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Beobachtungen uber das Etiolment 
bei Wasserpflanzen.

Von H a n s  B e y re r .

(Ans der Biologisciien Versnchsanstalt in Wien.)
(Vorlaufige Mitteilung.)

M it 1 T a fe l.

Die Frage, inwieweit der ganzliche Mangel von Licht auf den Gestaltungs- 
vorgang von Wasserpflanzen EinfluB nininit, bildete schon oft den Gegenstand 
von Untersuchungen; doch war es von Interesse bei einigen Pfianzen durch 
eingehende Beobachtungen das bereits bekannte Tatsachenmateriai zu erganzen.

Reziiglich der einschlagigen Literatur verweise ich vor allem auf die 
Zusammenstellung und Besprechung derselben, welche uns M a c d o u g a l 1) in 
seiner Arbeit uber den EinfluB von Licht und Dunkelheit auf Wachstum und 
Entwicklung gibt. — Auf die anderen in dem Werke nicht angegebenen Ab- 
handlungen, welche auf dies Thema Bezug haben, wird im Nachfolgenden 
Bezug genommen.

Versuchsvorgang.
Ais Versuchspflanzen wurden yerwendet: Lysimachia num ularie, H ippuris 

milgaris, M yriophyllum  vcrticillatum, Elodea canadensis u. E. densa.
Es sind dies Wasser- bezw. Sumpfpflanzen, welche trotz ihrer sehr ver- 

schiedenen system. Stellung manche ubereinstimmende Charaktere zeigen, in
dem sic sich den Anforderungen des Mediums, in welchem sie leben, sowohl 
in ihrem Habitus, wie auch in ihrer Lebensweise angepaBt haben. Dieser Ein
fluB des Mediums zeigt sich aber nicht etwa nur in der auBeren Gestalt, sondern 
audi in der anatomischen Struktur, wie dies schon die Arbeiten von S c h e n k 2), 
M ó b i u s 3) und G l i i c k 4) dartun.

Mit den genannten Pfianzen wurden nun verschiedene Kulturversuche 
angestellt. Sie kamen teils submers in Wasser, teils in verschiedene Wasser- 
tiefe; es wurde jeder Versuch gleichzeitig bei absolutem LichtabschluB und im

') M a c d o u g a l ,  D. T. The Influence of Light and Darkness upon Growth end 
Deveiopment. Memoirs of the New-York Bot. Garden Vo! II. 1903.

2) S c h e n k , H. Vergleichende Anatomie der subrnersen* Gewachse. Bibliotheca 
Botanica Heft Nr. 1, 1886.

:i) M o b iu s , M. Uber einige an Wasserpflanzen beobachtete Reizerscheinungen. 
Biol. Centralbl. 15, I. 1895. t

4) G ltic k , H. Biolog, u. niorph. Untersuchungen iiber Wasser- und Sumpfgew.
II. Teil. Fischer, Jena. 1905.



Lichte angestellt und oftmals wiederholt. Innerhalb einer jeden dieser „Licht- 
beziv. D unkelreihen“ gab es schlieBlich noch Versuchsgruppen, bei welchen 
die verwendeten amphibischen Pflanzen — Lysimachia  und H ippuris  — sowohl 
im dunstgesattigten  ais auch ini relatw  trockenen  Raum gezogen wurden.

Die Versuchsanordnung war im groBen und ganzen folgende: Die am
phibischen Pflanzen wurden in groBen Glaswannen in Topfen untergebracht, 
wobei der Wasserspiegel etwas iiber den Topfrand reichte. Die submersen 
Formen befanden sieh dagegen in Glaswannen oder holien, cylindrischen 
Praparatenglasern ganz unter Wasser. Der dunstgesattigte Raum wurde durch 
groBe Glasstiirze, welche iiber die VersuchsgefaBe gesiulpt wurden, hergestellt. 
Die Versuche im Lichte befanden sich in einem Raume, in welchen Oberlicht 
gelangte. Zur Aufstellung der Dunkelversuche diente eine groBe Dunkelkammer. 
Die Temperatur war in beiden Raumen nahezu dieselbe, 14° bis 17°; das 
Wasser wurde, nanientlich bei den verdunkelten Planzen, wegen der sehr inten- 
siven Pilzentwicklung, ofters gewechselt.

Im Folgenden soilen nun die bei den einzelnen verwendeten Versuchs- 
pflanzen gemachten Beobachtungen geschildert werden.

Lysimachia Nummularia. ’)
Die Versuche wurden in der schon eingangs geschilderten Weise im 

Licht und in Dunkelheit aufgestellt. Fiir beide Standorte wurde eine gleiche 
Anzahl von Pflanzen nahezu derselben GroBe gewahlt.

Ins Dunkle gebracht zeigten sich jedesmal im Vergleich zu den Licht- 
pflanzen folgende Erscheinungen:

Zunachst bemerkte man ein bedeutend intensiveres Langewachstum an den 
SproBscheiteln, die Internodien erfahren eine Langserstreckung, ihre Querschnitt- 
gróBe nimmt nach oben hin ab. Alle im Dunkel gebildeten Formen sind von 
gelblicher, bleicher Farbę. Die Blatter, in normalen Verhaltnissen von ovaler 
Gestalt, kommen nur kummerlich zur Entwicklung, zeigen sich aufgerichtet dem 
Stamme angepreBt; spater erfolgt dann eine fast rechtwinklige Umbiegung von 
der Blattmitte aus, sodaB der von der Achse entferntere Teil der Blattspreite 
nach abwarts gebogen erscheint. Die GroBe der etiolierten Blatter stellte sich 
bei wiederholt gemachten Messungen wie folgt da r : Lange der Lamina 3—5 mm, 
Breite der Lamina 1 — P5 mm; die Blattstiele waren gróBtenteils reduziert. 
Im Vergleich stellen sich die GróBendimensionen bei normalen gleichalten Blattern: 
Spreitenlange 9— 15 mm, Spreitenbreite 5—9‘5 mm, Blattstiel 2— 4 mm; die 
schon vorher im Lichte voll ausgebildeten Blatter verwelken rasch. Meist sind 
nur 3— 5 Internodien gleichzeitig entwickelt. Die Zahl der zur Entwicklung 
gelangenden Internodien war in der Mehrzahl der Falle bei Licht- und Dunkel- 
pflanzen dieselbe, wo dies nicht der Fali, iiberwog sie bei den Etiolierten. 
Auffallend erscheint, wie rasch diese Pflanze auf den Lichtentzug reagiert. 
Die im Lichte meist horizontal kriechenden Sprossen nehmen, schon nach 
kiirzester Verdunkelung, eine vertikale Stellung nach aufwarts ein.

Verschiedenemale wurden genaue Messungen an gleichzeitig aufgestellten 
Versuchspflanzen im Licht und Dunkel vorgenommen. Die Resultate dieser 
Messungen sind in folgender Tabelle verzeichnet. Die Zahlen reprasentieren 
Durchschnittswerte aus einer groBeren Anzahl von gemessenen Objekten.

') F r i t s c h ,  K., Exkursionsflora, Wien 1897. 
B a d e  E., SiiBwasseraąuarium, Berlin 1898.



V e r s u c h e  im r e l a t i v - t r o c k e n e n  R a u m e .
A. Lichtreihe:

Bei Begitm des Versuclies Nach 20 Tagen Wachstum-
Quotient

Gesamtlange 18-3 23-2 1-3

Internodien- ob. mittl. unt. *) ob. mittl. unt
lange 1-8, 2-5, 2-0 1-8, 2-6, 2-1

Blatter normal normal
4—5 neue Blattpaare

•) ob., mittl., unt. bedeutet: oberes, mittleres, unteres Internodium.

B. Dunkelreihe:

Bei Beginn des Versuches Nach 20 Tagen Wachstum-
Quotient

Gesamtlange 19-5 304 T6

Internodien-
lange

ob. mittl. unt. 
1-7, 2-6, 20

ob. mittl. unt.
3- 2 5-8 2-7
4- 1 6 2 22

Blatter normal
Blatter an der SproBspitze und den nachstgelegenen 
Internodien nach aufwarls dicht der Achse angedriickt.
An den unteren Internodien zunehmend ausgebreitet. 
4 — 5 neue Blattpaare. Die neugebildeten Blatter 

loffelfdrmig eingebogene Spreite.

Die Zahlen in den Tabellen zeigen starkeres Gesaintwachstum und starkeres 
Wachstum der einzelnen Inlernodien im Etiolment bei gleicher Internodienanzahl 
und eine schwachere Form und GróBenentwicklung der Blatter. Beziiglich der 
Langenunterschiede der Internodien an ein und derselben Pflanze im Dunkeln 
konnte, ubereinstimmend mit M a c d o u g a l 1), in den meisten Fallen die in der 
Mitte des Sprosses gelegene ais langste erkannt worden.

Einige Abweichungen zeigten im Vergleich zu den eben geschilderten 
Kulturen die Kulturen im dunstgesattigten  Raum. Wenn auch im GroBen 
und Ganzen dieselben Etiolmenterscheinungen auftraten, so fanden sich bei 
genauerer Beobachtung in verschiedener Hinsicht Differenzen vor, wie dies aus 
anschlieBender Tabelle entnehmbar ist.

V e r s u c h e  im d u n s t g e s a t t i g t e n  Raume .  
A. Lichtreihe:

Bei Beginn des Versuches Nach 20 Tagen Wachstums-
Quotient

Gesamtlange 11-2 17-4 T6

Intern odien- 
lange

ob. mittl. unt. 
1-3, 2-3, T7

ob. mittl. unt. 
T3, 2-5, 2-1

Blatter normale Form GróBe und Form gegeniiber der Trockenluftexem- 
plare besser entwickelt.

') M a c d o u g a l ,  D. T. The Influence of Light and Darkness upon Growth and 
Development.

Memoirs of the New-York Botanical Garden Vol. II. 1903.



B. Dunkelreihe:

Bei Beginn des Versuches Nach 20 Tagen Wachstums-
Quotient

Gesarntlange 114 24-95 2-19

Internodien-
lange

ob. mittl. unt. 
1-3, 2-5, 1-6

ob. mittl. unt. 
5-8, 6-5, 3-2

Blatter normal
Die neugebildeten Sprosse zeigen beziigl. der Blatter 
ahnliches wie die Lnftpflanzen — nur bleiben die 

Blatter immer der Achse zugekehrt.

Demnach liegen die Differenzen zwischen den in gewóhnlicher Atmo- 
sphare und im dunstgesattigten Raum gezogenen Formen in einem starkeren 
Gesamtwachstum, welches sich im Etiolment noch um ein Bedeutendes steigert, 
wie dies schon W i e s n e r 1) fur Landpflanzen nachgewiesen hat. Die ersten 
Internodien stehen auch hier den inittleren an GroBe nur um weniges nach. 
Die Stellung aller Blattpaare ist eine mehr oder weniger dem Staninie zu- 
gekehrte — ein Abwartsbiegen der Blattspreiten tritt nicht ein.

Das fur Lysimacłiia charakteristische Hervorbrechen von feinen Wurzeln 
an der Unterseite des Stengels, einzeln oder zu mehreren beisammen, ans den 
Blattknoten unterbleibt an den im Dunkeln im trockenen und feuchten Raume 
gebildeten Sprossen vollstandig, dagegen erleiden die selion vorher im Lichte 
gebildeten Wurzeln . eine Wachstumshemmung. Eine Beobaehtung, welche mit 
den von M o b i u s 2) gemachten ubereinstimmen.

Eine Reihe von interessanfen Tatsachen zeitigten die mikroskopischen 
Untersuchungen des frischen und konservierten Materials. Es wurden eine 
Anzahl von Quer- und Langsschnitten durch Stengel und Blatter angefertigt. 
Bei vergleichender Beobaehtung der normalen und der etioiierten Pflanzen an 
Querschnitten (Siehe Tafel, Fig. 2a, b) durch gleichwertige Stengelteile zeigte sich 
zunachst eine starkę GróBen-Reduktion des Querschnittes, die Durchschnitte der 
jiingsten etioiierten Stengel hatten nur eitien halb so groBen Durchmesser ais die 
normalen. Ubereinstimmend mit den Wahrnehmungen M a c d o u g a l * * * 8) zeigt das 
Epidermisgewebe von etioiierten Stengeln und Blattern gestielte Driisen, welche an 
normalen Formen fast ganz fehlen. Die Luftraume im Grundgewebe sind in 
beiden Fallen vorhanden. Die im Stengel, namentlich aber an Blattern auf- 
tretenden Gerbstoffbehalter finden sich an normalen Exemplaren reichlicher 
vor. Der Markzylinder der Dunkelpflanzen zeigt nebst seinem gróBeren Durch
messer auch gróBere Zellen mit weitlumigen Interzellularen. Die starksten Ver- 
anderungen beobachtet man am GefaBteil des Stengels und der Blatter. Die 
zahlreich vorhandenen GefaBe erscheinen an Pflanzen im Lichte gezogen 
mit Phloroglucin und HC1 -  allseits stark verholzt. Dasselbe war auch an den 
Zellen der GefaBbiindelscheide zu beobachten. Dagegen trat die Holzreaction 
bei den Etioiierten stets nur sehr schwach, bezw. gar nicht ein. Es fanden 
sich viel weniger GefaBe, diese fast ohne Verholzung, bei den Zellen der Ge- 
faBbundelscheide zeigten sich nur die radialen Wandę schwach verholzt. Ahn- 
liche Entwicklung wurde am Siebteil beobachtet, in welchem die wenig vor- 
handenen Siebrohreti in einem englumigen Parenchym eingelagert waren. Eine 
groBe Verschiedenheit lieB sich beziiglich der Inhaltskorper der Gewebe be- 
merken. Jene Triebe, welche erst im Dunkeln gebildet worden waren, wiesen

*) W ie s n e r ,  J. Formanderungen von Pflanzen bei Kultur im absolut feuchten
Raume und im Dunkeln. Ber. d. Deut. Bot. Ges. 9:46, 1891.

2) M 6 b i u s a. 1. c.
8) M a c d o u g a l  a. 1. c.



nur mehr Spuren von Chromatophoren auf. Die bei allen normalen Pfianzen 
in ailen Gewebeteilen (speziell aber im Rindenparenchym und Markzylinder) 
reichlich vorhandenen Starkekorner fehlten im Stengel, bezw. Blattern, welchc 
sieli im Dunkel gebildet, bis auf Spuren in der GefaBscheide und dem Mark 
ganz. Bei solchen Pfianzen aber, welche erst nach erfolgter Verdunkelung 
etiolierten, nehmen in den vorhingenannten Geweben die Starkekorner von den 
zentralen gegen die peripherischen. Gewebepartien rasch an Zahl und GroGe 
ab. Das normaler Weise im Rindenparenchym vielfach vorhandene Anthokyan 
fehlt in Dunkelformen vollstandig.

Die Langsschnitte lieBen erkennen, daB bei Stengel und Blattern und in 
allen Gewebearten eine starkę Streckung der einzelnen Zellen im Dunkeln er- 
folgte. Eine Zellvermehrung fand dagegen nicht statt. In den Blattern der 
Dunkelform kamen Inhaltskórper fast gar keine mehr vor, die wenigen in den 
Zellen der Schutzscheide urn den Hauptnerv herum. Die Zellen des Blattnerv 
sind kleinlumig und gehen die Veranderungen im Gefabzylinder des Stengels 
auch in die entsprechenden Blattpartien tiber. Die Grofie der GefaBe ist stark 
reduziert, die VerhoIzung nur sehr schwach und laBt die GefaBbiindelscheide 
nur an den radialen Wanden eine geringe Verholzung erkennen.

Diese eben geschilderten Veranderungen im anatomischen Aufbau der 
Stengel und Blatter von verdunkelter Lysimachia werden schon illustriert durch 
eine gróBere Anzahl mikroskopischer Messungen an Quer- und Langsschnitten 
und wir gewinnen daraus ein Bild von der Anteilnahme der einzelnen Gewebe
partien an den Etiolmenterscheinungen. (Siehe Tafel, Fig. 2 a, b.)

A. Querschnitte (Stengel):

Radius
vom

Querschnitt

Radius
vom

Grundgew.

Zentral-
cylinder
Durchm.

Zellendurchmesser

p S i !  *“  |
Epidermis

Normal 10-2 6-8 34 0*3—04 1-4 0-3—0-7 0-7—1-0

Etioliert 65 4-4 21 0 2 —03 1-8 0 2 —04 0 4 —0-1

B. Langsschnitte (Stengel):

R in d e p a r e n c h y m  
Lange j Breite

Breite e. 
GefaBteiles

Zentral
Lange

cylinder
Breite

Normal 2-5—3-4 1-5—21
17

einzeln GefaB 
4-0 (1, (2), 1)

2-5—
41

1-6—
2-1

Etioliert 5-2—9f> 0-7—1-6
9

einzeln GefaB 
3'2 (8/j, l ‘/2, 1)

6-2—
7-2

0'9—
2-3

Demnach erfahrt beim Etiolment der GefaBteil die starkste Reduktion 
ais Ganzes und auch in seinen einzelnen Elementen, wahrend Markteil und 
Rinde an Umfang im Verhaltnis gróBer gewotden sind. Die Langsstreckung 
der einzelnen Zellen ist eine allgemeine. Die ganze Entwicklung und Aus- 
bildung des Gewebes der verdunkelten Formen macht den Eindruck, ais ware 
das Ffolz auf einer Stufe jugendlicher Entwicklung stehen geblieben.



Hippuris vulgaris.‘)
Die an der Basis vom Wasser umspulten Pflanzen zeigten schon nach 

8 - 1 0  Tagen dem Lichte vollstandig entzogen deutliche Veranderungen in 
Bezug auf GróBe und Habitus. Die Sprosse lassen namentlich an der Vegetations- 
spitze eine ganz abnorme Langsstreckung erkennen, abgesehen von der sehr 
bald eintretenden Gelbfarbung. Aber auch die Internodien erfahren eine starkę 
Streckung, u. zw. sind auch hier wieder die m ittleren  Internodien ain langsten. 
M o b i u s * 2) beobachtete nach 6 Tagen woh! ein 4 °/0 starkeres Spitzenwachstum, 
aber fast gar keine Internodienstreckung, was sich wohl durch die kurze Zeit 
der Verdunkelung seiner Pflanzen erklaren laBt. Auch eine Blattlage im Etiol- 
ment, wie sie Mobius beschreibt, wurde nicht beobachtet; die Blatter waren in 
den obersten Internodien der Stammachse sehr genahert und zwar-umsomehr, 
je naher dem SproBgipfel. Wahrend die normalen Blatter eine Lange von 
8 - 1 0  mm  erreichen, zeigen die Etiolierten nur eine Lange von 2 - 5  mm. 
Sie sind żart und hautig. Die schon vorher im Lichte gebildeten Teile reagieren 
nun langsam auf die Verdunkelung u. zw. sterben zuerst die ausgebildeten 
Blatter von den unteren zu den oberen Wirteln ab, wahrend die entfarbte 
Stammachse lange Zeit noch (oft wochenlang) sich intakt erhalt. Die folgenden 
Tabellen sollen die Verhaltnisse des Gesamtwachstums und Internodienwachstums 
von Licht- nnd Dunkelpflanzen an Durchschnittszahlen beleuchten:

V e r s u c h e  im r e l a t i v  t r o c k e n e n  Raume .  
A. Lichtreihe:

Bei Beginn des Versuches Nach 20 Tagen Wachstum-
Quotient

Gesamtlange 23.25 27.06 U-7

Internodien-
lange

ob. mittl. unt. 
0.36 (0-2, 0-5, 0-4)

ob. mittl. unt. 
0.3, 0-7, 0 6

Blatter normal normal

B. Dunkelreihe:

Bei Beginn des Versuches Nach 2 0 'Tagen Wachstum-
Quotient

Gesamtlange 12-48 19-74 1-6

Internodien-
lange

ob. mittl. unt. 
0-2, 0-5, 04

ob. mittl. unt. 
10, 1-8, 1-5 
0-6, 2 3, 31

Blatter normal dem Stamine anliegend . [

Es zeigt sich also auch hier in den Zahlen: ein starkeres Gesamt- und 
Internodienwachstum bei etiolierten Formen. Die Internodienzahl bleibt dieselbe, 
die Blatter sind sehr klein.

Davon etwas verschieden ist das Verhalten der im dunstgesattigten Raum 
aufgestellten Versuchspflanzen. Dariiber geben folgende MaBzahlen (Durch
schnittszahlen) AufschluB:

‘) F r i  ts c h  K., a. 1. c.
Ba d e E., a. 1. ę.

2) M o b iu s  M., Uber einige an Wasserpflanzen beobachtete Reizerscheinungeri. 
Biolog. Centralblatt. 15: I. 1895.



V e r s u c h e  im d u n s t g e s a t t i g t e n  Raume .  
A. Lichtreihe:

Bei Beginn des Versuches Nach 20 Tagen

Gesamtlange 15-6 22'8 (starker ais im Luftraum)

internodien-
lange

ob. inittl. unt.
0'2, 0-5, 0-4

ob. mittl. unt. 
0-3, 0-9, 1-2 
0-5, 1-2, 1-5

Blatter Blatter sind noch normal

B. Dunkelreihf

Blatter sclunal, flachenforniig und sehr lang 
(15—20 mm); sie sind der Achse meist an- 
liegend (wenigstens basal).

Bei Beginn des Versuches Nach 20 Tagen

Gesamtlange 16-0 266

Internodien-
lange

ob. mittl. unt.
0-2, 0-5, 0-4, (0-3)

ob. mittl. unt. 
08, 2-7, 32

Blatter normale Blattform
Blattformen an die Wasserform von Hippuris 
erinnernd, sehr lang (20*2—25 3) der Stamm- 
achse in ihrer ganzen Lange dicht angedriickt; 
auBerst zarte, hautige, flachenfórmige Formen.

Ein Vergleich mit den in normaler Atmosphare gezogenen Lieht- und 
.Dunkelkulturen laBt erkennen, da8 im dunstgesattigten Raum im Allgemeinen 
die Wachstumsintensitat der Pflanze gesteigert wurde. Die Blatter hatten eine 
Gestalt, welche einer Zwischenform von Land- und Wasserpflanze entspricht. 
Die Form der Blatter im dunstgesattigten Raum naherte sich der Wasserform; 
ani deutlichsten war dies im Dunkeln zu sehen. Die Etiolmenterscheinungen 
waren sonst die gleichen wie bei Pflanzen unter normalen Luftverhaltnissen 
(siehe W i esn  e r 1).

Nicht unerwahnt soli hier noch eine Tatsache bleiben, welche ein bei 
allen Versuchen im Dunkeln stets sich wiederholendes fur das Etiolment von 
Hippuris sehr charakteristisches Bild zeitigte, namlich das Auftreten von dunnen 
langgestreckten Seitensprossen aus den Gliedern des Hauptstammes, an welchem 
die friiher geschilderten Etiolmenterscheinungen in noch viel erhóhterem MaBe 
zum Ausdrucke kommen. Etwas Analoges konnte an normalen Formen nicht 
beobachtet worden (siehe N o 112).

Die mikroskopischen Untersuchungen an Quer- und Langsschnitten (Siehe 
Tafel, Fig. 1 a, b) von Licht- und Dunkelpflanzen lieBen viel an Lysimachia Erinnerndes 
gewahren. Der EinfiuB der Verdunkelung auBerte sich auch hier in einem veran- 
derten GroBenverhaltnisse der einzelnen Gewebepartien zu einander, in starker Riick- 
bildung des Leitungsstranges und iiberwiegendes Auftreten von primarer Paren- 
chym, sowie in dem fast ganzlichen Fehlen von Reservestoffen und Sekreten.

Der auch bei Hippuris stark ausgebildete Zentralzylinder (Leitstrang) zeigt 
mannigfache Abweichungen vom Normaltypus. Nach S c h e n k :i) unterscheiden 
wir zunachst innerhalb einer Schutzscheide — den Phloemring — mit englumigen 
derbwandigen Phloemparenchym mit eingestreuten diinnwandigen Siebróhren 
mit ihren Geleitzellen. Dann folgt ein mehrschichtiger Xylemring mit zahl- 
reichen GefaBen, getrennt durch dunnwandiges Holzparenchym. Der GefaBring 
umschlieBt nun ein ziemlich groBes pirenchymatisches, dunnwandiges Mark.

0 Wiesner J., a. 1. c.
N o ll  F. u. C. Etiolment d. Pflanzen. Sitzungsber. d. nied. rliein. Ges. f. Nat. 

u. Heilkunde. Bonn 1901. aj S c h e n k ,  a. 1. c.



AuBerhalb des Leitstranges liegt von einer doppelschichtigen Epidermis um- 
schlossen ein groBzelliges Rindenparenehym, welches von sehr groBen Inter- 
zellularen netzartig durchbrochen wird — es hat hier nach S c h e n k 1) die 
Bedeutung eines Durchluftimgssysiems. In seinen Zellen finden sieli vielfacli 
groBe Starkekórner, namentlich in den unmittelbar an die Sehutzscheide an- 
liegenden, vor, wahrend die auBeren Schichten, sowie auch die Epidermis 
Chlorophyll fiihren.

