Ilaben, Die verlorene Handschrift, Die Ahnen, Bilder 
aus der deutschen Vergangenheit. — F. Dahn, Felicitas, Chlodovech. — 
Wiesbadener Volksbiicher, No. 1, 2, 4 — 8, 11, 12, 14 — 16, 18 — 20, 22— 24. —
11. Lange, Nenoplion. — M. Berger, Schlofi Hartenfels. -  E. Polko, Eine 
fremde Blume. — II. Sienkiewicz, Quo vadis? — F. v. Brackel, Vom alten 
Stamm. — H. v. Veltheim, Die Siihne. — J. v. Dirking, Im Kampfe mit 
der Welt.

2. Durch Schenkung:

G. Freytag, Soli und Haben (von II. Forstingenieur Panzner). — F. 
Rudolf, Ósterreichs deutsche Jugend, VIII., 1 (von Herrn P. Kreibich). — 
Ginzel, Gaudeamus, VI. 2 (-von der Verlagsbuchhandlung).

e) Jaliresberichte.
Zuwachs: 273. — Gegenwartiger Stand: 1660.

(I) Lehrmittel fiir Geographie und Geschichte.
Wandkarten: Sydow - Habenicht, Skandinavien. — Rothaug, Alpen-

lander. — Verkehrskarten von Deutschland und Europa..— Kiepert, Altpersien.
Wandbilder: Holzel, Volkerrassen (4). — Lehmann, Harz, Liineburger 

Haide. — Lohmeyer, Gotenschlaeht, Gefangennahme Friedrich des Schonen, 
Gustav Adolf bei Liitzen, Reichsfest zu Mainz, Bliicher bei Katzbach. — 
Gerasch-Rusch, Der lii. Severin und Odoaker. Czybulski tabulae No. 1, 2,
12, 13, 14a, b, 15a, b. — Lehmann, Agyptischer Totenkult, Tempel zu 
Jerusalem, Forum Romanum. — Seemann, Lief. VII. und XX. (20).

i) Lehrmittel fiir Naturgeschichte.
I Mineralogie.

55 Modelle (einfache Formen. Kombinationen. Zwillingsformen). 

Geschenke:
Hermann Michel V.: Kalzit, Rosencjuarz, Baryt und Dolomit, Milchopal, 

Quarzkristall, griiner Feldspat, Kupferschiefer, Letten mit Blattabdruck.
Supplent Muller: Feuerstein in Kreide, Roteisenstein, Seeigelversteinerung.



Ankauf:
Alaunstein, Anthrazit, Auripigment, Chlorit, Kuprit, Eisenglimmer, Epidot, 

Hornstein, Hydrophan, Lignit, Markasit, Martnaroser Diamanten, Moosacliat, 
Oligoklas, Pechkohle, Prasem, Realgar, Rotel, lichtes R< itgiltigerz, dunkles Rot- 
giltigerz, Rubellit, Rubin, Sanidin, Saphir, Skapolith, Smirgel, Smithsonit, Speis- 
kobalt, Stilbit, Vesuvian, Weifinickelkies, Wolfram, Zirkon, Bimstein, Breccie, 
Chloritschiefer, Diabas, Dolerit, Glimmerschicfer, Gneis, Granulit, Griinstein, 
Kohlenscliiefer, Konglomerat, Lava, Melaphyr, Pechstein, Porphyr, Schrift- 
granit, Syenit, Turmalingranit. Ozokerit, Kieselschiefer, Andesit, Kieselgalmei, 
Kupferglanz, Zinkblende. — Labradorit, 01ivin, Nephelin, Achroit, Turmalim 
Pennin, Eisenblute, Spharosiderit, Klapperstein, Kupferkies (Krystalle), Kupfer
glanz, Quecksilberlebererz, 01ivinfels, Granitit, Tonschiefer, Augitporphyr, 
Quarztrachyt. Amphibolschiefer — Enhydros, Silberglanz, Markasit, Bunt- 
kupfer, Speiskobalt, Dolomit, Dravit, Schorl, Klinochlor, Baryt (Krystallgruppe), 
Baryt (blau), Kalzit (siiulenformig), Kalzit (Skalenoeder), Kalzit (einzelne Simie), 
Fluorit, Eisenkiesel, Pyrit, Analzim, Manganerz, Quarzkrystalle, Feldspatgruppe, 
Granatkrystalle, Kalzitgruppe, Magnesit.

II. Botanik.
Geratschaften: Demonstrationslupe, Praparatenkiistchen, Messer, Zer-

gliederungsmesser, Pinzette, Nadel, Mikroskopie-Zubehor.
Wandtafeln (Jung, Koch und Quentell): Roggen, WeiBbeerige Mistel, 

Weinstock, Haselstrauch, gemeiner Punktfarrn, groBes Haarmoos, Champignon, 
Wandschwielenflechte, Kopfschimmel, SuBwasseralgen.

III. Zoologie.
Mammutknochen (Inspektor Kreil).
(Geschenke des Herrn Mansfeld). F e l le :  gestreifte Hyiine (2 St.), ge- 

fleckte Hyane (2 St.) Pavian, Springbock, Klippbock, Goldschakal (2 St.), 
I.eguan, Honigbar, Rotkatze, Tigerkatze, Klippdachs, Silberschakal, Erdwolf  ̂
Erdmannchen. — S c h a d e l: Seehund, Wildkatze, Schabrackenschakal, ge
streifte Hyane, Stachelschwein, Klippdachs, Silberschakal. — Wirbelsaulc des 
Haies, 2 Straufieneier, 4 Schildkrótenpanzer, groBe und kleine StrauBfedern, 
Beutelmeisennest.

g) Lelirmittel fur Naturlelire.
Mach’sches Pendel, Davy’sche Sicherheitslampe.

h) Lelirmittel fiir Chemie.
Priestley’sche Glocke mit Halin und Ansatzrohr. Gasometer aus Glas 

von Pepy. 2 Buretten. 2 Pipetten. 200 Stiick Eprouvetten samt Gestell.



4 Trichter samt Filtriergestell. 1 Lotzeug. 60 Reagenzglaser. Retorten. 
Vorlagen. Excikator. Becherglaser, 2 Satze. Krystallisierschalen. Filtrier- 
papier und Etiketten. 2 Quecksilberwannen. Kolben, Schmelztiegel, Abdampf- 
schalen, Reagierkelche u. dgl. — Chemikalien.

i) Lelirmittel fiir Geometrie.
3 holzerne Kegel, geschnitten nach Elipsę, Parabel, Hyperbel, 2 Zirkel, 

Lineal.

k) Lelirmittel fiir Freihandzeiehnen.
Geritte fiir das gegenstiindlićhe Zeichnen: Hammer, Zange, Kelle,

Schaufel, Zwinge, Hobel, Bohrer, Schrottwage, Gewicht, Sclilagel, Holzhammer.
Gypsmodelle No. 80, 126, 325, 333, 387, 393, 523, 597, 657, 659, 

662, 676, 7 9 9 -8 0 3 , 1013, 1019, 1020, 1047, 1056, 1058, 1063, 1064, 
1068, 1072— 1074, 1076, 1095, 1220, 1224, 1240.

Bargue ct Gerome, Cours de dessin I. und H. Teil, 52 Blatter. 
Seemann, llundert Meister der Gegenwart in farbiger Wiedergabe, 20 Hefte.

1) Lelirmittel fiir Gesang.
8 Notenpulte.

Stand der Sam m lm igen ani Seldu.s.se des 
Selmljalires.

N am e der S a m m lu n g

Zuwachs Stand 
wahrendzu Ende,

1 9 0 3 - -1 9 0 4

a) L e h r e r b i i c h e r e i . .Plastische Karten . . . .

N u m m ern ..................................... 77 361 W a n d b ild e r ................................

In Banden gehunden . . . 147 42 9 Andere Gegenstiinde . . .

Ungebunden (Biinde u. H efte) 48 1 26 ' e) N a t u r g e s c h i c h t e .
b) S  c h ii I e r b ii c Ii e r e i. Z o o 1 o g i s c h e S a m m lu n g .

N u m m ern ..................................... 5 9 32 5 W ir b e l t ie r e ................................
Bandę ........................................... 32 7 Andere T i e r e ...........................
H e f t e ........................................... — — W a n d b ild e r ................................
c ) J a h r e s b e r i c h t e  . . 273 1660 Sonstige zoolog. Gegenstiinde.

d) G e o g r a p h i e  u n d B o t a n i s c h e  S a m m lu n g .
G e s c h i c h t e . H erbariu m bliitter.....................

W an d k arten ................................ 3 37 Model le .....................................
A t la n t e n ..................................... — — W andbilder . . . . . .
Globen ........................................... — 2 .Sonstige bot. Gegenstiinde .
T e l lu r ie n ..................................... — i

N am e der S a m m lu n g

Zuwachs
wahrend

Stand 
zu Ende

1 9 0 3 - -1 9 0 4

— 1

41 2 9 2
1

99
— 82 5
— 71
35 42

150
— 10
10 97

7 11



Z u wach s Stand Zuwachs Stand j

N am e der S a m m lu n g wahrend zu Ende N am e der S a m m lu n g wahrend zu Ende

1 9 0 3 - 1904 1903 1901

M i n e r a lo g. S  a m m l u n g. i) F r e i h a n d z e i c h  n en .

| N a tu rsttick e ................................ 107 2(17 D r a h tm o d e l le ........................... - 6
Krystall model l e ..................... 55 91 H olzm od elle................................ — 52
W a n d b ild e r ................................ — 4 Gyps-(Ton-)modelle . . . . 34 153
Sonstige minerał. Gegenstande 3 14 V o rIa g e h la tte r ........................... 52 48 9

f) N a t u r l e h r e .
A p p a r a te ................................ ..... — 29

A p p a r a te ..................................... 2 2 2 3 k) G e s a n g.

W erkzeuge, Stative u. dgl. — 46 Musi kali e n ................................ — 3

g) C h e m ie .
Gebrauchsgegenstande . . . 8 3

A p p a r a te ..................................... 6 25 1) J  u g e n d s p i e 1.

Prapaiate und Reagentien . 165 N u m m ern ..................................... — 25

h) G e o m e t r i e .

N u m m ern ..................................... 3 15

c&>----

V. Yerfugungen der vorgesetzten Behorden.
1. ErlaB vom 21. August 1903, Z. 28852, M. f. K. u. U. Nach jeder 

Unterrichtsstunde muB einc Erhnlungs]>ausc eintreten. Die Zeitdauer jeder 
dieser Pausen ist so z u bemessen, <la8 eine entsprechendc Liiftung der 
Schulzimmer stattfinden kann. Nach je zwei Lehrstunden hat einc griifiere 
Pause cinzutretcn. Dic Pausen, mindestens die griiBeren, sollen die Soli filer 
in freier Luft zubringen. Die Gesamtdauer der Erholungszeit ist so festzu- 
setzen, dafi auf jede Unterrichtsstunde eine Pause von zehn Minuten in 
Abreclinung komrat. Wo besondere Verluiltnis.se es riitlich erscheinen lassen, 
kann auf Ansuchen des Lehrkorpers gestattet werdcn, dafi die Zahl der 
Unterrichtsstunden yormittags auf ftinf ausgedehnt wenie.

Mit Rticksicht auf die auswarligen Schiller kann der 2. Janner ais 
Ferialtag behandelt werdcn.

2. ErlaB vom 30. Dczomber 1903, Z. 52151, L. S. R. Mit Riicksicht 
auf den beklagenswerten Vorfall, daB sieli cin Schulknabe an dem Drahte, 
mit dem sein Pleft gebunden war, gcfahrlich verwundet hat, wini die Direk- 
tion bcauftragt, den Lehrkbrper von diesem Vorfalle in Kcnnlnis zu setzen 
und audi dic gesamte Schulerschaft der dortigen Anstalt darauf untcr ein- 
dringlicher Belehrung aufmerksam zu machen.

3. ErlaB vom 3. Janner 1904, Z. 55.291, L. S. R. In der jiingsten 
Zeit sali sieli der k. k. Landessehulrat bemtissigt, gegen eine groBere Zahl der



Mittelschuler wegcn Teilnahme an Verbindungen und Kneipereien mit Dis- 
ziplinarstrafen vorzugehen. Zur Hintanhaltung solcher betriibenden Er- 
schcinungen, dic Erziehung und Unterricht im holien Mafie z u beeintrachtigen 
geeignet sind, wird es der Lelukdrper ais seine erste Pflicht eraehten, der 
Uberwachung der studierenden Jugend auch aufierhalb der Selmie sowie dem 
hauslichen Fleifie dersclben unausgesetzt seine besondere Aufmerksamkeit zu- 
zuwenden. Dic Schiller werden auch bei passender Gelegenheit iiber dic 
verdcrblichcn Folgen friihen und umnafiigen Genusses alkoholischer Getriinke 
zu belehren sein, insbesondere darf es der Lehrer der Naturgesehichte bei 
den in der Somatologie anzufugenden hygienischen Bcmerkungcn an ver- 
standiger und eindringlicher Belehrung in dieser Rirhtung nicht fchlen lassen.

Die Bestimmungcn der 19 und ‘24 der Disziplinarordnung fur die 
Mittelschulcn Bohmens sind den Schiilern der oberen Klassen sofort mit dem 
Bcifugen in Erinnerung zu bringen, dafi die Aufierachtlassung mit unnach- 
sichtiger Strcngc geahndet wird. Die angefuhrten §§ werden insbesonders auch 
ani Bcginno und zum Schlufi jeden Schuljahres in dem oberen Klassen be- 
sonders eindringlich zu verlautbaren und bei etwaigen besonderen Anlassen 
neuerlich in Erinnerung zu bringen sein.

4. Erlafi Mmi 24. Feber 1904, Z. 6404, M. f. K. u. U. Die Wirlumgen, 
wclche von dem Erlasse vom 15. September 1890, betreffend dic Forderung 
der kdrperlii hen Ausbildung der fugend erwartet wurden, sind in erfreulicher
Weise yielfach eingetreten.

Der Turnunterricht hat an Ausdehnung und Tiefe seither zugenommen. 
Dic Zalil der Schwiinmcr und Schlittschuhlaufer wuchs an den Mittelschulcn 
in dem Mafie, ais durch das dankenswerte Entgegenkommen von Gcmeindęn, 
Vereinen und Privaten der Bcsuch von Bade- und Schwimmanstalten sowie 
v o n  Eislaufplatzen erleichtert wurde. Auch die Ubungen im Rudern, Rad- 
fahren und Skilaufen, ferner das Exkursionswesen haben nacli drtlichen Ver- 
haltnissen mannigfache Forderung erfahren.

Die starkste Wirkung wurde aber in der Pfiegc der Jugendspiele erzielt. 
Wahrend friiher scitens der Schnie die Bewegungsspiele nur im Rahmen des 
Turnunterrichtes Wurdigung fanden, sind nun die Landesschulbehorden und 
Lehrknrper im Sinnc des bezcichneten Erlasses yielfach bestrebt, der all- 
gemeinen Einfiihrung von Schulspielen Vorschub zu leisten und dereń plan- 
maBigc Einfiigung in den Erziehungsplan der Mittelschulcn durchzufuhren. 
Schon stchen cinzelnen Schulen eigene, entsprcchend hergestellte Spielpliltze 
zur Verfugung; wo solche fchlen, haben die Militar- und Kommunalbehorden 
Platze zur Verfiigung gestellt oder sind S]iiel- und Sportvereine oder schul- 
freundliche Private bemiiht, den Bediirfnissen der Schulen entgegen zu kommen. 
An manchen Schulen ist die Beteiligung bereits so rege, dafi die Zahl der 
an den Jugendspiclen teilnehmenden Schiller 50— 60 von Hundert der Ge-



samtzahl betnigt und daB eine groBere Zahl von Spieltagen erreicht wird, ais 
nach den anfanglichen Versuchen erwartet werden konnte.

Dem gegeniiber muB nun allerdings erwahnt werden, daB es noch immer 
Mittelschulen gibt, an denen Jugendspiele entweder iiberhaupt nicht gepflegt 
werden, oder nur in sehr geringem AusmaBe. Ais Grandę werden ortliche 
Verhaltnisse, insbesondere die Schwierigkeiten bei der Beschaffung geeigneter 
Spielplatze, die mangelhafte Anteilnahme an dieser Einrichtung seitens der 
Lehrkórper im allgemeinen oder einzelner Lehrer, die Unerfahrenheit der 
Spielleiter und anderes angefiihrt. Durch solches Verhalten der Lehrkórper 
werde das natiirliche Interesse der Schiller an den Bewegungsspielen und 
volkstiimlichen Ubungen abgeschwiiclit und abgestumpft.

Diese Verhaltnisse veranlassen mich, Nachstehendes zu verfiigen:
1. Die Lehrkórper solcher Anstalten, an denen der Betrieb der korper- 

lichen Ubungen zu wiinschen iibrig lafit, sind neuerdings aufzufordern, wegen 
Forderung dieser Ubungen das Erforderliche mit allem Eifer zu veranlassen, 
beziehungsweise wegen Erwerbung oder Uberlassung geeigneter Spielplatze 
mit den maBgebenden Beliorden oder Personlichkeiten in Fuhlung zu treten.

2. In den Berichten wolle die Landesschulbehdrde jener Mitglieder der 
Lehrkórper, welche sich um die Hebung der genannten Ubungen und der 
Gesundheitspflege iiberhaupt besondere Verdienste erworben haben, besondere 
Erwahnung tun und wegen Zuerkennung von Entgeldern die geeigneten An- 
triige stellen.

3. Zur besseren Ausbildung von Spielleitern werden Reisestipendien behufs 
Teilnahme an Spielleiterkursen und zu Informationsreisen im Auslande bewilligt.

4. Bei Verfassung der Stundenverteilung haben die Direktionen auf den 
Betrieb der Jugendspiele die weitgehcndste Riicksicht zu nehmen.

5. Erlafi vom 7. April 1904, Z. 53.831 L. S. R. Der Genu fi alkoho- 
lischer Getranke ist bei Schiilerausflugen soweit ais moglich hintanzuhalten.

6. Erlafi vom 19. Mai 1904, Z. 14.481 L. S. R. Das k. k. Statt- 
haltereipnlsidium hat anher mitgeteilt, dafi es an alle Bezirkshauptmanner 
einen Erlafi gerichtet hat, in welchem folgendes ausgefuhrt wird:

„Je mehr die Kenntnis der Gcfaliren der Tuberkulose allgcmeine Ver- 
breitung findet, desto mehr bricht sich der Gedanke Bahn, dafi nur durch 
die Mitwirkung aller Kreise der Bevolkerung der wiinschenswerte Erfolg bei 
der Bekampfung der Tuberkulose erzielt werden kann. Von dieser Erkenntnis 
geleitet, wurden in Bohmen zwei Landeshilfsvereine fiir Lungenkranke ge- 
griindet. An der Spitzc des deutschen stelit der k. k. Obersanitiitsrat,. Uni- 
versitatsprofessor MUDr. Rudolf Ritter von Jaksch. Der Vereinszweck besteht 
darin, sowohl durch vorbeugende Tiltigkeit ais auch durch unmittelbare Hilfs- 
tatigkeit dahin zu wirken, daB die Tuberkulose in allen ihren Erscheinungen 
tunlichst eingeschrankt werde. Dieser Zweck soli insbesondere erreicht werden 
durch erziehliehen Einflufi auf die Bevolkerung, Yerbreitung der Kenntnis der



Ansteckungsgefahr und der Mittel zu dereń Vorbeugung, Verbreitung von Be- 
lehrungen uber richtige VerhaltungsmaBnahmen zum Schutze der Tuberkulose, 
weiter durch Unterstiitzung von hilfsbcdurftigcn Lungenkranken, Einfuhrung 
von Hilfsstationen, Errichtung von Erholungsstatten, eventuell auch Heilstatten 
und durch alle sonstigen Mittel, welche nach dem Stande der Wissenschaft 
zur Bekampfung der Tuberkulose geeignet erscheinen.

Behufs Entwicklung der Vereinsta.tigkeit ist die Grilndung von Zweig- 
vereinen in Aussicht genommen. Auf diese Weise sollen tunlichst zahl- 
reiclie, dem Ziele der Tuberkulosebekampfung zustrebende Kraftc gesammclt, 
Teilnehmer aus allen Bevólkerungsschichten zur lebhaften Teilnahme an 
diesem Werke der sozialen Wohlfahrtspflege gewonnen und unter dereń Mit- 
wirkung nach und nach die allgemeinen Gesundheitsverhaltnisse der Bevolkc- 
rung zum Nutzen der Einzelnen und d('s offentlichen Wohles fortschreitend 
gebessert werden.

Da hienach diese Vereinsgestaltung vorziiglich geeignet erscheint, fur die 
gekennzeichneten Bestrebungen zur Einschrankung und allmahlichen Tilgung 
der Tuberkulose erfolgreich mitzuwirken, sehe ich mich veranlafit, den Herrn 
k. k. Bezirkshauptmann zu ersuchen, die Bezirksvertretungen, Gemeinden, 
Krankenkassen, Amter, Korperschaften, Industrie-, Bergwerksunternehmungen, 
Arzte, Wohltatigkeits- und Unterstutzungsvereine, insbesondere auch groBere 
Arbeiterbildungsvereine iiber diese Vereinsbildung und iliren Zweck eingehend 
zu unterrichten und allen diesen Faktoren die angelegentlichste Unterstutzung 
der auf die Bekampfung der Tuberkulose abzielenden Tatigkeit anzuempfehlen.

Hievon wird die Direktion mit dem Auftrage in Kenntnis gesetzt, die 
angefuhrten Bestrebungen móglichst zu unterstutzen.

VI. Anstaltsgeschichte.
1903.

16. Juli: Aufnahmspriifung fiir die erste Klasse.
18. August: Der Direktor wohnt dem zur Feier des Allerhochsten 

Geburtstages Sr. k, u. k. Apostolischen Majestat unseres allergnadigsten Kaisers 
und Herrn Franz Josef I. in der Dekanalkirche abgehaltenen Festgottes- 
dienste bei und bittet den k. k. Bezirkshauptmann, Sr. k. k. Apostolischen 
Majestat die alleruntanigsten Gltickwunsche der Anstalt zu unterbreiten. Fiir 
diese Loyalitatskundgebung wird der Direktion durch Zuschrift der k. k. Be- 
zirkshauptmannschaft Tetschen vom 19. November 1903, Z. 411, der aller- 
hóchste Danie ausgesprochen.

26. August: Durch das Unterrichtsministerim wird die Ausgestaltung der 
Anstalt zu einem Oberrealgymnasium mit einer Gymnasial- und einer Real- 
abteilung genehmigt. (Siehe Seite 76).



16. September: Aufnahmspriifung fur die erste Klasse.
17. September: Wiederholungspriifungen.
18. September: Eroffnung des Schuljahres mit einem feierlichen Gottes- 

dienste, dem der Lehrkórper und die katholischen Schuler beiwohnen und 
welcher mit dem Absingen der Volkshymne geschlossen wird.

19. September: Beginn des regelmjiBigen Unterrichtes.
4. Oktober: Festgottesdienst anlaBIich des Namensfestes unserds aller- 

gnadigsten Kaisers Franz Josef I.
30. Oktober: Herr Karl Barbier wird zum wirklichen Lehrer ernannt. 

(Rechtsgiltig vom 15. September 1903).
31. Oktober: Herr Josef Hegenbart, akademischer Maler und Supplent 

fur Freihandzeichnen, scheidet aus dem Lehrkórper, urn sich seiner kiinst- 
lerischen Tatigkeit voll widrnen zu konnen. Herr Hegenbart hat etwas mehr 
ais zwei Jahre an unserer Anstalt den Zeichenunterricht geleitet und in den 
Schillern das Verstandnis und die Liebe zur Kunst zu wecken und zu fordem 
verstanden. Fur sein verdienstvolles Wirken spricht ihm die Direktion noch- 
mals den innigsten Dank aus.

1. November: Herr Franz Schiich, bisher Assistent fiir Freihandzeichnen 
an der k. k. Staatsoberrealschule in Troppau, tritt ais Supplent in den Lehr- 
korper der Anstalt an.

Die Anstalt wird von den Herren k. k. Landesschulinspektoren
5.— 9. November: Wenzel Kloućek und
28. — 30. November: Dr. Josef Muhr einer eingehenden Inspektion unterzogen.

19. November: Gottesdienst anliiBlich des Namenstages Wailand Ihrer 
Majestat Kaiserin Elisabeth.

16. Dezember: Der wirkliche Lehrer Herr Rudolf Schlagl erhalt den 
Professortitel.

1904.
29. Janner: Der Anstalt wird das Offentlichkeitsrecht auch fiir ' die V. 

Klasse unter gleichzeitiger Anerkennung des Reziprozitiitsverhaltnisses verliehen. 
(M.-ErlaB vom 22. Janner 1904, Z. 653).

13. Feber: SchluB des ersten Schulhalbjahres.
17. Feber: Beginn des zweiten Schulhalbjahres.
14. u. 15. Marz: Der Zeichenunterricht wird von dem Herrn Fach- 

schulinspektor k. k. Schulrat Anton Friebel inspiziert.

24. April: Schiilerauffiihrung im Schiitzenhaussaale zu Gunsten des Unter- 
stiitzungsvereines fiir arme brave Schiller der Anstalt unter giitiger Mitwirkung 
des Frl. Ida Paudler und der Herren Lehrer |. Fritsche, Lehrer F. Strache, 
G. Rhodes, welche die Begleitung auf dem Klavier und dem Harmonium 
bereitwilligst iibernommen hatten. Folgende Vortragsordnung war genehmigt 
worden :



1. Festmarsch Nr. 3 von P. Piel, fur Klavier zu 4 Hiinden und Violine.
(Klavier : Herr J. Fritsche und A. Hainze IV. Klasse).

2. „Osterreich mein Heimatland" von R. Barach. Gedicht. (K. Bassler
III. Klasse).

3. Gedanken tiber das I. Vorspiel von J. S. Bach, von A. Tottman. Fiir
Knabenchor, Violine, Harmonium und Klavier, vertont von Ch.
Gounod. (Sopran: Frl. Ida Paudler, Klavier: Herr J. Fritsche,
Harmoninm: Herr Rhodes, Violin: F. Werner III. Klasse).

4. „Die beschrankte Frau“ von A. von Droste-Hiilshoff. Gedicht.
(A. Hainze IV. Klasse).

5. ,,Fruhlingsgrufi“ von F'r. Prinke. Impromptu fur Klavier. (W. Dittrich
III. Klasse).

6. „Der Postillon“ von N. Lenau. Fur Deklamation und Klavier von
F. Krinniger. (K. Krautschik II. KI., Klavier: K. Salomon IV. KI.)

7. a) „Das Tal von Andorra“ von Halevy, b) „Undine“ von Lortzing
Vertont fiir Klavier und Violine v. E. G. Wichtel. (Violin: Fr.
Werner III. Klasse, Klavier: Herr F. Strache).

8. „Gute Nacht“ von |. Lowenberg. Gedicht. (G. Kessler V. Klasse).
9. „Das Glocklein von Innisfar,“ oder : „Ein Weihnachtsabend in Schottland“

von j .  G. Meyer. Gedicht von Fr. Halm, melodramatisch zur
Deklamation mit Gesang, Harmonium und Pianoforte bearbeitet.
(Deklamation: R. Westermeier III. KI., Klavier: Herr {.Fritsche.
Harmonium: Herr G. Rhodes).

10. „Fruhlings-Symphonie“ von R. Baumbach. Gedicht. (Fr. Langecker I. KI.)
11. a) „Der Soldat.“ 1
12. b) „Blumlein auf der Heide.“ ) Gemischte Chore.

Die Geige spielten in Nr. 1 die Schiller: Bergmann, Hegenbart F.,
Melzer, Roppert und Werner aus der III. Klasse, Dzierżawa, Rósler und 
Schlesinger aus der II. Klasse, Behmel, Dorre, Hauptmann, Schwarzbach, 
Spalek und Zwicker aus der I. Klasse. Reicher Beifall wurde ihren Leistungen 
gezollt. Samtliche Vortragsstiicke wurden von den Schulern zu schilner und 
gediegener Darstellung gebracht.

Das grofite Verdienst um das Zustandekommen und schone Gelingen 
der Auffuhrung hatte sich der Gesangslehrer der Anstalt Herr P. Josef Hanisch 
erworben; die Vorbereitung, Eintibung und Leitung des gesamten gesanglichen 
und musikalischen Teiles der Auffuhrung (ausgenommen der Nr. 7, welche 
Herr Lehrer F. Strache zu iibernehmen die Freundlichkeit hatte) lastete auf 
seinen Schultern.

Herr Prof. Josef Seitz lieB sich ein gefalliges und strammes Auftreten 
der Schiller bei der Auffuhrung angelegen sein und war mit den Herren

Freu u



Professoren Barbier, Kreibich und Schicktanz auf einen guten Vortrag der 
einzelnen Gedichte bedacht.

18. Mai: Herr Franz Schiich wird zum wirklichen Lehrer ernannt. 
(Rechtsgiltig vom 15. September 1904).

3. Juli: Hauptversammlung des Unterstiitzungsvereines fiir bediirftige, 
wiirdige Schuler der Anstalt.

15. Juli: SchluB des Sehuljahres.

— —

VII. MaBnahmen zur korperlichen Ausbildung
der Jugend.

Der Pflege der Gesundheit der Schuler wird stets groBe Filrsorge zu- 
gewendet. Die hygienischen Vorschriften iiber Heizung, Reinigung und Liiftung 
der Schulraume, uber die Temperatur in den Klassenzimmern wurden moglichst 
beachtet und durchgefiihrt. An schonen Tagen brachten die Schuler die 20 
Minuten lange Pause zwischen den zwei mittleren Vormittagsstunden im freien 
Hofraum zu, wahrend in den nur 10 Minuten langen Pausen zwischen je zwei 
anderen Unterrichtsstunden die Schuler sich in den Giingen ergehen konnten.

Der Umstand, daB auBer Mittwoch und Samstag auch noch andere 
Schultage, soweit es sich eben tun lieB, vorn Nachmittagsunterricht freigemacht 
wurden, gestattete den Schulern eine passende Verteilung von hauslichem 
Studium und gesundheitlicher Pflege ihres Korpers durch Aufenthalt in freier, 
frischer Luft und durch Betrieb verschiedener korperlicher Ubungen.

T u r n e n  ist an der Anstalt mit Rilcksicht auf die vielen auswartigen 
Schuler, welche taglich einen weiteren Weg von und zur Schule machen 
mtissen, ein freier Gegenstand. Geturnt wurde in drei Abteilungen in der 
dem hiesigen Turnvereine gehorigen Turnhalle, an schonen Tagen im Freien.

J u g e n d s p i e l e  fanden bei gunstigem Wetter jeden Mittwoch und 
Samstag durch l ]/2 Stunden statt. Die Spiele leiteten abwechselnd die beiden 
Turnlehrer der Anstalt, wahrend ein anderes Mitglied des Lehrkdrpers die 
Mitaufsicht fiihrte. Ais Spielplatz wurde eine Wiese gepachtet, welche, wenn 
sie auch nicht allen Wiinschen entsprach, doch unter den derzeit bestehenden 
ortlichen Verhaltnisscn ais geeignet bezeichnet werden kann.

DaB der Spielplatz nicht in nllchster Nahe des Schulgebiiudes sondern 
etwa 10 Minuten entfemt liegt, daB die Spielstunden' nicht im AnschluB an 
die Unterrichtsstunden angesetzt, daB sie nicht dem Wetter entsprechend von 
einem Tag auf einen anderen verlegt werden konnten, sondern auf Mittwoch 
und Samstag beschrtinkt bleiben muBten, daB daS Wetter im Fruhling und 
Sommer dieses Jahres ungunstig war, dies alles behinderte eine regere Ent- 
faltung des Spielbetriebes.

Die Teilnehmerzahl ist infolge dieser Umstande auch zumeist nur auf 
die in Tetschen selbst wohnhaften Schuler beschrankt; die von der Umgebung



taglich zur Schule wandernden Schiller, 40 von Hundert, beteiligten sich so- 
viel wie gamicht daran.

Die Zahl der Spieltage betrug in diesem lahre 26, die durchschnitt- 
liche Teilnehmerzahl belief sich auf 61 32 von Hundert aller Schiller oder
50 von Hundert der ortsansassigen Schiller.

Nachstehende Spiele wurden betrieben: Stehball, Reiterball, Schlagball, 
Dreiball, Tamburinball, Tamburinfederball, Faustball, Stofiball, Schleuderball, 
Wanderball, Turmball, KreisfuBball, Balljagd, Bali mit Freistatten. — Zeck, 
Schneidezeck, Hilfszeck, Katze und Maus, Dritten abschlagen, Glucke und 
Geier, Schwarzer Mann, Holland und Seeland, Diebschlagen, Schlaglaufen, 
Foppen und Fangen. — Hahnenkampf, Wettlauf, Wctthinken, Wetthilpfen, 
Dreibeinlauf, Barlauf.

Baden und Schwimmen. Sowohl die Telschner, wie auch die 
Bodenbacher Schwimm- und Badeanstalt gewahrt den Schiilern des Gymna- 
siums dieselben Begilnstigungen beim Baden und Schwimmen wie den Schiilern 
der Volks- und Biirgerschulen. Die Tetschner Anstalt erteilt auBerdem 
vier Schiilern unentgeltlichen Schwimmunterriclit und schenkt einige Bade- 
karten. Die Schiller besuchen eifrig die angefuhrten Anstalten. Viele baden 
auch in der kiihleren Jahreszeit zu Hause,

Schlittschuhlaufen. Der hiesige Eis- und Ruderklub ,,Karolus“ ge- 
wiihrte unseren Schiilern 16 Freikarten und allen anderen Schiilern die Be- 
nutzung des Schleifplatzes um 2 K fur die ganze Schleifzeit.

Das Radfahren wird von 45 Schiilern betrieben, das Skilaufen von 
1, Tennis von 3. Der hiesige Tennisklub gestattet den Schiilern der 
obersten Klasse wahrend der Ferien die Beniitzung des Tennisplatzes zu 
bestimmten Tagesstunden und stellt auch einige Schlager bei.

Ausfliige. Durch seine herrliche Umgebung sowie durch gilnstige Ver- 
kehrsmittel mit Bahn und Schiff yerlockt Tetschen, wie wohl selten eine 
andere Stadt, zu kleineren und grofieren Ausfliigen.
Die folgende Tabelle gibt eine Ubersicht iiber die unternommenen Ausfliige.
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i 15-Oktob. Marsch iiber Losdorf i _ _ 44 _ _ 6 6 -H

2 17. „ Schneeberg 8 46 — - — — 22 22 5 '

3 17. „ Hermskretschen . 4 — 39 — — 40 13 3

4 24. „ Kolmenerscheibe 7 30 — — — 9 9 2 ł|

5 24 . „ Schneeberg 5 — 29 — — — 22 22 5

6 24. „ Hermskretschen 6  ■ — — — 16 — 40 13 3

7 16. Janner Bensen 6 , 8 — — — 13 — 18 8 2

*) 1. Direktor, 2. Barbier, 3. Hanisch, 4. Kreibich, 5. Luhne, 6. Muller, 7. Rich, 8. Schicktanz, 
9. Schlagl, 10. Schiich, 11. Seitz.
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hl 1

8 23.
9 30.

10 5.

11 5.

12 5.

13 25.

14 8.

15 8.

16 8.

17 17.

18 9.

19 14.

Tag

Falkendorf (Schlittenf.) 
Kleinwohlen

Tyssaer Wandę, Schwei- 
zermuhle, Konigstein 
Steinschonau. Haida, 

Leipa
Kaltenberg, Dittersbach, 

H ermskretschen 
Bachelsdorf, Kolmen 
(Botanischer Ausflug) 

Tyssaer Wandę, Schwei- 
zermiihle, Konigstein 
Schonlinde, Kirnitsch- 

schanke, Herrnskretschen 
Tellnitz, Miickenberg, 

Eichwald, Teplitz 
Mittelgrund, Rasseln,

T etschen
Kónigsmuhle (Schulfest)

Steinschonau 
Besichtigung der Glasfabr.
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5 , 8 27 18| - — _ 6 6 i ł

4 , 5 j - — — 20 12 12 3

1, 9, 10 — -  1 - — 28 66 25 ° ł

3, 4, 6, 11 — -  i 42 2 5 — 101 2 0 5

2, 5 , 8 53 30 — — 69 24 6

5 — 13 ' — — — 8 8 2

3, 5 , 6 53 3 0  - — — 66 25

2 , 4 , 11 — — 35 22 — 101 24 6

1, 9. 10 — -  - - 27 84 24 5£

5 , 8 49 2 5  - — — 12 12 3

i - n 47 29  40 22 2 6 20 20

1, 6 , 9 — ! - 23 29 8 2 4 i

* 1. Dircktor, 2. Barbier, 3. Hanisch, 4. Kreibich, 5. Liihne, 6. Muller, 7. Rich, 
9. Schlagl, 10. Schiich, 11. Seitz.

8. Schicktanz,

AuBerdem fanden noch Skizzieriibungen im Freien unter Leitung des 
Professors Schiich mit den Schillern der II. KI. (Imał mit 25 Sch.), der
III. KI. (2mal mit je 7 Sch.), und der V. KI. (Imał mit 10 Sch.) statt.

Der 18. Ausflug am 9. Juli wurde unter Beteiligung fast samtłicher 
Schiller und vieler (80) Eltern und Angehorigen derselben zum AbschluB 
des Schuljahres ais Schulfest gefeiert. Unter den Klangen der bekannten 
Tetschner Kapelle Storcli (17 Mann) marschierten die Schiller um 2 Uhr in 
Viererreihen nach Kónigsmuhle, um sich auf der dortigen groBen Waldwiese 
zunilchst zu laben und dann bei verschiedenen jugendspielen sich zu be- 
lustigen. AuBerdem wurden unter Leitung des Gesangslehrers Herrn Prof. 
P. J. Hanisch mehrere gut einstudierte Chore zum Vortrage gebracht, wahrend 
die Musikkapelle fleifiig spielte. Um 8 Uhr erfolgte der Ruckmarsch in 
glcicher Weise wie der Hinmarsch. Bei eintretender Dunkelheit zundeten 
die Schiller ihre Lampions an und kamen so, auf dem Wege und besonders 
in Tetschen von der Bevolkerung freudigst begriifit und vielfach mit heuer- 
werk empfangen, vor ihrem Schulgebaude an. Dort ertonte noch das schóne



„GriiB Gott!“, worauf die Kapelle die Volkshymne spielte, dessen erste Strophe 
begeistert gesungen wurde. So endete das schilne Fest in guter Stimmung 
wie es begonnen. Angeregt wurde dasselbe von unserem verehrten Herrn 
Bezirkshauptmann v. Stellwag-Carion, gefordert von ihm und einem Komite, 
dem die mit Glticksgiitern gesegneten Eltern unserer Schiller reichliche Geld- 
mittel zur Verfiigung zu stellen sich beeilten, damit es ja allen Ausfliiglern 
keinen Heller koste, begiinstigt vom Exc Graf Thun’schen Zentraldirektor 
Herrn Dr. A. Benesch, der bereitwilligst die Wiese zur Verfiigung stellte, sie 
mit Sitzgelegenheiten ausstattete und fliissige Labung spendete, und schlicSlich 
feierlich gestaltet durch die Gegenwart bester Gesellschaftskreise. Allen unseren 
Schillera, sowie allen anderen Teilnehmern wird dieses Schulfest in nach- 
haltender angenehmer-Erinnerung bleiben.