Die etiolierten Querschnitte enthielten stets weit weniger HolzgefaBe und 
diese mit dtinneren nahezu unverholzten Wanden. Die Zellen der Schutz- 
scheide reagierten nur nrehr in ihren radialen Wanden schwach auf die Holz- 
reaktion mit Phloroglucin und H Cl. Eine ahnliche reduzierte Entwicklung 
nimmtim Dunkel der Phloemteil es finden sich vorherrschend parenchymatische 
Elemente in ihm vor, dagegen erfahrt der Markzylinder eine Vermehrung durch 
groBlumige den Xylemring zuriickdrangende Parenchymzellen. Die Chloro- 
plasten in Epidermis und peripherischen Rindenschichten fehlen, eine Speicherung 
von groBkorniger Starkę in den zentralen Rindenschichten fimlet nicht statt. 
Das yeranderte GróBenverhaltnis der einzelnen Gewebepartien geben folgende 
Tabellen mit Durchschnittszahlen aus mikroskopischen Messungen an Quer- 
und Langsschnitten: (Siehe Tafel, Fig. 1 a, b.)

A. Querschnitte (Stamm):
R ad. R.ł ) r : R. R. R. D .*)| D. D . D. D. D .
Quer-
schnitt

Epi-
derm. Rinde Leitstrg. Xylom. Mark. Epid. Z.JRindeZ. Scheide Gefatic Inter. Z. Mark-Z.

N or-
m al

M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M.

9-0 0-15 7-04 1-4 0 8 0-45 0-9 | 1-6—
| 2-0

0-5 3 5 —
1-2

3 — 5 
T agen  
1-8-2 5

O
1 j 

cn

E tio-
liert

.
5-1 o-i 4-2 0-7 0-35 0-5 0-8 

— 0'3
1- 5
2- 30 4 0 2 —

0-5

3 T ag e

1-5—
1-8

0-3—
0-7

*) R =  Radius, D =  Durchmesser.

B. Langsschnitte (Stamm):
Rindenparenchymzelle Leitstrang

Lange Breite Durchmesser Gefallbreite

unt. [ntertiod. 0-2—0-3
Normal 0-4 * 2-2 012
ob. Internod. 0-4—0-6 0-2 2-6 01—009

unt. Internod. 2-2 0-09
Etioliert 0-3—0-4 0-2—0-3
ob. Internod. 0-6—0-7 01—C-15 1-2 0-09

Es zeigt sich also, daB auch bei Hippuris in erster Linie der GefaB- 
zylinder eine starkę Reduktion an GroBe und Differenzierung seiner Gewebe- 
elemente erleidet. Rinde und Mark gewinnen an Flachenausdehnung, ihre 
Zellen zeigen entweder gar keine oder nur sehr geringe GróBendifferenzen den 
normalen Formen gegeniiber. Alle Zellen erfahren eine Streckung, wahrend 
eine erhóhte Zellvermehrung (Zellteilung) nicht beobachtet wurde. Auch hier 
zeigt sich eine im GroBen und Ganzen geringe Differenzierung der Gewebe- 
elemente; der parenchymatische Charakter ist vorherrschend (siehe M a c d o u g a l 2).

2) M a c d o u g a l  T. D., a. 1. c.') S c h e n k ,  a. 1. c.



Von den Blattern von Hippuris muB noch eine interessante Beobachtung 
hervorgehoben werden; es ist das vermehrte Auftreten von groBeren Trichomen 
an Dunkelexemplaren. Es sind dies meist kreisrunde, mehrzellige Haargebilde 
mit einem wenigzelligen Stielteile der Blattepidermis aufgesetzt. Der Feuchtig- 
keitsgehalt der Luft scheint auf die Zahl und Ausbildung dieser Organe den 
entgegengesetzten EinfluB zu nehmen. Daraufhin angesteilte Versuche zeitigten 
folgendes:

A. Im Licht:
1. Im relativ trockenen Raum: Blattlange 0-5, wenig und kleine Haare. Haar-

durchinesser 0'5—0 75 M.
2. Im dunstgesattigten Raum: Blattlange 13 M., wenig und sehr kleine Haare.

Haardurchmesser: 0-5—0'6 M.

B. Im Dunkel:
1. Im relativ trockenen Ranni: Blattlange 0'3 M., Haardurchmesser 2-5 M., zahl-

reiche, grolie Haare.
2. Im dunstgesattigten Raum: Blattlange L5 M.f Haardurchmesser 18—2-0 M.,

weniger zahlrelch ais im dunstgesattigtem Rautne.

Myriophyllum verticillatiim.')
Auch hier wurden die gleichen Versuche wie bei Lysimachia und 

Hippuris angestellt. Ein Versuch stand im Licht, einer im Dunkel; die Pflanzen 
waren vollslandig untergetaucht.

Wie bei Lysimachia  und H ippuris auBerte sich das Etiolment zunachst 
ebenfalls in einem starkeren Gesamt- und Internodienwachstum, wohingegen 
M ó b i u s 2) nur von einem Spiizenwachstum spricht. Nach ihm erleidet die 
Blattlage im Dunkel keine Veranderung, was diese Beobachtungen nicht bestatigt 
haben, da in alleti Fallen eine deutliche Bewegung der Blatter erfolgte, ahnlich 
der, welche Móbius an Ceratophyllum erbmanum konstatiert und ausfuhrlich 
geschildert hat. Es wird noch spater davon Naheres gesagt werden. Die Wachs- 
tumsverhaltnisse im Licht und Dunkel gehen aus nachstehenden Messungs- 
ergebmissen hervor:

A. Lichtreihe:

Bei Beginn des Versuches Nach 20 Tagen

Gesamtlange 14-03 18-07

Internodien- ob. mittl. nut. ob. mittl. unt.
lange 0-8, 2-0, L5 0-8, 2-5, 2-2

Blatter normal Die Blatter haben ihre horizontale 
Lagę beibehalten.

B. Dunkelreilie:

Bei Beginn des Versuches Nach 20 Tagen

Gesamtlange 14-12 23-67

Internodien-
lange

ob. mittl. unt. 
0-8, 0-9, 1-5

ob. mittl. unt. 
1-3, 2-4, L4 
1-2, 2-9, 1-8

Blatter normal Blatter sind nach abwarts gebogen — die 
oberen starker, ais die unteren (alten).

*) F r i t s c h  K., a. 1. c. B a d e  E., a. 1. c. 
M ó b iu s ,  a. 1. c.



Die im Dunkel neuentwickelten Sprosse sind in allen Teilen gebleicht, 
hingegen reagieren die vorher im Licht gebildeten griinen Teile (Stamm und 
Blatter) nur selir langsam auf den Liclitentzug. Das Grun schwindet ganz 
allmahlich, auch die Abwartsbewegung der groBen Blattwirtel geht nur langsam 
vor sich. Die Stengelteile sind stets durni und die Blatter bedeutend kleiner 
ais die der Lichtpflanze.

S t a m m d n r c h i r . e s s e r :  normal: 6'8, etioliert 4'0.
Die Wirkung der Dunkelheit aut Myriophyllum erinnert wie bereits hervor- 

gehoben an die von M o b i u s  ausfiihrlich geschilderten Etiolmenterscheinungen 
bei Ceratophyllum. Namentlich aber sind es die Bewegungen der Blatter, 
welche bei Myriophyllum in derselben Weise vor sich gehen. Die urspriinglich 
in der Knospenlage nach aufwarts an den Stamm gedriickten Blatter biegen
sich bei ihrer Entfaltung derart nach abwarts, daB, bis auf einen kleinen Teil 
des Blattstieles, das ganze Blatt im rechten Winkel und dariiber hinaus, sich 
nach unten neigt. Es konnte in niikroskopischen Praparaten aus den verdunkelt 
gewesenen Blattern eine Streckung des basalen Teiles u. zw. an der Oberseite 
starker ais an der Unterseite beobachtet werden. Es scheint, daB durch die 
Verdmikelung eine Verlangerung der vorhandenen Zellen und auch eine be- 
schleunigte Zellteilung hervorgerufen wird.

Das Auftreten von Trichomen an den Enden und zwischen den Fiederchen 
der jungen Blatter in der Knospe (siehe S c h e n k 1) wird durch Lichtentzug 
in GroBe und Ansbildung stark beeinfluBt. Diese Trichome sind bei Licht- 
pflanzen mehrzellig, langgestreckt und von gerbstoffolartigem Inhalte erfiillt.
Sie sterben bald ab und finden sich rneist nur in der Nahe der Vegetations- 
spitze. S c h e n k 1) faBt sie ais Schutzorgane auf. Im Dunkeln tritt eine 
Streckung dieser Trichome urn fast das Doppelte ihrer normalen Lange ein, 
ihr Auftreten an jungen und alteren Teilen ist vermehrt, doch haben sie in 
der Mehrzahl der Falle keinen Inhalt.

An der etiolierten Myriophyllumpflanze treten Gebilde auf, die mit den 
von G l i i c k 2) geschilderten Turionen bei Myriophyllum ubereinstimmen. Der 
genannte Autor sagt unter anderem dariiber: „Die Turionen entstehen ani Ende 
der Sprosse oder isoliert in der Aclisel von Laubblattern, sitzend oder gestielt
(2—17 mm  Stiel) der an den wenigen Stengelknoten an Stelle der normalen
Laubblatter 4 zahlige Quirle winziger langlicher Schuppchen tragt, welche da 
und dort auch eine schwache Fiederung zeigen". Geradeso sehen die von 
mir beobachteten Turionen an etiolierten Pflanzen aus. Es sei im weiteren 
darauf hingewiesen, daB bei unseren Versuchspflanzen, welche im Lichte ge- 
zogen wurden, keine Turionenbildung auftrat, was dafiir spricht, daB dieselbe 
wohl mit dem Lichtentzug im Zusammenhang stehen diirfte. G o e b e l 3) 
auBert sich wie folgt: „Die Tatsache, daB man die Winterknospenbildung auch 
durch Hunger im Sommer hervorrufen kann, spricht dafiir, daB man es hier 
nicht mit etwas allmahlich Angeztichteten, sondern mit einer in der stofflichen 
Beschaffenheit der Pflanze begriindeten Reaktion zu tun hat."

Das Verhalten der Wurzeln fand im Dunkel insoweit eine Abweichung 
vom normalen Bild, ais ani unteren Teil der Dunkelsprosse sich lange, un- 
verzweigte Wurzeln entwickelten.

') S c h e n k , a. I. c.
-) G liic k  H., Biolog, u. morphol. Uutersuchungen iiber Wasser- u. Sumpfgewachse.

II. Teil. Fischer—Jena 1905.
3) G o e b e l ,  Pflanzenbiolog. Schilderutigen. II. Teil. Marburg 1891. Pg. 361.



Die mikroskopischen Untersuchungen an Quer- und Langsschnitten des 
Stengels von Licht- und Dunkelpflanzen liefien, den bei H ippuris  und Lysimachia  
anatogen, Verhaltnisse beobachten. (Siehe Tafel, Fig. 3 a, b.')

1. Reduktion der z.ur Ausbildung gelangenden GefaBe,
2. geringe oder gar keine Verholzung der GefaBwandung sowie der 

GefaBbiindelscheide,
3. Vorherrschen des parenchymatischen Gewebetypus,
4. Reduktion der Inhaltskórper.
Es folgen diesbeztigliche Messungszahlen enthaltende Tabellen:

A. Querschnitte (Stamm):
R.*) R. R. R. R. R. D.*) D. D. D. i D. D.

Quer-
schnitt Epid. Au Ben 

Rinde
Radia-

s1r
Innen
Rinde Leitstrg. Epiil. Z. Rinde Radialz. Interz. 1 GefaBe

N o r-
m al 4 2 o-t 1-0 2 0 1 0 0-8 0-8 1-8 i-o—  

0  t) n -° \VL —

E tio-
liert 2 (i o-t 0 5 1 6 0-7 0-5 o en 2-5 2 1 o " 

i

—

*) R =  Radius, D =  Durchniesser.

B. Langsschnitte (Stamm):
Rinde

Lange
izellen

Breite
Schutzscheidezellen 

Lange | Breite
Mark

Lange. ! Breite
Nor
ma 1 0-4 0-3 1-2—L8 06 0-5 0-3

Etio-
liert 0-9 03 1 6—20 0-5 0 9—1-0 0-2

Daraus ergibt sieli fur die Teilnahme der einzelnen Gewebepartien ani 
Etiolment Folgendes:

1. der Stammąuerschnitt ist fast um die Halfte reduziert,
2. eine Verkieinerung erfahrt in erster Linie das Leitbiindel ais solches 

und die groBen Interzellularen in der Rinde.
3. eine VergróBerung dagegen die Elemente der Rinde und des Markteiles,
4. an der Streckung der Zellen nehmen alle Gewebegruppen teil, wenn 

auch mit verschiedener Intensitat.

Elodea canadensis und E. densa.1)
Die Erscheinungen des Etiolments treten bei diesen beiden vollkommen 

submarsen Pflanzen vielfach in analoger Form zu den vorher besprochenen 
Arten auf. Es erfolgt ein starkes Gesamtwachstum, eine dieses begleitende 
Internodienstreckung, die im Dunkel neugebildeten Blatter sind viel kleiner, 
ohne Inhaltskórper, haufig żart und der Stammachse nach oben zugekehrt, wenn- 
gleich niemals derselben anliegend. Alle im Dunkel gebildeten Sprosse zeigen 
sich in ihren Teilen gelblich und durchsichtig. Die vorher im Licht Ent- 
wickelten verlieren sehr Iangsam ihr Grim und sterben dann ab. Diese Be- 
obachtungen beziehen sich auf eine Versuchszeit von 26 Tagen und auch mehr. 
M ó b i u s 2) findet bei £ . canadensis nach 10 Tagen eine 31 °/0 ige Streckung.

‘) F r i t s c h ,  a. 1. c. B a d e , a. 1. c. 
M ob i u s , a. 1. c.



Er spricht nur von einem Internodienwachstum im Dunkel und eincm Spitzen- 
wachstum im Licht. Eine Anderung der Biattstellung beobachtet er nicht. .Die 
gegebenen Veranderungen des Wachstums zeigen sich auch in den im Folgenden 
zusammengestellten Messungen dariiber:

A. Lichtreihe:

E. densa Bei Beginn des Versuches Nach 26 Tagen

Oesamt-
wachstum 17-4 21-2 (21°/„)

Internodien-
wachstum

oberstes
1-5, L2, 0-3, 0-2 1-7, 1-3, 0-6, 0-4, 0-3

Blatter normal (Zellenlange 2-8—3" 1) normal

B. Dunkelreihe:

E. densa Bei Beginn des Versuches Nach 26 Tagen

Gesąmt-
wachstum 17-1 24-31 (36%)

hiternodien-
lange

ob. mittl. unt. 
0-2, 0-5, L2, 1-8

ob. mittl. 
0-6, 0-8, PO, H ,

unt. 
15, L8

Blatter normal (Zellenlange 3 5—4-2) Blatter gegen den SproBscheitel hin zur 
Stanimachse aufgebogen bezw. ganz angelegt.

Bemerkt móge hier noch das weniger zahlreiche Auftreten von Trichomen 
am Blattrande der Blatter bei Dunkeipflanzen werden. S c h e n k 1) hal dafiir 
den Ausdruck „Sąuamulae" in seiner Arbeit, er vermutet darin Sekrelbehiilter 
bezw. Schutzorgane; sie finden sich vorzugsweise in der Nahe der Blattspitze, 
sind stacheiformig und an ihrer Spitze roi tingiert. Bei den etioiierten Blattern 
waren sie auch immer kleiner und rneist ohne Spitze.

Ubereinstimmend mit den Beobąchtungen M ó b i u s ' 2) konnie auch bei 
vorliegenden Untersuchungen das ganzliche Fehlen von Wurzeln im Dunkeln 
konstatiert werden, wahrend sich im Licht solche von ansehnlicher OróBe ent- 
wickelten (16 5 cni bis 35’4 cm),

Bezuglich des Auftretens von Turionen ahnlichen Gebilden im Dunkel, 
wie sie G l i i e k 8) beschreibt, kann bemerkt werden, daB an etioiierten Pflanzen 
die Bildung von Knospen konstatiert werden konnte, dereń Aussehen und Ent- 
wicklung mit dem von Gl i i ek  Geschilderten ubereirrstimmt.

Nach den anatomischen Bearbeitung dieser Pflanzen durch S c h e n k 1) 
besitzen beide Elodeaarten ein gefaBloses Leitbundel mit groBen zentralgelegenen 
lnterzellularen, welche hier die Leitung besorgen. Dieses Leitbiindel um- 
schlieBt eine Starkescheide, auf welche nach auBen das Rindenparenchym und 
die Epidermis folgt.

Urn zu erfahren, in welcher Art die lnterzellularen an der Leitung be- 
teiligt sind, wurden folgende Versuche im Licht und Dunkel angestellt: Beide 
Elodeaarten kamen, in Topfgeschirren befestigt, bis uber halbe Hóhe in Wasser, 
welchem Eosin beigegeben wurde. Durch luftdichtes Uberdecken mit einem 
entsprechenden Glaszylinder erzeugte ich einen Dunstraum. Es wurde je ein 
Licht- und Dunkelversuch aufgestellt und durch 15 Tage hindurch beobachtet.

‘) S c h e n k ,  a. 1. c.
2) M ó b iu s ,  a. I. c.
3) O li ic k ,  a 1. c.



Dabei ergab sich Folgendes: Die Leitmig des Eosins geschieht im L ich t u n d  
D unkel, doch weit schneller im Licht, wobei sie auch in die iiber dem Wasser- 
spiegel liegenden SproBteile fortgefithrt wird. Dagegen zeigen sich die Licht- 
exemplare viel friiher inatt und welk, ais die im Dunkeln befindlichen Formen.

Die Verhaltnisse, welche die Verdunkeiung in der inneren Gewebebildung 
von Elodea schafft, sollen zunachst durch anschlieBende Messungen dar- 
gestellt werden:
E. c a n a d e n s i s :  A. Querschnitte:

RA)
Querschnitt

R.
Centralcyl.

R.
Epid.u. Rinde

DA)
Starkering

D.
Interzei 1.

D.
Markzelle

Nor-
mal 3-7 0'6 3-1 0-4—0 5 1-0—1-5 1-4

Etio-
liert 2-3 ■ 0-4 1-6 0-2—0-3 0-6— 1-0 1-7

B. -Langsschnitte:
Rindenparenchym Gesamtdurchmessr Starkescheide

Lange Breite Breite Lange

Normal 0-3—0-4 0-2—0-3 04 0-8—1-2

Etioliert 0-6—0-7 01 —014 0-34 1-0—1-8

E. d e n sa . A. Querschnitte:
RA)

Querschnitt
R.

Centralcyl.
R.

Epid. u. Rinde
DA)

Starkering
D.

Interzei 1.
D.

Markzelle
Nor- 
in al 6-8 1-6 5-2 0-5—0-8 1-1 1-7

Etio
liert 418 1-02 3-16 0-3-0-6 0-7 2-0

B. Langsschnitte:
Rindenparenchym Starkescheide

Lange Breite Lange Breite

Normal 0-5—0-7 0-3—0-5 1-2—1-4 0-5—06

Etioliert 1-1—1-6 0-2—0-4

001vp 0-4
*) R — Radius, D =  Durchmesser.

Es treten also auch hier Gro8enveranderungen in den einzelnen Geweben 
durch die Verdunkelung ein, doch ist hier die Differenz gegeniiber den Licht- 
pflanzen geringer ais bei den friiher geschilderten Versuchspilanzen. Der Stamm- 
ąuerschnitt ist kleiner. Auch der Zentralzylinder, die Starkescheide und die 
Interzelluiargange in der Mitte haben geringere Dimensionen ais die der Licht- 
pflanzen. Die Rindenteile und Markzellen sind vergróBert. An der Langs- 
streckung beteiligen sich alle Zelltypen.

Zusammenfassung.
Die vorliegenden Schilderungen iiber Beobachtungen an verdunkelten 

Sumpt- bezw. Wasserpflanzen fasse ich nun zu folgenden Resultaten zusammen: 
1. Bei allen Formen erfolgte im Dunkeln ein gesteigertes Gesamt- und Inter- 

nodienwachstum; das letztere zeigte sich bei Lysimachia  und H ifipuris



meist an den mittleren Internodien ani starksten. Bei M yriophyllum  und 
beiden Elodea auch bei den unteren Internodien. Die zur Entwicklung 
gelangende Internodienzahl war bei allen Pflanzen im Licht und Dunkel 
dieselbe.

2. Die QuerschnittgróBe der Stammteile reduziert sich meist bis zur Halfte 
der normalen GróBe.

3. Die Blatter erfahren uberall eine Verkleinerung ihrer Flachę, meist (Łysi- 
machin, Llippuris, M yriophyllum ) auch eine Formveranderung, sowie in 
allen Fallen eine Veranderung ihrer Stellung. Bei Myriophyllum kann 
mit M ó b i u s 1) von einer Reizbewegutig der Blattąuirle gesprochen werden.

4. Das Verhalten der Blatter im dunstgesattigten Raum bei Licht und in 
Dunkelheit bestatigen die von W i es n e r 2) gemachten Beobachtungen auch 
fur Wasserpflanzen.

5. Die Wachstumsintensitat ist im allgeineinen bei etiolierten Formen groBer; 
die submarsen Lysimachia  und H ippuris zeigen auBerdem auch im dunst- 
gesattigten Raum bei Verdunkelung eijie Steigerung der Intensitat des 
Wachstums; gleiches fand W i e s n e r 2) bei Pflanzen im Lichte.

6. An Blattern oder in Blattachseln auftretende Trichome, bei M yriophyllum  
verticillatum , erfahren im Etiolement eine bedeutende Verlangerung und 
Vermehrung.

7. Eine Wurzelbildung im Dunkel konnte nur bei M yriophyllum  bemerkt 
werden, dagegen zeigten die beiden Elodea-krten das schon von M o b i u s 
geschilderte Verhalten.

8. Alle etiolierten Stengel und Blatter zeigen entweder gar keine Inhaltskorper, 
oder die wenigen vorkommenden finden sich in den Schutz- bezw. Starke- 
scheiden um den Leitstrang herum. Namentlich konnten daselbst Spuren 
von kleinkórniger Starkę nachgewiesen werden. Authokyan und Gerbstoffe 
in Rinden- bezw. eigenen Driisenzellen (Lysimachia  und H ippuris) bei 
normalen Formen auftretend, wurde in den etiolierten Exemplaren nicht 
beobachtet.

9. Die Teilnahme der einzelnen Gewebearten in Stengel und Blattern an 
Etiolment ist eine verschiedene. Bei allen erfahren die Zellen eine Langs- 
streckung. Ubereinstimmend mit M a c d o u g a l  kann konstatiert werden, 
daB die Gewebedifferenzierung nicht so ausgepragt erscheint wie an griinen 
Pflanzen und die Gewebe vorherrschend parenchymatische Charakter zeigen. 
In erster Linie sind diese Erscheinungen im Leitstrang bemerkbar, die 
Elemente des Sieb- und Holzteiles sind iiberwiegend Sieb- bezw. Holz- 
geleitzellen, Siebróhren und GefaBe sind nur wenige vorhanden und diese 
klein und mit sehr wenig verholzten Wandeti. Dagegen erfahren der Markteil, 
das Rindenparenchym und die Epidermis eine VergróBerung durch Zellver- 
mehrung, doch sind die Zellen ebenfalls im Querschnitt meist kleiner, und ist 
die Guticula bei Dunkelpflanzen nur gering verdickt und nicht gewólbt.

10. SchlieBlich móge noch hervorgehoben werden, daB die genannten Sumpf- 
bezw. Wasserpflanzen nicht mit derselben Geschwindigkeit auf die Ver- 
dunkelung reagieren; bei weitem am raschesten zeigte Lysimachia  Etiolment- 
erscheinungen, dann Hippuris-, erst nach einer langeren Zeit reagiert 
M yriophyllum  und zuletzt die beiden E lo d ea -\ń tn . Lysimachia  und 
H ippuris  zeigen also viel schneller die Etiolmenterscheinungen, ais die 
submersen Pflanzen (.M yriophyllum  und Elodea).

M obi u s .') a. 1. c.
Wi es ne r . 2) a. 1. c.
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Reformvorschlage
fiir den Lehrplan des naturwissenschaftlichen Unterrichts 

an den ósterr. Mittelschulen.
Hans Beyrer.

Wenn im Folgenden der naturgesehichtliche Unterricht an unseren Mittel
schulen (Gymnasien, Realgymnasien und Realschulen) zum Gegenstand dieser 
Zeilen gemacht wird, so geschieht dies nicht in der Absicht, die Bildungswerte 
dieses Unterrichtsgegenstandes darzutun und zu zeigen, wie unerlaBlich fiir eine 
naturwissenschaftliche Gesamtbildung das Eindringen in das Wesen dieses Gegen- 
standes sei. — Es herrscht heute wohl kein Zweifel mehr dariiber, daB eine 
Wissenschaft, die durch ihre Forschungsergebnisse allen Zweigen modern-wissen- 
schaftlicher Forschung dient und in fast alle Gebiete des taglichen Lebens ein- 
greift, ein entsprechender Platz im Mittelschulunterricht eingeraumt werden muB.