Die arztliche Untersuchung wurde in diesem Schuljahre nur an den 
neu eingetretenen Schillera vorgenommen. Die neuerliche Untersuchung aller 
Schiller am Schlusse des Schuljahres mufite heuer und muB auch fur die 
Zukunft wegen zu groBen Uberbiirdung der Herren Arzte unterbleiben. Es 
wurden zu Anfang des Schuljahres 62 Schiller untersucht u. zw. beziiglich 
der Augen durch Herrn Dr. Herzum, beziiglich der Zahne durch Herrn Dr. 
Pries, beziiglich der iibrigen Korperteile durch Herrn Dr. Jordan. Es ware 
sehr zu wilnschen, daB die Eltern der Schiller diesem zeitraubenden, un- 
eigenntitzigen und menschenfreundlichen Wirken der genannten Herren Arzte 
mehr Beachtung und Wtirdigung schenkten ais es tatsiichlich der Fali ist. 
Nur durch rege Antęilnahme und Mitarbeit der Eltern, durch gewissenhafte 
Befolgung der empfohlenen MaBnahmen und gesundheitlichen Vorschriften 
lassen sich gesundheitliche Mangel beseitigen oder verhilten, welche neben 
anderen Unzukommlichkeiten auch ein ungiinstiges Fortkommen in der Schule 
im Gefolge haben.

Bei den 62 Schillera wurde folgendes festgestellt:
Es zeigten sich 9 Anamien starkeren und leichteren Grades,

11 Riickgratsverkrilmmungen starkeren und leichteren Grades.
Bei 11 Schillera war das Gehór teils einseitig, teils beiderseits 

herabgesetzt.
Bei einzelnen Schillera wurde arztliche Behandlung ais erforderlich be- 

zeichnet u. zw. der Augen (2), des Ohres (2), Lunge (1), des Herzens (1), 
und ganz besonders der Zahne. Die Beschaffenheit der Zahne erwies sich 
bei den meisten Schillera schlecht, hauptsachlich wegen mangelnder oder 
ungentigender Pflege derselben.



VIII. Unterstutzung der Schuler.
a) S t i f t u n g e n.

Zahl
Name

des Stiftlings
Klasse

Bezeichnung der 
Stiftung

Tag und Zahl der 
Yerleihungsschrift

Betrag j 
K

I Edwin Kliemannel V
Kumburg von Bliźiwasche 

Studentenstiftung 
PI. No. 2.

12. F eb e r 19 0 4 , Z. 2 9 5 0 3 . 
K . k. Statthalterei. 1 4 4 . -

2 R u d olf Starkę V
Jubilaums-Schulstiftung 

der k. k. Tetschner 
Kettenbruckegesellschaft

19. Ju ni 1901 8 0 . -

3 K arl Schmidt V a. d. Gefallsstraffonde 17. Nov. 1903 , Z. 80951 1Oooc

4 Julius Prause V a. d. Gefallsstraffonde
5. Jan n er 1904 , Z. 9 2 7 0 9 . 
K . k. Finanz-Ministerium 3 0 0 . -

5 R ichard  Prause I a. d. Gefallsstraffonde
8 . Jan n er 1904, Z. 1761/11. 

K . k. Finanz-Landesdirekt. 200 .

0 K arl Maria 
Glóckner

I
P. Joh . Schnarcher’sche 

Studentenstiftung 
PI. No. 2.

o

11. Marz 1901 , Z. 4 1 3 6 9
K . k. Statthalterei.

4 0 0 . -

b) Órtliches Unterstutzungswesen.
Der Unterstutzungsverein fur bedtirftige, wurdige Schiller des Oberreal- 

Gymnasiums hielt am 3. Juli seine Hauptversammlung ab. Der Direktor er- 
stattete ais Obmannstellvertreter den Rechenschaftsbericht, welchen die Ver- 
sammlung genehmigte; ebenso wurde die Rechnungslegung des Sackelwartes 
Herm Alexander Kassian fur richtig befunden. Durch die darauffolgenden 
Wahlen wurden die Herren Btirgermeister K. John (Obmann), Direktor Dr. 
A. Schlosser (Obmannstellvertreter), Prof. R. Schlagl (Schriftfiihrer), Kauf- 
mann A. Kassian (Zahlmeister), kais. Rat Dr. Hainze, Katechet P. J. Hanisch, 
Inspektor W. Harich und Prof. E. Kreibich wieder in den Vorstand gewahlt- 

Im abgelaufenen Schuljahre 1903/4 wurden folgende Beitrage dem 
Untersttitzungsvereine zugeftihrt:

Tetschner S p a r k a s s a .....................  2 0 0  K
Tetschner Bezirksvertretung . . 10 0  „

U n g e n a n n t ...........................................5 0  ,,

Beitrag Beitrag
Bayer F . ,  Biirgerschullehrer . . . 2 K Blaschka Edmund, Kaufmann . . . 2 K
Bayer Anton, Kaufmann . . . . 4 n Blum & Popper, Spediteure . . . 10 n
Bassler, G e o m e te r ................................ . 2 Blumenau R ............................................... . 3
Beher R .,  S t a d t r a t ........................... 4 Bdhm J . ,  L e h r e r ................................ . 2
Bendel J . ,  Biicker u. Kaufmann . 5 » Bonte K .,  P r i v a t i e r ...........................
D r. Bencsch Aug., Zentraldirektor 20 n P. Bosak, K a t e c h e t ........................... . 2
Bittner Franz, Kaufm ann . . . . 2 n Brasch Friedr., k. k. Bez.-Tierarzt 2 „



Beitrag
KBrauner Sigmund, Tabakverleger . . 4

D r. Brezovsky Johan n ................................4
Biirgermeister A., Bahnm eister . . 20
Brim Adolf, K au fm an n ................................ 2
Clar Karl, Holzgrolilhandler . . .  2
Clar W ilhelm , „ . . . .  30
Czakert Paul, Beam ter . .
Czech A., Inspektor . . .

Delavigne R ichard , k. k. L .-G er.- 
Diętz O , Privatier . . . . . .
D ittrich F ...............................................

D ittrich K .,  Biirgerschuldirektor 
Dinkelberg Rudolf, Spediteur .
D orre F . .  D i r e k t o r .....................
Egermann V . . . .  . . .
E llner W ., Gastwirt . . . .
Fau st O tto, Fabrikant . . . .
Fiscali von, Forstm eister . . .
Pritsche J . ,  E u l a u ..................... •
P'ischer Franz, Zahntechniker 
Pischer Gottfried, k. k. Ger.-Sekretiir 
Fischer Jose f, k. k. Bezirkshauptm.
Franki M., Kaufm ann . . . .
Frieser A ., kais. R a t, Fabrikant 
Frid l W ilhelm , Priv<atier . . .
Dr. P'iihrich, Rechtsanw alt . .
Gartner A ., Kaufmann . . . .
Gaudek Jo se f, k. k. B .-S.-Inspektor 
Gaudek Jo se f, Burgerschullehrer 
Gerbing A ., Chemiker . . . .
D r. W . G in t l .....................................
Gewerbeverein Tetschen . . .
Dr. Gorner R itte r von . . . .
Graf K arl, S e i l e r ...........................
Dr. GreuBing Anton, Arzt . .
Groschel W . E ., Kaufm ann . .
GroB J . ,  Professor .....................
Guth W ., Stromaufseher . . .
Haardt Gustav, P abrikant . . .
Haardt A lb ., Fabrikant . . .
Plagel Jose f, Stationsvorstand 
Hanisch Jo se f, k. k. Oberamtskontrollor 2 
P. Hanisch Jose f, G ym n.-K atechet . 4  
Hanke P\ Ad., Kaufm ann . . . .  4
Hape Hugo, B u c h h a l t e r ...........................2
Harich W endelin, Inspektor . . . .  4
Hartlieb, R itter v o n ..................................... 2
Hauf Jo se f, Buchhandler, Bodenbach 10
Hauk K arl, I n g e n i e u r ................................2
Hein Josef, Konditor ......................................2

2
R a t 2 

2 
2 
2 
4 
2 
2 
6 
2 
2 
2

. R .  2 

. 20 

. 20 

. 2 

. 4 

. 10 

R . 2 
. 2

4 
2
5 

5 
2 
2 
2 
2 
2

10
10
2

D r. H e l le b r a n d .....................................
H enckel Herrmann, Buchhandler . 
H enckel Otto, Buchhandler . . .
D r. Herzum G u s t a v ...........................
H ieke L ., B u c h h a l t e r .....................
H ille Karl, Lederhandler . . . .
H ille Jo se f, B u c h h a lte r .....................
H onig K .,  B a u m e is te r .....................

H óret K ., Buchhalter .....................
H ortig A., F le i s c h e r ...........................
H oyer Karl, B u ch h a lte r .....................

Hoffmann K ., Baum eister . . . . 
Hubner F . ,  Ziegeleibesitzer . . .

H tittl J ...........................................................
Jiiger Adalbert, Modelleur . . . . 
Joh n  PYanz, Uhrmacher . . . .
Joh n  Em il, T a p e z ie r e r .....................
Joh n  Moritz, Kaufm ann . . . .
Joh n  R ud olf, B e a m t e r .....................
Jordan E . J . ,  Fabrikant . . . . 
Jordan Em il, Fabrikant . . . . 
Ju st Alfied, Oberoffizial . . . . 
Jungnickel Karl, Zahntechniker . .
Kaiser Karl, D is p o n e n t.....................
Kammel Raim und, Agent . . . .
Kampe Franz, G a s tw irt.....................
Kas Ludwig, Kanzlei-D irektor . . 
Kassian Alexander, Kaufmann . .

Beitrag
. 2 K• 2 „
• 2 „■ 2 „■ 2 „
• 2 „

2

• 4  ”,

• 3 r

• 4 „
• 2 „

•>• “ r>
■ 3 „
• 2 „
■ 2 „. 2 „
• 2 „• 2 „
■ 2 „
• 20 „

• 3 „• 2 „
O. L. „

■ 20 „
• 4 „
• 2 „

9.  u „

• 2 „
Kessler W ilhelm , Buchbinder . . . 2 „
Kessler P'ridolin, Kaufmann . . . .  2 „
Klepsch, P'abrikant, Konigswald . . 10  * 
Knauschner O., Steuereinnehmer . . 2 „

Knorre Adolf, K a u fm a n n .......................... 2 „
Kocher Karl, Kaufmann .......................... 2 „
Kohler, Buchhandler, Bodenbach . . 5 „
Konirsch Heinrich, Kaufmann . . .  2  „

Koldt Eugen, K a u f m a n n .......................... 2  „
Koralek M ., F a b r ik a j i t ................................5  „
Kral Alex., K a u f m a n n ................................2  „
Kotzem K ., Oberlehrer . . . . . .  2 „
Kreibich E .,  P r o f e s s o r ................................4  „
Kreil Ferd., I n s p e k t o r ................................2 „
Kreysler Friedr., Kaufmann . . . .  2  „

Krotschmann, S c h o n l in d e .......................... 4  „
Kunert P'riedr., P r i v a t i e r .......................... 2 „

Kurzhalss J . ,  F a b r ik a n t.....................  2  „
Ladenbauer N ., k. k. B .-S .-Inspektor 2 „ 

Dr. Landsmann, Bodenbach . . . .  2 „ 
Langecker Adam, Pleischer . . . .  2 r
Langecker Leo, Buchhalter . . . .  2 „



Beitrag
Langer Alois, k. k. Gym n.-Direktor i. R . 2  K  
P. Langer Edm ., Schlossarchivar . . 2  „
Leipold J . ,  K a u f m a n n ................................2 „
Leukert Anton, In sp ek to r.......................... 2  „
Lischke A ., Gasthofbesitzer . . . .  2 „

Liihne Vincenz, P ro fe sso r ...........................2 „
Lu ft Franz, A p o th e k e r ................................2  „
Mach F . ,  P r o f e s s o r .....................................2  „
M ahner A ., P r o f e s s o r ................................2 „
Manzer R obert, Burgerschuldirektor 2 „
Maxdur J ................................................................ 3 „
May R .,  Professor i. R ............................... 2 „
Meininger H ., I n s p e k t o r .......................... 2 „
Meissl Josef, k. k. Zoll-Oberkontrollor 2 „
Melzer K arl, K a u f m a n n ........................10  „
M eixner F . ,  O b er leh rer............................... 2  „
Menze A ., Biirgerschullehrer . . .  2  „ 
Dr. M ichel, k. k. Finanzrat . . . .  5  „ 
M ichel Julius, Biirgerschullehrer . . 2 „
M ichel Jo se f, T a p e z i e r e r .......................... 2  „
P . Mildner, K a te c h e t .....................................2 „
M itter W., K a u f m a n n ................................4 „
M uller Max, P r o f e s s o r ................................2 „
D r. Muller R., P r o fe s s o r .......................... 2 „
M uller W., Apotheker, Bodenbach . 2  „ 
Muller Heinrich, Buchdruckereifaktor 2  „ 
Musil Veit, Oberbuchhalter . . . .  2 „ 
Miifiig H., Eskomptebankkassier . . 2 „ 

Neurath Jacąues, Buchhalter . . . .  2 „
Oppitz H., D o z e n t ..........................2 „

Pallazolo Angelo, Kaufmann . . . .  2 „

P . Paul, K a t e c h e t ...........................................2 „
Peh August, Spengler . . « . . .  2 „
Peschke Friedr., Schiffseigner . . . 2 „
Petran Anton, B u ch h a lte r .......................... 2  „
Philipp Franz, Kaufmann . . . .  2  „
D r. Philipp Friedr. . . . . . . .  4 „
Philipp F erd ., Glasermeister . . . .  2 „
Pohl Alfred, K au fm an n ................................2 „
Pohl Konrad, Konditor . . . . . .  2 „
Prade Jo se f, K au fm an n ................................ 4  „
D r. P r i e s .......................................................... 2  „
Printzen P . C., Fabrikant . . . .  10  „
Ptischner K., K a u f m a n n ...........................3 „

R a n ft F . r S p e d i te u r ..................................... 2 „
Rauchfuss Jo se f, Photograph . . .  2  „
R eh n  Jo se f, E isen h & n d ler.......................... 2  „
D r. R ein isch , Rechtsanw alt . . . .  4 „
D r. Renger L u d w ig .....................................2  „
R essel J . ,  Ju w elier .....................................2 „

Beitrag
R ich ter R o b ert; Spediteur . . . 2 K
R ich ter F . W „  Holzhandlung . . .  2 „
R in g  O.. Beam ter . ................................ 2  „
R oppert Johann, Kaufmann . . . .  2  „
Rddl Josef, T is c h le r ................................2 „
D r. R ossel E ., Rechtsanw alt . . . 2 0  „
Dr. Salomon Anton, A r z t ..................... 5 „
P . Schafer, J . ,  K a t e c h e t .......................... 2  „
Schlifer Jo se f, B e a m t e r ................................2 „
Schieche W ., G a s tw ir t ................................2 „
Schiechel F .  A ., Butterhiindler . . .  2 „
Schlagl R udolf, P ro fe ss o r ...........................2 „
Schlógel F .,  k. k. Lottokollektant . 2  „
Schlogel, B a n k a d ju n k t ................................2  „
Dr. Schlosser Anton, Gym n.-Direktor 4  „ 
Schneider J .  A., Uhrmacher . . . .  2  „
Schodel F .,  O berkon tro lor..........................2  „
Schwarzbach Ig., k. k. Ger.-Sekretar 2 „

Seitz J . ,  P r o fe s s o r .......................................... 2  „
Sigmund W ., Oberingenieur . . . .  3 „
Saudek Karl, Lagerhausverwalter . . 2  „

Soudek R ud olf, Kaufmann . . . .  2 „ 
Spalek Em il, Sparkassabeamter . . . 2 r
Spalek Eduard, F a b r ik a n t .......................... 5 „
von Stellwag-Carion, k. k. Bezirks-

h a u p tm a n n ........................................65 „
Sternberger Jo se f, Juw elier . . . .  2 „
Stippert August Kaufmann . . . .  2 „
Stolterfoht N ., P r o k u r i s t .......................... 2  „
Stopp, B u ch d ru ckerei.....................................2  „
Swoboda Jose f, k. k. Baurat . . . . 2  „ 
Tampę Friedr., Buchhalter . . . .  2 „
Tatterm usch P rok .............................................. 2  „
Taussig D ., B a n k i e r .................................. 50 „
Theissig F .,  B u ch h a lte r ................................2  „
Theissig F . ,  B u c h h a n d le r .......................... 2  „
T ietze Anton, S p e d i t e u r .......................... 2  „
T ill F ., K au fm an n .......................................... 2 „
T opfer F . ,  H otelier ..................................... 2  „
Tranka G ., S c h r iftle ite r ................................2  „
Tschochner H ., Schneidermeister . . 2 „
Ulbrich A ., k. k. Professor . . . .  3 „ 
Unger F .  A., Biirstenm acher . . .  2 „
Ullrich J . ,  F a b r ik a n t .....................................5 „
Turnverein, Deutscher, Tetschen . . 2 „

Vietze R . ,  K a u f m a n n ................................2  „
V atter Friedr., K au fm an n .......................... 2 „

Vorreith R .,  F o r s t e r .....................................3  „
W aller Alois, G a s t w ir t ................................2 „
W aniętschek M . U . D r....................................2 ,,



Beitrag
W endler Anton, Buchhalter . . . .  2 K
W enzel H e i n r i c h .......................................... 2
Dr. W enzel Karl, k. k. Ger.-Adjunkt 2  „ 
W erner Ju liu s, Baum eister . . . . 2  „
W erner Moritz, G a s t w ir t ...........................2 „
W erner Vinzenz, Apotheker . . . .  2 „ 
W esterm eyer N ., Professor . . . .  2 „

Beitrag
W iethe J . ,  Ó k o n o m ........................... . 2  K
W itoch  J „  D i s p o n e n t ..................... • 2  „
W urbs Jo se f, Fabrikant . . . .. . 2  „
W eigend F .,  Gasthausbesitzer . ., . 4  „
Zak L ., D e s t i l la te u r ........................... ■ 4  „
Zuber Paul, K a u fm a n n ..................... . 2 „

Die Zwecke des Vereines wurden noch in folgender Weise gefordert:
a) Kosttage gewahrten: Dr. Hainze (1), Dr. Philipp (1), Hótelier

Forstner (1), Viktor Kastner (1), Apotheker Luft (2), Buchhandler Maxdur (1).
b) Ein Ungenannter spendete 50 Volkskiichenmarken.
c) Die Buchhandlungen: Henckel, Kohler, Maxdur, TheiBig, Schuhmann 

gewahrten Nachlasse fur alle von den Schillera gekauften Schulbiłcher.
d) Folgende Verlagsbuchhandlungen sandten Armenbilcher (Lehrbticher 

fiir arme Schiller): Gerold’s Sohn, Holder, Manz, Mayer, Pichler, Tempsky, Wien.
e) Der F.is- und Ruderklub „Karolus“ widmete 16 Schleifkarten.
f) Die Verwaltung der hiesigen Schwimmanstalt gewahrte 4 Schtilem 

unentgeltlich Schwimmunterricht und einige Badekarten.
g) Herr Panoramainhaber Werner gewahrte 200 Eintrittskarten.

Unterstiitzt wurden: a) 35 Schiller mit 273 Schulbiichern. b) Mehrere 
Schiller mit Zeichenbrettern, Eis-, Schwimm- und Badekarten. c) 11 Schiller 
durch Mittagessen in der Volkskiiche. d) 1 Schiller mit Geld. e) 8 Schiller 
mit Kleidungsstiicken. f) GroBere Anzahl von Schillera bei Ausflugen.