Es sind vielmehr Momente didaktischer u n d  methodischer Natur, welche 
mich zu diesen Erorterungen veranlassen.

Auf den Versanimlungen deutscher Naturforscher und Arzte wurden in 
den letzten Jahren wiederholt Unterrichtsfragen zum Gegenstand der Verhand- 
lungen gemacht. So bestimmte man auch fiir Naturgeschichte ais Unterrichts- 
gegenstand Inhalt, Umfang und Ziel. Unter anderem wurde auch das Zuriicktreten 
der Systematik gegeniiber der allgemeinen Behandlung des Lehrstoffes gefordert. 
Die Mittelschulreformbewegungdesjahres 1909 brachte dem Naturgeschichtunterricht 
in mancher Hinsicht Verbesserungen an sich selbst — und —- was nicht unterschatzt 
werden darf — indirekt durch Neuerungen im Physik- und Chemieunterricht.

Es soli nun Zweck des Folgenden sein zu zeigen versuchen, daB aber 
trotzalledem der heutige Naturgeschichtsunterricht nicht frei von Mangeln ist, 
welche die Ursache bilden, daB er dem Ziel des Gesamtunterrichtes und sich 
selbst nicht so dient, wie er es kónnte.

Es ist ja klar, daB der Wert eines Unterrichtsgegenstandes nicht nur in 
seinem Inhalte und in der Menge des zu besprechenden Lehrstoffes, sondern 
auch in der M ethode des Lehrvorganges liegt; und gerade in dieser Hinsicht 
ist es auch jetzt noch um die Naturgeschichte ganz merkwiirdig bestellt.

Was soli denn der Unterricht aus Naturgeschichte beim Schiller zeitigen? 
Docli genau dieselben intellektuellen Erziehungsmomente, wie es nach dem Lehr- 
ziel alle Gegenstande an der Mittelschule zu fórdern haben. — Pflege und 
Starkung der Beobachtungsgabe, Urteilsbildung, induktiv logisches Denken, An- 
regung neuer Gedanken, mithin eine Reihe von Verstandsarbeit, die schlieBlich 
durch Ubung zur Gewohnheit wird, und damit in dem heranreifenden jungen 
Mann eine sichere Denk- und Urteilsfahigkeit hervorruft.

Niemals aber kann dies durch rein gedachtnismaBige Aneignung einer 
bunten Mannigfaltigkeit vieler einzelner naturgeschichtlicher Tatsachen erreicht 
werden, sondern nur durch selbsttatig erworbene naturgesehichtliche Erkenntnis. 
Der Lernende soli die naturgeschichtlichen Wahrheiten selbst suchen und finden, 
sie gleichsam ais Selbsterlebtes in sich aufnehmen.

Ich móchte gleich an dieser Stelle hervorheben, wie ganzlich falsch und 
unzutreffend es ist, noch heute  Zoologie, Botanik, Mineralogie und Geologie 
lediglich ais beschreibende Disziplinen hinzustellen.

Es hat in den letzten vier Dezennien auf dem Gebiete der Zoologie, Botanik, 
Mineralogie und Geologie eine vollstandige Umwalzung stattgefunden, welche



aus den friiheren, beschreibenden Naturwissenschaften genan so exakte  Wissen- 
sehaften gezeitigt haben, wie es Physik und Chemie sind. Experimente und 
streng logische Untersuchungsmethoden sind lieute auch hier die Wege der 
Forschung.

Und trotzdem stóBt man gerade in Kreisen akademisch gebildeter Schul- 
manner noch haufig genug auf diese ganzlich veraltete Beurteilung des Wesens 
und des Bildungswertes der naturgeschichtlichen Gegenstande.

Wenn nun auch zugegeben werden muB, daB im neuen Normallehrplan 
fiir Gymnasien, Realgymnasien und Realsclmlen in den „Bemerkungen" er- 
freulicherweise eine Reilie zeitgemaBer Gesichtspunkte betont werden, von welchen 
aus der naturgeschichtliche Unterricht zu gestalten ware, so zeigt andererseits 
die A n o rd n u n g  des Lehrstoffes, namentlich in der Oberstufe manchen argen 
methodischen MiBgriff und Verkennung des Wesensinhaltes des naturgeschicht
lichen Unterrichtes.

Die den naturgeschichtlichen Unterricht beherrschende Methode kann man 
gróBtenteils aus den Lehrbuchern erkennen, von welchen die fiir den Unterricht 
zugelassenen naheliegender Weise an den vorgeschriebenen Lehrplan sich an- 
lehnen miissen und daher auch mit denselben Fehlern behaftet sind.

Der Lehrer aber kann auch, wenn ihn mit jedem Jahr Erfahrung, Gefiihl 
und Denken immer mehr davon iiberzeugen, daB durch diese Art des Vor- 
ganges der wesentlichste und wertvollste Teil des naturgeschichtlichen Unter
richtes, der Geist und sittlich bildende verloren geht, sich doch nicht voll- 
standig davon freimachen. Drei Dinge fesseln i hn: Die Lehrstoffverteilung im 
Lehrplan, die Anlage des Lehrbuches und die groBe Menge des vorliegenden 
Stoffes. Dazu kommt noch das geringe ZeitmaB — 2 Stunden wochentlich. —

Soli nun das vorgeschriebene Lehrziel, wie es eben im Lehrbuch zum 
Ausdruck kommt, erreicht werden, so kann das nur auf Kosten der Giite des 
Unterrichtes oder der Giite der Methode geschehen.

Und nun soli an Hand des zitierten Lehrplanes gezeigl werden, welches 
die Hauptfehler unseres heutigen Lehrplanes sind und wie eine Vermeidung 
derselben durch entsprechende Abanderungen denkbar ware.

Unterstufe.
Lehrplan fiir Gymnasien pag. 26.
GleichmaBig in Geltung fiir: Gymnasium, Realgymnasium, Reformgym- 

nasium und Realschulen.
I. Kl as se :  6 Monate Tierreich (Saugetiere und Vógel). 4 Monate Botanik 

(einfachste Bliitenpflanzen).
II. K l a s s e :  6 Monate Tierreich (alles andre). 4 Monate Botanik (schwierige 

Bliitenpflanzen, Sporenpflanzen).
Fiir die erste Klasse erscheint der Lehrstoff in Zoologie zu gering be- 

messen, wahrend in der zweiten Klasse es einfach unmóglich ist, den Riesenstoff 
angefangen von den Reptilien bis zu den Urtieren nur einigermaBen nutz- 
bringend durchzunehmen. Es soli auch darauf hingewiesen werden, daB gerade 
die Klasse der Insekten  allein schon einen groBen Teil der Lehrzeit beansprucht 
und dies mit vollem Recht, da sie ja fiir den Schiiler der Unterstufe doppeltes 
Interesse hat durch die Móglichkeit sich Sammlungen anzulegen und selbsttatige 
Beobachtungen anzustellen. Und gerade mit Riicksicht auf das Gesagte ist es 
angezeigt, die Insekten, wenigstens K dfer u n d  Schm etterlingę schon in der 
ersten Klasse zu behandeln, damit der Schiiler schon im ersten Jahr Anregung und 
Anleitung fiir etwaige Sammlungen bezw. Beobachtungen erhalt. — DaB dabei 
das systematisch-entwicklungsgeschichtliche Moment durchbrochen wird, hat



hier wohl nichts auf sich, da auf der Unterstufe daftir entschieden noch kein 
Verstandnis vorhanden ist.

Demnach wiirden in der ersten Klasse in den ersten 6 Monaten Sauge- 
tiere, Vógel und Insekten (Kafer und Schmetterlinge) zu besprechen sein und 
wiire damit der Umfang des Lehrstoffes aus Zoologie in der zweiten Klasse 
merklich verringert.

Der Unterricht auf der Unterstufe soli doch in erster Linie dem Schuler 
Gelegenheit geben, die Naturobjekte kennen und beschreiben zu lernen; er soli 
sie gestaltlich  erfassen und dies auf dem Wege der vergleichenden A n -  
schauung ; dadurch wird sein Denk- und Urteilsvermógen und auch der sprach- 
liche Ausdruck gefordert. Die erklarende Methode mag hier nur fallweise 
Anwendung finden, wo es sich ganz ungezwungen ergibt. Eine Hauptaufgabe 
des Naturgeschicht-Unterrichtes der Unterstufe ist es, mit den Schiilern so oft 
ais nur móglich und wo es sich nur irgendwie gut anbringen laBt, systemałische 
Zusam m enfassungen  vorzunehmen. In diesem Alter zeigen sich auch Sinn 
und Fahigkeit fur solche Ubungen besonders ausgepragt, was dann noch durch 
gleichzeitig gepflogenes Samineln von Insekten, Anlagen von Herbarien weiter 
unterstiitzt wird.

Ganzlich anders liegen die Verhaltnisse auf der Oberstufe, sowohl in 
Bezug auf Stoffumfang, Lehrmethode und Ziel, ais auch Schiilermaterial.

Da nun der vorgeschriebene Lehrplan auf der Oberstufe fur Gymnasium, 
Realgymnasium und Realschulen mancherlei Verschiedenheit aufweist, sollen die 
folgenden kritischen Betrachtungen an den einzelnen Lehrplanen vorgenommen 
werden ; ebenso die diesbeztiglichen Reformvorschlage.

A. Obergymnasien.

Oberstufe.
Lehrziel: Kenntnis der wichtigsten Tatsachen des auBeren und inneren 

Baues sowie der Lebenserscheinungen der Pflanzen und Tiere und des Zusammen- 
hanges zwischen Kórperbau und Lebensweise. Grundziige des nattirlichen 
Pflanzen- und Tiersystems. Somatologie und die wichtigsten Grundsatze der 
Physiologie und Hygiene. Bekanntschaft mit den morphologischen, physikalischen 
und chemischen Eigenschaften solcher Minerale, die fur den Haushalt des 
Menschen oder ais wesentliche Bestandteile der bekanntesten Felsarten von be- 
sonderer Bedeutung sind. Kenntnis der wesentlichen Tatsachen der Geologie.

V. K l a s s e ,  wóchentlich 3 Stunden.
I. Semester: Mineralogie und Grundlinien der Geologie. Vertiefung und 

Vervollstandigung des mineralogischen LInterrichtes der Unterstufe in morpholo- 
gischer, physikalischer und chemischer Beziehung. Kurzer AbriB der Geologie.

II. Semester: Botanik: Kurzer AbriB der Anatomie und Physiologie der 
Pflanzen. Uberblick iiber die Sporenpflanzen nach allgemeinen morphologischen 
und entwicklungsgeschichtlichen Gesichtspunkten mit besonderer Berucksichtigung 
jener, die im Haushalte der Natur und der Menschen eine wichtige Rolle spielen. 
Die wichtigsten Familien der Samenpfianzen in ihrer nattirlichen Anordnung auf 
Grund der morphologischen, anatomischen und biologischen Verhaltnisse. Bei der 
Auswahl der zu behandelnden Familien ist auf die niitzlichen und schadlichen 
Pflanzen gebiihrende Riicksicht zu nehmen.

VI. Kl asse ,  wóchentlich 2 Stunden.*)
*) Auf Antrag der LandesschulbehSrden im Einvernehmen mit den Lehrkórpern 

kann je nach Verhaltnis der Gesamtzahl wochentlicher Unterrichtsstunden auch die Er- 
weiterung auf d r e i  Stunden gestattet werden.



Zoologie. Somatologie mit Beriicksichtigung der wichtigsten Tatsachen der 
Physiologie und der Gestindheitslehre. Die Tierklassen mit Zugrundelegung 
typischer Formen nach morphologisch-anatomischen, an passenden Stelien auch 
nacli entwickkmgsgeschichtlichen Gesichtspunkten unter AusschluB aller entbehr- 
lichen Einzelheiten des zoologischen Systems.

Hier mogę gleich im Vorhinein hervorgehoben werden, daB trotz aller 
schonen Reden bei der Mittelschulenąuete 1908 und aller wohlbedachten und 
gutgemeinten Ratschlage sowie der sehr berechtigten Forderungen beziiglich der 
Reform des naturwissenschaftlichen Unterrichtes an Mittelschulen, dieser Gegen- 
stand auch heute noch an unseren Gymnasien alles eher ais zeitgemaB inśtalliert 
und ausgestaltet ist. Einer der Hauptvorschlage der Reform — die Lehre vom  
B aue u n d  der Gescliichte der Erde ais Schluftstein des naturgeschicht- 
lichen Unterrichtes in  die oberste K lasse zu verlegen, ist bedauerlicher- 
weise unberucksichtigt geblieben.

Wahrend die Lehrplane fur Realgymnasien den Unterricht in der Ober- 
stufe richtigerweise mit der Pflanzenanatomie beginnen lassen, worauf von 
der VI. Klasse an die Zoologie und Somatologie folgen urn endlich in der 
VIII. Klasse mit allgemeiner Erdkunde zu schlieBen, sehen wir im Lehrplan 
fur Gymnasien ein aller Methodik und SinngemaBheit spottendes Durcheinander. 
Zunachst wird mit Mineralogie und Geologie begonnen, fur welche — sagę 
ein ganzes Semester reserviert erscheint. DaB aber auch alle zum Gedeihen 
und Verstandnis dieser beiden Facher notwendigen Vorkenntnisse beim Schiller 
ganzlich mangeln, ist dabei ganz iibersehen worden. Was weiB der Schiller 
bis dahin von Salzen, Sauren, Basen und den Gesetzen, welche ihr Werden 
und Vergehen bedingen? Doppelbrechung des Lichtes, Polarisation, Reflektion, 
Pleschroismus etc. etc., wo hat der Schiller vorher oder gleichzeitig wenigstens 
Gelegenheit dariiber sich zu orientieren ? Die Physik der oberen Stufe beginnt 
im Gymnasium doch erst in der VII. Klasse und Chemie ist bekanntlich dabei 
das filnfte Rad am Wagen. Woher soli er das Verstandnis fur die Paleontologie 
nehmen, wennn ihm die nótigen zoologischen und botanischen Vorkenntnisse 
fehlen? Doch das ist ja nur das Allergróbste; denn auch im Rahmen des 
Naturgeschichtsgegenstandes selbst betrachtet, gehóren diese beiden Teildisziplinen 
ihrern ganzen Wesen nach an das Ende der Besprechungen, namentlich die 
Geologie.

Die zweite Halfte des Schuljahres ist in der V. Klasse Botanik: Anatomie, 
Physiologie und Systematik der Pflanzen, das ist trotz der gewahrten drei 
Stunden filr den umfangreichen Stoff, der bewaltigt werden soli, sehr wenig Zeit.

In der VI. Klasse schreibt der Lehrplan filr Somatologie und Zoologie 
zwei bezw. drei Stunden vor. Wurde mit der neueingefiihrten dritten Stunde, 
welche aber erst immer fallweise von den Landesbehorden im Einvernehmen 
mit den Lehrkórpern gestattet werden kann, es moglich, den sehr umfangreichen 
Stoff in halbwegs befriedigender Weise durchzunehmen, so blieb die A nordnung  
desselben in dem neuen Lehrplan und das gilt auch filr Realgymnasien und 
Realschulen, leider dieselbe.

Ein Flauptleitsatz aller Padagogik, vom Einfacheti ausgehend das 
Komplizierte, Schwierigere aufzubauen u n d  abzuleiten, wurde hier bedauer- 
licherweise vollstandig unbeachtet gelassen.

Damit wird aber nicht nur ein grober, methodischer Fehler im Lehrvor- 
gang sanktioniert mit all seinen tiblen Folgen filr Lernende und Lehrende, auch 
das in  der N a tu r  herrschende Entw icklungsprinzip, welches bei Botanik 
noch beriicksichtigt erscheint, indem ganz richtig mit den urspriinglichen Formen, 
den Algen begonnen wird, ist hier auf den Kopf gestellt. Die Besprechung



des Baues vom menschlichen Kórper zu B eginn  des zoologischen Unterrichtes 
sinkt zu einer reinen Terminologie von Fortnen herab, fiir welche der Lernende 
keinerlei organisches Verstandnis aufzubringen vermag, da der richtige Zusammen- 
hang und alie fundamentalen Beziehungen des menschlichen Kórpers zur iibrigen 
Organismenwelt fehlen. Dasselbe muB auch von den anderen Kapiteln der 
Zoologie gesagt werden. GroBe Liicken des Verstandnisses, — an allen Ecken 
fehlen die primarslen Voraussetzungen dafiir — der Wesensinhalt kann dabei 
nie und nimmer gefunden werden. Der Unterricht artet in eine den Schiller 
ermiidende und anódende Unmenge von inhaltslosen Formbegriffen aus. Mit 
einem Wort, es fehlt dem Unterricht die Seele und damit ist der Wert des 
Ganzen mehr ais illusorisch.

Wollen wir das vermeiden, so halten wir auch hier an dem Grundsatz 
fest, das Ein/ache voran; das ist dann zugleich auch das natiirliche Ent- 
wicklungsprinzip. UnbewuBt nimmt es der Lernende in sich auf und verarbeitet 
es in seinem Werdegang bei Heranbiidung seiner Lebensgrundsatze und Daseins- 
anschauungen.

A lso  fo lg lich  zuerst die Wirbellosen (m it den Urtieren beginnend), 
daran anschliefiend W irbeltiere u n d  Mensch.

Ein kurzer AbriB der tierischen Zellen- und Gewebelehre ware analog 
der Anordnung in Botanik auch hier zweckmaBig einleitend  zu geben.

Nun aber schlieBt der Naturgeschichtunterricht am Gymnasium endgiiltig 
ab. Wo bleibt dieallgem eine E rdkunde a isS ch lu jh te in ?  War es im Zeitalter 
der Naturwissenschaften nicht móglich, fiir dieselben dem Riesenblock von 
Lehrstunden in den humanistischen Fachem wóchentlich 1 bis 2 Stunden in 
der VII. und VIII. Klasse abzuringen? Nicht nur keine allgemeine Erdkunde, 
auch nicht eine Stunde Geographie ist fiir die VII. und VIII. Klasse vorgesehen.

B. Realgym nasium  etc.

Oberstufe.
Lehrziel: Kenntnis der wichtigsten Tatsachen des auBeren und inneren 

Baues sowie der Lebenserscheinungen der Pflanzen und Tiere und des Zusammen- 
hanges zwischen Kórperbau und Lebensweise. Grundziige des natiirlichen 
Pflanzen- und Tiersystems. Somatologie und die wichtigsten Grundsatze der 
Physiologie und Hygiene. Bekanntschaft mit den morphologischen, physikalischen 
und chemischen Eigenschaften solcher Minerale, die fiir den Haushalt des 
Menschen oder ais wesentliche Bestandteile der bekanntesten Felsarten von be- 
sonderer Bedeutung sind. Kenntnis der wesentlichen Tatsachen aus dem Gebiete 
der allgemeinen Erdkunde, namentlich aus dem geologischen Teil derselben.

V. Kl a s s e ,  wóchentlich 2 Stunden.
Botanik. I. Semester: Kurzer AbriB der Anatomie und Physiologie der 

Pflanzen. Uberbiick iiber die Sporenpflanzen nach allgemeinen morphologischen 
und entwicklungsgeschichtlichen Gesichtspunkten mit besonderer Beriicksichtigung 
jener, die im Haushalte der Natur und der Menschen eine wichtige Rolle spielen.

II. Semester: Uberbiick der wichtigsten Familien der Samenpflanzen in 
ihrer natiirlichen Anordnung auf Grund der morphologischen, anatomischen 
und biologischen Verhaltnisse.

Bei der Auswah! der zu behandelnden Familien ist auf die ntitzlichen 
und schadlichen Pflanzen gebiihrende Riicksicht zu nehmen.

VI. Kl as se :  wóchentlich 2 Stunden.
Zoologie. I. Semester: Somatologie mit Beriicksichtigung der wichtigsten 

Tatsachen der Physiologie und der Gesundheitslehre.



II. Semester: Die Klassen der Wirbeltiere mit Zugrundelegung typischer 
Formen nach morphologischen und anatomisch-entwicklungsgeschichtlichen 
Gesichtspunkten unter AusschluB aller entbehrlichen Einzelheiten des zoologischen 
Systems.

VII.  Kl as se ,  wóchentlich 2 Stunden.
I. Semester: Zoologie: Die wirbellosen Tiere nach denselben Gesichtspunkten.
II. Semester: Mineralogie: Behandlung der wissenswertesten Minerale hin- 

sichtlich der morphologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften, 
ihrer Bildungsweise, Umwandlung und sonstigen belehrenden Beziehungen nach 
einem System, jedoch mit AusschluB aller selteneren oder der Anschauung der 
Schiller nicht zuganglichen Formen.

VIII .  Kl a s s e ,  wóchentlich 2 Stunden.
A l l g e m e i n e  E r d k u n d e :  Einleitend die kosmische Stellung der Erde. 

Die einzelnen Glieder des Erdganzen (Lufthulle, Wasserhiille und Erdkruste). 
Das Gesteinsmaterial der Erdrinde und die exogenen und endogenen Vorgange, 
welche dessen Entstehung und allmahliche Veranderung bewirken (dynamische 
Geologie). Die geologischen Weltalter mit Zugrundelegung der im Laufe der 
Entwicklungsgeschichte der Erde eingetretenen Veranderungen in der Tier- und 
Pflanzenwelt (historische Geologie). Kurzer AbriB der Tier- und Pflanzen- 
geographie mit besonderer Beriicksichtigung der heiinatlichen Verhaltnisse. — 
Beziehungen der Geologie zum praktischen Leben (Bergbau, Heilquellen, 
Petroleum-Vorkommnisse etc.). Beriicksichtigung der Naturdenkmaler der Heiniat.

Der Lehrplan fur diese Schultype laBt im Vergleich mit dem der Gym- 
nasien manche erfreuliche Reform erkennen. In allen vier oberen Klassen 
wurde den naturgeschichtlichen Disziplinen ein entsprechender Platz eingeraumt. 
Der Botanikunterricht ist an den Beginn gestellt, wo er hingehórt. Nur diirfte 
es praktischer sein, die Pflanzenphysiologie in das Sommersemester zu verlegen, 
schon wegen des Versuchsmaterials, das da leichter zu beschaffen; auch sind 
die den Gang des Versuches beeinflussenden Momente zur Sommerzeit wesent- 
lich giinstiger.

Die Zoologie und Somatologie haben einen Zeitraum von 3 Semestern 
zur Verftigung, was wir im Namen der guten Sache nur begriiBen kónnen. 
Freilich ist sie mit demselben Fehler behaftet -  der Unterrichtsgang beginnt 
mit der Lehre vom Kórperbau des Menschen. — Es ware also auch hier mit 
den Protozoen anzufangen und nach entwicklungsgeschichtlichen Gesichts
punkten bis zu den Wirbeltieren fortzusetzen, sodaB im III. Semester, also schon 
in der VII. Klasse -  die Schiller sind mittlerweile um ein ganzes Jahr alter 
und daher um Vieles reifer -  der Bau des menschlichen Kórpers und Hygiene 
zur Besprechung gelangen wiirde.

Der im II. Semester der VII. Klasse beginnende Unterricht aus Minera
logie mogę unter besonderer Betonung des genetischen Zusammenhanges 
der M ineralien  und gleichzeitig starken Zuriicktretens reiner kristallographischer 
Darstellung, das Hauptgewicht auf die chemisch-physikalischen Gesetze Iegen, 
welche das Werden und Vergehen dieser anorganischen Naturkórper bedingen.

Botanik, Zoologie und Mineralogie in dieser A r t  u n d  Reihenfolge be- 
handelt, geben die richtige Grundlage zur Geologie und allgemeinen Erdkunde.

C. Realschulen.
Oberstufe.

Lehrziel: Kenntnis der wichtigsten Tatsachen des auBeren und inneren 
Baues sowie der Lebenserscheinungen der Pflanzen und Tiere und des Zu
sammenhanges zwisehen Kórperbau und Lebensweise. Grundzuge des natur-



lichen Pflanzen- und Tiersystems. Somatologie und die wichtigsten Grundsatze 
der Physiologie und Hygiene. Bekanntschaft mit den morphologischen, physi- 
kalischeri und chemischen Eigenschaften solcher Minerale, die fur den Haushalt 
des Menschen oder ais wesentliche Bestandteile der bekanntesten Felsarten von 
besonderer Bedeutung sind. Kenntnis der wesentlichen Tatsachen aus dem 
Gebiete der Geologie.

V. Kl a s s e ,  wochentlich 2 Stunden.
Botanik. I. Semester: Kurzer AbriB der Anatomie und Physiologie der 

Pflanzen. Uberblick iiber die Sporenpflanzen nach allgemeinen morphologischen 
und entwicklungsgeschichtlichen Gesichtspunkten mit besonderer Berucksichtigung 
jener, die im Haushalte der Natur und der Menschen eine wichtige Rolle spielen.

II. Semester: Uberblick der wichtigsten Familien der Samenpflanzen in 
ihrer naturlichen Anordnung auf Grund der morphologischen, anatomischen 
und biologischen Verhaltnisse. Bei der Auswahl der zu behandelnden Familien 
ist auf die nutzlichen und schadlichen Pflanzen gebtihrende Riicksicht zu nehmen.

VI. Kl asse ,  1. Semester wochentlich 2, II. Semester wochentlich 3 Stunden.
Zoologie. Somatologie mit Berucksichtigung der wichtigsten Tatsachen

der Physiologie und der Gesundheitslehre.
Die Tierklassen mit Zugrundelegung typischer Formen nach morphologisch- 

anatomischen, an passenden Stellen auch entwicklungsgeschichtlichen Gesichts
punkten unter AusschluB aller entbehrlichen Einzelheiten des zoologischen Systems.

VII.  K l a s s e ,  wóchentlich 3 Stunden.
I. Semester: Mineralogie: Behandlung der wissenswertesten Minerale hin- 

sichtlich der morphologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften, ihrer 
Bildungsweise, Umwandlung und sonstigen belehrenden Beziehungen nach einem 
System, jedoch mit AusschluB aller selteneren oder der Anschauung der Schiller 
nicht zuganglichen Formen. Die haufigst vorkommenden Gebirgsgesteine.

II. Semester: Geologie: Einleitend die kosmische Stellung der Erde. Die 
einzelnen Glieder des Erdganzen (Lufthiille, Wasserhulle und Erdkruste). Die 
exogenen und endogenen Vorgange, welche die Entstehung und allmahliche 
Veranderung der Frdrinde bewirken (dynamische Geologie). Die geologischen 
Weltalter mit Zugrundelegung der im Laufe der Entwicklungsgeschichte der 
Erde eingetretenen Veranderungen in der Tier- und Pflanzenwelt (historische 
Geologie). -  Beziehungen der Geologie zum praktischen Leben (Bergbau, Heil- 
ąuellen, Petro!eum-Vorkommnisse etc.). Berucksichtigung der Naturdenkmaler 
der Heimat.

Die in dieser Schultype auf drei Jahre verkurzte Zeit wird annahernd 
durch eine 3. Stunde im Ii. Semester der 6. Klasse (Zoologie) wettgemacht. 
Im Ubrigen sind die Lehrplane nahezu ubereinstimmend mit denen der Real- 
gymnasien und gilt hier das schon dortselbst vorgebrachte.

Erst auf solchen Voraussetzungen ruhend kann dieser Zweig naturgeschicht- 
licher Erkenntnis anregend und nutzbringend fur den jungen Menschen werden, 
der im Begriffe steht ins Leben hinauszutreten, mit all seinen Gefahren und 
Kampfen, seinen Fragen und Ratseln immer doch aber dabei ein Teil des 
Naturganzen bleibend.

Und fur dieses N aturganze  und die Beziehungen, in welchen dazu 
alles Geschehen und auch das eigne Dasein  steht, den richtigen Blick ge- 
weckt zu haben, das ist unter anderem wohl das erstrebenswerteste Lehrziel 
des naturgeschichtlichen Unterrichtes.



Schulnachrichten
ii ber das

k. k. Staats-Oberrealgymnasium im Schuljahre 1912/13.

I. Lehrkórper und Lehrfacherverteilung.
a) Veranderungen im Lehrkórper.

Es schieden aus:
Dr. F r a n z  P a t z n e r ,  k. k. Professor, ernannt in gleicher Eigenschaft fur das Staats- 

gymnasium in Rumburg,
F r a n z  S c h i c k e l ,  k. k. Turnlehrer, ernannt zum wirklichen Lehrer ara Staatsgymnasium 

in Asch,
A l o i s  G o p f e r t ,  Supplent, ernannt zum wirklichen Lehrer ani deutschen Staatsgymnasium 

in M.-Ostrau,
F r a n z  B i t t n e r ,  Supplent, ernannt in gleicher Eigenschaft fur die deutsche Handels- 

akademie in Prag.
Es traten ein :

Kar l  U r b a n e k ,  k. k. Professor ain Staatsgymnasium in Krumau,
Ka r l  B e u t e l ,  Turnnebenlehrer am Staatsgymnasium in Komotau, ais def. Turnlehrer, 
D r. O e o r g  A n i c h h o f e r ,  Supplent am Staatsrealgymnasium in Gmunden, ais Supplent, 
F r i e d r i c h  T r a m e r ,  Supplent am deutschen Staatsgymnasium in Prag, Stefansgasse, 

ais Supplent,
J o s e f  W a g n e r ,  gepriift fiir L, F, St, ais Probekandidat.

b) Beurlaubungen.
Assistent P o k o r n y  A n t o n  vom 12. Dezember 1912 bis 13. Janner 1913 einbe- 

rufen zur militarischen Dienstleistung und Prof. B e y r e r  H a n s  vom 6. Feber bis 18. Marz 
wegen milit. Dienstleistung und Erkrankung. (Den Ersatzunterricht besorgten auBer Mit- 
gliedern des Lehrkórpers noch der vorjahrige Probekandidat fiir Ng, O t t o  K l e i n e r ,  
Assistent an der landwirtschaftlichen Akademie in I.iebwerd, in 8 Stunden wdchentlich). 
B e u t e l  Ka r l  vom 23. bis 28. Mai in eigener Angelegenheit.

c) Stand am Schlusse des Schuljahres.

Za
hl Name, Charakter Lehrfiicher, Klasse, 

Stundenzahl
W ochentl.

Stundenzahl
A n m e r k u n g

1 Dr. Anton Schlosser,
Direktor. M : V II 4 Verwalter der Schiilerlade.

2 Karl Barbier, 
Professor (VIII.Rgkl.)

F .  IVa, b, V - V I I I ,
E : ais Freigeg. f. V I—V III

18
2 Vorstand der IVb KI.

3 Hans Beyrer, 
Professor.

Ng : la, b, Ha, b, V —V III, 
Praktikum bot. u. zool. 1(ż.»

Verwalter d. naturgeschicht- 
lichen Lehrmittel.

K. k. Leutnant i. d. Res.

4 Paul Jos. Harmuth, 
Professor.

D : IV b,V ,V II, V III, L : IVb, 
Tsch : 2. Abt.

18
2

Vorstand der VII. KI. 
Verwalter d. Schulerbiicherei.j

5 Viktor Kerbler, 
Mittelschullehrer.

P ': I lia , b, E ;  V— V III, 
E :  ais P'reigeg. f. V. KI.

19
2

6 Oskar Kreibich, 
Professor.

M: I lia , b, V, gZ: I l la .b ,  
D g: V— V III,

S t . : i . Abt.

19

2

Vorstand der V. KI. 
Verwalter der geometr. 

Lehrmittel.

! 7 Max Muller,
Professor.

M : Ila, b, gZ : I la  u. b, 
Ch: IVa, b— VI, 

Laboratorium i. u. 2. Abt.
17

4

Verwalter der chemischen 
Lehrmittel.
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Name, Charakter Lehrfacher, Klasse, 
Stundenzahl

W ochentl.
Stundenzahl

A n m e r k u n g

8
Johann Pachmann, 

Professor.
Z; la, Ilb , I llb , IV a,b , 

V — VIII 25 Verwalter der Zeichen-Lehr- 
mittel. Akad. Bildhauer.

1 9
Franz Oueifier, 

Professor.( VII l.Rgkl.)

M : V III, NI: Ilia ,b , VII, VIII, 
Physik. P rak t.: Ilia , b, 

V II, VIII.

15*
5

Vorstand der VII. Klasse.
Ver\valter der 

physikalischen Sammlung. i

1° Dr. Rudolf Rich, 
Professor.

Gg: Ilb , Gg, H : I lia , IVa, 
V. V II, V III 20

Vorstand der IVa Klasse. 
Verwalter d. geographischen i 
und geschichtl. Lehrmittel.

11 Franz Schicktanz,
Professor. L :  Ila , V, D : Ila , K : la, b 19 Vorstand der Ila  Klasse. !

12
Laurenz Schindler,
Dr. theol. Romanus, 

Professor.

R :  In allen 12 Klassen, 
2 Exhorten

24
4

Weltpriester. Exhortator 
fur die katholiscben Schiller. 1

13 Dr. Rudolf Schlagl, 
Professor.(YItI.Rgkl.)

L ; V II, ‘G r : III , V,Ps ;V III 
Tsch : Ib  Abt.

17
2

Verwalter der Lehrerbiicherei. 1

14 Johann Schwab, 
Professor.

L : Illb , V III, Gr: VII, 
D : I llb , T sch : 4. Abt.

18
2

Vorstand der I l lb  Klasse. 
Verwalter der Programni- 

sammlung.

15

10

Josef Seitz, 
Professor. (VIII.Rgkl.) L :  Ilb , I ) :  Ilb , G r: V III 10 Vorstand der I lb  Klasse.

Karl Urbanek, 
Professor.

L : Ib, VI, D : Ib,
Gs : 1. bis 3. Abt.

1 8
4 Vorstand der Ib Klasse.

17 Ferdinand Wiinsch, 
Professor.

D : IVa, VI, L : IVa, 
Gr: IVa 16 Vorstand der VI. Klasse. :

18 Karl Beutel, 
Turnlehrer.

T ; in 12 Klassen,
Kii» turnen u. Jugendspiel

24
2 (4)

k. u. k. Leutnant i. d. R . 
Verwalter der Turnhalle 

und der Jugendspielgenite.

19

20

Dr. Georg Anichhofer
Supplent.

G g : la, b, Ila , I llb , IVb, 
H : I llb , IVb, VI 19

Zdenko Rang, 
Supplent.

M : Ib, IVa, b, VI, gZ : IVa, b 
NI: I Va, b

Physik. Praktikum : IV , 
T sch : 3. Abt.

19

2
2

21 Friedrich Tram er, 
Supplent.

L : Ilia , D : Ilia , Gr: VI, 
H : Ila, b 18 Vorstand der I lia  Klasse.

22 Franz Worzfeld, 
Supplent.

L , D , M :  la, Lg : V II, 
T sch : I, S t : 2. Abt.

15
3 + 1 Vorstand der la  Klasse.

23 Anton Pokorny, 
Assistent u. Supplent.

Ass. Z : la, Ilb , IVa, 
Sup. Z : Ib, Ila, Ilia

11
11

24 Hans Zettelmann,
evang.Religionslehrer,

Evangelische Religion 
4 Abt. 8 Personalvikar der evangel. 

Gemeinde Bodenbach.

25 Max Freund,
israel. Religionslehrer.

Mosaische Religion 
3 Abt. 6 Rabbiner der israelitischen 

Kultusgemeinde Bodenbach.

26 Josef Wagner, 
Probekandidat f. L, F.

Bedeutung der AbkUrzungen : Ch =  Chem ie; I) =  Deutsch ; D g =  D arstellende G eom etrie; E  =  Englisch ; 
F  == FranzSsisch ; G g =  G eographie; G r =  Griechisch ; H  — G eschichte; K =  Schdnschreiben ; L  =  Latein ; 
M =  M athem atik ; N g =  N aturgeschichte; NI =  N atu rleh re ; P  =  P ropadeu tik ; R  =  R elig ion; S t =  Stenographie ; 
T  =  Turnen ; Tsch =  Tschechisch; Z =  Z eichnen; gZ =  geom. Zeichnen.

d) Diener.
1. Karl Rotter, k. k. Scliuldiener, 2. Karl Bónsch, Aushilfsdiener.



II. Lehrverfassung.
In den 7 unteren Klassen wurde nach dem durch M.-E. vom 24. 3. 1910, Z. 346 

fur das dreifach gegabelte Oberrealgymnasium genehmigten Lehrplane unterrichtet, der 
im Jahresberichte 1910 veróffentlicht worden ist. Dem Unterrichte der 8. Klasse lag 
jedoch noch der durch M.-E. vom 20. 8. 1903, Z. 26729 genehmigte Lehrplan fiir das 
zweifach gegabelte Oberrealgymnasium (veroffentlicht im Jahresbericht 1907) zu Grunde, 
soweit Stundenzahl und Anordnung der Lehrgegenstande in Betracht kommen. Der erste 
Lehrplan wird vom folgenden Schuljahre 1913/4 an in allen 8 Klassen zur Durchfiihrung 
gelangen. Fiir das dreifach gegabelte Oberrealgymnasium gilt die nachstehende Stunden- 
uhersicht (S. 27).

Im heurigen Schuljahre waren die 1.—4. Klasse in je 2 Abteilungen geteilt. Der 
evangelische und israelitische Religionsunterricht waren mit 3, bezw. 2 Abteilungen sicher- 
gestellt, wurden aber in 4, bezw. 3 Abteilungen erteilt.

Die dreifache Gabelung besleht hier seit 1910/1. In diesen 3 Jahren wiihlten zu 
Beginn der 3. Klasse 20, 13, 11 Schiller (31, 19, 20%) die gymnasiale, der Rest (69, 81, 
80%) die realgymnasiale Richtung. In den vorangegangenen 6 Jahren von 1904/5 an, 
wo nur Gymnasium und Realschule im Oberrealgymnasium vereinigt waren, wahlten zu 
Beginn der 3. Klasse von 32, 39, 53, 56, 46, 50 Schillera 13, 15, 24, 23, 19, 20 Schiller 
(41, 38, 45, 41, 41, 40%) die gymnasiale Richtung, der Rest die realistische. Es hat soinit 
die gymnasiale Richtung durch die Einbeziehung des Realgymnasiunis eine Verminderung 
der Sclnilerzahl um 20% gegen friiher, d. h. eine Herabsetzung auf die Hiilfte der friiheren 
Beteiligung erfahren. Welchen EinfluG die Dreigabelung auf die realistische Richtung 
hat, laBt sieli audi schon ziemlich deutlich erkennen. Von 17, 21, 21 Realgymnasiasten 
zu Beginn der 5. Klasse in den 3 letzten Jahren behielten 6, 7, 14 die realgymnasiale 
Richtung bei, wahrend 11, 14, 7 durch das Aufgeben des Lateins die realistische Richtung 
einschlugen. Die letztere Zahl — 7 — deutet darauf hin, dafi die realgymnasiale Richtung 
eine weit starkere Zugkraft auf die Schiller ausiibt ais die realistische. Fiir die oberen 
Klassen wird sich der wirkliche EinfluB der Dreiteilung erst vom nachsten Schuljahre an 
in der 5. Klasse zu zeigen beginnen.

Durchgearbeiteter Lesestoff aus den klassischen Schriftstellern.
a) Latein.

Ula Klasse: P r i n z :  No. 5—8, 11, 16, 19, 21—25, 30, 35—42, 53—56.
Hlb Klasse: P r i n z :  3, 11, 13, 14, 20—22, 26, 29, 32, 36, 37, 39, 40—42, 44—47.
IVa K lasse: C a e s a r  de  b e l l o  Ga l l . :  I, IV 1—19, V 12— 14, VI 9—28, VII 3 6 -5 3 ; 

P r i n z :  25, 27, 31, 44, 50, 52, 66, 84.
IVb Klasse: C a e s a r  de  b e l l o  Ga l l . :  I 1—34, IV 1 —26, VI 9—28, VII 32—50; 

P r i n z :  42—52.
V. Klasse: O vid: Metan:. 2, 5, 11. 12, 16—18, 20, 30; Fasti: 3, 6, 11; Trist.: 8. -  

Caesar de b. G.: VII, 68—90. — Livius: I 1 — 13, 22—26, 34, 35, II 9—15, XXI 1—20.— 
Schriftl. Arbeiten : Ov. met. 6 von 48—66. — Liv.: II. c. 3.

VI. Klasse: Sallust.: Catilina. — Cicero: in Cat. or. I, teilw. IV. — Vergil: Ecl. I, V. 
Proben aus den Georg. — Aen. I, II, IV, VI, VIII. Auswahl. — Memor.: Sali. Cat. 
c. 5, §§ 1—8. Cic. or. I in Cat. c. 1. — Verg. Aen. I v. 1—11, II v. 1—20, 220—224, 
250—252, 324—327, 416—419, IV 1—30, VI 1— 13 u. andere loci memoriales. Schrift- 
liche Arbeiten: Sallust, beli. Iugurth. c. 63, §§ 1—6; Vergil, Aen. XI 476—497.

VII. Klasse: Cicero pro Milone, disputationes Tusculanae I u. V in Auswahl, Briefe 
nach Komitzer No. 7, 16, 18, 28, 29, 30, 31, 38, 40, 46, 57, 58, 75, 76, 78, 84, 94. -  
Rómische Elegiker von Biese: Catull. No. 1—4, 6—9, 14, 15, 24, 27, 30, 32, 33, 35, 
36, 38; Tibull. No. 1, 2, 4; Properz No. 4—8; Ovid No. 1—5. SchluBarbeiten: 
disput. Tusc. I c. 41, §§ 97, 98; Tibull. IV 4.

VIII. Klasse: Tacitus, Ann. 1.1—72, IV. 34—35, XIV 51-56 , XV 38—45, 60—65; Hist. III 
31—37, Germ. 1—27; Horaz, Satir. I 5, 9, II 6; Epist. I 20, II 3, Epod. 2, Odeń I 1, 
3,7, 9—11, 14—16, 18, 21, 22, 28, 31, 37; II 3, 10, 12, 14, 16, 17; III 3, 5, 9, 30, 
IV 7. Schularbeiten: Ann. IV 41 sq. Maturitatsarbeit.

b) Griechisch.
V. Klasse: Xenophons Anabasis (Schenkls Chrestomathie) No. 1, 2, 3, 5, 6 a u. f. 

Kyrupiidie No. 1, 2, 10. Homers Ilias I u. III. Schularbeiten: Anab. IV § 7—12, 
VI § 34-36 , Kyrup. X § 2f. Ilias III v. 245-266.



Stundeniibersicht
fur das dreifach gegabelte Staatsoberrealgymnasium.
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* Die Breite der Streifen bedeutet die Zahl der jedem Unterrichtsgegenstand in jeder 
Klasse wochentlich zugewiesenen Stunden. Die Buchstaben sind Abkiirzungen fur die Unter- • 
richtsfacher wie auf Seite 30.

f  Im 1. Halbj. 3, im 2. Halbj. 4 St. f f  Im 1. Halbj. 4, im 2. Halbj. 3 St.



VI. Klasse: Homer, Ilias 6, 9, 16, 18, 22, 24; Plutarch, Perikles, Caesar, Alexander 
(Ausw.) Herodot 1—4, 10, 12, 21, 22, 24, 26, 28. Arbeiten: Hom. 11. XV 157—181;
11. II 16—36; II. XIX 282—30; Plut. Caes. c. 65.

VII. Klasse: Odyssee I 240, V, VI, IX, X, XI, XII. — Demosthenes I. Phil. u. Friedens- 
rede. — Platon, Apologie. Schularbeiten: Od. XIX 508 sq. XIII 113 sq. XXIV 280 
sq. Od. XIV 191 sq. III. Phil. 59—62. Platon, Protagoras XV.

VIII. Klasse: P l a t o n ,  Kriton, Theait. 8, p. 152 A, B; 25, p. 176 A—C; Protag. 11,
12, p. 320 C—323 A; 35, p. 352 B—D; Politeia I 16, p 343 A — 344 C; II 18—21,
р. 378 E—383 C; Eutyphron 5, p. 5 C D; 7, p. 6 C—E; 14—17, p. 12 D -14 C; 
Menon 14, 15, p. 80 D—82 B; Phadon 63—67, p 114 D—118 A. X e n o p h o n ,  
Mem. I 4, 1 —18; A r i s t o t e l e s ,  Poetik. K. 1 —15 im Auszug; E u r i p i d e s ,  Iphig.: 
Taur.; H o m e r ,  Od. XXII. Arbeiten: Protag. p. 322 A ijteidij — Ć avó(>(lmovę; 
Phaidon p. 116 A—D Jtoujoouer; Phaidon p. 117 B TL Uyeię -  D x t:h m d v; 
Eurip., Iph. Taur. 238—259; 1435—1456.

c) Deutsch.
V. Klasse: Literaturgeschichte von den altesten Zeiten bis zum Beginn des 16. Jahr-' 

hunderts Dazu die wichtigsten Textproben und Inhaltsangaben aus dem Lesebuch. 
Aus der neuen Literatur ausgewahlte Balladen, Romanzen, poetische Erzahlungen. Proben 
aus moderner Prosa.

VI. KI asse: Die wichtigsten Proben aus dem Lesebuche. AuBerdeni wurden Lessings 
„Minna von Barnheltn", Herders „Cid", Goethes „Gotz von Berlichingen", „Egtnont" 
und „Werthers Leiden", Schillers „Don Carlos" u. Shakespeares „Julins Caesar" gelesen.

VII. Klasse: Literaturgeschichte vom Beginne der Freundschaft zwischen Schiller und 
Goethe bis zu Goethes Tode. Gelesen wurden auBer den im Lesebuch enthaltenen 
Proben Goethes „Hermann und Dorothea", „Iphigenie", Schillers „Wilhelm Tell", 
Grillparzers „Sappho", „Traum ein Leben", Immermanns „Oberhof".

VIII. Klasse: Literaturgeschichte von Goethes Tode bis zur hterarischen Revolution mit 
besonderer Beriicksichtigung Friedrich Hebbels, Otto Ludwigs und Richard Wagners. 
AbschlieBende Ubersicht iiber den Gang der gesamten hterarischen Entwicklung. Ge
lesen wurden auBer den im Lesebuch enthaltenen Proben Shakespeares „Macbeth", 
Schillers „Wallenstein", Kleists „Prinz von Homburg", Grillparzers „Konig Ottokar", 
Goethes „Faust", Hebbels „Maria Magdalena", Ludwigs „Erbfórster" und Wagners 
„Meistersinger".

D eutsche Aufsatze.
V. Klasse: 1. (H.) Aut halber Hohe! (Betrachtungen beim Eintritt in die Quinta.)

2. (S.) Ferienerinnerungen. (a Ein denkwiirdiger Tag. b. Meine liebste Beschaftigung.
с. Mein Lieblingsplatzchen.) 3. (H.) Thórr. (Beschreibung eines Schulbildes.) 4. (S.) 
Was weiB ich vom Balkankriege? 5. (H). Aus welchen Griinden konnen besonders wir 
Ósterreicher auf das Nibelungenlied stolz sein? 6. (S.) Ubersetzung aus dem Nibelungen- 
lied, V 9—17. Wie Slfrit Kriemhilt erste gesach. 7. (H.) Unser neuer Schulschmuck 
(Defreggers „Das letzte Aufgebot" u. „Heimkehr der Sieger".) 8. (S.) Eine Stunde im 
Lichtspieltheater. 9. (H.) a. Friihlingsfarben. b. Fnihlingsklange. 10. (S.) Ubersetzung 
und Erlauterung des Gedichtes „Ir suit sprechen willekoinmen" von Walter von der 
Vogelweide.

VI. Klasse: 1. (S.) Welche Erwartungen hegte ich von den verflossenen Ferien und 
wie gingen sie in Erfiillung? 2. (H.) Warmn besteigen wir hohe Berge? 3. (S). 
Warum nimmt das Schicksal groBer Manner so oft einen tragischen Verlauf? 4. (H.) 
Lesen und Reisen, zwei Bildungsmittel. 5. (S.) Wie sollen die Burger ihre Liebe zum 
Vaterlande betatigeu? 6. (FI.) Unser Jahrhundert, das eiserne Zeitalter. 7. (S.) Das 
Wunderbare in Wielands „Oberon". 8 (H.) Das Leben eines deutschen Ritters. (Nach 
Goethes „Gotz von Berlichingen". 9. (S.) Die Erinnerung, eine Quelle der Lust und 
des Schmerzes. 10. (S.) Maximilians I. Verdienste um die Vergr6Berung der Macht des 
Hanses Habsburg.

VII. Klasse: 1. (H.) a. Der Marktplatz in Goethes „Hermann u. Dorothea". b. Hermanns 
Elternhaus. 2. (S.) a. Welchen GenuB gewahrt mir die Natur? b. Meine Vorliebe fiir 
Tiere. 3. (H.) Der Wurf in Krieg und Frieden. 4. (S.) Ich und der Erbfeind der 
Menschheit: Alkohol und Nikotin. 5. (H.) Der Staat und ich. 6. (S) Welche Berei- 
cherung meines Wissens verdanke ich dem Besuch des Lichtspieltheaters? 7. (H ) Was 
weiB ich von meinen Vorfahren? 8. (S.) a. Die beiden Fassungen von Feuerbachs 
.„Iphigenie". b. Wie konnen wir uns das Leben verschónern? 9. (H.) Welche Charak- 
terziige unseres Monarchen sind fiir mich vorbildlich? 10. (S.) a. Welche Forderung 
in meiner Ausbildung verdanke ich den SchieBiibungen? b)Wiepflege ich meinen Kórper?