Aus friiheren Jah ren  gehoren dem Vereine a n : 
a i s  S t i f t e r  : Stadtgemeinde Bodenbach. D r. Eckstein . D ie Fabrikanten Franze, Miinzberg, 
F . Seidel. Kais. R a t  D r. Hainze. A rzt A. H ortig. Biirgerm eister K . Joh n . R en tiere Therese 
Joh n . E x c. Franz Graf Thun. Dr. Zopf.

a i s  G r i i n d e r :  Bauer Ig., Expeditor. Baum heier R . ,  Fabrikant. Behm el, Spediteur. Berger, 
Droguist. Bergmann K urt, Fabrikant. Beyermann, Pabrikant. Bonte, Privatier. Biirgermeister 
W ., Bahnmeister. K red it-u . VorschuB-Verein. Diessl J .  F ., Baumeister. Dinklage sen. u. jun. 
D ittrich Marie. Eskom ptebank. Flaschner F ., Fabrikant. Fleischer, Apotheker. Frieser A ., 
Fabrikant. Ftohlich F . A ., Kaufmann. Dr. Fiiger. D r. Fiihrich. Fritsche Franz. Gaertner A ., 
Kaufmann. Gesangverein Tetschen. Graupner K ., Kaufmann. Grohmann R .  Kaufmann. Griinfeld 
J . ,  Banquier. E . Hansen, Disponent. H artlieb R itte r von, Bankdirektor. Heinzen R .,  Fabriks- 
direktor. H eller K ., Kaufmann. Dr. H ibsch J .  Professor. D r; H ille. Dr. Hollerstein. 
Baumeister H onig u. Frau. H iittel, Gastwirt. K lier Anna von. Korschner, Kaufmann. Liebe 
Paul. Losel W zl., Kaufm ann. Mayer K ., Baumeister. Philipp Edm „ Priyatsekretar, grafl. 
Thun’scher. Pohl Franz, R en tier. Printzen K. P „  Fabrikant, Reinhart W ., Kaufmann. 

R ich ter J . ,  Kaufm ann. Rom isch, Fabrikant. Dr. R ossę!. D r. Salomon. S.chaffner Augustę, 
Rentiere. Schlagl Albinę, Professorsgattin. Schlosser R o sa , Direktorsgattin. Schneider G ., 
Kaufm ann. Schneider W ., Kaufmann. Schomburg & Stegemann. Schiitzengesellschaft. Setzer, 
Prokuiist. Dr. Schreinberger. Tetschener Buch- & Steindruckerei A ct.-Ges. Thuma, D ux. 

Ullrich, Fabrikant. Um lauft J . ,  Fabrikant. Ungenannter. V eit, Kaufmann. W entzel F ., 
Privatier. W enzel H ., Agent. W etzel, Prokurist. W in ter F . ,  Muhlenbesitzer.
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IX. Statistik der Schiiler.
i. I I . I I I . I V . V . Zu -

1. Zahl . K I . K I K I . K I . K I . sammen;

Zu Ende des Schuljahres 1 9 0 2 /1 9 0 8  . . . . 43 4 3 31 37 — 154
Zu Anfang des Schuljahres 1 9 0 8 /1 9 0 4  . . . 5 7 ' 35 46 27 28 193 '

i W ahrend des Schuljahres eingetreten . . . . — — 1 - 1 ' l 1

Im  ganzen also au fg en o m m e n ................................ 5 7 1 35 46 27 29* 194-

Darunter :
)  aufgestiegen . . 5 4 1 1 2 — 3> 6 0 -

Neuaufgenommen u. zw. < , ,
& f Repetenten . . . _ — — — — —

\ aufgestiegen .
W ieder aufgenommen u. zw. > „

) Repetenten .

— 34 41 26 2 6 127
3 — 3 1 — 7 [

I W ahrend des Schuljahres ausgetteten . . . 2 1 3 — 1 6 ‘

Schiilerzahl zu Ende des Schuljahres . . . . 55 32 4 6 2 6 2 9 1 1 8 8 '
2 .  G e b u r t s o r t .

| T e tsch e n ................................................................................ 9 8 14 7 8 46
Bohmen auBer ^ T e ts c h e n ........................................... 41 2 3 26 7 2 0 127

1 Osterreich aufter Bohmen . ........................... 3 1 6 - 1 11

D e u ts c h la n d ..................................................................... 2 — — 2 2
j Ungarn .....................................................  . . . . — — — 2  • 1

Summę . . 55 32 46 2 6 2 9 1 00 GO

3. M u t t e r s p r a c h e .
Deutsch . . ................................................................ 54 30 45 25 2 7 1 18 1 1
C z e c h o s la v is c h ................................................................ 1 2 1 1 2 7

Summę . . 55 32 46 26 2 9 1 00 oo
4 .  R el ig io n s b e k e n n tn is .

Katholisch des lat. R i t u s .......................................... 45 2 8 43 23 2 6 165
i Evangelisch, Augsburger Konfession . . . . 6 3 2 3 r 15'

Is r a e li t is c h .......................................................................... 4 1 1 — 8
Summę . . 55 32 46 26 2 9 1 1 8 8 ' j

5 .  L e b e n s a l t e r  am  S c h l u s s e  d e s  S c h u l j a h r e s .
1 1 Jahre haben i ib e r s c h r it te n ................................ 15 — _ _ _ 15

i 1 "  n » » ................................ 27 6 — — *
33

1 181 °  n n » ................................ 13 2 0 12 — — 45

j  ̂4 u v » ................................ — 4 2 6 6 — 36

1 ̂  5J 11 « .......................... ..... — 2 7 13 5 27

>6 „ „ ................................ — — 1 5 18 24

1 » r> n ................................ — — — 1 . 6 7

i 18  „ „ ................................ — — — 1 1 1

Summę . . 55 32 46 2 6 2 9 1

0000

6. N ach  dem O rte  d e r  Verpflegung.

a) In Tetschen bei den Eltern (Ortsangehórige) 21 13 23 u 13 81

| b) ln  Tetschen bei anderen Familien . . . . 12 7 5 4 3 31

c) In der Umgebung bei den Eltern . . . . 21 12 17 11 . 1 3 1 74'

| d) In  der Umgebung bei anderen Familien 1 1 — 2

Summę . . 55 32 46 26 2 9 1 00 92



7 .  Klassifikation i . II . I I I . I V V . Zu-

a) zu Ende des Schuljahres 1 9 0 3 /1 9 0 4 : K I .  | K I . K I K I . K I . sammen

i I. Fortgangsklasse mit V o rz u g ................................ 13 5 6 7 7 38
I. F o rtg an g sk lasse .......................................................... 3 3  ; 24 34 13 1 7 1 121 '
Zu einer Wiederholungspriifung zugelassen . . 4 — 3 1 3 11
I I .  F o r tg a n g s k la s s e ..................................................... 5 3 2 5 2 17
I I I .  F o r tg a n g sk la sse ...................................................... — — 1 — — 1
Zu einer Nachtragspriifung zugelassen . . . . — —

__
1 — -

Dazu die auBerordentlichen Schiiler . . . . — - — — —

Summę . . 55  i 32 46 26 2 9 l 188
b) Nachtrag zum Schuljahre 1 9 0 2 /1 9 0 3 :

Wiederholungspriifungen waren bewilligt . . . 3 3 3  1 4
__ 13

Entsprochen h a b e n ..................................................... 2 3 2 4 — 11
Nicht entsprochen h a b e n .......................................... 1 - 1 — — 2
Nachtragspriifungen waren b ew illig t..................... — — —  !

Damach ist das Ergebnis fur 1 9 0 2 /1 9 0 3  :

I . Fortgangsklasse mit V o rz u g ................................ 4 6 5 10 — 25
I. Fortg an g sk lasse.......................................................... 30 36 22 2 6 — 114
I I .  F o r tg a n g s k la s s e ..................................................... 7 1 4 1 — 13
I I I .  F o rtg a n g sk la sse ................................ « . . . 2 — — — — 2
Ungepruft b l ie b e n ........................................................... — — - — — i

Summę . . 43 43 31 37 154
8 .  S t u d i e n r i c h t u n g  in d e r  III. u. IV. K la s se .
G ym n asiasten ..................................................................... — 26 16 42
R e a l i s t e n ........................................................................... — 20 10 30

9 .  F r e i e  G e g e n sta n d e .
| I. Abteilung . . . . 21 17 9 2 49

1 Tschechische Sprache }  n . . . . 3 6 9
| I I I .  „ . . . . 1 10 u

1 I. A b te i lu n g ................................ 27 27
<jeSanB J  I I .  „ ..................................... 11 3 8 22

T u r n e n ................................................................................ 50 14 3 0  . 15 7 116
S c h o n sc h re ib e n ................................................................ 29 — 2 9
F r a n z o s i s c h ..................................................................... 5 8 13
F re ih a n d z e ich n e n ........................................................... 12 12 i
S te n o g ra p h ie ..................................................................... 22 2 6 48

10. G eldleistu ngen d e r  Sch i i le r .
Befreit waren :

Im 1. H a l b ja h r e .......................................................... 3 3 4 2 12
Im  2 . H a l b ja h r e .......................................................... 1 5 6 3 4 19

Das Schulgeld zahlten :
Im  1, H a l b ja h r e ........................................................... 56 31 1 43 23 2 6 179
Im 2. H a l b ja h r e ........................................................... 54 27 40 23 I 26 170
D as Schulgeld betrug im l. H albjahr . . . K 1680 9 3 0 1290 69 0 78 0 537 0
Im 2. H a l b ja h r e ..................................................... ,, 1620 81 0 1200 6 9 0 78 0 5100

Summę . K 3 3 0 0 1740 2 4 9 0 1380 1560 10470
A u fn a h m sta x e n ...........................................................„ 231 4-2 8-4 8 4 252
L e h rm itte lb eitrag e ..................................................... „ 116 70 92 52 58 38 8

Summę . K 34 7 74-2 1 0 0 4 52 6 6 4 64 0
I I .  S t i f tu n g e n .

Anzahl der S tiftlin g e ..................................................... 2 — 4 6
Gesamtbetrag der Stipendien ...........................K 60 0 — 824 1424 |



X. Y e r z e i c h n i s  der  S  c h a ł  er
am Schlusse des Schuljahres 1903/1904.

(I)ie Namen der Yorzugsschiiler siad durch den Druck hervorgehoben).
Ist nur ein Ort angefuhrt, so ist dieser zugleich der gegenwartige Wohnort der Eltern der Schiller. 

Die Buchstaben a, b, c, d beziehen sich auf IX , Z. 6.
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I . K  L  A S  S  E

1 Behmel Josef Bodenbach c 13-6 i i i i i 1 i 6

2 Benesch  Alfons Zdounek (Bodenbach) c 11-6 i i i 1 4

3 Blum enau Erich Bodenbach c 12-6 i 1 i 5

4 Bohm Friedrich O berebersdorf b 13 i i i i 5 19 :
5 Cl ar H einrich H errnskretschen 1) 12-8 i i 1 6 16 !
6 ( l a r  O tto .. b 12-4 i i i 1 6 15
7 Diirre Frit/, Bodenbach c 12-3 i i 5

8 E lln cr  Em il P arschn itz  (T etsch en ) a 12-2 i i i 1 7 23
9 F ran k i Fried rich Bodenbach c 11-7 i i i 1 6 4

10
Fiih rich  R ud olf Tetschen a 1 2 1 i i i 1 7 22

U G leisberg Georg D resden (Bodenbach) c 12-8 • i i 1 5 12
12 Glóckner K arl B .-K am nitz b 12-2 i i i i 1 6 19 !
13 Gdrner R it te r  v., W alter Kón.Weinberge (Tetschen] a 12 5 i i i 1 6 19
14 H anuschka Otto Bodenbach c 12-5 i i i i i i 1 6 18
15 H auptm ann Franz Bensen (K olm en) c 14 i i i 4

16 H olzel Vinzenz B .-L eip a (Bodenbach c 12 i 1 7 2 0
17 H iibel W ilhelm A ltsta d t (Tetsch en ) a 12 i i i i 1 4 25
18 H ubner Irm fried Kroehwitz c 11-8 i i i 1 4

19 Jo n a s W ilhelm Tetschen a 13 4 i i 1 5

1 2 0 Kiimmer Franz Tetschen a 12 3 i i i i 1 7 16
21 K asp ar Jaro slav P rag  (T etsch en ) a 13-9 i i i i i 1 5 23

22 K asper Jo se f H ilgersdorf b 13-4 i i i i i 1 6 18
2 3 ‘ Kessler Franz Bodenbach c 12 1 i i i 1 5

24 K oralek A rtu r Lobositz (Topkow itz) d 1 F 8 i i 5 .

25 Kreibich Josef Steinschonau (Kamnitz) 1) 12 3 i i 1 5 8
2 6 Lang .Tosef Sandau b 13-3 i i i 1 6 24  i
27 L an g  W ilhelm , , h 1 1 7 i i i 1 7 22

! 28 Langecker Franz Smichow (T etsch en ) a 1 1 9 i i i i 1 7 22
29 M atzke M ax Bodenbach (T etsch en ) a 1 1 7 i i i 1 7 25
30 M eissl Jo se f T etschen «4 1 1 3 i i 1 5 1
31 N ester Em il Bodenbach (T etsch en ) a 12-4 i i i 1 • 7 21
32 Neumann H einrich Dresden (Bodenbach C 13 5 i i 5 20
33 Peschke Fried rich A ltstad t c 12 4 i i i 1 6 23
34 Prause Richard R oBh aupt (Tetschen] a 13-3 i i i 5 16
35 Rauchfuh Karl T etsch en a 11-8 i i i 6 2 0

[ 36 Saudek W ilhelm Tetschen a 12-5 i i i i 1 7 22
37 Schlein  Jo se f Bodenbach (' 12-5 i 4

38 Schuhm ann W alter Tetschen a 12-5 i i 1 3 19
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3 9 S c h w a r z b a c h  W ilh. K arbitz  (T etsch en ) a 1 L 9 . i i 1 1 1 1 5 18

■ 40 Som m er Alfred T etschen a 13 9 . i 1 1 6 22

41 Spalek H ans Tetscben  a 12 2 i 1 1 1 1 1 7 8  j

42 v. Stellwag-Cai-ion ( ierli. Freud enthal (Tetschen) a 11-3 i 1 1 1 1 1 7 21 |

43 Stera li Friedrich N .-U lgersdorf c 12-4 i i 1 1 4

44 T a u s s ig  H a n s Bodenbach o 12 1 i 5

45 T ill E rn st Rum burg (B i idenbach) e 12 6 1 1 4 7

46 Tilpfer Eduard P rag  (Bodenbach) c 13-7 1 3

47 U lb rich  A u g u st W .-N eu stad t (Tetschen) a 11-9 i i 1 1 • 5 22

| 48 Y etterm an n  Albin I Iberklee b 12 6 ■ ! 1 1 . 1 1 1 7 26

49 V ie tz e  K arl Zwic-kau (T etch en ) a 12-3 1 1 . ! 1 1 1 7 22

50 V o rre ith  K arl N iedergrund (Seld n itz)c 11-8 . i 1 3

51 W esselsky Alfred N iecleruljęersdorf c 1 2 6 1 1 4

52 W in ter Jo se f Rum burg b 13 4 1 1 . . 1 1 7 22

53 W itsch ek W ilhelm N im burg b 13 4 . i 1 1 1 4 18

54 Zima Frań  z Preschkau (Diltersbach) b 1 1 6 1 1 - i ! 1 1 7 18

55 Z w ic k e r  M a x im i| ia n Sebastiansberg (GroBpriesen) c 13 3 1 1 • 1 1 1 5

II. K L A S S E.

1 Ahne Franz G iintersdorf b 1 3 5 1 . 1 . 1 1 5 8

2 Ahne W ilhelm T etsch en  a 13-3 1 1 5 21

3 B a y e r  B ru n o B .-K am n itz  (T etschen) a 13 1 1 1 1 1 5 10

4 Boetius W alter T etschen a 1 3 2 1 1 1 7 1 :
5 D zierżawa .Tohann Bodenbach c 1 3 1 1 5

6 F ritsch e  Erw in R iegersdorf (Eulau) c 13 5 1 1 1 4

7 F ritsch e  Franz Bunauburg c 13 7 1 1 5 1 1
S G erbing A lexander Bodenbach c 13 3 1 1 1 1 5 9
9 Hiipe E rn s t N .-U lgersdorf c 1 3 4 , 1 . . 1 1 1 1 6 S

10 Hieke Adolf Steinschonau (Kamnltz) b 14-3 1 1 . 1 1 1 • 5 14

11 H iibel Otto B au scheibe (Tetschen) a 13-5 1 1 1 . ! . 1 1 1 5 2 6  |
12 H ubner H einrich Pfaffendorf c 14-3 1 . 7 3 j

13 Jo b s t  Joh an n T etschen (Perutz) b 13.7 1 1 l i .  1 1 7 16

14 John Josef H ortau (T etschen) a 12-S 1 1 . . ; 1 1 1 6 24

: 15 Ju n g n ickel E rn s t T etsch en  a 13-6 1 1 1 . 1 1 1 6 19

16 Kam m el Em il Trzebine(GroBpriesen) b 12-7 1 ; . 1 1 5

17 Knorre Jo se f Pfaffendorf c 15 1 1 4

18 Krautschick Kari Oberhennersdorf (Tetschen) a 1 3 1 1 1 6 13

19 M elzer K arl T etsch en  a 12.7 1 . 1 1 . 1 1 6

20 M oc Franz Bodenbach c 12 7 ' i 1 1 5

21 R eeschuch E rn s t M ertendorf (E lbleiten ) b 13 6 1 1 .- . 1 1 7 18

22 Reinelt Johann W ickw itz (Stolzenhain) b 14 2 1 1 . 1 . . 1 7 4

23 R o sler E rn s t H erm ersdorf c 12-8 1 i 1 1 1 1 1 6 10

24 Śaudeck Rudolf T etsch en  a 13-5 1 l 1 1 1 5 2

i 25 Sch lesinger Ludw ig D eutschbrod (Tetschen) a 15 9 . . l 3 17

2 6 Sc] m iler Herm ann Krochw itz (T etsch en ) a 13 6 1 1 1 1 5 23
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27 Sedlmayer Johann 0.-Siobenbrunn(Bo(l(‘nbHeli)(' 13-5 • 1 5
28 Steinmotzer Franz 1 lirschberg (Tetschen) a 1 4 8 i 1 i 1 6 2 0
29 Toman Anton Tetschen a 13-3 1 i i 1 i 6 2 6
30 Yator Ernst 1 Tetschen (Altstadt) c 12-9 i i 1 i 6 4
31 Walter Kaimami Bbse^riindel c 13-6 i i i 1 4
32 Weikert Lconhard Kleinbocken b 1 3 5 i i i i 7 18

I I I .  K  L  A S  S  E .

1 Bassler Karl GroBdorf (Tetschen) a 14-4 1 i 5 6
2 Rondel Robert Windisch-Kamnitz b 14-1 . i i i 1 2 3
3 Benescłi Theodor Zdounok (Bodenbach) c 15 i i i 5
4 Bergmann Ferd. Benson c 15 l i i i i 3
5 Boetius Mas Tetschen a 14-6 i i i 5 12
6 Bontu Gusta v Prag (Tetschen) a 14-1 i 1 i 5 8

7
Botschen Bruno K b n i g s w a l d  (Bodenbach) c 13-8 i . i i i 5

8 Dinnbier Edmund Binsdorf c 15-3 i i 5
9 Dittrich Walter Bodenbach e 14-6 i i i 5

10 Exner Franz Znaini (Tetschen) a 14-5 i 1 i 5 8
11 Fiselier Johann Humpoletz (Tetschen) a 13 2 i i i 1 i 4

4  1

12 Frieser Reinhard Sch loB  Freilin g  (Fr#nzental) b 14-3 i i 1 i 1 5 4
13 Fiihrieh Ernst Tetschen a 15-3 i i 1 4 3
14 Hantschel Rudolf T e t s c h e n  a 15-6 i 1 5 6
15 He^unbart Ferdinand Tetschen a 14 i i 1 i 4
16 Hegenbart, Robert Alt-Ohlisch d 14-7 i i i 4
17 Hille Artur Schbnlinde b 14 i 1 i 1 5 12

18 Hiittl Karl B.-Leipa (Tetschen) a 1 61 i 1 i 1 5 9
19 John Gustav Annaberg c 14 2 i i i 1 i 4 4 ‘
20 Klier Rudolf Ritter v. Schmiedeberg (T etschen)a 14-4 i i 1 i 1 3 11

: 2 i Kotzeni Rudolf Bodenbach c 13-5 i 1 i 5
22 Krotscbmann Adolf Schbnlinde b 1 41 1 i 1 5 3
23 Laube Adolf Tetschen a 14-5 i 1 i 5 10
24 Lindner Oskar Tetschen a 13-9 i i 1 3 7

1 25 Lischke Albin Tetschen a 14-5 i 1 i 2 15 ]
26 Lbsel Ernst Altstadt c 15-5 i i 1 i 1 3
27 Marsehner Mas Pfaffendorf c 1 5 1 i i i . 4

• 28 Melzer Rudolf Tetschen a 14 3 i i 1 i 5 8
29 Neumann Eduard Alt-Ohlisch (Fran zb erg ) c 15-7 i 5 3
30 Pliilipp Wilhelm Tetschen a 1 3 -6 1 i i i 1 i 5 8 1
31 Pick Friedrich Bodenbach c 14 1 i 1 i 3 3
32 Rabik Friedrich Tiscbau (Bodenbach) c 14-2 j . ! 1 ' • i i i 1 4 10
33 Reichert Rudolf Altstadt (Tetschen) a 13-8 1 i 1 i 1 4 6
34 Riedel Rnpert Linz (Birkigt) c |14-8 i i i 1 i 1 4 ! 7
35 Ring Friedrich Czernowitz (Tetschen) a 14-7 1 1 i 5 6

j 36 Roppert Johann Tetschen a 13 9 1 i i i 1 t 5 4
37 | Scheller Jaroslav Tetschen a 1 5 7 i 1 .

'
i . 5
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i 28 Schncnder Franz Tetschen a 14-3 i 1 1 5 '6
| 29 Seiclel Wilhelm Obergrnnd c 13-9 i i 1 1 i 5 10

30 Stenzel Eduard Reichenberg (Bodenbach) c 13 9 i i 1 1 5 22

31
Tattermusch Hugo Tetschen a 14 i 1 1 5 9

32 Vater Karl Tetschen (Altstadt) e 14-5 i i 1 1 i 4 5
33 Wahl Alois Solidna u b 14-8 i 1 5 6

! 34 Weigend Franz Bodenbach c 14-1 i 1 1 5
! 35 Werner Friedrich Reichenberg (Tetschen) a 14-5 i i 1 1 5 4
; 36 Westermeier Richard Kwassitz (Tetschen) a 13 2 i i 1 1 i 3 4
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IV K L A S S E

1 Bauinlieicr Norbert Dresden (Rosawitz) b 16 i 1 i i 1 5
2 Behmel Wilhelm Giintersdorf b 15 5 i i i 1 i i 1 5
3 Beyermann Walter Haida b 18-2 i R 1 2
4 Bittner Franz Gartitz (Neschwitz) e 166 i i R i i i 1 1 4 1
5 Biirgernieister A nt< m Bodonbach c 165 i R i 1 1 4 5
6 Guth Georg Lissa (Tetschen) a 174 i i R i i i 1 1 5 21
7 Hainze Alfred Tetschen a 15 i i i i 1 4
8 Hein Josef Tetschen a 147 i i i i 1 6 16
9 Horet Alfred Bodenbach e 15 2 i i 1 1 6

10
Hora cek Karl Jebwerd c 15 3 i i i 1 1 6 26

11 John Alfred Tetschen a 15-2 i i i R i 1 1 3 22
12 John Moriz Tetschen a 15-5 i i i 1 5

13
Jordan Karl Bodenbach o 15-4 i i R i 1 4

14 Kriesche Josef Binsdorf c 15-8 i i i . 1 3
15 Kunz Otto Tetschen a 147 i 1 1 1 5 6
16 KCigler Alfred Bodenbach c 152 i i i 1 1 6
17 Michel Karl Binsdorf b 16-9 i i 1 i i 6
18 Peschke Rudolf Altstadt c 14-8 i i i 1 1 6 19
19 Quambusch Georg Lobtau (Tetschen) a 15-2 i i R i i 1 I 4 10

j 20 Richter Josef Tyssa (Tetschen) a 14-6 i R i i 1 1 3 23

21 Salomon Karl Tetschen a 14.9 i i i i i 1 6
: 22 Strick Hans Bodenbach c 15.1 i i R i 1 1 5

23 Studeny Jaroslav Nimburg (Tetschen) a 16.8 i R i i 1 4 7
24 Walter Leo Merzdorf c 15.1 i i 1 i 1 5 3
25 Wamser Otto Kleinpriesen c 16.3 i i 1 1 3 12
26 Wurbs Ernst Tetschen a 15.3 i i 1 1 1 6 11
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Benesch Friedrich 
Eckstein Friedrich 
Feist Herbert 
Uraupner Richard 
Haiif Josef 
Hieke Leo 
Horacek Franz 
Hoyer Paul 
•lochowitz Ignaz 
Kaiser Karl 
Kessler Georg 
Klepach Alfred 
Kliemannel Edwin 
Kocher Karl
Krombholz Rudolf 
Langecker Karl 
Meixner Franz 
Michel Hermann
Piesche Richard 
Prade Otto 
Prause Julius 
Piischner Friedrich 
Reinelt Anton 
Schieche Erwin 
Schmidt Karl 
Seidel Berthold 
Starkę Rudolf 
Swoboda Rudolf 
Zopf Victor 
Radnotfay Karl von, 

Pri.vatist

Zdounek (Bodenbach) c 
Tetschen a
Bunauburg c
Bodenbach c
Bodenbach c
Gersdorf (Obergrund) c 
Synkov (Tetschen) a 
Tetschen a
Teplitz (Bodenbach) c 
Tetschen a
Haida (Tetschen) a 
Kbnigswald b
Altstadt c
Tetschen ą
Niedergrund b
Tetschen a
li-Preschkau (Jlitlelarunj) c 
Neustadtl (Bodenbach) o 
Tetschen a
Tetschen a
Hermsdorf (Tetschen) a 
Bodenbach (Tetschen) a 
Wickwitz(Stolzenhain) b 

Bachelsdorf(Birkigt)c 
Kallich (Tetschen) ti 
Altstadt c
Tetschen a
Bodenbach c
Bodenbach c
Hermannstadt 
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XI. Mitteilungen
an die Schiller und dereń Eltern, Kost- und Quartiergeber.

a) Die Ausgestaltung unserer Mittelschule.

Unsere Anstalt stellt in den vier unteren Klassen einc Vereinigung des 
Untergymnasiums und der Unterrealschule zu einem Unterrealgymnasium dar, 
in den vier oberen Klassen eine Vereinigung des Obergymnasiums und der 
Oberrealschule zu einem Oberrealgymnasium. Sie ist also eine achtklassige 
vereinigte Mittelschule und wird ais Ganzes kurz ebenfalls Oberrealgymnasium 
genannt. Sie ist eine Doppelanstalt mit acht Jahrgangen, in welcher Gynma- 
siasten und Realschuler bis nach abgclegter Maturitatsprufung yerbleiben konnen,

Die unteren Klassen (das Unterrealgymnasium) unterscheiden sieli vom 
gewóhnlichen Untergymnasium in folgenden Punkten. Freihandzeichnen ist in 
allen vier Jahren Pflichtgegenstand, Chemie wird etwas umfassender betrieben 
und zur Geometrie kommt noch das geometrische Zeichnen hiezu.

Da jedoch Freihandzeichnen an vielen Untergymnasien ebenfalls ais 
Pflichtgegenstand eingefiihrt ist und die ubrigen Anstalten dieser Art wegen 
der groBen Vortcilc, welche der Zcichnenunterricht vermittelt, bald nachfolgen 
werden, so kommt jener Unterschied cigentlich nicht rnehr in Betracht. Audi 
beansprucht das Zeichnen keine hausliche Vorbereitung otler sonstigen hiius- 
lichen FleiB und durch das Zeichnen in der Schule wird der Schiller von 
seiner ubrigen Schultatigkeit, die hauptsachlich Verstandestiltigkeit ist, zu einer 
Betatigung seines ilsthetischen Sinnes abgelenkt. Diese Ablenkung aber bc- 
deutet fur ihn eigentlich bis zu einer gewissen Grenze eine Erholung. Wenn 
man aus den angefuhrten Griinden das Zeichnen nicht in Betracht zieht, so 
hat der Schiller des Realgymnasiums in der ersten und vierten Klasse je einc, 
in der zweiten und dritten Klasse je zwei Stunden wochentlich rnehr Unter- 
richt ais der Schiller des Untergymnasiums. Die Mehrbelastung ist also eine 
sehr geringe.

Von der Unterrealschule unterscheidet sich das Unterrealgymnasium da- 
durch, daB die Schiller durch alle vier Jahre am Lateinunterricht teilnehmen 
mtissen. Dafilr beginnt der franzosische Unterricht erst in der dritten Klasse 
und einzelne Gegenstilnde werden in einer nur um sehr wenig geringeren 
Stundenzahl wochentlich gelehrt ais es an der Realschule der Fali ist. Der 
yierjahrige Lateinbetrieb hat nun auch fur den Realschuler einen iiberaus groBen 
Wert. Es ist nicht nur ein tiichtiger Behelf bei der Erlernung der franzfjsi- 
schen Sprache und ermoglicht die Erreichung des vorgeschriebenen Lehrzieles 
in diesem Unterrichte in viel kiirzerer Zeit ais es an Realschulen ohne das 
Lateinstudium moglich ist, sondern es verhilft auch zu einem besseren Ver-



standnis der eigenen Muttersprache, erweitert und vertieft die Geschichte des 
Altertums, schult vor allem Verstand und Gedachtnis und vermag durch das 
in der dritten und vierten Klasse betriebene Lesen lateinischer Schriftsteller 
auf Herz, Gemtit und Charakter wohltatig einzuwirken.

In den zwei ersten Klassen. des Realgymnasiums geniefien die Schiller 
in allen Gegenstanden gemeinsamen Unterricht. Der Schiller braucht also 
beim Eintritt in die erste Klasse sich noch nicht zu entscheidcn, ob er das 
Gymnasium oder die Realschule besuchen will. Hierin liegt ein groBer Vor- 
teil. In dem jugendlichen Alter, in dem Knaben in eine Mittelschule ein- 
zutreten pflegen, sind dieselben sehr oft nicht imstande, die richtige Wahl zu 
treffen. Auch Eltern und Lehrer konnen dies nicht mit Sicherheit. Nach 
zweijarigem Mittelschulstudium aber treten die Fahigkeiten des Knaben schon 
deutlicher hervor und die 'Entscheidung wird dann leichter fallen. Mit der 
dritten Klasse des Realgymnasiums tritt eine Scheidung der Schiller in Gym- 
nasiasten und Realisten ein. Die ersteren erhalten Griechisch, die letzteren 
Franzosisch ais neuen Unterrichtsgegenstand, wiihrend in allen anderen Ge
genstanden gemeinsamer Unterricht stattfindet.

Nach der vierten Klasse erhalten die Realisten keinen Unterricht in der 
lateinischen Sprache mehr, wohl aber treten in den vier folgenden Jahren 
Englisch, Chemie, darstellende Geometrie ais neue Unterrichtsgegenstande filr 
sie hinzu u. zw. im AusmaBe der Oberrealschule. Freihandzeichnen bleibt 
filr sie Pflichtgegenstand, wahrend es filr die Gymnasiasten freier Gegenstand 
wird. In Religion, Deutsch, Geschichte, Naturgeschichte, Mathematik, Physik 
und philosophischer Propiideutik erhalten Gymnasial- und Realschtiler in den 
vier Oberklassen bis auf geringe Abweichungen gemeinsamen Unterricht. 
Diese Oberklassen sind auf diese Weise filr die Gymnasiasten vollkommen 
gleich einem Obergymnasium, filr die Realschiller jedoch insoferne etwas mehr 
ais die gewohnliche Oberrealschule, ais der Unterricht in Religion, Deutsch 
und Geschichte nicht im AusmaBe der Oberrealschule, sondern in dem gro- 
Beren des Obergymnasiums erteilt wird und Propiideutik auBerdem noch hin- 
zukommt, welche an Realscliulen nicht gelehrt wird. Unsere Realschiller sind 
also in den oberen Klassen bis auf Latein und Griechisch vollstiindig gleich 
mit den Gymnasiasten, stehen aber sonst .den iibrigen Realschiilern in keiner 
Weise nach. Die wochentliche Stundenzahl ist in den genannten Klassen filr 
die Schiller der gymnasialen und realistischen Richtung dieselbe, niimlich 26 
und somit viel geringer ais filr Schiller gewohnlicher Oberrealschulen. Von 
einer Uberbtlrdung kann somit keine Rede sein.

Wahrend aber die Oberrealschule nur drei Jahrgiinge urnfaBt, hat der 
Realist des Oberrealgymnasiums vier Klassen wie der Obergymnasiast dureh- 
zumachen. Dieser Zeitunterschied wird jedoch nicht allzu lange mehr bestehen, 
da die Forderung eines vierten Jahres der Oberrealschule immer lauter und 
heftiger erhoben wird.



Das Oberrealgymnasium (ais volle Anstalt mit acht Klassen) bietet 
folgende Vorteile.

1. ) Der in die Anstalt eintretende Schiiler hat sieli erst naeli der zweiten 
Klasse fur eine der beiden Richtungen, Gymnasium oder Realsehule, zu 
entscheiden.

2. ) Die Wahl dieser Riehtung ist nicht einseitig durcli die Art der Ober- 
anstalt beschrankt.

Ware diese ein Obergymnasium, so wird der Schiller nach der zweiten 
Klasse in den meisten Fallen sich filr die gymnasiale Riehtung entseheiden, 
ob er nun hiefiir hinreichend veranlagt ist oder nicht. MaBgebend ist filr 
ihn und seine Eltern, daB er die im Orte befindliche Anstalt moglichst voll- 
standig ausntitzen kann. Ist jedoch die Oberanstalt ein Oberrealgymnasium, 
so besteht diese Riieksicht nicht, weil er eben Gelegenheit hat, seine Mittel- 
schulstudien ganz an derselben zu vollenden, welche Riehtung er aueh 
wahlen mag.

3. ) Filr solehe realistische Schiller des Oberrealgymnasiums, die willirend 
ihrer Studien im Elternhause in Verpflegung sein konnen, ist der Bestand 
dieser Anstalt ein sehr groBer Vorteil, denn die mit eine^n aueh nur drei- 
jilhrigen Studium an einer auswiirtigen Oberrealsehule verbundenen Kosten 
und Naehteile wiegen das vierte Jahr des Oberrealgymnasiums reichlich auf. 
Filr armere Schuler ware ein auswartiges Studium iiberhaupt ganz unmoglieh.

4. ) Aber aueh filr solehe realistische Schuler des Oberrealgymnasiums, 
welche nicht bei ihren Eltern in Verpflegung sein konnen, also aus weiter 
entfernten Orten kommen, bringt der Bestand einer solchen Anstalt gewissen 
Nutzen:

a) Sie genieBen die vier ersten Jahre die Vortcile des Studiums einer 
klassischen Spraehe, der lateinischen.

b) Sie erhalten eine Ausbildung, welche, von Latein und Griechiseh 
abgesehen, jener der Gymnasiasten voIlstandig gleieh ist.

c) Innen ist,das Studium der Oberklassen, da der Lehrstoff der Ober- 
realschuie auf vier Jahre verteilt ist, erleichtert.

d) Ihnen ist die Ablegung der Reifeprufung filr Gymnasien, welche zum 
Besuch der Universitat bereehtigt, viel leiehter moglich ais ©berrealschulern.

b) Schuleraufnahme.
A) Die Anmeldungen der Schiiler filr die erste Klasse werden am

16. Juli und 16. September von 8 —10 Uhr vormitta,gs in der Direktions- 
kanzlei entgegengenommen. Die Aufnahmswerber haben sieli mit ihrem Vater 
oder dessen Stellvertreter einzufinden. Gefordert wird hiebei

a) die Zurilcklegung des 10. Lebensjahres bis zum 31. Dezember d. J.
b) die Beibringung eines Tauf- oder Geburtsscheincs,
c) die Vorlage des Freąuentationszeugnisses einer Volkssehulc oder des

letzten Jahreszeugnisses einer Burgerschule.



Die Aufnahmsprilfung, welche fur ein und dasselbe Schuljahr weder an 
derselben noch an einer anderen Anstalt wiederholt wcrden darf, wird am
16. [uli und 16. September von 10 Uhr vormittags an abgehalten.

Gefordert wird hiebei: Jenes Ma fi von Wissen in der Rcligion, welches 
in den vier ersten Jahreskursen der Volksschule erworben werden kann; 
Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschen und lateinischen Schrift, 
Kenntnis der Elemente der Formenlehre der deutschen Sprache (Kenntnis 
der Biegung von Haupt-, Eigenschafts-, Fur- und Zeitwortern, beim Zeitworte 
richtiges Erkennen und fertiges Bilden der Zeiten, Arten und Formen), 
Fertigkeit im Analysieren einfach erweiterter Siitze, Bekanntschaft mit den 
Regeln der Rechtschreibung und richtige Anwendung derselben beim Diktando- 
schrciben; Ubung in den vier Grundrechnungsarten mit ganzen Zahlen.

Jene Eltem, welche ihre zwar geniigend veranlagten, aber doch durch 
den gcwohnlichen Volksschulunterricht noch nicht hinreichend geforderten 
Knaben in die erste Klasse der Mittelschule schicken wollen, wird empfohlen, 
vorher reclitzeitig Schrittc zu tun, die zu einer gewissen Sicherheit und 
Gewandheit im Analysieren einfach erweiterter Satze, im Recht- 
schreiben, im schriftlichen wie miindlichen Rechnen zu fiihren 
geeignet sind.

B) Bezilglich der Aufnahme von Schillern in hohere Klassen (Es wird 
im September die 6 . Klasse eroffnet) gelten folgende Bestimmungen:

Die bisherigen Schiller der Anstalt haben sich behufs Aufnahme am
17. September vormittags in der Direktionskanzlei zu melden.

Andere Schiller haben sich am 16. September von 2— 4 Uhr zu mel
den und das mit dem Abgangsvermerk versehene Semestralzeugnis des voran- 
gegangenen Schuljahres hiebei vorzulegcn.

Einc Aufnahmsprilfung haben Schiller nur dann abzulegen, wenn ent- 
weder die vorher besuchte Anstalt nicht das Offentlichkeitsrecht fiir Ósterreich 
besitzt oder wenn diese Anstalt in ihrem Lehrplane von dem der hiesigen 
Mittelschule abweicht, ihr also nicht vollstandig gleichwertig ist.

Im ersteren Falle erstreckt sich die Aufnahmsprilfung auf alle Gegen- 
stande, in letzterem blofi auf jene, in welchem unser Lehrplan ein groBeres 
Stoffausmafi aufweist.

Um bezilglich dieses Punktes vor unangenehmen Uberraschungen sich er 
zu sein, empfiehlt es sich, liingere Zeit vorher schon sich zu erkundigen.

In die 6. Klasse werden nur Gymnasialscliiiler aufgenommen, 
in die 5. Klasse aber auch Realschiiler. Solche Realsehiiler, welche die
4. Klasse einer offentlichen Unterrealschule mit Erfolg beendigt haben, haben 
keine Aufnahmsprilfung abzulegen.

C) Die Wiederholungs- und Nachtragspriifungen werden gleichfalls am 
17. September von 8 Uhr an abgehalten.

Die betreffenden Schiller liaben sich vor 8 Uhr bezw. am 16. Septem
ber von 2— 4 Uhr in der Direktionskanzlei zu melden.



Geldleistungen.
Das Schulgeld in der Hohe von 30 K fur das Halbjahr ist von jedem 

Schiller innerhalb der ersten zwei Wochen eines jeden Schulhalbjahres zu er- 
legen. Gehorig belegte Gesuche um Befrciung von der Schulgeldzahlung sind 
innerhalb derselben Frist an den Stadtrat zu richten und bei der Direktion 
einzubringen.

Jeder Schiller hat einen Lehrmittelbeitrag von 2 K und einen Jugend- 
spielbeitrag von 1 K zu erlegen, jeder neu eintretende Schiller auBerdem 
noch eine Aufnahmsgebiihr von 4 K 20 h.