VIII. Klasse: 1. (S.) Oliederung des Themas: a. Bedeutung des Waldes fur den Menschen.
b. Wie teile ich anderen meine Gedanken mit? 2. (H.) a. Wirkung der Nachricht „Es 
wird Krieg". b. „Ein furchtbar wiitend Schrecknis ist der Krieg". (Wilhelm Tell, I 2.)
c. „Schón ist der Friede, aber der Krieg hat auch seine Ehre". (Braut von Messina, I 8.)
3. (S.) Meine Stellung zur Abstinenzbewegung. 4. iH.) Meines Ohres Leid und Freud’. 
(Betrachtungen im AnschluB an die Antilarmbewegung.) 5. (S.) Uber den Wert der 
Lichtspiele. (AufGrund eigener Beobachtungeti.) 6. (H.) Frnste und heitere Erinnerungen 
ans meiner Studienzeit. 7. (S.) Welche Oper Richard Wagners (Welches Drania Friedrich 
Hebbels) hat auf mich den tiefsten Eindruck gemacht? 8. (S). Von welchen Gesichts- 
punkten lasse ich mich bei meiner Berufswahl leiten? 9. Maturitatsarbeit.

Redeiibungen.
VII Klasse: 1. Der GlockenguB. (Parsche) 2. Der historische Hintergrnnd zu Goethes 

„Hermann und Dorothea". (Gaudek.) 3* G. H. u. D., ein deutsches Epos. (Mittag.)
4. Vergleich der Brunnenszene im „Werther" u. in G. H. u. D. (Hanig.) 5. Hermann, 
eine Charakteristik. (Schodl.) 6. Dorothea, ein Lebensbild. (Fliegel.) 7. Vergleich des 
homerischen Schildes mit Schillers „Glocke". (Schlesinger.) 8. Homer ais Vorbild 
Goethes. (Hussak.) 9. Vorgeschichte zu Goethes „Iphigenie auf Tauris. (Kreissl.) 10. Der 
dramatische Aufbau in G. I. a. T. (Riegl.) 11. Das Homerische in G. I. a. T. (Schiitz.) 
12. Vergleich der euripideischen mit der goetheschen I. (josst.) 13. Goethes Nausikaa- 
fragment. (Langecker.) 14. Die Szenerie in Schillers „Wilhelm Tell". (Ohmeyer.) 15. Der 
historische Hintergrund in Sch. W. T. (Gaube.) 16 Franencharaktere in Sch. W. T. 
(Wiinsch.) 17. Tells Tat — ein Mord? (Bauer.) 18. Sch. W. T. ais Vorspiel zu den 
Freiheitskriegen (Westermeier.) 19. Tiecks Marchen. (Preidel.) 20. Brentanos „Geschichte 
vom braven Kasperl und schónen Annerl". (Fritsch.) 21 Eichendorffs „Aus dem Leben 
eines Taugenichts". (Winkler H.) 22. Fouques „Undine". (Hieke.) 23. Hoffmanns 
„Meister Martin der Kiifer". (Melzer.) 24. Kleists „Michael Kohlhaas". (John.) 25. Mórikes 
„Mozart anf der Reise nach Prag". (Winkler E.) 26. Chamissos „Peter Schlemihl". 
(Hanig.) 27. Immermanns „Oberhof". (Schlesinger.) 28. Stifters „Heidedorf". (Gaudek.) 
29. Grillparzers „Der arme Spielmann". (Schodl.) (Von 19. -29. Referat iiber privat 
gelesene Biicher). 30. Welchen Eindruck hat Stifters „Heidedorf" auf mich gemacht? 
(Mittag.)

VIII. Klasse: 1. Der dramatische Aufbau in Shakespeares „Macbeth". (Faltitschek).
2. Die historische Grundlage in Sh. M. (Dittrich) 3 Schuld und Siihne in Sh. M. 
(Hanke). 4. Die Schillersche Bearbeitung von Sh. M. (Hagi). 5. Der historische 
Hintergrund in Schillers „Wallenstein". (Jacob). 6. Der dramatische Aufbau in Sch. W. 
(Ristl). 7. Der Prolog zu „Wallsteins Lager". (Janich). 8. Was erfahren wir in W. L. 
iiber Wallenstein, seine Anhanger und seine Gegner? (Jirku). 9. Max Piccolominis 
Stellung zu W. und zu seinem Vater. (Horn). 10. Aufbau und Bedeutung des Mono- 
loges in „Wallensteins Tod". I. 4. (Beher). 11. Warnm kann man die Grafin 
Terzky ais den bósen Engel W. bezeichnen? (Schwedler). 12. Auf welche Weise hat 
Sch. es verstanden, W. unserem Herzen nahe zu bringen? (Clar). 13. Sch. W. und 
Sh. M. Ein Vergleich. (Frank). 14. Der historische Hintergrund in Grillparzers „Konig 
Ottokars Gliick und Ende". (Grosser). 15. Die Einheit der Handlung in Gr. K. O. 
(Dórre). 16. Margarete, die Gattin K. O. Ein Lebenslauf. (Hofmann). 17. Das Drama 
K. O. verglichen mit Sch. W. (Hubner). 18. Die Schlacht bei Fehrbellin in der Ge
schichte und in Kleists „Der Prinz von Homburg". (Kugler). 19. Wie vollzieht sieli 
die Erhebung des Pr. v. H. von seinem Fali? (Noske). 20. Der Pr. v. H. verglichen 
mit dem Ritter in Schillers „Der Kampf mit dem Drachen". (Weizsacker). 21. Der 
groBe Kurfiirst. Eine Charakteristik. (Thomas). 22. Die Idee des Staates in Gr. K. O. 
und in KI. Pr. v. H. (Schuller). 23. Die mythischen Elemente in der Faustsage. (Zabel).
24. Der historische Faust und sein Abbild in der Dichtung bis auf Goethe. (Górner).
25. Die Enstehung von G. Faust. I. (Minier). 26. Gedankengang in G. F. I. (Meister). 
27. Aufbau u. Bedeutung des 1. Monologes in G. F. I. (Starsy). 28. G. „Faust". II. Teil. 
(Allerhand). 29. Die Behandlung der Faustsage nach Goethe. (Zirkel). 30. Hebbels 
„Maria Magdalena". (Deutschmann). 31. Wagners „Meistersinger von Niirnberg". (Ristl). 
32. Wagners Bedeutung ais deutscher Dichter. [Festrede bei der Wagner-Feierj. (Roppert).

d) F ra n zó s isch .
Au Ber Stiicken aus der Chrestomathie wnrde gelesen:

In der VII. Klasse: Franęois Coppee, Auswahl (Freitag).
„ „ VIII. „ Moliere, Les femmes savantes.



e) Englisch.
Au Ber Stiicken aus dem Lesebtiche wurde gelesen :

In der VII. K la s se : J. Klapka Jarome: Three men in a boat.
„ „ VIII.  „ Shakespeare: Hamlet.

P r i v a t l e k t u r e .

a) Latein.
V. K lasse: A l t h a m m e r :  Ovid Metam. 4, 29, Fasti 17, Trist. 7, 10, 12. — B a y e r  

Ovid. Metam. 9,10, 19, Livius praefatio I. 16,41,43,48, 58 — 60. — F o r m a  cek:  Ovid. 
Metam. 13, 19, 20, Fasti 1, Livius 1 36 - 44. — L a n g e c k e r :  Ovid Metam. 3, 4, 
Livius I 39—49. — P a u l :  Ovid Metam. 6, 7, 13, 23, Livius I 36—44. — S c h l o s s e r ;  
Livius I 36—44.

VI. K lasse: E x n e r :  Verg. Ecl. V, VI, Aen. V. — F a l t i t s c h e k :  Verg. Aen. VII. —
F r i t s c h :  Cic. in Cat. or II, Verg. Georg. St. VIII, IX, XI. — K a s s i a n :  Cic. in Cat. 
or II, Verg. Georg. VI, VII. — M u l l e r :  Cic. in Cat. or II, Verg. Georg. VIII, IX, XI,
Aen. III. — S a l u s :  Verg. Aen. XIII. — R o t h e :  Cic. in Cat. or II, Verg. Aen. VII. —
Z e p n i c k :  Cic. in Cat. or II, Verg. Georg. VIII, IX, XI, Aen. III. — W a l t e r :  Verg. 
Aen. III. — P a c h  t e r  K a t h e  (Privatistin): Sali. beli. Ing. Verg. Aen. VIII.

VII. Klasse: G a u d e k :  aus den roni. Elegikern v. Biese: Catull No. 26, 28, 31,34,37,
39; TibulI No. 3 u. 4 a, b, c. — H u s s a k :  Briefe des jung. Plinius nach Graeser 
No. 2, 3, 8, 10, 11, 15, 30, 40, 42, 52, 53, 54; aus Teubners Chrestomathie der silbernen 
Latinitat IV : Cornelius Celsus, de medicina IV 1 u. 5, VII 5; Seneca, Natur. quaest. IV 1 
(Der Nil), VI 1—2 (Erdbeben), VII 22—27 (Kometen). — M i t t a g :  aus Teubners Tiro- 
cinium poeticum: Ovid, Met. XV 199—213; Fasti I 149—160, II 711—761, III 179—225
u. 523—541, IV 419—469; Tristia I 2, III 3 u. 20, IV 6; ex Ponto II 3, III 2;
Remed. 169— 199. — S c h l e s i n g e r :  aus den róm. Elegikern v. Biese: Catull No. 8,
12, 13, 16; Ovid No. 2, 10, 12. — L a n g e c k e r  H e d w i g  (Privatistin): Briefe des 
jiing. Plinius nach Graeser No. 2—4, 6, 7, 10—12, 14, 18—24, 26, 30—33, 36, 37, 
39—44, 46—57, 59, 60.

VIII.  K lasse: D i t t r i c h ,  J i r k u  u. S t a r s y :  Sueton, Tib. 1-20. — Die iibrigen Schiller 
die erste Halfte Apuleius, Amor und Psyche.

b) Griechisch.

V. K lasse : F o r m a t s c h e k :  Anab. 4 u. 8. — K n ó t g e n ,  P a u l ,  R e n n e r ,  S c h e i n -  
k ó n i g ,  S c h l o s s e r ,  S t a r k ę :  Xenophons Anab. 4. — L a n g e c k e r ,  L a n g e r :  
Anab. 9.

VI. K lasse: F a l t i t s c h e k :  Plutarch, Arist. capp. 1, 5—7 .— K o h l e r :  Hom. II. XIX,
Herodot 6, 9, 13, 18. — R o t h e :  Herodot 5, 6. — Z e p n i k :  Hom. II. XIX, Herodot
16, 17, 18.

VII. K lasse : G a u d e k :  Od. 7. — H i e k e : Od. 15, 22, 23. — H u s s a k :  Od. 3, 7, 15,
23, Theokrit. 2, 11, 15, Thukyd. 4 Stiicke der Ausw. Demosth. 1. Olynth. — M e l z e r :
Od. 2, 23. — M i t t a g  u. O b e r m e y e r :  Od. 7, 23, 6 Stiicke Ausw. Xenoph. Hellen. — 
P r e i d e l  u. W i n k l e r :  Od. 3, 7. — R i e g l :  Od. 2, 3, Xenoph. Ausw. 1 Stiick. — 
S c h l e s i n g e r :  Od. 22, 23, Dem. I. Olynth. Xenoph. Ausw. 1 Stiick. — S c h i i t z :  
Od. 7, 23, Demosth. Chers. — W e s t e r m e i e r :  Od. 15, 23, Demosth. I. Olynth. 
Thukyd. 1 Stiick Ausw. — L a n g e c k e r :  Od. 7, 8, 13, 17, 20, 23, Demosth. I. u. II. 
Olynth. — W i i n s c h :  Od. 7, 8, 23, Dem. 3. Olynth.

c) Franzósisch.

VI. K lasse : H a c k e l :  Erckmann-Chatrian, 4 Erzahlungen. — Me l z e r :  Bazin, Souvenirs 
denfant. — W a l t e r :  Tópffer, Nouvelles genevoises.

VII. K lasse : B a u e r :  Theuriet, 5 Erzahlungen. — F r i t s c h :  Malin, Un Collegien de 
Paris. — G an  b e : L.oti, Pecheur ddslande. — J o h n  und H a n i g :  Erckmann-Chatrian, 
Waterloo. — S c h ó d  1: Moiiere, Le Bourgeois gentilhomme. — W i n k l e r :  Thiers, 
Marengo. — J o s s t :  Thiers, Expedition d'Egypte — K r e i s s l :  Daudet, 4 Erzahlungen.

VIII. K lasse : A l l e r h a n d :  Margueritte, Le Desastre. — D e u t s c h m a n n :  Malin, 
Un Collegien de Paris. — F r a n k :  Moiiere, Le Tartnffe. — H u b n e r :  Sandeau, 
Mile de la Seigliere. — Mi ni e r : Moiiere, Precieuses ridicules. — S c h u l l e r :  Lanfrey, 
Campagne de 1806. — Z i r k l :  France, Le Crime de Sylvestre Bonnard.



d) Englisch.
VI. K la sse : Ba u n i: Marryat, The settlers in Canada; Bulwer, The last days of Pompei.

En dl e r : Marryat, The three Cutters. — F i s c h e r :  Marryat, The Settlers in Canada. — 
H a c k e l :  Scott, Quentin Durward; Lamb, Tales from Shakespeare. — K a r s c h :  Scott, 
lvanhoe. — K i i h n e l :  Defoe, Robinson Crusoe. — P o 11 a n d :  Macaulay, History of 
England. — U 11 r i c h : Wiggin, Rebecca. — W u r b s : Cooper, The last of the Mohicans.

VII. K lasse: B a u e r :  Dickens, The Cricket on the Hearth. — F r i t s c h :  Irving, 
Sketchbook. — G a n  b e : Rambles trough London streets. — H a n i g :  Treasure Island. 
J o h n :  Scott, The Talisman. — P a r s c h e :  Tennyson, Enoch Arden. — S c h ó d l :  
Byron, Mazzepa, The Prisoner of Chillon. — W i n k l e r :  Macauley, Lord Clife.

VIII. K lasse: A l l e r h a n d :  Collection of tales and sketches I—II. — B e h e r :  Bulwer- 
Litton, The last of the Barons. — C l a r :  Conan-Doyle, The adventures of Sherlock 
Holmes I. — D en t s c h  m a n n :  Collection of Essays. - D o r r e :  Kipling, Three stories 
from the Second Jungle Book. — v. F r a n k :  Conan-Doyle, The adventures of Sherlock 
Holmes I, II; Mark Twain, The prince and the pauper. — G r o s s e r :  Kipling, Four 
stories. — H o f m a n  n: Kingsley, Westward Ho! — H u b n e r :  Collection of tales and 
sketches; Escott, England. — K ii g 1 e r : George Eliot, The mili on the Floss. — M e i s t e r : 
Lytton-Bulwer, Money. — M i n i e r :  Tom Brown’s school-days. — N o s k e :  Dickens, 
Three Christmas Stories. — S c h u l l e r :  Collection of tales and sketches. — T h o m a s :  
Dickens, Christmas Carol. — W e i z s a c k e r :  Kipling, Stories from the second Jungle 
Book. Z i r k e l :  Poe, The black ca t; The gold-bug.

Evangelische Religionslehre. (3 Abteilungen sichergestellt.)
I. A b te i  1 un  g (I.—II. KI.) 2 S t.: Geschichte des Reiches Gottes im Neuen Testament.

-  1. und 2. Hauptstuck des kleinen Katechismus erklart und memoriert. — Die wichtigsten
Kirchenlieder erklart und memoriert.

II. A b t e i l u n g  (III. — IV. KI.) 2 St.: Leben des Apostels Paulus, I.ektiire der 
Apostelgeschichte in Auswahl. —. Bilder aus der Kirchengeschichte.

III. A b t e i l u n g  (V.—VI, KI.) 2 S t.: Leben Jesu, — Das apostolische Zeitalter. -  
Lektiire und Erklarung ausgewahlter Abschnitte aus dem Neuen Testament.

IV. A b te i  1 u n g (VII.—VIII. KI.) 2 S t.: Grundziige der christlichen Weltanschauung
unter besonderer Berticksichtigung der geistigen Stromungen der Gegenwart.

*

M osaischer Religionsunterricht.
U n t e r a b t e i l u n g  (I. — II.) 2 St. a) Bibl. Geschichte: Josua, die Richter, die 

Briider Samuel, das erste Buch der Konige, — das zweite Buch der Konige, das Buch 
Daniel, die Rolle Esther. b) Gebetiibersetzen: Schema, Achtzehngebet, SchluBgebet.
c) Lektiire: Exodus.

M i t t e l a b t e i l u n g  (III.—IV.) 2 St. a) Glaubens- und Pflichtenlehre, das Synagogen- 
jahr, Ritual und Zeremonialgesetze. b) Gebetiibersetzen: Halle!, Morgengebet fiir den 
Sabbath. c) Lektiire: Deuteronomium: 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 34. Aus
wahl von Versen.

O b e r a b t e i l u n g  (VI.—VIII.) 2 St. a) Geschichte: Von der Zerstórung des zweiten 
Tempels bis zum Ende desGaonats, vom Ende des Gaonats bis zur Vertreibung derjnden 
aus der pyrenaischen Halbinsel. Charakterbilder hervorragender Juden der neuen und 
neuesten Zeit. b) Gebetiibersetzen: Die meisten Psalmen des Gebetbiiches. c) Lektiire: 
Prophetenabschnitte ais Vorbereitung zur Exhorte.

R eligiose Ubungen.
Der katholische Schulgottesdienst bestand wie bisher immer aus einer Schulmesse 

an Sonn- und Feiertagen, die infolge vorgeschriebener baulicher Veranderungen des Fest- 
saales wieder in der Stadtkirche (Kreuzkirche) gelesen wurde, und in 2 Exhorten an Sonn- 
tagen, dereń eine vor der Schulmesse in einem Klassenzimmer fiir die Schiller der oberen 
Klassen, dereń andere nach der hl. Messe in der Stadtkirche fiir die Schiller der unteren 
Klassen vom Religionsprofessor gehalten wurde. Die Orgelbegleitung beim gottesdienst- 
lichen Gesang besorgte Herr Volksschullehrer Josef Fritsche.

Zn Beginn des ersten, zum Schlusse des zweiten Schulhalbjahres, ani 4. Oktober, 
19. November und 2. Dezember war feierlicher Gottesdienst. Die heiligen Sakramente 
der Bufie und des Altares ernpfingen die katholischen Schiller ani Anfange und Ende des 
Schuljahres; sowie zur osterlichen Zeit.

Die evangelischen Schiiler wohnten dem Gottesdienst in der evangeiischen Christus- 
kirche in Bodenbach an Sonn- und Feiertagen bei.



Die israelitischen Schiller nahmen an dem im Bodenbacher Tempel jeden Freitag 
Abends abgehaltenen Oottesdienste und der anschliefienden Fxhrirte teil; auBerdem war 
es ihre Pflicht an den gesetzlich freien jiidischen Festen dem Oottesdiensłe beizuwohneti.

III. Freie Gegenstande.
1. Tschechisch.

1. Klasse (rei. obligat fur die 1. Klasse 3 St.): Miindliche u. schriftliche Ubungen 
nach HaUaćek, I. Teil (1. und 2. Klasse). — Vom Verbum: Praesens, Indikativ und Inf., 
Imperativ, Perfekt. und Futurum. — Die wichtigsten Formen der Eigenschaftsworter. — 
Deklination der Worter nach den Mustern: hołub, stroni, ryba und mesto. — Das Wich- 
tigste von den Praepositionen.

I. A b t e i l u n g  (gemischter Kurs): Lese-, Schreib- u. Sprachiibungen nach Hanaćek, 
I. Teil. Elementares vom Substantiv, Adjektiy, Numerale, Pronomen und Verb.

II. A b t e i l u n g  (2 St.): Wiederholung des Stoffes der I. Abteilung. — Verbum: 
Prasens, Indikativ, Imperativ, Infinitiv, Prateritum, Konjuktiy, Futurum, Passivum. — Das 
attributive und pradi'kative Eigenschaftswort. — Die Prapositionen. — Die harte mannliche, 
weibliche, sachliche Biegung; die weiche mannliche, weibliche, sachliche Biegung.

III. A b t e i l u n g  (2 St.) Wiederholung ans dem II. Kursę: Harte Deklination der 
Substantiva (hołub, stroni, ryba, mesto). — Verbitm: Futurum u. Konjuktiv. NeuerLehr- 
stoff: Prapositionen. — Deklination der Substantiya: pilny muz, piny kos, krasna ruże, 
vesela piseń, tvrda kost, hodne devće, urodne pole, dloulie psani. UnregelmaBige Dekli
nation und die Adjektiva einer Endung. Sprech- und Leseiibungen. Lekturę einer tsehe- 
chischen Zeitung.

IV. A b te i 1 u ng  (2 St. woch.): Pronomina, Numeralia, Adverbia, Transgressiy, Passiv.

2. Englisch.
I. Abt. (5. Klasse, 2 St. wocli.): Ellinger-Butler, Lehrbuch der engl. Sprache, I. Teil. 

Monatlich 1 Schularbeit.
II. Abt. (VI—VIII. Klasse, 2. St.) Lektiire: Dickens, in Prose : A. Christmas Carol. 

Besprechung wichtiger Punkte der Grammatik an der Hand der Lektiire. Sprechubungen. 
Monatlich 1 Schularbeit.

3. M u sik  und G esa n g .

Wie im Vorjahre wurde auch heuer Musik gepflegt. In den Wintermonaten war 
leider nach einem kurzeń Aufleuchten der Betrieb schwacher; es wurde aber trotzdem 
allwochentlich geiibt. Die geplante Schulerauffiihrung brachte jedoch neues Leben in das 
jungę Orchester, das sieli, vom Janner angefangen, zu reger Beteiligung jeden Samstag 
oder Mittwoch yereinigte und mit Lust das Begonnene fortfuhrte. Angefangen wurde 
mit der Wiederholung der im letzten Jahre gespielten Stiicke und sodann nach einigen 
Anleitungen zur schwierigeren Wagnermusik iibergegangen. Das Menuett ans der B-Dur- 
Sonate fur Klayier, das Vorspiel zu Lohengrin und der Kaisermarsch bot den Schiileni 
Beschaftigung und Studium genug, eine Arbeit, welcher sieli das Orchester bei der am 
21. Mai stattgefundenen Auffiihrung zur yollsten allgemeinen Befriedigung und mit den 
besten Hoffnungen fiir spatere Jahre erledigt hal. Daneben wurde auch das Quintett, 
das Dur- und Solo-Spiel gepflegt. Auch darin wurden bei der Auffiihrung schone Erfolge 
erzielt. Der Gesangunterricht wurde in 3 Abteilungen in zusammen 4 Stunden erteilt.

I. A b t e i l u n g :  Einfiihrung in die Grundlehren des Gesanges, Trefftibungen, 
Einzelsingen, zweistimmige Lieder.

II. A b t e i l u n g :  Lernen zwei- und dreistimmiger Lieder allein und in Verbindung 
mit der ersten Abteilung.

III. A b t e i l u n g :  Pflege des Mannerchores; in Verbindung mit der ersten und 
zweiten Abteilung Pflege des gemischten Chores kirchlichen und weltlichen Inhalts.

Recht Erfreuliches hat der gemischte Chor aufzuweisen, dem bei dem yorhandeneu 
guten Sopran- und Alt-Stimmenmaterial eine Lust zuzuhóren ist. Neben sonstigen Ge- 
legenheiten kam dieser Chor beim Kirchengesange zur Geltung. Der Mannerchor ver- 
fiigte in diesem Jahre leider iiber wenig gute Krafte, ein Mangel, der hoffentlich im 
nachsten Jahre zu beheben sein wird.



4. Stenographie.

I. A b t e i l u n g  (2 St.) Korrespondenzschrift (Wortbildung, Wortkiirzung), Lese- 
und Schreibiibungen.

II. A b t e i l u n g  (1 SI.) Debattenschrift (Form-, Klang- und gemischte Kiirzung) 
mit entsprechenden Schreib- und Leseiibungen.

5. Chem isches Laboratorium.
I. A b t e i l u n g  (2 St.) Bekanntmachung mit den einfachsten Arbeiten, welche im 

chem. Laboratorium vorkommen. Lótrohranalysen. Einfache Untersuchungen auf nassein 
Wege. Darstellung einfacher Praparate.

II. A b t e i l u n g  (2 St.) Praktische Ubungen Liber den in der VI. Klasse durchge- 
genommenen Lehrstoff der organischen Chemie.