Brave arme Schiller erhalten Schulbiicher und au<'h sonstige Unter- 
stutzungen wie Speisemarken, Kleider und selbst Bargeld aus dem Unter- 
sttitzungsvereine der Anstalt.

Das neue Schuljahr wird am 18. September mit dem hi. Geistamtc 
eroffnet. Der regelmaBige Unterricht beginnt am 19. September.

c) Erziehung, Verkehr des Hauses mit der Schule.
Die Eltern bezw. dereń Stellvertreter werden dringend gebeten, die 

Schule durch gute hausliche Zucht und Aufsicht in ihren Bemtihungen um 
die geistige Forderung und sittliche Entwicklung ihrer Solinę zu unterstiitzen. 
Sie mogen es nicht versaumen, diesclben mit Eintritt der Dunkelheit von der 
StraBe fernzuhalten, sie zu treuer Pflichterfullung anzuspornen und sieli die 
Hefte mit den Haus- und Schularbeiten (im Latein, Deutsch, Griechisch, 
Franzosisch, Mathematik) regelmaBig vorlegen zu lassen (die Abliefeiungszeiten 
dieser Arbeiten werden zu Beginn des Schuljahres festgesetzt). Sie werden 
auch ernstlich erwagen mtlssen, ob und in welchem Umfange sie den Solmen 
Taschengeld geben diirfen, das leiclit zu dem gefahrlichen Naschen oder 
Wirtshausbesuchen verfilhren konnte. Auch -dariiber sollen die Eltern unter- 
richtet sein, was ihre Sóhne auBerhalb der Schule und des Eltcrnhauses in 
ihrer freien Zeit treiben, weil eben in diesen Treiben so oft der Grand 
des Zuriickgehens in den Leistungen und dem sittlichen Verhalten gegeben ist.

Anfangs November, vor Weihnachten, Ende Marz und Mai finden or- 
dentliche Sitzungen des Lehrkorpers statt, in welchen die Fortschritte der 
Schiller und dereń sittliches Verhalten zur Besprechung und Beratung kommen. 
Nach denselben werden an die Eltern jener Schiller, welche entweder in ihren 
Leistungen bedenkliche Rtlckschritte aufweisen oder sittliche Mangel hervortreten 
lassen, kurze Ausweise (Rilgebriefe) gesandt. Jedoch ist der Lehrkorper nur 
verpflichtet, einmal in jedem Halbjahre solche Rilgebriefe auszusendeń. AuBer
dem erhalten die Schiller zu Ende des ersten und zweiten Halbjahres Zeugnisse.

Um auch im Verlaufe der Zwischenzeiten Auskunft iiber die Leistungen 
und das Verhalten ihrer Sohne zu erhalten, werden die Eltern dringend er- 
sucht, sieli dfter mit den Professoren personlich in Yerbindung zu setzen. Es



werden zu diesem Zwecke eigene Sprechstunden festgesetzt, welche Mitte 
Oktober bekannt gegeben werden. Auch ist der Unterzeichnete sehr gerne 
bereit, wahrend der Schulzeit und an Sonntagen von 9— 11 Uhr in seinem 
Amtszimmer die gewunschte Auskunft zu geben und Rat zu erteilen.

.Arbeiten die Schiller wahrend des ganzen Schuljahres treu und fleiBig, 
so bedilrfen sie im allgemeinen keiner Privatstunden. Wo aber nach Beginn 
des Schuljahres ein Schiller doch Liicken aufweist, da ist sofort fur Beseiti- 
gung derselben Sorge zu tragen. Gegen SchluB des Schuljahres dies erst zu 
tun, erweist sich meist ais ungentigend und bringt fur die Schiller den Ver- 
lust eines Jahres.

Es kommt haufig vor, daB nachlassige Schiller ihre Eltcm mit der 
Ausredc zu tauschen und zu beruhigen verstehen, sie hatten wirklich nichts 
auf. Die Eltern diirfen ilberzeugt sein, daB sie in diesem Falle belogen 
worden. 2 — 3 Stunden miissen taglicli die Schiller zu Hause gewissenhaft 
arbeiten, wenn sie sich auf der Hóhe erhalten wollen. Also Yorsicht und 
Erkundigung bci den Professoren!

Bezilglich der Wahl des Kostortes fiir auswartige Schuler wird auf § 28 
der Disziplinarordnung fiir die Mittelschulen Bilhmens verwiesen. ZweckmaBig 
erscheint es, daB die Eltern vor der Wahl oder Anderung des Kostortes mit 
dem Direktor der Anstalt Rilcksprache pflegen, bei dem auch ein Verzeichnis 
solcher Familien aufliegt, welche Kostzoglinge halten wollen. Die Kost- und 
Quartiergeber haben die von der Anstalt herausgegebenen und vom k. k 
Landesschulrat genehmigten Weisungen genau zu beachten, widrigenfalls ihnen 
keine Studenten mehr zugewiesen wiirden. (Diese Weisungen sind bei dem 
Unterzeiclmeten erhaltlich).

Die Eltern jener Schuler, welche von auswarts taglich zur Schule 
wandern oder fahren, miissen sich im Interesse der sittlichen Entwicklung 
ihrer Kinder verpflichtet filhlen, scharf auf das zu achten, was etwa ihre 
Sóhne wahrend der Mittagsstunden oder vor Abgang der betreffenden Zilge 
tun mogen. Es wird ihnen ans Herz gelegt, fiir ihre Sohne eine passende 
Familie in Tetschen ausfindig zu machen, wo sie diese Stunden zweckmaBig 
zubringen kbnnen. Sie mogen sich ferner vergewissern, wann die Schuler 
an jedem einzelnen Tage entlassen werden, wann sie also zu Hause an- 
kommen konnen. Sie werden gebeten, mit dafiir Sorge zu tragen, daB die- 
selben auf dem Wege nach Hause, wahrend des Aufenthaltes auf den 
Bahnhofen oder wahrend der Fahrt im Zuge sich ruhig und anstandig betragen.

Wem Klagen in dieser Beziehung oder sonst iiber das Benehmen der 
Schuler zukommen sollten, oder wer selbst eine schlechte Auffiihrung derselben 
beobachtet, wolle unter Nennung seines Namens im Interesse sein er Kinder 
und unserer ganzen Anstalt dem Unterzeichneten bestimmte Mitteilungen 
hieriiber zukommen lassen. Nicht um die beteiligten Schuler zu bestrafen 
oder ungiinstig zu beurteilen, werden diese Mitteilungen erbeteu, sondern um



ihnen und ihren Mitschillern zu nutzen, indem in wohlwollendster Weise dahin 
gewirkt werden soli, daB schadliche Auswiichse und Triebe nicht aufkommen 
konnen. Die Eltern werden ferner gebeten, ihre Kinder zu Offenheit und 
Wahrheitsliebe zu erziehen. Ein Schiller, der offen und frei irgend ein be- 
gangenes Vergehen eingesteht, mildert ganz bedeutend die darauf gesetzte 
Strafe, ja wird zumeist straflos ausgehen. Wahrheitsliebe veredelt den Menschen. 
Kinder werden meist nur dann, wahrheitsliebend sein, wenn sie Vertrauen 
ohne Furcht zu ihren Eltern haben konnen. Zum Zwecke des einheitlichen 
Zusammenwirkens zwischen Schule und Haus werden die Eltern und dereń 
Stellvertreter dringend ersucht, von den Bestimmungen der Disziplinarvor- 
schriften genaue Kenntnis nehmen und auch die oben genannten Weisungen 
filr Kost- und Quartiergeber einsehen zu wollen.

In gesundheitlicher Beziehung wird den Eltern unserer Schiller, diesen 
selbst wie allen, welche hievon Kenntnis erhalten, dringend ans Herz gelegt, 
was der deutsche Landeshilfsverein fiir Lungenkranke in Bohmen ais be- 
achtenswert im Kampfe gegen die Tuberkulose empfiehlt und hier zum Wohle 
unserer Schiller und der Menschheit angefiihrt sein mag.

„1. Die Lungenschwindsucht (Tuberkulose) ist verhtltbar; sie ist 
auch heilbar, und dies umso eher, je frtlher sie erkannt und der 
Srztlichen Behandlung zugeftthrt wird.

2. a) Ungesund und gefahrlich sind: i. Dunkle und feuchte Woh- 
nungen. Solange die Armut ungesunde Wohnungen nicht vermeiden kann, 
wird ausgiebige Liiftung des Krankenzimmers (des Schlafraumes) unbedingt 
notwendig. (Siehe bei b) Wohnung. 2. Beengende Kleidungsstilcke. Mieder 
bei Madchen, Hosengurten bei Knaben. 3 . Geistige Gctranke (Alkohol) 
namentlich Schnaps, Rum, Kognak, Likore und schwere, sogenannte starkende 
Weine. Fiir Kinder sind alle geistigen Getranke — auch Bier — niemals 
von Nutzen und auch in kleinen Mengen nur schadlich. 3 . Das Kiissen 
auf den Mund (namentlich der Kinder). 5 . Das Spielen der Kinder mit un- 
reinem Sande und auf unreinem FuBboden. Fis kann leicht zur Ansteckung 
filhren und ist tunlichst zu vermeiden.

b) Zu empfehlen ist (VorbeugungsmaBregeln) : Geregelte Lebensweise, 
ferner Reinlichkeit im Hause, in der Kleidung und am Kiirper, vernunftige 
Abhartung, Bewegung im Freien und Korperilbungen. Ali’ dies ist Vorbe- 
dingung kórperlicher Gesundheit fiir jedermann und ganz besonders fiir 
Schwachliche und zur Schwindsucht Neigende (Disponierte). 1 . Bei der 
Wohnung: Offnen des ganzen Fensters mindestens durch eine halbe Stunde 
morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem Schlafengehen. (Auch im 
Winter !) Man filrchte nicht, sich dadurch zu erkalten. Frische Luft schadet 
Niemandem; Reinhaltung ! FuBboden taglich feucht aufwischen, nicht trocken 
auskehren; mindestens einmal in der Woche mit Sand und Seife waschen 
(reiben). Kranke Personen sollen allein im Bette schlafen, namentlich nicht



Kinder ais Bettgenossen haben. Die Bettstelle des Kranken stehe abgesondert! 
2 . Bei der Kleidung: Sauberkeit der Oberkleidung, besonders aber der Leib- 
wasche. Man kleide sieli im allgemeinen nicht zu warm — keine wollenen 
Halstiicher — und richte sieli im tibrigen nach der AuBenwarme (bei warmem 
Wetter leiehte, bei kaltem Wetter warmere Kleidung). 3 . Bei der Ernahrung: 
MaBigkeit im Essen und Regelmafiigkeit in den Mahlzeiten ! Gemischte Kost: 
Fleisch oder Fett, Speck, Butter, Kąse, abgekochte Milch, Eier, Zueker, 
Hiilsenfruchte (Erbsen, Linsen, Bohnen), Gemuse. Der GenuB roher Milch 
kann zu Krankheiten aller Arten ftihren, sie soli daher nicht genossen werden. 
4 . Ausgiebiger Schlaf: Bei Kindern 8 bis 9 Stunden, bei Erwachsenen 7 bis 
8 Stunden. 5 . Pflege von Korperubungen: Turnen, Jugendspiele, im Sommer 
Schwimmen, im Winter Eislaufen. 6 . Korperpflege : FleiBig baden, morgens 
und abends den Mund mit reinern Trinkwasser ausspiilen (Gurgeln) und die 
Zahne bursten. Nagel putzen und stets kurz schneiden; lange Nagel sind 
Schmutztrager : Jeder Sehmutz ist ungesund !

3. Die Anzeichen beginnender Erkrankung sind oft unbedeutender 
Art. Bei jeder Erkrankung, die mehrere Tage dauert, ist arztlicher Rat ein- 
zuholen, namentlich bei langer dauerndem Husten, auffallend blassem Aussehen, 
Schwitzen bei Naeht, Abmagerung, Frosteln und Hitze (besonders in den 
Abendstunden). Schwellungen der Driisen am Halse und am Unterkiefer der 
Kinder sind niemals gleichgiiltig, sondern fordem dringend auf, den Arzt zu 
befragen ! Sie kommen nicht vom Wachsen, wie im Volke oft geglaubt wird.

4. Die Ansteckung und dereń Verhtltung. Der Auswurf der 
Kranken kann ansteckend wirken. — Jeder Auswurf, audi der eines nicht 
Lungenkranken, ist, wenn er auf den FuBboden oder an die Wandę ge- 
schleudert wird, gesundheitsstorend; es darf daher niemand in geschlossenen 
Raumen auf die Erde oder an die Wandę spucken, es ist unter allen Um- 
standen ebenso ungesund, wie ekelerregend. Wo Spucknapfe vorhanden sind, 
die mit Wasser oder feuchten Sagespanen oder feuchtem Kaffeesatz zu ftillen 
sind, ist in diese zu spucken, wo selbe nicht vorhanden oder nicht erreichbar 
sind, kann das Taschentuch verwendet werden. (Namentlich auf der StraBe). 
Beim Husten und NieBen halte jeder, ob lungenkrank oder nicht, die Hand 
vor den Mund ! Die Lungenschwindsucht ist aber nur dort fur die Umgebung 
gefahrlich, wo die Reinlichkeit und die gebotene Vorsicht nicht gewahrt wird. 
Wenn der Kranke nicht auf den Boden oder an die Wandę spuckt, wenn er 
beim Husten die Hand vor den Mund halt, wenn der Auswurf jedes Kranken 
entfernt oder vernichtet wird und die vorst®henden VorbeugungsmaBregeln 
eingehalten werden, braucht man sieli vor Ansteckung nicht zu sehr zu 
fiirchten.44

AuBerdem werden den Eltern zwei kleine Schriftchen des um die 
Schulhygiene sehr verdienten Professors Leo Burgerstein empfohlen, welclic 
die Titel fiihren: „Zur hauslichen Gesundheitspflege der Scliuljugend. Be-



merkungen fur Elfem und Kostherren.“ Preis 10 h. „Gesundheitsregeln fur 
Schiller und Schulerinnen.“ Preis 10 h. Auch wird auf das auf Seite 
55 -  57 und GO— 63 Angefiihrte verwiesen.

Insbesondere rnógen die Eltern im Vereine mit der Schnie zur Ver- 
hutung jener Mangel und Krankheiten beitragen, welche man ais Schulkrank- 
heiten oft bezeichnen hort. Man sorge fur ordentliehe Beleuchtung beim 
Lesen und Schreiben, dulde nicht, dafi die Dammerung liiezu bentitzt wird. 
Man dringe auf ordentliehe Haltung beim Sitzen, so dafi die Brust nicht 
bedruckt (Brust nicht an die Tischkante lehnen), der Kreislauf nicht be- 
hindert (Beine nicht iibereinder schlagen), das Ruckgrat nicht verkrilmmt, 
die Augen nicht geschadigt werden (30 cm Entfernung vom Buch oder Heft). 
Dann wirke man tlberhaupt dem vielen Sitzen entgegen und sorge fur aus- 
reichende Bewegung in frischer Luft und genugenden Schlaf.

Katholische Religion (2): Die christliche Glaubens- und Sittenlehre auf 
Grundlage des apostolischen Glaubensbekenntnisses und der 10 Gebote.

Latein (8 ): RegelmaBige Formenlehre, eingeilbt in beiderseitigen Ubersetzun- 
gen aus dem Ubungsbuche. Einpragen von Paradigmen und Vokabeln. 
Nacli 8 Wochen wochentlich eine halbstiindige Schularbeit.

Deutsch (4 ): Syntax des einfachen Satzes. Formenlehre in jener Aufeinander- 
folge der Kapitel, die der parallele lateinische Unterricht verlangt. Rein 
empirische Erklarung der Elemente des zusammengezogenen und zu- 
sammengesetzten Satzes, soweit die Ubersetzung solcher Satze es bedarf. 
— Praktische Ubungen in der Rechtschreibung. Lektiire nach dem Lese- 
buche. Memoirieren und Vortragen poetischer und prosaischer Stiicke. 
Im 1. Halbjahr wdchentlich eine Rechtschreibubung, im 2. Halbjahr 
jede zweite Woche eine 'solche, monatlich zwei Aufsiltze, abwechselnd 
Haus- und Schularbeiten.

Geographie (3): Anschauliche Vermittlung der geographischen Grundvor- 
stellungen. Die Tagesbahnen der Sonne in Bezug auf das Scliul- und 
Wohnhaus in verschiedenen Jahreszeiten; hiernach Orientierung in der 
wirklichen Umgebung, auf der Kartę und am Globus. Beschreibung und 
Erklarung der Beleuchtungs- und Erwarmungsverhaltnisse innerhalb der 
Heimat im Verlaufe eines Jahres, soweit sie unmittelbar von der Tages- 
langc und der Sonnenhbhe abliangen.

I. Klasse (28).



Hauptformen des Festen und Flussigen in ihrer Verteilung auf 
der Erde, sowie die Lagę der bedeutendsten Staaten und Stad te bei 
steter Ubung und Ausbildung im Kartenlesen.

Versuche im Zeichnen der einfachsten geograpiiischen Objekte.
Arithmetik (3): Das Zehnerzahlensystem. Romische Zahlzeichen. Die vier 

Grundrechnungsarten mit unbenannten und einfach benannten, ganzen 
und Dezimalzahlen. Das metrische MaB- und Gewichtssystem. Da.s 
Rechnen mit mehrfach benannten Zahlen. Teilbarkeit der Żabien, Zer- 
legen in Primfaktoren. Die einfachsten Voriibungen fur das Rechnen 
mit gemeinen Briichen einschlieBlich des Aufsuchens des gemeinschaft- 
lichen MaBes und Vielfachen.

Alle vier Wochen eine Schularbeit.
Geometrie (1): Die Grundgebilde. GerAdc, Kreis; Winkel und Parallelen. 

Die einfachsten Eigenschaften des Dreiecks.
Naturgeschichte (2): Zoologie. 1. Halbjahr: Wirbeltiere. 2. Halbjahr:

Wirbellose Tiere.
Freihandzeichnen (4): Anschauungslehre. Zeichnen ebener geometrisclier 

Gebilde und des geometrischen Omamentes aus freier Hand unter be- 
sonderer Berucksichtigung des Zeichnens gebogener Linien.

Grundbegriffe aus der Raumlehre und anschauliche Erklarung der 
einfachsten Korperformen.

Schonschreiben (1): Heranbildung einer leserlichen und gefalligen Hand- 
schrift durch Vorschriften an der Tafel.

Kurrentschrift: Das kleine und groBe Alphabet.
Lateinschrift: Das kleine Alphabet. Zusammenhangende Ubung

in Satzen.

II. Klasse (29).
Katholische Religion (2 ) : Liturgik.
Latein (8): Erganzung der regelmaBigen Formenlehre, die wichtigęten Un- 

regelmaBigkeiten in Deklination, Genus und Konjugation, DaB-Satze, 
Partizipialkonstruktion, eingeubt in beiderseitigen Ubersetzungen aus dem 
Ubungsbuche. Monatlich drei Schularbeiten mit 1/2— s/4sttindiger Dauer 
und eine Hausarbeit.

Deutsch (4): Grammatik. Der zusammengezogene und zusammengesetzte 
Satz. Praktische Ubung in der Interpunktion und Schreibung der Fremd- 
worter. Lekture und Memorieren wie in der 1 . Klasse. Aufsatze und 
einzelne Rechtschreibiibungen. Drei Arbeiten im Monat, abwechselnd 
Schul- und Hausarbeiten.

Geographie und Geschichte (4): Geographie (2): Asien und Afrika in 
Bezug auf Lagę, wagrechte und senkrechte Gliederung, Gewasser und 
Besiedelung unter Rucksichtnahme auf die klimatischen Zustande soweit



ietztere aus den Stellungen der Sonnenbahn zu den verschiedenen Ge- 
sichtskreisen erklart werden kónnen. — Der Zusammenhang des Klimas 
mit dem pflanzlichen Gedeihen, den Erzeugnissen, den Produkten der 
Lander und der Beschaftigung der VoIker wird nur an einzelnen nahe- 
liegenden und ganz klaren Beispielen erlautert.

Europa : Ubersicht nach UmriB, Erhebung und Gewassern; die 
Lander Sudeuropas und des britischen Inselreiches nach den bei Asien 
und Afrika angedeuteten Gesichtspunkten.

Ubungen im Entwerfen einfacher Kartenskiżzen.
b) Geschichte (2): Altertum. Ausfuhrlichere Darstellung der

Sagen. Die wichtigsten Person en und Begebenheiten, hauptsachlich ; aus 
der Geschichte der Griechen und Romer.

Arithmetik (2): Erweiterte Ubungen iiber MaBe und Vielfache. Zusammen- 
hangende Darstellung und Durchiibung der Bruchrechnung. Verwandlung 
von Dezimalbriichen in gemeine Briiche und umgekelirt.

Die Hauptsatze iiber Verhaltnisse und Proportionen und der 
SchluBrechnung. Die Prozent- und die einfache Zinsrechnung.

Schriftliche Arbeiten wie in der I. Klasse.
Geometrie (2 ) : Strecken- .und Winkelsymmetrale. Kongruenz der Dreiecke 

nebst Anwendungen. Die wichtigsten Eigenschaften des Kreises, der 
Vierecke und Vielecke. Einschlagende geomctrische Zeicheniibungen.

Naturgeschichte (3): 1. Halbjahr: Mineralreich. Beobachtung und Be- 
schreibung einer mafiigen Anzahl von wichtigen und sehr verbreiteten 
Mineralarten ohne besondere Riicksicht auf Systematik. Gewohnlichste 
Gesteinsformen. 2. Halbjahr: Pflanzenreich. Beobachtung und Be- 
schreibung einer Anzahl von Samenpflanzen verschiedener Ordnungen 
nach ihren wichtigsten Merkmalen, vergleichende Betrachtung derselben 
behufs Auffassung ihrer Verwandtschaft. Anbahnung des Verstandnisses 
ihrer systematischen Gruppierung. Einige Sporenpflanzen.

Freihandzeichnen (4 ): Perspektivisches Freihandzeichnen nach Draht- und 
Holzmodellen.

Zeichnen einfacher Flachornamente im UmriB.

III. Klasse (30).
Katholische Religion (2): Geschichte der gottlichen Offenbarung des 

alten Bundes.
Lateinisch (6 ) : Grammatik (3 ): Lehre von der Kongruenz, v<rm Gebrauche 

der Kasus und der Prapositionen.
Lekture (3) : Einige Lebensbeschreibungen des Corneiius Nepos 

und eine Auswahl aus Curtius.
Alle 14 Tage eine Schularbeit von einer ganzen Stunde, alle 3 

Wochen eine Hausarbeit.



Griechisch (5) (Nur fur die Schiller der gymnasialen Richtung): Regel-

Von der zweiten Hiilfte des 1. Halbjahres an alle 14 Tage einc 
schriftliehe Arbeit, abwechselnd Schul- und Hausarbeit.

milBige Formenlehre. Das Wichtigste aus der Syntax, die ani haufig- 
sten vorkommenden unregelmaBigen Verba.

Von Neujahr an monadich eine Schul-, eine Hausarbeit und ein 
Diktat.

s .

Deutsch (i!) Grammatik: Systematischer Unterricht in der Formen- und 
Kasuslehre mit Beriicksichtigung der Bedeutungslehre.

Lektiire nach dem Lesebuche mit Erklarungen und Anmerkungen. 
Letztere dienen insbesondere stilistischen Zwecken und beschaftigen sich 
mit der Form der Lesesttlcke im ganzen wie im cinzelnen. Memorieren 
und Vortragen.

Zwei Aufsatze monatlich, abwechselnd Schul- und Hausarbeiten.
Geographie und Geschichte (3): Abwechselnd Geographie und Geschichte.

a) Geographie: Die in der II. Klasse nicht behandelten Lander 
Europas (mit AusschluB der ósterreichisch-ungarischen Monarchie), Ame- 
rika und Australien, nach denselben Gesichtspunkten wie in der II. Klasse, 
insbesondere auch rucksichtlich der Erklarung der klimatischen Zustande. 
Ubungen im Entwerfen von Kartenskizzen.

b) Geschichte: Mittelalter. Die wichtigsten Personen und Be- 
gebenheiten mit besonderer Rilcksicht auf die Geschichte der oster- 
reichisch-ungarischen Monarchie.

Arithmetik (2): Die vier Grundrechnungsarten mit ganzen und gebrochenen 
allgemeinen Zahlen. Quadrieren und Ausziehen der Quadratwurzel. 
Im Zusammenhange mit dem geometrischen Rechnen: Unvollstandige 
Zahlen, abgekiirztes Multiplizieren und Dividieren ; Anwendung des 
letzteren beim Ausziehen der Quadratwurzel.

Geometrie (2) : Einfache Fillle der Vergleichung, Verwandlung und Teilung 
der Figuren. Lilngen- und Fliichenbemessung. Pythagoraischer Lehr- 
satz auf Grand der einfaclysten Beweise. Das Wichtigste iibęr die 
Ahnlichkeit geometrischer Gebilde. Einschlagende geometrische Zeichen- 
tlbungen.

Physik (3): Vorbegriffe, Eigenschaften der Kórper, Warnie, Magnetismus, 
Elektrizitat, Schall, Licht,

Freihandzeichnen (4): Perspektivisches Freihandzeichnen nach Holzmodellen 
und Modellgruppen.

*) Pflichtgegenstand fur jen e Schiller, welche das Griechische nicht besuchen.

maBige Formenlehre mit AusschluB der Verba auf mi. Ubersetzungen 
aus dem Ubungsbuche.

Franzosisch*) (5) (Nur fur die Schiller der realistischen Richtung) : Regel-

Schriftliche Arbeiten wie in der I. Klasse.



Zeichnen und Malen von Flachornamenten der antik-klassischen 
Kunstweise. Ubungen im Gedachtniszeichnen einfacher kórperlicher und 
ornamentaler Formen.

IV. Klasse (30).
Katholische Religion (2 ) : Geschichte der gottlichen Offenbarung des neuen 

Bundes.
Latein (6 ): Grammatik, 3 — 2 Stunden. Eigentumlichkeiten im Gebrauche 

der Nomina, Pronomina, Lchre vom Gebrauche der Tempora und Modi 
nebst den Konjuktionen. Alle 14 Tage eine Schularbeit von eincr 
ganzen Stunde. Lekture 3 — 4 Stunden. Caesars bellum Gallicum, etwa 
3 'Biicher. Einfiihrung in die Lekture des Ovid.

Die hauslichen Arbeiten wie in der III. Klasse.
Griechisch (4): (Nur fiir die Schiller der gymnasialen Richtung). AbschluB 

der regelmafiigen Formenlehre durch Hinzufugung der Verba auf mi, die 
wichtigsten UnregelmaBigkeiten in der Flexion. Hauptpunkte der Syn- 
tax. — Alle 14 Tage eine schriftliche Arbeit, abwechselnd Schul- und 
Hausarbeit.

Franzósisch (4): (Nur fur die Schiller der realistischen Richtung). Lchre 
der selteneil unregelmafiigen Formen. Nicht flexible Redeteile.

Syntax des Nomens, Pronomens und Verbums. Praktische 
Ubungen. Leichtere Lekture. In jedem Halbjahr fiinf Diktate, fiinf 
Schul- und funf Hausarbeiten.

Deutsch (3): Grammatik: Systematischer Unterricht. Syntax des zusammen- 
gesetzten Satzes, die Periode, Grundztige der Prosodik und Metrik. 
Lekture wie in der III. Klasse. Memorieren und Vortragen. Aufsatze 
wie in der III. Klasse.

Geographie und Geschichte: a) Geographie (2 ): Physische und poli-
tische Geographie der ósterreichisch-ungarischen Monarchie mit Ausschlufi 
des statistischen Teiles ais solchen, jedoch mit eingehenderer Beachtung 
der Erzeugnisse der Lander, der Beschaftigung, des Verkehres und der 
Kulturverhaltnisse der Volker. Ubungen im Entwerfen einfacher Karten- 
skizzen.

b) Geschichte (2): Die Neuzeit mit ihren wichtigsten Personen
und Begebenheiten; die Geschichte der ósterreichisch-ungarischen Mo
narchie bildet den Hauptinhalt des Lehrstoffes.

Arithmetik (2 ) : Die Lehre von den Gleichungen ersten Grades mit einer 
und mit mehreren Unbekannten und von solchen reinen Gleichungen 
zweiten und dritten Grades, welche bei den geometrischen Rechnungen 
vorkommen. Im Zusammenhange mit den letzteren: Kubieren und Aus- 
ziehung der Kubikwurzel. Die' zusammenge.setzte Regeldetrie, Teilregel, 
Zinseszinsrechnung. Schriftliche Arbeiten wie in der I. Klasse



Geometrie (2): Gegegenseitige Lagę von Geraden und Ebenen. Die kdrper- 
liehe Eeke. Hauptarten der Korper. .Einfachste Fiille der Oberflachen- 
iukI Rauminhaltsberechnung. Einschlagende geometrische Zeichnungen.

Physik (3): Mechanik, Astronomische Geographie.
Chemie 2. Semester (3) : Synthese, Analyse und Substitution an der Hand 

des Experimentes.
Nachweis der chemischen Grundsiitze (Erhaltung der MaBe und 

bestimmten Gewichts- und Raumverhaltnisse) an einfachen Versuchen. 
Grundstoffe ’ Molekuł, Atom, Basen, San ren, Salze. Die verbreitetsten

Metalloide und einige ilirer Verbindungen. Verbrennung. Anwendung che- 
mischer Gleichungen.

Freihandzeichnen (4): Perspektivisches Freihandzeichnen nach einfachen
GefaBformen und Baugliedern. Zeichnen und Malen von Flachorna- 
menten der klassischen und der tibrigen bedeutenden Kunstweisen. 
Zeichnen nach ornamentalen Gipsmodellen. Gedachtniszeichnen korper- 
liclier und typischer ornamentaler Formen.

V. Klasse.
Fur alle Schiller.

Katholische Religion (2): Apologetik der christkatholischen Religion.
Deutsch (3): Grammatik: Wortbildung, Lehnworter, Fremdworter, Volks-

etymologie. Lektiire nach dem Lesebuche mit besonderer Riicksicht auf 
die Charakteristik der epischen, lyrisclien und didaktischen Gattung. Aus- 
gewiihlte Abschnitte aus Wielands Oberon und Klopstocks Messias. 
Memorieren, Vortragen. Aufsatze: Monatlich je eine Schul- und eine
Hausarbeit.

Geschichte und Geographie (3): Geschichte des Altertums, vornehmlich 
der Griechen und Romer bis zum Auftreten der Gracchen mit besonderei 
Hervorhebung der kulturhistorischen Momente und mit fortwahrendei 
Berticksichtigung der Geographie.

Mathematik (4): Arithmetik (2): Wissenschaftlich durchgefiihrte Lehre von 
den 4 Grundrechnungsarten. Teilbarkeit der Zahlen. Lehre von den 
Bruchen. Verhaltnisse und Proportionen. Lehre von den Gleichungen 
des 1. Grades mit einer und mehreren Unbekannten. —
Geometrie (2): Planimetrie. —  Drei Schularbeiten in jedem Halbjahr.

Naturgeschichte (3): Erstes Halbjahr: Systematischer Unterricht in der Mi
neralogie in Verbindung mit Geognosie. Zweites Halbjahr: Systematischer 
Unterricht der Botanik in Verbindung mit Palaontologie.

Fur die Schiller der gymnasialen Richtung.
Latein (6 ): Lektiire (5): Livius I, X X I ; Ovid (nach Sedlmayer), Metamor-

phosen 2, 5, 6 , 10, 11, 12, 18, 20, 30; Fasten 3, 6, U , 15, 16; 
Klagelieder 1, 8 ; Briefe 1 ; Jugendgedichte 5.



Grammatisch-stilistischer Unterricht (1): Wiederholung aus der
Formenlehre, Kongruenz der Satzteile, Kasuslehre.

In jedern Halbjahr 4 deutsch-lateinische und 1 lateinisch-deutsche 
Schuiarbeit.

Griechisch (5): Lekture (4): Xenophon (nach Schenkl) Anabasis I, II, III, 
V, VI, VIII. Kyrupadie I, II. Homers liias I, III.

Grammatisch-stilistischer Unterricht (1): Kasuslehre und die Priipo- 
sitionen, sowie die Hauptpunkte der Satzlehre im Anschlusse an Xenophon.

In jedem Halbjahre 3 deutsch-griechische und 1  griechisch-deutsche 
Schuiarbeit.

Fur die Schiller der realistischen Richtung.

Franzósisch (3): Grammatik: Zusammenfassung und Vertiefung der Syntax. 
Wiederholung der Formenlehre und Erganzung derselben durch die sel- 
teneren Erscheinungen.

Lekture von moglichst abgeschlossenen Musterstiicken der franzo- 
sischen Literatur mit besonderer Berucksichtigung der Prosa und ver- 
bunden mit kurzeń biographischen Bemerkungen iiber die betreffenden 
Schriftsteller. Im AnschluB an die Lekture Sprechiibungen. Vermehrung 
des Wortvorrates. Memorieren mustergiltiger Abschnitte.

Schriftliche Arbeiten : In jedem Halbjahr 4 Schul- u. 4 LIausaufgabcn.
Englisch (3): Grammatik: Laut- und Leselehre, Formenlehre mit Ubergehung 

des Veralteten. Syntaktisches, soweit es zum Verstandnis der Lesestticke 
erforderlich ist.

Lekture (Ubungsstoff): Einfache zusammenhangende Lesestiicke ais 
Grundlage fiir elementare Sprach- und Sehreibubungen. Memorieren er- 
klarter Texte. Schriftliche Arbeiten: Von Weihnachten bis zum Schlusse 
des ersten Halbjahres drei kurze Diktate, im zweiten Halbjahr drei Dik- 
tate und 8 Schulaufgaben, bestehend im Niederschreiben gut durchge- 
arbeiteter Texte und Beantwortung einfacher Fragen, die sich an den 
Ubungsstoff anschliehen.

Chemie (3): Anorganische Chemie. Erweiterung und Vcrtiefung des in der
IV. Klasse durchgenommenen Lehrstoffes. Die Betrachtung von Wasser- 
stoff, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlensaure sowie von wichtigen Verbin- 
dungen dieser Elemente; ahnliche Behandlung der iibrigen Metalloide. 
Kurze allgemeine Charakteristik der Metalle.

Freihandzeichnen (2): Figurales Zeichnen: Erklarung des menschlichen
Kopfes in seinem anatomischen Aufbau; das Wesentlicliste iiber Pro- 
portion und Altersunterschiede. Konturubungen, dann Ubungen in Ilalb- 
und Vollscliatten, Darstellung nach entsprechenden Vollbildern und Gips- 
modellen.



VI. Klasse.
Fur alle Schiller.

Katholische Religion (2 ): Katholische Glaubenslehre.

Deutsch (3): Grammatik: Genealogie der germanischen Sprachen. Lautvei- 
schiebung, Vokalwandel (Umlaut, Brecliung, Ablaut, Wortbildung).

Lekture (zum groBten Teil nach dem Lesebuche): Auswahl aus
dem Nibelungenliede und aus Walter von der Vogelweide nach dem 
Grundtexte. Klopstock, Wieland, Lessing. Der Privatlekture obliegt die 
kontrollierende Erganzung beztiglich der Kenntnis jener Hauptwerke, 
welche nicht Gegenstand der Schullekture sind.

Geschichte der deutschen Literatur von den altesten Zeiten bis zu 
den Sturmern und Drangem

Aufsiltze: alle 3 Wochen abwechselnd 1 Schul- und 1 Hausaufgabe.
Geschichte und Geographie (4): SchluB der Geschichte des Altertums.

Geschichte des Mittelalters und der Ncuzeit bis zu Beginn des dreiBig- 
jahrigen Krieges. Stete Beriicksichtigung der Kulturgeschichte und Geo
graphie.

Mathematik (3): Abwechselnd Arithmetik und Geometrie. Arithmetik: Lehre 
von den Potenzen und WurzelgroBen. Begriff der irrationalen und 
imaginaren Zahlen. Lehre von den Logarithmen. Gleichungen des 
zweiten Grades mit eincr Unbekannten.

Geometrie: 1. Halbjahr: Stereometrie. 2. Halbjahr: Ebene Tri- 
gonometrie bis zur Auflbsung schiefwinketiger Dreiecke.

In jedem Halbjahr drei Schularbeitcn.

Naturgeschichte (2): Systematischer Unterricht in der Zoologie.

Fur die Schiiler der gymnasialen Richtung.

Latein (6 ) Lekture (5): Sallust, bellum Iugurthinum; Cicero, orat. in Catilinam I. 
Caesar, de bello civili; Vergil, Eclog I, V; Georg.: II, 136-176, 319-345, 
458-540. IV, 149-227, 315-558. Aeneis I.

Grammatisch-stilistisehe Ubungen (1): Rektion, Zeiten der Verba, 
Consecutio temporum, Konjunktionen.

In jedem Halbjahr 4 deutsch-lateinische und 1 lateinisch-deutsche 
Schularbeit.

Griechisch (5): Lekture: Homers Ilias, VI, IX, XVI, XV III, X IX , X X II; 
Herodots Perserkriege V II; Xenophons Anabasis VII (nach Schenkl); 
Memorabilien I  und III.

Grammatik (1): Gebrauch der Tempora und Modi.
In jedem Halbjahr 3 deutseh-griechische und 1 griechisch-deutsche 

Schularbeit.



Fur die Schiller der realistischen Richtung.
Franzósisch (2): Grammatik: Wiederholung der Syntax. Schriftliche Ubungen. 

Lektiire groBerer Bruchstiicke vorwiegend geschichtlicher, beschreibender 
und didaktischer Prósa, verbunden mit kurzeń biogrąphischen Angaben 
tiber die betreffenden Schriftsteller.

In jedem Halbjahr 3 Schul- und 3 Hausaufgaben.
Englisch (2 ) :  Grammatik: Erweiterung der Formenlehre und eingehendere 

Behandlung der Syntax. Schriftliche Ubungen.
Lektiire von Musterstiicken erzahlender und beschreibender Gattung 

aus dem Lesebuch. Im AnschluB daran Fortsetzung und Erweiterung 
der miindlichen Ubungen.

Schriftliche Arbeiten: In jedem Halbjahr 3 Schul- u. 3 Hausaufgaben.
Chemie (2 ): Organische Chemie, Begriff einer organischen Yerbindung. 

Nachweis der wcsentlichen Bestandteile einer organischen Verbindung: 
atomistische Verhaltnisformel; Molekularformel; empirische und rationelle 
Formel. Petroleum, Methanreihe, Athylenreihe, Azetylenreihe, naturliche 
Fette, Kohlenhydrate, geistige Gahrung, Cyanverbindungen, aromatische 
Verbindungen, Alkaloide, atherische Ole, Kampfer, Kautschuk, Harze, 
EiweiBkorper.

Darstellende Geometrie (3): Darstellungen von Punkten, Strecken, ebenen 
Figuren und einfachen Korpern in Grund- und AufriB, gelegentlich auch 
unter Beriicksichtigung der KreuzriBebenen, Systematische Durchfiihrung 
und griindliche Einiibung der Grundaufgaben der darstellenden Geo
metrie iiber Punkt, Gerade und Ebenen. Projektion ebener Figuren 
und Bestimmung ihrer Schlagscliatten auf die Projektionsebenen. Kon- 
struktion. Darstellung des Kreises aus seiner Umlegung. Ellipse.

Freihandzeichnen (2): Fortsetzung im figuralen Zeichnen nach der Plastik.
Wiederholungen in Ornamentzeichnen.

Mathematik (1): Ubungsaufgaben.