6. Physikalisches Praktikum.
1. Abt.: VIII. und VII. Klasse (2 St.)

VIII. Klasse: I. Setn. 8 Schiller, II. Sem. 6 Schiller: Schwingungszahl einer Stimm- 
gabel. — Saiienton und Spannung. — Stehende Wellen nach Melde. — Schallgeschwindig- 
keit in festen und gasfórmigen Kórpern mitteist Kundt'scher Róhre. — Bestimmung eines 
Saitentones mit der Wagę. — Schallgeschwindigkeit durcli Resonanz. — Kraftlinien mit 
der Zeichenbussole. — Kraftlinienbilder verschiedener Magnetzusammenstellungen mitteist 
Paraffinpapier. — Coulomb’sches Kraftgesetz mitteist Schwingungsbeobachtungen. — Be
stimmung von M. II. mit dem Magnetometer. — Magnetische Dichte mitteist der Eeder- 
wage. — Bestimmung von M. H. mit dem Magnetometer oder Kom pali. — Arbeitsleistung 
bei Verschiebung auf Kraft- und Niveaulinien. — Bestimmung der elektrischen Dichte. — 
Elektrisches Potential..— Kondensator und Dielektrikum. — Lane’sche MaBflasche. — 
Ohm’sches Oesetz fiir statische Elektrizitat. — Biot-Savart’sches Gesetz durch Schwingungs- 
beobaclitungen. — Oersted'scher Versuch. — Bestimmung des Reduktionsfaktors einer 
Tangentenbussole. — Ohm’sches Gesetz; Abhangigkeit der Stromstarke vom spezifischen 
Widerstand und Lange. — KnalIgasvoltameter. — Kupfervoltameter. — Ohm'sches Gesetz 
fiir Elektrolyten. — Substitutionsmethode der Widerstandsmessung. — Stromwarme. — 
Weathstone’s Briicke. — Spannungsabfall in I.eitern. — Elektromotorische Kraft von 
Elementen. — Herstellung eines Hitzdrahtinstrumentes. — Thermoelektrizitat. — Messungen 
an einem kleinen Elektromotor. — Elektromagnetismus in Abhangigkeit von der Strom
starke. — Tyndalls Kettenversuch und Fritterwirkung. — Untersuchung der Brechung 
durch planparallele Platte und Prisma aus Glas.

VII. Klasse: I. Sem 5 Schiller, II. Sem. — : Freier Fali. — Dicke eines Stanniol- 
blattes. — Ausmessung eines Zylinders auf verschiedene Weise. — Schiefe Ebene und 
Neigung. — Schiefe Ebene und KugelgróBe. — Gesetz der schiefen Ebene. — Buffsche 
Rinne. Bestimmung von y  mit dem Telegraphen. Untersuchung des horizontalen 
Wurfes. — Wurf auf geneigter Flachę. — Lebendige Kraft fallender Kugeln. •— Schiefe 
Ebene und Wurf, — Krafteparalielogramm. — Reibung. — Einseitiger Hebel. — Drehungs- 
momente eines Stabes. — Seilpolygon. — Spharometer. — Schiefe Ebene ais Maschine. 
Empfindlichkeit einer Wagę. — Ermittlung des Schwerpunktes. — Krafte an einem Kórper. — 
Widerstand des Mittels. Ermittlung von y durch das Pendel. — Pendellange und 
Schwingungsdauer. — Mach'sches Pendel. — Massenbestimmung durch eine elastische 
Feder. — Deformation durch Biegungselastizitat. — Zusammengesetztes Pendel:

2. Abt.: IV a und b Klasse.
Schwerpunktsbestimmungen. — Messung von Kraften. — Zusammensetzung von 

Drehungsmomenten (Hebel, Wellrad). — Herstellung einer Federwage. — Bestimmung 
der Beschleunigung beim freien Fali — Bestimmung der Beschleunigung beim Fali auf 
der schiefen Ebene. Horizontaler Wurf. — Zusammensetzung von Kraften. — Zerlegung 
von Kraften. — Pendelversuche. — Bestimmung des spezifischen Gewichtes von festen 
Kórpern mit der hydrostatischen Wagę. — Dichtebestimmungen von Fliissigkeiten mit 
der hydrostatischen Wagę und mit Gewichtsaraometer. — Ubungen mit dem Theodolithen 
im AnschluB an den Mathematikunterricht. — Nachweis der Richtigkeit des Ohm’schen 
Gesetzes. Herstellung eines Elektroskopes. — Lichtstarkemessungen mit dem Bunsenschen 
Photometer. — Messung von Brennweiten verschiedener Linsen. — Bestimmung des 
Krummungsradius von Hohlspiegeln. — Bau verschiedener einfacher mechanischer Ma- 
schinen: Differentialflaschenzug, Zentrifugalmaschine.



3. Abt.: I l i a und b Klasse (je H/a St.)
Ilia Klasse: 1. Sem. 13 Schiller, II. Sem. 12 Schiller., IIIb Klasse: I. Serii. 

12 Schiller, II. Sem. 7 Schiller: Herstellung einer Schrotwage. — Ubungen mit der Schrot
wage. — Ubungen an der Wagę. — Bestimmung spezifischer Gewichte. — Herstellung 
einer Flaschenwage. — Wovon hangt die Empfindlichkeit eines Thermometers ab? -  
Ąusdehnung von Metallstiiben durch die Wannę. — Bestimmting von Schmelzpunkten. — 
Anderung des Siedepunktes durch Salze. — Mischung von Wasser verschiedener Tem
peratur. — Federwage, Voriibung. — Verteilung der magnetischen Kraft an einem Stabe 
mittelst der Federwage. — Magnetisches Kraftfeld durch Schwingungen. — Ban eines 
Elektroskopes. — Oberflachendichte der Elektrizitat an verschieden gestalteten Korpern. — 
Leitung und Influenzversuche. — Erwarmung eines Drahtes durch den elektrischen Stroni. — 
Chemische Wirktmgen des elektrischen Stromes. — Stroni und Magnetnadel. Herstellung 
eines einfachen Galvanoskopes. — Tonende Rohren. — Ubung mit Saiten. — Dtirchgang 
des Lichtes durch kleine Óffnungen. — Fettfleckphotometer. - Stecknadelversuche iiber 
Reflexion. — Brechung durch eine planparallele Platte und durch ein Prisma.

VI. Klasse: Im Anschlusse an den mathematischen Unterricht trigonometrisch- 
geodiitische Ubungen (an einigen Samstagnachmittagen).

7. Botanisches Praktikum
V. Klasse, 2 St. wocli.: I. Sem. 5 Teilnehmer, II. Sem. 4 Teilnehmer. Es wurden 

folgende Ubungen angestellt: Das Mikroskop und seine Handhabung. Herstellung von 
mikroskopischen Praparaten (Total- und Schnittpraparate), einfachste Farbtingen u. mikro- 
techn. Reaktionen (z. B. Starkę-, Zellulose-, Eiweifi-, Holz-, Kork-Reaktionen). Diese Pra- 
parate bezogen sieli auf die wichtigsten Tatsachen aus der Pflanzenanatomie. Einige pflan- 
zenphysiologische Versuche wurden durchgefiihrt und das Bestimmen von frischen, blii- 
henden Pflanzen vorgenommen.

8. Z ootom isches Praktikum.
VI. Klasse, 2 St. woch.: II. Sem. 14 Teilnehmer: Die Ubungen bestanden in Be- 

obachtungen von selbstandig hergestellten Vitalpriiparaten oder beigestellten Dauerprapa- 
raten (Langs- und Querschnitte) unter dem Mikroskop und in Sezierubungen. Mikrosko- 
pische Untersuchungen: Haut-, Bindę-, Muskel-, Nervengewebe; Protozoen des SiUJwassers, 
Plankton aus der Adria, Schnittpraparate von Regenwiirmem, Blutegel, Ascaris meg., Larven- 
formen aus verschiedenen Tierklassen; Crustaceae, Cólenteraten, Spongien. — Sezier- 
iibungen a n : Regenwurm, Blutegel, Echinus, Sepia, Helix, Holothurie, Sąuilla, Scyllium, 
Teleostier, Frosch, Salamander, Eidechse, Nattern, Taube, Eichhornchen, Kaninchen. Die 
k. k. zoolog. Station in Triest stellte schónes Meerestiermaterial bei.

IV. Vermehrung der Lehrmittelsammlungen.
Zur Anschaffung standen zur Verfiigung: Aufnahmsgebiihren (K 352 80), Lehrmittel- 

beitriige (K 764'—), Zeugnisduplikate (K 8-—) und ein StaatszuschulS von K 615'20, zu- 
sammen K 1740.—. Angeschafft wurden:

a) Lehrerbucherei.
Z e i t s c h r i f t e n :  Osterr. Gym.-Ztsch. — Ztsch f. franzós. u. engl. Unterricht. — 

Deutsche Rundschau f. Geogr. — Deutsche Arbeit. — Ztsch. f. physikal. u. chem. Unler- 
richt. — Ztsch. f. deutsche Erziehungs- u. Schulgeschichte. — Deutsche Kunst u. Deko- 
ration. — K o s m o s . J a h r b u c h  des holi. Unterrichtswesens 1913. — Jahrbuch der Natur- 
wissenschaften. — Osterr. Rundschau. — Neisser, Politische, parlamentarische u. volks- 
wirtschaftliche Chronik der osterr.-ungar. Monarchie.

Bi i c he r :  Jerusalem, Aufgaben des Lehrers an hóheren Schulen. — Weininger, 
Geschlecht und Charakter. — Muller, Die Gefahr der Einheitsschule. — Beitrage zur 
osterr. Schulgeschichte (H. XI u. XVIII). — Poincare-Weber, Wert der Wissenschaft. 
Nagl-Zeidler, Deutschosterr. Literaturgeschichte (B. 34). — Engel, Deutsche Stilkunst. — 
Vollbrecht, Xenophons Hellenika. — Stowasser, Romer- und Griechenlyrik. — Wilamowitz, 
Griechische Tragodien. — Gercke u. Norden, Einleitung in die Altertumswissenschaft I, 
II, III. — Weil, Aeschyli tragoediae. — Bergk, Aristophanis comoediae. — Baumeister, 
Hymni Homerici. — Brieger-Wasservogel, Plato u. Aristoteles. — Weise, Catulli, Tibulli 
et Propertii carmina. — Keller, Latein. Etymologien. — Abicht, Herodot (B. 1 u. II). - 
Stange, Ovids Metamorphosen (B. I—IX). — Friedersdorff, Livius (B. XXVII). — Biichsen-



schiitz, Xenophons Hellenika (B. I—IV). — Ameis-Hentze, Homers Odyssee I—VI. (Weise 
bis Hentze ais Geschenke von Herrn Professor Paul Josef Harnnith.) — Nyrop, Grammaire 
historiąue de la langue franęaise. — Lindeloff, Geschichte der engl. Sprache. — Fagut, 
Etudes litteraires, 16. —19. Jahrh. — Ronaix, Dictionnaire des idęes suggerees. — Jespersen, 
Growłh and structure of the english language. — Dr. Hiiber, Ósterr. Geschichte fiir das 
Volk (Bd. 4, 5, 13—16). — Schwicker, Geschichte der Kaiserin Konigin Maria Theresia 
(Bd. III). — Pohlmann, Altertum und Gegenwart, — Helfert, Ósterr. Jahrbuch, Jg. 27—34. 
— Zdenek, Herstellung geometr. Zeichnungen. — Cantor, Geschichte der Mathematik 
(Bd. III). — Walzel, Drehkreisel. — Pfaundier, Magnetismus u. Elektrizitat. — Planck, 
Das Prinzip der Erhaltung der Energie. — Grimsehl, Lehrbuch der Physik. — Wettstein, 
Handbuch der systemat. Botanik. — Mendelssohn, Hochzeitsmarsch. — Tschaikowsky, 
Chant sans paroles. — Steinwender, Jubelhymne. — Chorbibliothek 1564. — Bach, Wenn 
ich einnial soli scheiden. — Riickert, Gebet fiir den Kaiser.

b) Scliulerbiicherei.
a) D u r c h  Ka u f :  S c h a f f s t e i n s  G r i i n e  B a n d c h e n :  1. Aus gernianischer 

Urzeit. 2. Schlachtenbilder 1870/71. 3. Im Hinterlande von Deutsch-Ostafrika. (Herzog 
Adolf Friedrich zu Mecklenburg). 4. Auf deni alten Seeweg nach Indien. 5. Aus den 
Kriegsjahren 1806/13. (L. Schlosser.) 6. Zwei Jahre in der Fremdenlegion. (E. Rosen.) 
7. Die Zerstórung Magdeburgs 1631. 8. Uber den Transhimalaja. (Sven Hedin.) 9. Festes 
Land am Siidpol. (C. Borchgrevink.) 10— 12. Erster bis dritter Bericht des Ferdinand 
Cortez uber die Eroberung von Mexiko. 13. Im Kampf gegen die Hereros. (M. Bayer.)
14. Durch den brasilianischen Urwald. (R. A. Wettstein.) 15. Zu unruhiger Zeit in Marokko. 
(R. Zabel.) 16. Im australischen Busch. (St. v. Kotze.) 17. Aus dem siebenjahrigen Kriege. 
(Archenholtz-Duvernoy.) 18. Forster Flecks Erlebnisse in RuBland 1812—14. 19. Im Lande 
der deutschen Diamanten. (E. Vollbehr.) 20. Bei den Indianern am Schingu. (R. v. d. 
Steinem) 21. Krupp 1812—1912. 22 Karl der GroBe. 23. Schleswig-Holsteinische Feld- 
zugserinnerungen 1848—51. 24. Im neuen China. (J. Dittmar.) 25. Eskimoleben. (Roald 
Amundsen.) 26. PreuBens Erhebung und der Befreiungskampf 1813. (Fr. Forster.) 27. Die 
Zeit der Vólkerwanderung. 28. Beim roten Halbmond von Tripolis. (F. Teilhaber). 29. 
Majestaten der Wildnis. (Th. Zell.) 30. Dem Untergange nahe! (Sven Hedin.) 31. Kohlen- 
bergwerk. 32. Wir Jungen von 1870/71. (H. Schaffstein.) 33. Ludwigs XVI. Gefangen- 
schaft und Tod- 34. Nach Frankreich hinein 1814. — S o l l o r s  J u g e n d s c h a t z :  Bd. 2. 
Burnett, Der kleine Lord. Bd. 6. Grillparzer, Der arme Spielmann. Bd. 10. Sven Hedin, 
Von Pol zu Pol. I. Lóffler, Ziffern und Ziffernsystem.

b) D u r c h  S c h e n k u n g :  "Tertia 1911/12 7 K, Sexta 1911/12 10 K, Septima 
1911/12 10 K, Abiturienten 1911/12 40 K, Herr Obering. Cihlar 50 K, Herr Dr. Paul 
Jordan 20 K, Herr Kaufmann Langec-ker 14 K, Herr Fabrikant Pachter 5 K, Herr N. N. 
10 K- — A. Fiirst, Die Wunder um uns. C. Hagenbeck, Von Tieren und Menschen. 
M a i n z e r  V o l k s b i i c h e r :  Bd. 8. Ch. Niese, Was Michel Schneidewind ais Jungę erlebte. 
Bd. 9. W. Lobsien, Pidder Lyng. Bd. 10. J. Lauff, Der Tucher von Koln. Bd. 11. W. 
Kotzde, Stabstrompeter Kostmann. Bd. 12. G. Falkę, Klaus Barlappe. Bd. 13. E. Konig, 
Der Dombaumeister von Prag. Bd. 14. R. Walter, Gótterdammerung. Bd. 15, F. Bruns, 
Die Doktorskinder. Bd. 16. Ch. Niese, Aus schweren Tagen. Bd. 17. W. Kotzde, 
Und deutsch sei die Erde! Bd. 18. J. Hoffner, Die Treue von Pommern. Bd. 19. 
W. Lobsien, Jodute! Bd. 20. J. Geucke, Der Steiger vom David Richtschacht. Bd. 21. 
K. Geucke, Die Diamantinsel. Bd. 22. W. Lobsien, Unter Schwedens Reichsbanner. 
Bd. 23. R. Walter, Munchhausens Wiederkehr. S o l l o r s  J u g e n d s c h a t z :  Bd. 1. Rudolf, 
Jugendschatz. Bd. 3. Stevens, Ausfliige ins Ameisenreich. Bd. 4. Ad. Wildner, Schwanke 
von Hans Sachs. Bd. 5. Br. Grimm, Marchen. Bd. 7/8. Fr. Poeci, Fiir fróhliche Kinder. 
Bd. 9. A. Hope, Geschichte eines ausgewanderten Knaben. P r o c h a s k a s  J u g e n d -  
u n d  V o l k s b u c h e r :  Bd. 1. A. Zohrer, Am Lagerfeuer. Bd. 2. Nord, Aus der Kaiser- 
stadt. Bd. 3. F. Zohrer, Unter dem Kaiseradler. Bd. 4. F. Zohrer, Ósterr. Seebuch. 
Bd. 5. Zdekauer, Von der Adria und den schwarzen Bergen. H a m b u r g e r  H a u s -  
b i b l i o t h e k :  E. M. Arndt, Meine Wanderungen mit dem Reichsfreiherrn v. Stein. W. 
AIexis, Der Werwolf. J. Gotthelf, Uli der Pachter. J. Paul, Das Idyll von Kuhschnappel. 
Westermanns „ L e b e n s b i i c h e r  d e r  J u g e n d " :  Bd. 1. Th. Rehtwisch, Die Konigin. 
Bd. 2. Erckmann-Chatrian, Geschichte eines Soldaten im Jahre 1813. Bd. 3. W. Thackeray, 
Rosę und Ring. Bd. 4. M. Braess, Tierbuch. Bd. 5. Ch. Kingsley, Die Wasserkinder. 
Bd. 6. A. Geiger, Roman Werners Jugend. Bd. 7. G. Biedenkapp, Graf Zeppelin. Bd. 8.
D. Defoe, Robinson Crusoe. Bd. 9. F. Diisel, Tausendschon. Bel. 10. W. Irving, Astoria. 
Bd. 11. W. Alexis, Die Hosen des Herrn von Bredow. Bd. 12. F. Gerstacker, Abenteurer- 
geschichten. Bd. 13. E. T. A. Hoffmann, Romantische Marchen. Bd. 14. Magister Lanck- 
hards Leben und Schicksale. Bd. 15. Ch Dickens, OHver Twist. Bd. 16. H. Pansegrau,



Friedrich der GroBe. Bd. 17. E. Dauthendey, Die Marchenwiese. Bd. 18. A. Matthias, 
Frau Aja. Bd. 19. A. Sergel, Die Flammenzeichen rauchen. Bd. 20. F. Diisel, Das 
fróhliche Buch fiir die Jugend. — Karl Dittrich (VIII. KI.) 1 Rosegger und 1 Wagner- 
Kalender. — Endlich Schiilerausgaben gelesener Dramen von den Verlegern Graeser, 
Manz, Tempsky und Velhagen, Herrn Direktor Schlosser, Prof. P. J. Harmuth und den 
Abiturienten 1911/12: Jobśt, Jordan, Kassian, Kummer, Siegert und Saudeck.

c) Jahresberichte.
Zuwachs: 1019 ósterreichische und 406 reichsdeutsche mit 103 abgesonderten wissen- 

schaftlichen Beilagen. — Gegenwartiger Stand : 4919 ósterreichische und 406 reichsdeutsche.

d) Geographie und Geschichte.
G e s c h e n k e :  12 Bilder aus den Alpen. 4 Bilder iiber die Ereignisse im Jahre 

1813. 20 Typenbilder aus Asien und Afrika. Versinterte Rosę aus Karlsbad.
Ka u f :  100 Stiick Skioptikonbilder iiber den Aufbau der Erdrinde.

e) Naturgeschichte.
A n k a u f :  2 Mikroskope (Reichert, Wien) Occ. II. u. IV., Obj. 3a u. 7 mit Revolver- 

und Scheibenblende. — Diapositive fiir Anatomie, Botanik und Geologie.
A n f e r t i g u n g :  5 zootom. Wandtafeln (vom Schiller Parsche VII.) 10 zoologische 

Formalinpraperate; 2 Insektenzuchtstander.
Daneben einige Schenkungen der Schiiler an die Sammlung.

f) Naturlehre.
Fiir das Kabinett a n g e k a u f t :  Fliissigkeitsprisma, Pyknometer, EisendreifuB, Teklu- 

brenner, groBe Kondensorlinse, Daniellelement, Senseelement, Tropfpipette, Hochvakuum- 
pumpe mit Motor, 4 Bilder beriihmter Physiker.— A n g e f e r t i g t :  Demonstrationspfeife, 
Apparat fiir die Porositat eines Ziegelsteines, Erganzungen des Differentialthermoskopes, 
Differentialflaschenzug, Demonslrationshitzdrahtinstrument. — G e s c h e n k t :  Von Prof. 
QueiBer: Zentrifrugalmaschine fiir Handbetrieb. — *Vom Schiiler Michel III: 1 Stiick 
Magneteisenstein und 2 groBe Eisenkugeln.

Fiir die Schuleriibungen a n g e k a u f t :  4 Tangentenbussolen, 1 Stoppuhr, 1 Tast- 
zirkel, 2 Daniellelemente, I Monochord, 2 chromatische Stimmgabeln, 1 10 / Flasche, 6 
Federwagen, 1 Gewichtssatz, 3 Thermometer bis 360°, 4 Akkumulatoren, Werkzeuge, ais: 
2 Laubsagen, 3 Spitzzangen, 2 Feilkloben, 1 Drillbohrer; Verbindungsklemmeu u. sonstige 
Verbrauchsgegenstande. — A n g e f e r t i g t :  Magtietometer, Kundfsche Róhie mit Zubehór, 
Buffsche Rinne, 6 Magnetstabe, Ausgestaitung der optischen Bankę, 3 Stromwender und 
6 Stromschliissel, Entladungselektroskop, 3 MeBbriicken, Vorrichtungen zur Bestimmung 
des Warmeaquivalentes, der Oberflachenspannung, zu Schmelzpunktsbestimmungen; 3 
schiefe Ebenen, 2 I<nallgasvoltameter, Widerstande u. a. — G e s c h e n k t :  Vom Schiiler 
Michel III: 9 Stiick Nickelwurfel, Stiicke von Magnesium, Antimon, Zink u. Manganeisen.

g) Chemie.
A n k a u f :  Apparat zur elektrolytischen Wasserzersetzung, 140 Praparatenglaser, 

Apparat zur Gasvolumetrie, Biiretten, Pipettengestell, Thermometer, Wasserstrahlgeblase, 
viele zur Selbstanfertigung von Aparaten nótige Glaskorper, viele organische Praparate, 
Glas und Verbrauchsgegenstande, Hilfsmittel.

G e s c h e n k :  Eine reichhaltige Sammlung von Rohmaterialien, Halbfabrikaten und 
Fabrikaten der Tintenfabrikation von der Firma Leonhardi in Bodenbach.

h) Geometrie.
Quader. — RegelmaBiges dreiseitiges Prisma. — Schiefwinkeliges Parallelepiped. — 

Gerades Parallelepiped. — RegelmaBige sechsseitige Pyramide. — Gerader Zylinder. — 
Gerader Kegel. — Kugel. — Durchdringung einer Pyramide mit einem Prisma. — Durch- 
dringung zweier Zylinder. — Hohler, mit einer Viertelkuget abgeschlóssener Zylinder. — 
Schrotwage. — 1 Eisenlineal.



i) Freihandzeichnen.
8 Sonderdrucke der Jugend. — Baumeidechse. — Schneeeule. — Schnepfe. — 

Eichelhaher. — Fliegetider Hund. — 3 grotle Muscheln. — Mehrere Gegenstande ais Ge- 
schenke der Stadtgemeinde und von Schulern.

k) Gesang und Musik.
A t i ka uf :  Fiir Gesang: Grieg, op. 31, Landerkennung. — op. 50, 01av Trygvason.

3 Partituren zu vorhandenen Messen. — Fr. Czertiohorsky, Leuchte uns lange noch. 
Festchor. — R. Wagner: Pilgerchor aus Tannhauser. Heinzelmannchen. — Fiir Schiiler- 
orchester: R. Wagner: Vorspiel zu Lohengrin. Menuett aus der B-dur-Sonate. Kaiser- 
niarsch. Begleitung zum Pilgerchor. — F. Liszt: Die Ideale.

I) Jugendspiele.
12 Schlagballe. — 2 Faustballe. — 12 Federballe.

Stand der Sammlungen an Schlusse des Schuljahres.
Z u w a c h s S ta n d Z u w a c h s S ta n d

Name der Sammlung w a n re n d zu En d e Name der Sammlung w a h re n d zu E n d e

1912- ■1913 1912--1913

a) L e h r e r b u c h e r e i . Mi ne r a l og . - ge o l og i s c he
N u m n ie rn ............................
In Banden gebunden . . . 
Ungebunden (Bandę u. Hefte)J

56
40
29

1129
1198

303

Samml ung.
N a tu rs ti ic k e ........................
K ristallm odelle....................
Wandbilder ........................

1016
143
49

b) S c h ii 1 e r b ii c h e r e i. Diinnschliffe . ..................... _ 102

10 1208 M ikroskop ............................ 2 5
N u m m e rn ............................ D iapositive............................ 50 103
Bandę .................................... 100 1393 Sonstige minerał.Gegenstand. — 36
H e t t e .................................... Wissenschaftl. Aufsatze . . — 138

c) J a h r e s b e r i c h t e 1425 5325 f) N a t u r l e h r e .

d) G e o g r a p h i e u n d  
G e s  ch i  cli te.

A pparate................................
Werkzeuge, Stative u. dgl. .

63
9

458
97

W a n d k a rte n ........................ — 53 g) C h e m i e.
A tlan ten ................................ — 1 A pparate................................ 15 1 0 2 ,
G l o b e n ................................ — 2 Praparate und Reagentien . 24 498
Tellurien................................ — 1 Mineralogische Sammlung . — 49
Plastische K a r te n ................ — 1 W andtafeln............................ 1 49
Wandbilder ........................ 36 588 Technologische Sammlung . 1 11
S tereographien .................... — 216
Diapositive............................ 100 205 h) G e o m e t r i e .
Andere Gegenstande . . . — 215 N u m m e rn ............................ 14 77

e) N a t u r g e s c h i c h t e. i) F r e i h a n d z e i c h n e n .  
Drahttnodelle........................

Zo o l o g i s c h e  S a m m l u n g H olzm odelle ........................ — —
Mikrosk. Praparate . . . . — 110 Gips-(Ton)-Modelle . . . . — 329
W irbeltiere............................ 3 126 V o rlag e b la tte r .................... — 653
Andere T ie re ........................ 7 1040 A pparate................................ — 31
W a n d b ild e r ........................ 5 123 Zoologische Objekte . . . . 7 57
Sonstige zoolog. Gegenstande — 184 Fiirs gegenstandl. Zeichnen . 68 376

Bo t a n i s c h e  S a mml u n g .
670

16

k) Mu s i  k.
M usikalieti............................ 9 45

H erbarium blatter................
M o d e lle ................................

— Gebrauchsgegenstande . . . — 50

Wandbilder ........................ — 105 1) J u g e n d s p i e l .  
N u m m e rn ............................Sonstige bot. Gegenstande . — 71 26 326Apparate und GefaBe . . . — 26



Verfiigungen der vorgesetzten Behórden, die von allge- 
meinerem Interesse sind.

Zur Ausstellung der Schiilerlegitimationen behufs Erlangung von FahrpreisermaBi- 
gungen ist die Station, ans welcher die Fahrt zur Schule unternommen wird, nur dann 
berechtigt, wenn der Schiller standig wahrend des Schuljahres bei seinen Eltern wohnt 
und t a g i ic h  von dort in den S chulort fahrt.

Beansprucht jedoch der Schiller die FahrpreisermaBigung auf Orund der Schiiler- 
legitimation nur zum wochentlichen Besuche seiner Eltern, so steht das Recht zur Vi- 
dierung ausschlieBlich der k. k. Staatsbahndirektion zu. — Die Vorprufungen bei der 
Reifepriifung, zu denen sich ein Externer in eineni Termin meldet, sind insgesamt zu 
Ende zu fiihren, wenn auch die Priifung aus einem oder aus mehreren Gegenstanden ein 
ungiinstiges Ergebnis haben sollte. — Die Wiederholung der ungunstig abgeschlossenen 
Vorpriifungen ist friihestens nach zwei Monaten zu gestatten. — Die Zahl der zulassigen 
Wiederholungen von Vorpriifungen ist durch die Reifepriifungsvorschriften nicht beschrankt.

Hospitantinnen an Mittelschulen sind in ihrem Betragen auch auBerhalb der Schule 
an die fur óffentliche Schiller giiltigen Vorschriften der Disziplinarordnung fiir Mittel
schulen gebunden, insoweit diese Vorschriften auch auf Madchen Anwendung finden 
kónnen. — Wenn Hospitantinnen einer staatlichen Mittelschule gleichzeitig auch Priva- 
tistinnen der Anstalt sind, kónnen sie von der Entrichtung des Schulgeldes befreit werden. 
Dagegen sind Hospitantinnen, die nicht eingeschriebene Privatistinnen sind, zur Zahlung 
des Schulgeldes verpflichtet.

Der tschechische Sprachunterricht wird vom Schuljahre 1912/3 angefangen an den 
deutschen Gymnasien und Realgymnasien Bohmens ais relativ-obligater Gegenstand klassen- 
weise mit je 3 wochentlichen Stunden erteilt.

Anstaltsgeschichte.
1912.

8. Jul i : Aufnahmspriifung fiir die erste Klasse.
18. August: Die Professoren Seitz, Dr. Rich und Harmuth wohnten dem zur Feier 

des Allerhóchsten Geburtstages Sr. k. u. k. Apostolischen Majestat unseres allergnadigsten 
Kaisers und Herrn Franz Josef I. in der Dekanalkirche abgehaltenen Festgottesdienste bei 
und baten den k. k. Bezirkshauptmann, Sr. k. u. k. Apostolischen Majestat die aller- 
untertanigsten Gliickwiinsche der Anstalt zu unterbreiten.

16. und 17. September: Aufnahms- und Wiederholungsprufungen.
18. September: Eroffnung des Schuljahres mit einem feierlicheu Gottesdienste.
19. September: Begrnn des regelmaBigen Unterrichtes.
4. Oktober: Festgottesdienst anlaBlich des Namensfestes unseres Allergnadigsten 

Kaisers.
19. November: Gottesdienst anlaBlich des Namenstages weiland Ihrer Majestat 

Kaiserin Elisabeth.
1913.

15. Feber: SchluB des ersten Halbjahres.
19. April: Zweijahrhundertfeier der Pragmatischen Sanktion. Nach einem Fest

gottesdienste versammelten sich Lehrkorper und Schiller in der Turnhalle, in welcher die 
Kaiserbiiste, von zahlreichen Blattpflanzen umrahmt, aufgestellt war. (Den ganzen Blumen- 
schnutck stellte der fiirstliche Domanendirektor Herr Dr. August Benesch in auBerst liebens- 
wiirdiger und dankenswerter Weise bei.) Der Schiller Wiinsch (IV. KI) trug das Gedicht 
„Der Thronfolger” von Richard Kralik v o r: dann spielte das Schiilerorchester den „Marche 
heroiąue" von Franz Schubert. Daran schloB Prof. Dr. Rich eine Darlegung der staat
lichen Verhiiltnisse Ósterreichs vor und nach der Erlassung der Pragmatischen Sanktion, 
worauf die Volkshymne von allen Schiilern gesungen wurde. Es folgten noch der Vortrag 
des Franklschen Gedichtes „Der Landtag zu PreBburg” durch den Schiller Hanig (VII. KI.) 
und des Mannerchores „Leuchte uns lange noch!" (Worte von Hahnel, vertont von Czerno- 
horsky). Den SchluB bildete das Hoch auf den Kaiser, das die Versammelten nach dem 
SchluBworte des Direktors ausbrachten.

29. A pril: Herr L.-S.-Inspektor Josef Trotscher besucht einzelne Unterrichtsstunden.
5. Mai: Der bischófliche Diózesankommissar Generalvikar Monsignore Raimund 

Fuchs besuchte den katholischen Religionsunterricht der Anstalt.



21. Mai: Schiilerauffiihrung. Feier zu Ehren des 100. Gebutstages Richard Wagners. 
Zum Vortrage gelangten: 1. Prolog (gedichtet von A. Allerhand, gesprochen von 
W. v. GSrner). — 2. R. Wagner: Vorspiel zu „Lohengrin" (gespielt vom Schiilerorchester). —
3. Festrede (gehalten von Fr. Roppert). — 4. Chr. Gluck: Festgesang (gesungen vom 
Schiilerchor). — 5. R. Wagner: Albumblatt (Violine: A. Allerhand, Klavier: E. Knotgen). — 
6 R. Wagner: Zug der Frauen zum Munster. (Ans „Lohengrin"). (KIavier: K. Dittrich, 
I. Violine: A. Allerhand, II. Violine: F. Gaudek, Viola; W. Hofmann, Cello: W. Janich.) —
7. R. Wagner: Menuelt ans der Sonatę fur Pianoforte (gespielt vom Schiilerorchester). —
8. R. Wagner: Spinnerlied aus „Der fliegende Hollander”. (Fiir Piano frei iibertragen von 
Fr. Spindler.) (Gepielt von K. Pachter.) — 9. W. Popp: Phantasie iib. Wagners „Lohengrin" 
(Flotę: A. Schódl, Klavier: K. Pachter). — 10. R. Wagner: Kaisermarsch (gespielt vom 
Schiilerorchester). — lin Schiilerorchester spielten: Klavier: K. Dittrich, E. Knotgen; 
1. Violine: R. Deutschmann, J. Faltitschek, E. Fischer, F. Gaudek, W. Hofmann, W. Ristl, 
Fr. Salus, H. Zabel, O. Zimmerhackel; 2. Yioline: R. Ahne, R. Behmel, E. Hesche, Br. Hiebsch, 
j. Hubner, R. Kindennann, W. Kliemaunel, F. Knauer, E. Langecker, H. Paudler, 
A Pollak, H. Reinisch, E. Reiner, M. Richter, A. Soudek, Br. Tenner, R. Uschner; 
Viola: E. Scheinkonig, Fr. Senger; Cello: A. Allerhand, W. janich; Bass: Fr. Walter; 
Flotę: Fr. Parsche, A. Schód!, Br. Westertneier; Klarinette: R. Kiigler, R. Ohmeyer; 
Schlagwerk: J. Preidl; Trommel: W. Hofmann, O. Zirkel. — Die Auffiihrung war in 
jeder Hinsicht gut gelungen und erntete bei den zahlreich erschienenen Gasten reichen 
ungeteilten Beifall. Atich das Geldertragnis war ein befriedigendes. (Gesamteinnahme 
531 K, wozu die lobliche Tetschner Sparkassa 30 K spendete) Da jedoch die Auslagen 
(Saalmiete, Ankiindigungen, Miete und Ankaitf von musikalischen Instrumenten und Noten) 
auch selir groB waren, konnte an die deutsche Landeskoinmission fiir Kinderschutz und 
Jugendfiirsorge in Bóhmen nur der Betrag von 68 K 23 h abgeschickt werden, wofiir 
durch Zuschrift des Prasidiums des Landesvereines herzlichst gedankt wurde. — Die ganze 
grolle Miihe der Vorbereitung und Durchfiihrung der Feier hatten die Professoren Urbanek 
und Harmuth, ersterer ais Gesangslehrer und Leiter des Orchesters, in opferwilligster Weise 
auf sich genommen. Auch Professor QueiBer erwarb sieli groBes Verdienst um das 
Zustandekommen der Feier dadurch, daB er bei Verhinderung Prof. Urbaneks die Vor- 
bereitung des musikalischen Teiles besorgte. Den drei Herren sei an dieser Stelle der auf- 
richtigste Dank fiir ihr Bemiihen gesagt.

25. Mai: Herr Landesschulinspektor Josef Trotscher, der kurz vorher mit Titel und 
Charakter eines Hofrates ausgezeichnet worden war, stirbt nach kurzeni schweren Leiden. Der 
Direktor beteiligte sich mit den Professoren Dr. Schlagl und Seitz an dem Leichen- 
begiingnisse in Prag und bezeugten dadurch die Hochachtung und Verehrung, welche 
der Herr Hofrat im Lelirkórper sich erworben hat.

16.—19. Juni: Schriftliche Reifepriifungen.
29. Juni : Hauptversammlung des Unterstiitzungsvereines.
5. Jul i : SchluBgottesdienst und Zeugnisverteilung.
10. bis 15. Juli: Miindliche Reifepriifung unter dem Vorsitze des Gym.-Dir. Herrn 

Dr. Gustav Hergel aus Aussig.

MaGnahmen zur kórperlichen Ausbildung der Jugend.
Der gesundheitliche Zustand der Sclniler war in diesem Jahre ein gunstiger. Die 

hygienischen Vorschriften iiber Heizung, Reinigung und Liiftung der Schulraume wurden 
moglichst beachtet.

Der FuBboden der Schulzimnier wurde 2 mai des Jahres mit Stauból getrankt, ebenso 
wurde der Boden der Gange ofter eingeolt. Dadurch wurde die Staubentwicklung sehr 
stark verringert. Gekehrt und gewischt wurden die Klassenzimmer nach Bedarf, zumin- 
destens aber zweimal wochentlich. Einzelne Fenster in jedem Schulzimnier haben in ihrem 
oberen Teil leicht bedienbare Klappfliigel, so daB die Liiftung auch wahrend des Unter- 
richts leicht moglich ist. Die Fiillófen sind meist von anRen heizbar und haben Wasser- 
yerdunstungsmoglichkeit in den Zimmern. Die Schulzimnier sind meist sehr lichtreich. 
Die Pausen verbringen die Schiiler auf den Gangen, die groBe Pause (20 Min.) bei zu- 
lassigem Wetter im Hofraume.

Turnen und Jugendspiel, sowie SchieBiibungen werden von der Anstalt aus gepflegt; 
ebenso werden Ausfliige und Wanderungen mit Schiilern unternommen. Betatigungen 
anderer Art werden von der Anstalt nicht nur geduldet, sondern auch selbst ange- 
regt und gefórdert.

Der Turnunterricht ist Pflichtgegenstand. Er wurde auf Grund des neuen Lehr- 
planes mit besonderer Beriicksichtigung der volkstiimlichen Ubungen betrieben.



Die Jugendspiele wurden auf einer groBen Wiese (anschliefiend an die Stadt) 
abgehalten, welche von der k. k. Nordwestbahndirektion unentgeltlich zur Verfiigung ge- 
stellt wurde, wofiir an dieser Stelle der Dank ausgedriickt sei.

Gespielt wurde bei giinstigem Wetter Mittwoch und Samstag zu je 2 Stunden. Es 
waren im Herbste 3, im Sommer 26 Spieltage móglich. Das Wetter war im allgemeinen 
giinstig. Die grofiere Halfte der Schiller wohnt jedoch auswarts und kann die Jugend
spiele entweder gar nicht oder nur sehr schwer besuchen. (Tabelle Seite 42.) Doch pflegen 
sie die auswartigen Schiller auf den Spielplatzen ihres Aufenthaltsortes und werden auch 
vom Turnlehrer dazu angehalten.

Gespielt wurden meist Parteispiele: Faustball, Schlagball mit und ohne Einschenker, 
Torball, Grenzball, StoBball, Reiterball, Wanderball um die Wette in verschiedenen Arten, 
Vollball, Schleuderball, Tamburinball, Barlaufen, Ballrauben, Mordball, Korbball, Tag und 
Nacht, Jagdball, Staffettenlauf. Von den Unterklassen wurden auBerdem nocli folgende 
Spiele gerne betrieben: Hase im Nest, Fuchs ans dem Loch, Dritten abschlagen, Zweiteti 
abschlagen mit Bockspringen, Katze und Maus, Turmball, Wanderball im Kreis, Ballraten, 
Kreiswurfball, Ballhaschen, Stabkampf.

Die volkstiimlichen Ubungen wurden nach den Vorschriften des Lehrplanes und 
nach MaBgabe des vorhandenen Platzes und der Gerate eifrig betrieben. Statt der Jugend
spiele wurde wahrend der ungiinstigen Jahreszeit das Kurturnen gepflegt, das an zwei 
Nachmittagen der Woche in zwei Abteilungen zu je 1 Stunde abgehalten wurde mit der 
besonderen Absicht, Klassenvorturner heranzubilden. Die durchschnittliche Besuchs- 
zahl war 25.

Das Rudern pflegen 27 Schiller der Anstalt ais Zoglinge des Ruderklubs „Carolus". 
Die Anstalt gestattet den Schillera gerne die Pflege des Rudersportes, weil sie von der 
gesundheitlichen und erziehlichen Bedeutung desselben iiberzeugt ist, lehnt jedoch jede 
Verantwortung fiir etwa vorkommende Schaden und Unfalle ab.

Der Ruderklub „Carolus" nimmt sich der Zoglinge in fiirsorglichster Weise an und 
sucht sie in bester Weise zu schulen. 4 Zoglinge beteiligten sich ani 1. Juni ani Ruder- 
wettfahren der Mittelschulen in Leitmeritz und haben sich dabei wacker gehalten. Die 
Erringung eines Preises ist leider durch ein MiBgeschick vereitelt worden. — AuBer dem 
Rudern wird das Schwimnien in der Elbę und Polzen und das Kalmfahren auf dem 
SchloBteich eifrig gepflegt.

Das Skifahren findet bei unserer Schuljugend immer mehr Anhiinger. Leider sind 
die Schneeverhaltnisse in der Nahe nur sehr kurze Zeit giinstig gewesen. Dafiir sind 
aber die ortlichen Verhaltnisse fiirs Rodeln und Schlittschuhlaufen sehr giinstig.

Auch dem Tennisspiel huldigen von Jahr zu Jahr mehr Schiiler. Der Tetschner 
Tennisklub zahlt Schiiler unserer Anstalt zu Zóglingen.

AuBerdem spielen unsere Schiiler auch auf mehreren privaten Tennisplatzen. Beim 
Wettspiel in Leitmeritz am 1. Juni beteiligten sich 3 unserer Schiiler, von denen der 
Quintaner Anton Hollmatz den 3. Preis errang.

FuBball spielen die Schiiler iiberaus gern und beniitzen hiezu jeden freien Platz. 
Von der Schule ans wird dieses Spiel nicht gepflegt.

SchieBiibungen wurden heuer fiir die Schiiler der 7. u. 8. KI. (26 Schiiler) an 
jedem Samstag unter der iiberaus strammen und tiichtigen Leitung des Herrn k. k. Ober- 
leutnants Adolf Masurka abgehalten. Es wurden entweder vom Herrn Oberleutnant Vor- 
trage gehalten oder Erlauterungen gegeben oder in der Turnhalle das KapselschieBen oder 
auf dem SchieBplatz des hiesigen Śchiitzenvereines das ScharfschieBen gepflegt.

Am 7. Juni besuchten iiber Anregung des Herrn Oberleutnants 24 Schiiler unter 
Fiihrung der Professoren Dr. Rich und Dr. Anichhofer das Schlachtfeld bei Leipzig, wo 
sich auch die SchieBzóglinge anderer Mittelschulen eingefunden hatten. Dort erlauterte 
der Herr Oberleutnant Masurka in iiberaus klarer Weise und mit begeisterten Worten von 
verschiedenen Punkten aus die einzelnen Phasen der Vólkerschlacht. Nachher wurde beim 
Vólkerschlachtdenkmal nach mehreren Liedern, die von den Leitmeritzer Lehramtszoglingen 
vorgetragen wurden, sowohl auf Konig Friedrich August von Sachsen ais auch auf unseren 
Kaiser ein dreimaliges Hoch ausgebracht. Mit der Absingung des Kaiserliedes und Datikes- 
ausdriicken fiir Herrn Oberleutnant Masurka schieden die Schiiler von ilirem militarischen 
Fiihrer und widmeten unter Leitung der Professoren die iibrige Zeit der Besichtigung 
von Leipzig.

Am 14. Juni wurde auf der SchieBstatte der Tetschner Schiitzengesellschaft ein Best- 
schieBen abgehalten, dessen Zustandekommen ganz und gar dem Bemtihen des Herrn 
Oberleutnants zu danken ist. • Auf einem mit der Kaiserbiiste und mitBlumen geschmiickten 
Tische waren die Preise aufgestellt. AuBer den Schiilerpreisen waren von der Stadt 
Tetschen zwei Ehrenpreise, und zwar ein prachtiges silbernes Schreibtischtintenzeug 
modernster Ausfiihrung und eine Standuhr — von Herrn Biirgermeister Brim ein Ehren- 
preis, ein Barometer — von der Stadt Bodenbach ein Ehrenpreis, eine Standuhr, gespendet



worden; ferner vom k. k. Landwehrkommaiido in Leitmeritz 30 K. Nach Ver!auf des 
BestschieBens, bei welchem jeder der 24 Zóglinge je fiinf SchuB abgab, und das sehr 
schone Resultate zeitigte, hielt Herr Direktor Dr. Anton Schlosser eine Ansprache an die 
Versammelten. Zunachst begriiBte er die Ehrengaste Herrn Major PreuB, Herrn Obmann 
und Biirgermeister Brim, Herrn Oberschiitzenineister Dr. Hiittner und die erschienenen 
Professoren Schicktanz, Pachmann, Beutel, Pokorny und dankte fiir ihr Erscheinen auf 
dem SchieBstand. Hierauf dankte er Herrn Oberleutnant Masurka fiir die militarisch 
strainme Ausbildung, die er seinen Scliiilern im Verlauf des Jahres hatte angedeihen lassen. 
Der Direktor fiihrte dann ans, daB er in dem SchieBunterricht nicht bloB ein Mittel sehe, 
welches die kórperliche Tuchtigkeit des Schulers fordere, sondern das auch auf die Seele 
formend und bildend einwirke, denn der SchieBunterricht verlange, daB der Schiller Herr- 
schaft iiber seinen Korper und Willen erstrebe, daB er ruhiges iiberlegtes Handeln sich 
zur Pflicht mache, kurz daB er Selbstbeherrschung sich angewohne und Selbstzucht iibe. 
Hat der SchieBunterricht wie iiberhaupt die Pflege korperlicher Betatigungen die Er- 
ziehung eines gesunden kórperlich und charakterlich starken Mannergeschlechtes zum End- 
zweck, so schwebt dem SchieBunterricht ais weiteres Ziel noch die Verteidigung des Vater- 
landes vor. Somit hangt mit ihm aufs innigste zusammen die Pflege der Liebe zum Vater- 
lande, und weil dieses sich im Herrscher verkorpert, auch die Pflege der Liebe zu unserem 
allverehrten Kaiser und seinem Hause. Nach einem begeistert ausgebrachten Hoch auf 
Sr. Majestat dankt der Direktor dem Herrn Oberleutnant Masurka fiir die militarisch 
stramme Ausbildung, die er den Schiilern hat angedeihen lassen, fiir sein Bemtihen in 
Leipzig und urn das Zustandekommen des BestschieBens und gibt dem Wunsche Ausdruck, 
daB der Herr Oberleutnant auch im folgenden Jahre der Anstalt erhalten bleiben mogę. 
Ęr dankt ferner den Spendern der Preise und dem lóblichen Schiitzenvereine fiir die 
Uberlassung der SchieBstatte. Dann begliickwiinscht er die Schtiler zu den erzielten 
schonen SchieBerfolgen, ermahnte sie, im Sinne des von ihnen verehrten Herrn Ober- 
leutuants und im Sinne seiner Darlegungen an ihrer korperlichen und seelischen Aus
bildung fortzuarbeiten und dabei immer dankend derer zu gedenken, dereń er dankend 
gedacht habe. Mit der Verteilung der Preise schloB dann die Eeier. Eolgende Schiller 
hatten sich die gewidmeten Preise erworben: 1. Schódl Alfred VII, Ehrenpreis der Stadt 
Tetschen : Silbernes Schreibtischtintenzeug. 2. John Franz VII, Ehrenpreis der Stadt Boden- 
bach: 1 Standuhr. 3. Winkler Hans VII, Ehrenpreis der Stadt Tetschen: 1 Standuhr.
4. Hussak Anton VII, Ehrenpreis des Herrn Biirgermeisters Brim: 1 Barometer. 5. Kiigler 
Karl VIII, Orden mit 15 K; 6. Beher Hans VIII, Orden mit 10 K. 7. Jakob Fritz VIII, 
Orden mit 6 K. 8. Hoffmann Willi VIII, Orden mit 5 K- 9. Ohmeyer Karl VII, Orden 
mit 5 K. 10. KreiBI Anton VII, Orden mit 4 K. 11. Winkler Emil VII, Orden mit 3 K. 
12. Ristl Wilhelm VIII, Orden mit 2 K. 13. Fliegel Bruno.VII, Orden mit 2 K.

Wandervogel. Diese Art von Wanderungen, welche von Prof. Max Miiller in 
uneigenniitzigster Weise mit Opfern an Oeld, Zeit und Miihe in den friiheren Jahren ge- 
pflegt und geleitet wurde, ist heuer infolge einzelner unliebsamer Erfahrungen oder MiB- 
verstandnisse leider fiir einige Zeit zum Stillstand gekommen. Da jedoch der Direktor 
das erziehliche Moment des Wandervogels hoch einschatzt, so regte er die in einzelnen 
Schiilern noch vom Vorjahr schlummernde Lust neu an und fand williges Entgegen- 
kommen. Bis jetzt haben sich 26 Schiller der 4.—7. KI. bereit erklart, nach Art des 
Wanderrogels zu wandern und haben auch bereits eine 1- und eine H/at&gige derartige 
Wanderung unter Leitung ernsterer Schiiler der 7. Klasse zu allgemeiner Zufriedenheit 
durchgefiihrt. Die betreffenden Schiiler werden zur strengsten Unterordnung unter den 
jeweiligen Leiter verpflichtet und angehalten, alles zu vermeiden, woraus fiir-die Teil- 
nehmer und die Schule irgend welche Unannehmlichkeit erwachsen kónnte, da dies nur 
dem Wandervogel selbst zum Nachteil werden miiBte. Alkohol und Tabak werden gemieden.

Schulerausfliige. (In Klammer sind Schiilerzahl, Marschslrecke und begleitende 
Professoren angefiihrt.)

15. Feber die VI. KI. nach Bensen (17 Sch., 11 km, Dr. Anichhofer). — 5. April 
die III. a Edmundsklamm, Rosendorf (23 Sch., 21 km, Dr. Rich). — 5. April die IV. b nach 
Herrnskretschen (16 Sch., 14 km, Dr. Anichhofer). — 23. April die Ilia Schneeberg, 
Eulau (22 Sch., 16 km, Pokorny). — 26. April die Ilia Nollendorf, Tellnitz (22 Sch., 
15 km, Tramer). - 26. April die IV. a Bensen, Voitsdorf, Neschwitz (27 Sch., 17 km, 
Dr. Rich). — 28. April die VIII. Besichtigung der Bergmannwerke (22 Sch., QueiBer). 
— 24. Mai die III. b Lausche, Tollenstein, Tannenberg (23 Sch., 16 km, Schwab). — 
7. Juni die I. a Lausche, Tollenstein, Tannenberg (39 Sch., 30 km, Worzfeld, Pokorny). -  
7. Juni die Ib nach Tannenberg, Tollenstein (23 Sch., 25 km Urbanek). — 7. Juni die 
Ila Hohenleipa, Wilde-, Edmundsklamm (32 Sch., 30 km, Schicktanz). — 7. Juni die II b 
Kolmen, Reichen, Tichlowitz (29 Sch., 15 km, Sei(z). — 7. Juni die Ilia Kuhstall, Thor- 
walder Wandę (23 Sch., 32 km, Kerbler, Tramer). — 7. Juni die III. b Eichwald, Moldau, 
Muckenturmchen, Tellnitz (23 Sch., 26 km, Schwab). — 7. Juni IV. a Binsdorf, Belvedere,



Niedergrund (27 Sch., 16 km, Rang). — 7. Juni die IV. b Sebnitz, Tanzplan, Khaatal (23 
Sch., 29 km, Beutel). — 7. Juni dieV. Schrammsteine, Schandau, Wolfsberg (25 Sch., 17 kin, 
Beyrer, Dr. Schlagl). — 7. Juni die VI. Kleis, Schwoika, Leipa (16 Sch., 30 km, Wiinscli). — 
7. Juni die VII. Sebnitz, Hinterhermsdorf, Khaatal, Schonlinde (9 Sch., 29 km, Pachmann, 
Wagner. — 7. Juni die VIII. Aussig iMaschinenfabrik), Humboldshohe, Workotsch, Wannow 
(10 Sch., 12 km, QuaiBer. — 7. u. 8. Juni die SchieBzóglinge nach Leipzig, Vólkerschlacht- 
denkmal (24 Sch. der VI.—VIII. KI., Dr. Rich u. Dr. Anichhofer). — 13;. Juni die I.b 
Kolmerscheibe (7 Sch., 6 km, Rang). — 17. Juni die VII. Schneeberg (Ubungsmarsch), 
(15 Sch., 20 km, Beutel).

Ausweis
iiber die freien Betatigungen.

K 1 a s s e
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1 II III IV V VI VII VIII
a b a b a b a b

S chiilerzah l.................... 41 32 30 32 23 33 22 39' 30' 232 31 3625
Vom Turnunterr. befreit 1 — 2 1 3 1 — — 7 5 4 7 31
Jugend- i Zahl d. Spielt. 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

spiele \ Beteiligung IM8T 12 8-4 8-6 7 9-2 5 6 8'8 6-7 4-2 0-8 90-1
Tourist. |  Zahl . . . . l 2 1 1 4 2 2 2 1 2 2 1 21
AusfliigeJ Beteiligung . 39 30 32 29 90 46 54 39 25 40 35 16 475
Baden ............................ 33 20 26 25 27 13 23 17 32 28 21 27 294
Schwim m en.................... 13 8 11 10 19 11 17 12 28 23 17 28 297
Ruderzóglinge................ ~ — 4 4 6 14 28
Rei t e n ............................ — 2 — — 2
Radfahren........................ 6 6 8 6 9 6 17 12 14 14 10 14 122
Schlittschuhlaufen . . . 37 18 29 29 26 18 29 19 34 26 18 22 305
R o d e ln ............................ 40 25 31 30 27 22 32 19 36 28 24 30 344
S k ilau fe n ........................ 2 2 2 1 7 2 1 5 7 6 4 4 43
Fechten............................. 1 5 — 5 11
SchieBunterricht . . . . — — — — — — — — — — 15 12 27
T e n n i s ............................ 2 4 2 — — — — 1 4 6 3 5 27
K lav ie r............................ 15 7 6 9 12 8 10 6 15 9 8 13 118 i

V io lin e ............................ 10 12 12 11 12 8 13 6 14 9 13 14 134
Anderes Instrument . . Ou 1 — 1 — — 1 2 4 — 5 7 23
P h o to g ra p h ie ................ 2 6 5 2 9 4 4 4 18 13 — 11 68
W a n d e n / o g e lfa h r te n  ( B e t e i l i g u n g ) 1 1 13 8 4 27

Ergebnisse der am Schlusse des Schuljahres 1911/12 und im 
Herbste 1912 abgehaltenen Reifepriifungen.

A. Som  m e r t e r m  i n. Die 8. Klasse zahlte im Schuljahre 1911/12 16 Oymnasiasten 
und 11 Realisten, welche sich alle zur Reifeprufung im Sommertermin meldeten. AuBer- 
dem waren noch zwei externe Kandidatinnen der Anstalt zugewiesen worden, von welchen 
die eine die Reifeprufung fur Reformrealgymnasien, die andere fiir Realgynlnasien ablegte.

Bei der schriftlichen Reifeprufung vom 12. bis 15. Juni waren zu bearbeiten:
1. Aus Deutsch zur Wahl: 1. Was leistet die Sonnenenergie auf der Erde? (1 Gym., 

1 Real.) 2. Die Poesie im Dienste der Religion und des Vaterlandes. (3 Gym., 1 Real., 
1 Extern.) 3. Der Aufschwnng Ósterreichs in der Regierungszeit unseres Kaisers Franz 
Josef I. (12 Gym., 9 Real., 1 Ext.)

2. Latein: Cicero ad familiares IV. b §§ 1 u. 2.
3. Griechisch: Hesiod „Werke und Tage" v. 59—95.
4. Franzosisch: Une bonne action.
5. Englisch: a) fiir die Realisten: Miss Yong, The Ring. b) fiir die Externe

Moscheles zur freien W ahl: 1, Enoch's Return. 2. My Nativ Town. 3. My Favorite
English Book.



6. Darstellende Geometrie: 1. AB ist die Seite eines gleichseitigen Dreieckes, dessen 
dritter Eckpunkt in der ersten Projektionsebene liegt. Die Projektionen des Dreieckes 
sind zu bestimmen A (0, 7, 4), B (7, 3, 6.) 2. Ein gerader Kegel ruht mit seiner Basis 
auf der ersten Projektionsebene, der Mittelpunkt der Basis ist C (0, 6, 0), der Radius 
r — 5 cm, die Hóhe li =  11 cm, der Kegel ist mit der Ebene E — 15 (0, II, 13) zu 
schneiden und die wahre GróBe des Schnittes zu suchen. 3. Eine Kugel [0 (0, 8^, 5); 
r =  5] wird von einer ąuadratischen Scheibe mit der Kantenlange 10 cm gedeckt. Es 
ist fiir Parallelbeleuchtung das Schattenbild zu zeichnen.

B. H e r b s t  t e r m i n. Der Anstalt waren 2 externe Kandidatinnen fur Reformreal- 
gymnasien zugewiesen worden, dereń eine jedoch nicht erschien.

Die bei der schriftlicheri Reifepriifung zu bearbeitenden Aufgaben waren:
1. Ans Deutsch zur Wahl: 1. Was man ist, das blieb man andern schuldig (Tasso 

I, 1.) 2. Dampfkraft und Elektrizitat im Dienste des Menschen. 3. Die Bedeutung des 
Waldes in wirtschaftlicher, physikalischer und asthetischer Hinsicht.

2. Aus Latein: Tacitus, anal. II. c. 75 bis liberius III. c. 1 u. 2.
3. Aus Franzósisch: L’Epingle (Nacherzahlung)
Die mundlichen Reifeprtifungen wurden vom 10.—13. Juli 1912 unter dem Vorsitze 

des Gym.-Direktors M. Strach aus Prag und am 7. Oktober 1912 unter dem Vorsitze des
k. k. Latidesschulinspektors Josef Trotscher abgehalten.

Das Ergebnis zeigt folgende Ubersicht:

N a m e
des

P r ii f 1 i n g s
Geburtsort

Geburts-
zeit

M itle l-

s c h u l-

ze it

Grad
der

Reife

erklaren sich 
zuzuwenden

Studien-
richtnng

S o m m e r t e r ni n.
Fritsch Albin Herbstwiese 17. 1.93 8 Ausz. Jus gym.
Fritsch Rudolf Bensen 30. 5.93 8
Hanig Ernst Pankraz 3. 11.93 8 t t

reif
Medizin

Holfeld Franz Anton Bóhm.- Kamnitz 27. 5.92 8 Jus
t t

Medizin
Jordan Ralph Bodenbach 16. 8.93 8 Ausz.
Kassian Alexander Tetschen 8. 11.92 8

reifKocher Theodor Tetschen 27. 6.93 8 Jus
Kummer Gottfried D it te rs d o rf  (S te ie r m .) 15. 7.94 8
Minks Friedrich Tetschen 18. 4.93 8 Handelsakad.
Nitsche Wilhelm GroBpriesen 5. 1.94 8 Post
Paudler Robert Pfaffendorf 6. 5.93 8

Ausz.
Medizin

Rhomberg Bernhard Kreibitz 5. 5.92 8 Jus
Ritschel Franz Eulau 3. 9.91 8 reif Post
Schubert Robert Smichow 2. 4.91 8 Philosophie
Siegert Helmut Tetschen 16. 10. 93 8 Jus
Walter Raimund Bósegriindl 20. 12. 90 10 Medizin
Briksa Josef Bodenbach 15. 12.92 8 Handelsakad. real.
Heller Wilhelm Tetschen 18. 12.91 8 Technik
Hubner Emil Pfaffendorf 10. 9.93 8 Handelsakad.
Hiittig Erich Riegersdorf 24. 3.92 8

Ausz.
Eisenbahn t t

Itze Wilhelm Tetschen 11. 8.93 8 Technik
lalinel Franz Bodenbach 1. 8.92 8 reif

LandwirtschaftJobst Adolf Nieder-Laube 17. 4.92 8

Saudek Oskar Tetschen 17. 8.93 8 Bank
Saudek Wilhelm Tetschen 30. 1.92 9
Thomas Friedrich Altstadt 27. 8.93 8

LandwirtschaftWestermeier Kurt lliidmerslebeii (Pm. s.) 18. 1.94 8 „ t t

E x t. R e fo rm -  

R e a lg .
Moscheles Julie Prag 21. 8.92 — Ausz. Philosophie
Patzelt Dora Prag

H e r
26. 7.91 
b s t t e r m

reif
n

Medizin Ex t. r e a lg .

Mossler Adeline Frankfurt a. M. 22. 1.80 reif Philosophie E x t. R e fo rm -  

r e a lg y m .



Statistik der Schuler
1912—1913.

K i a s s e 03
E

I II l i l a III b l i  v a IV b V VI VII VIII E
a b a b G | Rg Rg ! G Rg Rg G Rg R G Rg R G Rg R G R co

Zu Ende 1911/1912 . . 31 32 35 24 13 28 25 19 11 21 15' 5* 12 15* 3 8 13 _ 18 16 11 355«
Zu Anfang 1912/1913 . 43 30' 31 32 10 21 24 12 23 22 19' 14 7 13 5* 12 13* 2 8 14 17 372"
Eigene ( aufgestiegen . — - 29 30 9 20 19 12 23 22 18 14 6 12 5* 11 13* 2 8 13 17 283s
Schiller \  Repetenten 1 - 1 2 1 1 3 — — — r — 1 — — — — — - — 11*

( aufgestiegen . 
Fremde D . ,< Kepetenten 
Schuler 1 . e i{ m. Aufnahmsp. 42 30'

1
2 —

1 1 1 4
2

72*
Spater eingetreten . . 1 1 i 3
Gesamtaufnahme . . . 43 30' 32 32 11 21 24 12 23 22 20‘ 14 7 13 5* 12 13* 2 8 14 17 375=
Im Schuljahre ausgetr. 2 4 2 — 1 1 1 — 1 1 — — — — — 13
Zahl zu Ende 1912/1913 41 26132 30 11 21 23 111 22 22 19' 14 6 13 5* 12 13* 2 8 14 17 362"

Geburtsort (Vaterland)
T e ts c h e n .................... 11 8 5 5 1 5 5 4 6 4 4 1 2 1 4 1 1 4 72
Bohmen ohne Tetsehen 22 17 25 18 6 14 17 6 15 17 13* 13 4 10 3* 8 10* 1 7 8 15 249'
Osterreich olme Bohmen 3 1 2 5 2 — — — — 1 — 1 1 1 — — 1 .1 — 1 2 22
U n g a rn ........................ — — — — 1 — 1 — — — — — — — — — — — — 1 — 3
D eutschland................ 4 — — 2 1 1 — 1 1 — 1 — — — 1 — 1 — — — - 13
Schweiz........................ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 _ _ — _ _ _ _ _ _ _ 2
Amerika........................ 1 — - 1

Muttersprache.
Ileutsch ........................ 39 25’ 32 30 11 21 23 11 22 22 18' 14 6 13 5' 12 13* 2 8 14 17 35N"
Tschechisch ................ 2 1 — — — — — — — — 1 — — 4

Re 1 igi on
Romisch-katholisch . . 23 26* 32 18 10 10 23 9 17 22 15' 11 5 9 4 9 12* 1 8 13 11 288'
Evangelisch A. B. 14 — — 6 1 9 — — 2 — 3 2 1 1 1 2 1 1 — — 5 49
Altkatholisch................ 1 1
Israelitisch ................ 4 — —r- 6 — 2 — 2 2 — — 1 — 3 _1 1 — — — 1 1 23*
Konfessionslos . . . . 1 1

Lebensalter.
tjber 10 Jahre . . . . 1 1

„ 1 1  „ . . . . 20 9* — 1 30*
„ 12 „ . . . . 18 12 8 8 — 1 1 — — — — — _ — — — 48
„ 13 „ . . . . 2 5 17 19 2 5 2 52
„ 14 .................... — — 6 2 8 13 14 4 7 10 1 65
„ 15 „ . . . . — — 1 — 1 2 5 7 10 9 9 6 1 51
. 16 „ . . . . 1 — 5 3 5' 8 3 4 1 4 1 — — — — 35'
„ 1 7  „ . . . . — — — — — — — — — — 4 — 2 8 3 6 3' — 3 — — 29'
„ 1 8  „ . . . . - - 1 1' 2 7 2 3 5 5 26'
„ 1 9  ................... — 2* — 2 5 9 18'
„ 20 „ . . . . — _ — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 3 6
„ 2 1  „ . . . . — 1 — 1

Nach d. Kostort.
a) Eltern in Tetschen . 10 14 11 6 1 8 5 4 7 5 9 4 2 4 1 5 5* 2 3 6 4 116'
b) „ „ Bodenbaeh 16 4 8 10 4 9 8 5 6 5 4 7 3 2 1* 2 51— 3 4 8 114-
c) „ » Umgebung 7 6 6 11 4 1 4 2 6 8 3 3 1 3 2 3 2 — 2 1 3 78
d) Kostfamilien . . . 8 2 7 3 2 31 6 — 3 4 3* — — 4 1 2 1 — — 3 2 54*



K  1 a  s  s  e
03
£=

K la s s if ik a t io n . I II l i l a III  b IV a IV b V VI V II V III £

a) E n d e  1 9 1 2 /1 9 1 3 :
a b a b G | Rg Rg G Rg Rg G Rg I R G | Rg R G Rg i R G R GO

v o r z i i g l i c h  g e e ig n e t . 6 6 2 — 2 3 2 3 2 2 — 3 — 5 i — 3 ‘ — — 6 3 4 9 '
g e e i g n e t ........................... 30 15 1 25 24 9 10 14 8 13 2 0 15 7 3 8 4 ' 10 8 ' 2 7 0 12 2 5 0 8
a l l g e m e i n  g e e ig n e t . — — 2 — — 2 4 — 4 — — — ~ — — — —■ — — — — 12
W ie d e rh o lu n g sp r iifu n g  . — — — 2 — — 1 — — — 2 ' 1 2 — — 2 1 — — 1 2 14*
n i c h t  g e e i g n e t  . . 5 5 3 4 — — 2 — 3 — 2 3 1 — — — 1 — 1 1 — 31
N a c h tra g s p r iifu n g  . . .

b) N a c h tr a g  fu r 1 9 1 1 /2 :

W ied e rb o lu n g sp riifu n g en 1 1 — 3 — — — — — — 1 — 1 4* — 1 1 — 5 — — 1 8 2
E n ts p ro c h e n  h a b e n  . . 1 1 — 3 — — — — — — — — 1 4 ‘ — 1 1 — 5 — — 1 7 '
N a o b tra g sp r iifu n g c n  . . — —
E n ts p ro c h e n  h ab en  . .

E n d e rg e b m s  fiir 1 9 1 1 /2 :

y o r z i i g l i c b  g e e ig n e t . 2 2 7 3 3 2 1 7 — 5 5 1 — 1 ' — — 6 — 3 6 1 5 5 1
g e e i g n e t  ...................... 24 27 20 13 7 24 18 9 8 13 7 4 3 11 131 3 8 7 — 15 10 10 257»
a l l g e m e i n  g e e ig n e t - 3 2 — 3 3 1 2 3 3 3 23
n i c b t  g e e i g n e t  . . 2 1 2 5 ~ 1 4 — — — 3' 1 l 1 2 0 -

F re ie  G e g e n s ta n d e .

T sch ech isch  re i. ob lg . . 14 11 25
„ u n o b lg . 1. A b t. — — 8 7 1 1 2 1 — 5 1 3 28

„  „  2 . „ — — 5 5 2 2 1 2 5 i 1 — 24
„ „ 3. „ __ __ __ __ __ 2 __ __ — — 3 2 — 1 — 3 — — 2 1 — 14

__ __ — — — — — — — — 3 — — 1 — — I 1 1 1 — — 7 ‘
E n g lisc b , 2  A b t. . . . 7 8 — 3 1 — 2 1 — 2 — 24
G e o lo g ie ................................ 4 — 4
F re ih an d ze ic lin en  . . . — — — — — — — — --- ' — 2 1 — — 1 — 1 — — — — 5
G e s a n g : 3  A b t. . . . 15 14 7 10 2 3 0 2 8 — 2 1 — 3 3 3 2 — 3 2 1 87
S te n o g ra p h ie : 1. A b t. .

p
— — — — — — 8 12 i i 4

Ą
7
1

1
3

— 1
O

— — — — 44
10

. ’’
P ra k tik u m  p h y s ik . . . _ _ — _ 3 10 7 2 7 4 6 39

,, ch em isch es . — 2 0 2 — 2 4 10
„  n a tu r g e s c h . . 1 3 — 6 4 4 — — — — — 18

G e ld le is tu n g e n . -

S ch n lg e ld  (3 0  K ) z a h l te n :
1. H a lb ja h r  . . . . 2 8 18 11 14 4 10 13 4 14 8 15 3 0 7 4 7 7 ; — — 8 11 1911
2 ............................................ 2 0 18 17 13 4 10 14 4 14 9 14 0 4 7 4 7 9 — 3 8 10 201

B e fre it 1. H a lb ja h r  . . 14 10 20 18 7 11 10 8 9 14 5 11 2 6 2 4 U 2 8 0 0 180
15 10 15 17 7 11 9 7 8 13 7 8 2 6 2 4 0 2 5 0 7 107

A u fn a h m sta x e  (4 .2  K )  . 42 31 1 — 1 — 2 — — — 1 — — 1 — 1 — — — 1 — 81
L e b rm it te lb e i t ra g  (2 K ) . 43 31 32 32 11 21 24 12 23 22 20 14 6 13 6 12 15 2 8 14 17 37 8

S tif tu n g e n .

Z ah l d e r  l^ tif tlin g e  . . _ 3 — 1 — 1 — _ — 1 1 — — 1 — — — 1 — 1 — 10

B e tra g  ...........................K lit !#t tlili 8l)t son sot Itlt ?!!!!



Y e r z e i c l m i s  d e r  S c h i l l e r
ani S clilu sse  des Schuljahres 1912/13.

Ist kein Ort genannt, so ist Tetschen ais Geburtsort anzusehen. Bodenbach wird durch B bezeichnet. Ist nut 
ein Ort angefiihrt. so ist dieser zugleich der gegenwartige Wohnort der Eltern des Schtilers. Wo dieser Wohn- 
ort sonst nicht scnon durch die Buchstaben a und b genau bezeichnet ist, wird er in der Klammer besonders 
angefiihrt. Die Buchstaben a, b, c, d, bezeichnen (siehe unter „Statistik der Schuler") den Verpflegsort der 

Schiller. -  Die Namen der Vorzugsschiiler erscheinen fett gedruckt.
Abkiirzungen: bo =  Bot. Prakt., ch =  Chem. Prakt., e =  Englisch, g =  Darstell. Geometrie, k =  Schon- 
schreiben, p =  Physik. Prakt , s Singen, st =  Stenographie 1. Abt., st2 = Stenographie 2. Abt., t Tsche- 
chisch 1. Abt., ta =  Tschechisch 2. Abt , z =  Zeichnen, zo =  zool. Praktikum, d =  vom Turnen befreit, 
K =  Klavier, V =  Violin, M =  anderes Instrument, F =  Photogr., Fe =  Fechten, Fr =  Freischwiinmer, 
Fu =  FuBball, R =  Rodeln, Rd =  Radfahren, Re =  Reiten, Ru =  Ruderzógling, S Schlittschuhl., Sch =  

SchieBen, Sk =  Ski, T =  Tennis, W =  Wandervogel.
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F re ie  B e ta tig u n g en

l a .  K L A S S E  (41 Schiller)

Ameseder Heinrich Reichenau (Kosten) d n , i 135 34 5 R S
Arlt Rudolf Niemes (Riga) c 13,2 150 3 34 1 Fu R H
Blaschke Friedrich Czernowitz (I.iebwerd C 11,10 151 4 45 1 8 (1 Fr R 8
Brandes Herbert Dresden b 11,11 132 5 28 1 8 R S
Czerney Rudolf B b 12,11 143 2 29 1 K R S
Dolny Franz Lemberg a 12,4 166 5 53 3 8 t Fu R
Edelmann Erhard b 12,2 142 4 32 2 R S
Fanta Eduard Pommerle b 12,8 145 4 40 3 M Fr F R S
F ischer Raim und Nixdorf d 12,3 144 4 34 1 t K Fr Fu R S Sk T
Frieser Hellmut Franzental c 11,10 152 4 37 2 K F R Rd S
Fiihrich Walter a 12,6 143 3 33 — ' t K Fr S
Glauz K arl Giintersdorf ii 12,2 136 2 31 2 t K V R S
Graf Faul a 12,4 143 4 32 1 8 V Fr Fu R Rd S
Greipl Gustav B b 13,3 150 3 40 1 K F Fr Fu R S
Hanke Alfred a 11,8 139 3 35 3 Fr R Rd S
H auptyogel Hans Dresden <i 12,8 141 4 32 1 8 t R S
Hellebrand Hellmut a 11,11 142 3 38 1 8 t Fr Fu R S
Hiebseh Erich Z w ie k a u , Biiliineii (K i in is w a ld )  d 11,11 142 — 32 — 8 t V R Rd S
Houżvićka Josef B b 12,3 143 5 33 1 K Fu R S
Hubner Erich B b 12,3 143 3 33 1 Fu R S
John Josef Merzdorf b 11,11 130 3 26 1 t Fu R S
John Konrad Markersdorf (Altstadl) c 11,9 141 1 4 32 2 K V R S
Jordan Ludwig a 11,11 155 2 37 1 8 t K Fu R S
Konirsch Max B b 11,5 137 1 34 2 t R S
Krauspenhaar Rudolf Rosawitz b 12,1 139 3 30 — R Rd S
Lamberg Josef B b 11,2 142 2 31 1 V Fu R S
Lammel Ewald Bilin a 11,11 140 4 33 3 8 K V Fu Fr R S
Lorenz Johann Tetschen (Bensen) c 11,9 147 4 36 1 S R S
M ajrich Anton Politz a. E. c 12,2 144 5 30 1 8 t V Fr R S
Mannewitz Hans Lei pzig a 11,8 143 3 33 1 8 R S
Marehallek Kurt K in g s t o n ,  Jainaika (M-lork) d 12,3 142 4 34 2 K Fr Fu R S
Mikschiczek Franz