VII. Klasse.
Fiir alle Schiller.

Katholische Religion (2J: Die katholische Sittenlehre.
Deutsche Sprache (3): Lektiire (zum Teil nach dem Lehrbuche): Herder, 

Goethe, Schiller. Privatlektiire ilhnlich wie in der VI. Klasse. Rede- 
iibungen. Literaturgeschichte bis zu Schillers Tod.

Aufsiltze wie in der VI. Klasse.
Geschichte und Geographie (3): Geschichte der Neuzeit vom Beginn des 

dreiBigjahrigen Krieges bis auf die Gegenwart mit besonderer Hervor- 
hebung der kulturhistorischen Momente und mit fortwahrender Beriick- 
sichtigung der Geographie.



Mathematik (3): Arithmetik: Hohere Gleichungen mit einer Unbekannten, 
welche sich auf ąuadratische zuruckfiihren lassen, einfache ąuadrątische 
Gleichungen mit mehreren Unbekannten, unbestimmte Gleichungen des 
ersten Grades mit zwei Unbekannten. Arithmetische und geometrische 
Propressionen, Zinseszins- und Rentenrechnung, Element der Kombi- 
nationslehre, binomischer Lehrsatz fur ganze positive Exponenten.

Geometrie: Auflósung des scliiefwinkeligen Dreieckes. Analytische 
Geometrie der Ebene mit EinschluB der Kegelschnitte.

In jedem Halbjahre drei Schiilerarbeiten.

Physik (3): Mechanik, Warmelehre, Wellenlehre. Akustik.

Philosophische Propadeutik (2 ): Logik.

Fiir die Schiller der gymnasialen Richtung.
Latein (5): Lekture (4): Cicero mindestens 2 Reden, 1 Dialog; Vergils 

Aeneis, 3 Buclier.
Grammatisch - stilistischer Unterricht (1): Systematische Wieder- 

holung der Syntax.
Schriftliche Arbeiten wie in der V. Klasse.

Griechisch (4): Lekture (3): Demosthenes, etwa 3 — 4 Staatsreden. Homers 
Odyssee, ausgewahlte Abschnitte im Umfange von 6 Biichern.

Wiederholung der wichtigsten Teile der Syntax.
Schriftliche Arbeiten wie in der V. Klasse.

Chemie (1): Experimentelle Begrilndung der Grundgesetze, Atomtheorie,
chemische Formeln, Wertigkeit; kurze charakteristische Auswahl von 
Elementen und ihren wichtigsten Verbindungen.

Fiir die Schiller der realistischen Richtung.
Franzósisch (2): Grammatik: Wiederholung der Syntax. Die Periode. 

Schriftliche Ubungen.
Lektiirc geschichtlicher, beschreibender, didaktischer und redne- 

rischer Prosastoffe, sowie einige Muster lyrischer und didaktischer Pocsie, 
verbunden mit kurzeń biographischen Angaben iiber den betreffenden 
Schriftsteller. Eventuell Lekture eines geeigneten franzosischen Werkes. 
Sprachiibungen.

Schriftliche Arbeiten wie in der VI. Klasse.
Englisch (2): Grammatik: Vervollstandigung der Formenlchre und Syntax. 

Schriftliche Ubungen.
Lekture geschichtlicher, beschreibender, rednerischer Prosastoffe, 

sowie epischer Poesie. Mundliche Ubungen.
Schriftliche Arbeiten wie in VI. Klasse.

Darstellende Geometrie (3): Darstellung von Prismen, Pyramiden, Zylindern 
und Kegeln. Ebene Schnitte, Netze, Parallelbeleuchtung, sowie leichtere



Fillle von Durchdringungen dieser Korper. Raumliche Erklarung, Kon- 
struktion und Projektion der Kegelschnittslinien. Elementare Entwicklung 
ihrer wichtigsten Eigenschaften und dereń Beniitzung zu Tangenten- 
konstruktionen. Beriihrungsebenen an Zylinder- und KegelMchen. 
Schlagschatten auf die Innenseite von Prismen- und Pyramidenm&nteln.

Freihandzeichnen (2): Fortsetzung im figuralen Zeichnen nach der Plastik 
und nach schwierigeren Vorlagen. Wiederholungen im Ornamentzeichnen 
und im Zeichnen pflanzlicher Naturformen.

Physik (1): Lósung von Aufgaben aus der Mechanik.

VIII. Klasse.
Fiłr alle Schuler.

Katholische Religionslehre. (2 ): Kirehengeschichte.
Deutsche1 Sprache (3): Lekture: Goethe, Schiller, Lessings Laokoon und 

Auswahl aus der Hamburgischen Dramaturgie. — Privatlekture ahnlich 
wie in der VI. Klasse. -— Redeubungen. —  Literaturgeschichte bis zu 
Goethes Tod. Uberblick iiber die Entwicklung der deutschen Literatur 
in Ósterreich im XIX . Jahrhundert mit besonderer Berucksichtigung 
Grillparzers. Aufsatze wie in der VI. Klasse.

Geschichte und Geographie (3): Geschichte, Geographie und Statistik 
der osterreich-ungarischen Monarchie. Wiederholung der wichtigeren 
Abschnitte der griechischen und romischen Geschichte.

Mathematik (2 ) -. Wiederholung des gesamten Lehrstoffes der oberen Klassen, 
besonders durcli Losung mathematischer Aufgaben. In jedem Halbjahre 
drei Schularbeiten,

Physik (3): Grundlehren der Astronomie, Magnetismus, Elektrizitat, Optik.
Philosophische Propadeutik (2 ) : Empirische Psychologie.

Fiir die Schuler der gymnasialen Richtung.

Latein (5): Lekture (4): Tacitus, Germania (1— 27) und zusammenhangende 
groBere Abschnitte aus beiden oder einem der beiden Hauptwerke des 
Tacitus. Horatius, Auswahl aus den Odeń, Epoden, Satiren und Episteln. 
Grammatisch-stilistischer Unterricht (1) —- Schriftliche Arbeiten wie in 
der V. Klasse.

Griechisch (5): Lekture (4 ) : Plato, die Apologie des Sokrates, dann etwa 
zwei Dialoge. — Sopliokles, eine Tragedie. — Fortsetzung aus der 
Odyssea. Grammatik (1) und schriftliche Arbeiten wie in der VII. Klasse.

Fiir die Schuler der realistischen Richtung.

Franzósisch (2): Grammatik: Kursorische Wiederholung der wichtigsten 
Teile der Grammatik mit gelegentlicher Ergitnzung singularer Erschei-O O o o o



nungen. Schriftliche Ubungen. Lekture von Proben geschichtlicher, red- 
nerischer und reflektierender Prosa, • sowie' lyrischer und dramatischer 
Poesie, verbunden mit biographischen Bemerkungen uber die betreffen- 
den Schriftsteller. Eventuell Lekture eines franzosischen Werkes. Das 
Wichtigste aus der Metrik. Sprechubungen. — Schriftliche Arbeiteu 
wie in der VI. Klasse.

Englisch (2): Grammatik: Zusammenfassende Wiederholung und Vertiefung 
der Grammatik, namentlich wichtigerer Abschnitte aus der Syntax. Schrift
liche Ubungen.

Lekture geschichtlicher, rednerischer und reflektierender Prosa sowie 
epischer und dramatischer Poesie.

Darstellende Geometrie (2) :  Darstellung der Kugelflache; ihre ebenen
Schnitte; Beriihrungsebene, beriihrende Zylinder- und Kegelflachen an 
Kugeln. — Entwicklung der Selbst- und Schlagschatten an die konvexe 
und konkave Seite von Zylinder- und Kegelmanteln sowie von Kugel- 
kalotten. — Wiederholung.

Freihandzeichnen (2): Ausfuhrung der Maturitatsprufungsarbeiten aus den 
Stoffgebieten der vorhergehenden Klassen.

Naturgeschichte (2 ) :  Geologie.
Mathematik (1): Sphtirische Trigonometrie. Elemente der Wahrscheinlich- 

keitsrechnung.

Schriftliche Arbeiten wie in der VI. Klasse.
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XIII. Lehrbucher.
Fiir

Auflage
Preis

I. K L A S S E.

1. GroBer Katechismus (fur katholische Schiller) . .

Klasse
K li

I. 80
2. Ca e c i l i a ,  Kathol. Gebet- und Gesangbuch . . . I. VIII, 1 9 2 ;

3. Biblische Geschichte fiir Schulen nnd Familien
fiir evang. S c h il le r ) ............................................... I.—VI. 253. — 76

4. B u c h n i e  ker,  Kleiner Katechismus (f. ev. Schiller) I. VI. 24. — 24
5. Łowy,  Biblische Geschichte (fiir israel. Schiller) . 10. 1 80

6. Fuchs ,  Israelitisches Gebetbuch.............................. 2. 1 20
7. K ay ser l ing,  Die fiinf Biicher Moses. II. Band . 1

8. Ha ul er, Latcinisclies Ubungsbuch, I. Teil, Ausg. A I. 16., 17. 1 40
9. S c hmi d t ,  Lateinische Schulgrammatik................. 1. -VIII. 8., 9. 2 40

10. Lampe l ,  Beutsches Lesebuch fiir die I. Klasse . I. 9 , 10. o 18
11. Wi l l o mi t z e r ,  Deutsche Schulgrammatik . . . 

i 12. Regeln und Worterverzeichnis fiir die deutsche
I. VIII. 9., 10. 2 40

Rechtschreibung....................................................... I. -VIII. 1 —
; 13. Kezenn,  Geogr. Schulatlas fiir Mittelschulen . . I. VIII. 3 7 .-3 9 . 8

14. He i de r i ch ,  Osterr. Schulgeographie, I. Teil . . I .—III. 1. 3 60!
15. Pokorny,  Naturgeschichte des Tierreiches . . . I. 26., 27. 3 60
16. Wał l e nt i n ,  Lehr- u. Ubungsbuch der Arithmotik I. IT. 4. 1 40
17. HóCevar,  Lehr- und Ubungsbuch der Geometrie I - IV. 4. 6. 1 60

( 18. Mas-arik,  Bohmische Schulgrammatik. I .—'VIII. 6. 3 2 0 1
19. „ Ubungs- n. Lesebuch hiezu | Freie
20. Monde,  Liederbuch fiir osterr. jGegenstande

I.—'VIII. 4. 3 20

Mittelschulen..................... J . I .—VIII. 4. 2 20

I I .  K L A S S E .

AuBer 2, (3, 4 5, 6, 7), 9, 1 1 -1 3 , 16 - 20 noch: 
21. F i s c h e r ,  Lehrbuch der katholischen Liturgik . . II. 13., 14. 1 56
22. I l aul er ,  Lateinisches Ubungsbuch, II. Teil . . . II. 12.—15. 2 20

| 23. Lampel ,  Deutsches Lesebuch fiir die II. Klasse . II. 5 . - 8 . 2 40
1 24. Ri cht er .  Lehrbuch der G eographie..................... II. III. 5. 3 35

25. Putzger ,  Historischer S ch u la tlas ......................... 16.—24. 3 60
26. Mayer ,  Lehrbuch der Geschichte, Altertum . . . II. 2 . - 4 . 2 —
27. Pokorny,  Naturgeschichte des Pflanzenreiches 11. 22., 23. 3 60
28. „ „ „ Mineralreiches . . II. 20. 1 60



I I I  K L A S S E.

Fiir
Klasse 1 Auflage

Preis 
K | h

Au Ber 2 (3, 4 - 5 ,  6, 7), 9, 11—13, 1 7 -2 0 ,2 4 , 25 noch: 
29. F i s c h e r ,  Geschichte der gottlichen Offenbarung !

des alten B u n d e s .................................. III. 8., 9. 2 20

30. Haul er ,  Kasnslehre................................................... 7., 10. 1 82

31. Schmidt ,  Lateinisches Lesebuch aus Nepos u. Rufus | 1 2., 3. 1 30
32. ,, Wortkunde d a z u ...................................... j 1 20
33. Cu r t i us ,  Griechische Schulgrammatik 1 f. Gymna-jj 111 -V III.. 24. 3 10
34. S c h e n k e l ,  Griechisches Eleinentarbuch* siasten Ji
35. W e i t z e n b o c k ,  Lehrbuch d. franzosisch. Sprache, ,

n i .—iv . 19. ! 2 | 85

I. Teil, fiir R ea listen ................. n i. 4., 5. 2 20
36. La mpe l ,  Deutsches Lesebuch fiir die III. Klasse 5 .-8 . 2 30
37. Mayer ,  Lehrbuch der Geschichte, Mittelalter . . , r 3 .-4 . 1 ; 70!
38. K r i s t ,  Anfangsgriinde der N aturlehre.................

' 39. W al l e n t  in,  Lehrbuch der Arithmetik fiir d. III.
III. IV. 2 | 50

und IV. K la s s e .................................. 3. 1 140

IV . K L A S S E .

AuBer 2, (3,4-6), 9,11-13,  17-20, 25, 33, 34, 38,39 noch:

40. F i s c h e r ,  Geschichte der gottlichen Offenbarung
des neuen B u n d e s .......................................... IV. 8.. 9. 9  | __

i 41. K ay ser l i n g ,  die 5 Biicher Moses, V. Band
(fur Israeliten)............................................... . IV.—VI. — i 90

42. S c h r a mm,  Geschichte der Israeliten, 1. Teil . . 4. 1 60
i 43. Ha u l e r ,  Moduslehre ............................................... IV. 6,  7. 2 10

44. P r a m m e r , Caesaris comrn. de bello Gall . . . 6. 2 I ”
45. „ Schulworterbuch h inzu ..................... 2. 2. 40

| 46. S e d l ma y e r ,  Ausgewiihlte Gedichte d. P. Oridius IV —V. 6. 1 190'
47. J u r e n k a ,  Schulworterhuch d a z u .......................... 2. 2 1 40
48. Wei tzenbock,  Lehrb. d. franz.Sprache, II. Teil Al fur IV. 4. 2 ' 50

! 49. „ „ „ „ „ b i  Realisten jj y  __ VIII 4. 1 50
j 50. La mpe l ,  Deutsches Lesebuch fur die IV. Klasse IV. 6. -8. i 2  10
; 51. Ma y e r ,  Geographie der osterr.-ung. Monarchie . r 4 .- 6 . 1 i 70
j 52. „ Lehrbuch der Geschichte, Neuzeit . . . j. 2 .-4 . 2 1_1
i 53. H o f l e r - M a i B ,  Katurlęhre f. dieunterenKlassen III --IV. 3. i 2 60

54. Mi t t e r e g g e r ,  Anfangsgriinde der Chemie . . . IV. 5„ 6. 1 90



Fiir Preis
Klasse Auflage

K li
V. K L A S S E =

Aufier 2 (3, 4 - 6 ,  41,42), 9, 11—13, 1 8 -2 0 , 25, 33,
46—49 noch:

55. Ko ni g ,  AUgemcine Glaubenslehre (f. kath. Schuler) V. 7. -8. 1 92
| 56. Z i n g e r l e ,  T. Livii ab urbe eon (lita libri . . V. 5. 2 20

57. Hau lor ,  Lateinische S tiliibu n gen ................. © V.- VI. 2. - 6 . 2 20
1 58. S t o wa s s e r ,  Latem. u. deutsehes Schulwórterb. c i

"cc V.—■VIII. 2. 13 —
! 59. S c h e n k e 1, Ubungsbueh zum Ubersetzen aus o3

dem Deutschen ins Griechische . . Cl 8. - 1 0 . 2 80 j
60. „ Chrestomathie aus Xenophon . . 10.—12. 3 20
61. C h r i s t ,  Homera I l i a s ...................................... V.—VI. 1., 2. 3 —

1 62. A u t e n r i e t h ,  Worterbuch zu Homer. . . . J V.—VIII. 9. 4 32
i 63. D u s c h i n s k y ,  ('bungsbuchz.franz.Syntaxl ^ = 1. 2 50

64. „ Franzosische Chrestomathie | £ ■Pcc 4., 5. 4 50
| 65. Na d e r  u. Wi i r zne r ,  Elementarbuch der ( p "3

englischen Sprache..............................1 71 1.—5. 1 90
i 66. Lampe l ,  Deutsehes Lesebueh fur die V. Klasse . V. 2. 4. 2 95 1
! 67. Zeehe ,  Lehrbueli fiir die Geschichte d. Altertnms „ 4. 2 80!

68. S c h a r i z e r ,  Mineralogie und Geologie . . . . „ 3 .- 5 . i 90
j 69. W e t t s t e i n ,  Leitfaden der B otan ik ................. *yi 2. 3 40
I 70. M i t t e r e g g e r ,  Lehrbuch der Chemie. Anorga

nische Ch. (fur Kealisten) .............................. 8., 9., 42
1 -7L W a l l e n t i n ,  Arithmetik fiir Oberklassen . , . V.—VIII. 2. 9 80
j 72. „ Aufgabcnsammlung..................... 57 4., 5. 4 20

73. Mo c ni k ,  Geometrie fiir Oberklassen................. 77 23. 3 80

V I. K L A S S E .

Aufier 2 (3, 4 - 6 ,  41, 42), 9, 1 1 -1 3 , 1 8 -2 0 , 25, 33,
49, 57—65, 71—73 noch:

I 74. Koni g ,  Die besondere Glaubenslehre (fiir kathol.
S ch u le r)................................................... 7., 8. 2 04

75. P r a miner,  Sallustii belli Cat. et. Jug. . . . 75 1. i 201
76. N o h 1, Ciceros Reden gegen Catilina................. 75 3. i

•77. P a u l - E l i g e r ,  Caesaris comm. de bello cmii . 7? 2. i 90
) 78. K l o u c e k ,  Vergils A e n e is .................................. v i .—v n . 3., 4. 2 6 0 j

79. H i n t n e r ,  Herodots Perserkriege..................... 77 6. 1 36
80. L a mp e l ,  Deutsehes Lesebueh fiir die VI. Klasse 77 4., 5. 2 70
81. Zeehe,  Lehrbueli fiir d. Geschichte d. Mittelalters „ 2. 2 80
82. Gr ab  er ,  Leitfaden der Zoologie fiir die oberen

K la s s e n ................................................................ 77 3. 3 80

* )  Die Realisten benótigen dieses Buch noch in der V III. Klasse.



Schlufewort.

Die unterzeichnete Direktion dankt zum Schlusse allen, welche die jungę 

Anstalt in irgend einer Weise fórderten, so insbesondere: der lóblichen Stadt- 

vertretung von Tetschen, der Tetschner Sparkassa, der lóblichen Bezirksver- 

tretung, der hiesigen Presse, den Buch- und Lehrmittelhandlungen, den geehrten 

Damen und Herren, welche dem Unterstutzungsvereine ais Mitglieder ange- 

horen oder demselben Spenden zufuhrten, welche Schiller durch Kosttage 

oder anderweitig unterstiltzten, den Herren Doktoren Fiiger, Herzum, Jordan 

und Pries und allen anderen bekannten oder unbekannten Gonnem und 

Freunden der Anstalt.

Móge das Wohlwollen, das unsere Mittelschule im abgelaufenen Schul- 

jahre erfuhr, auch filr alle Zukunft ihr erhalten bleiben.

T e t s c h e n  a. E., den 15. Juli 1904.

Dr. Anton Schlosser,
Direktor.

Von Yinzenz Liihne.

Program maufsatze
1 8 9 8 /1 9 0 0 : D ie grofiten einer Ellipse eingeschriebenen D reiecke. 1

: Dir. D r. A nton Schlosser.
Geschichte der Entstehung der A nstalt l

1 9 0 0 /1 9 0 1  : Beitriige zu den Anachronismen bei Platon. Von R u d olf Schliigl.

1 9 0 1 /1 9 0 2 : Unsere Kenntnisse iiber Artenbildung im Pflanzenreiche. ^

Beitrag zur F lo ra  des Triester Golfes. j

1 9 0 2 /1 9 0 3 : U ber die Prosodik der von Franz Biicheler gesammelten carmina epigraphica 

Vom  wirklichen Lehrer Jo se f Seitz.

1 9 0 3 /1 9 0 4 : U ber die W iener und M ilstater Handschrift der Genesis.

Vom  wirklichen Lehrer Em il K reibich.


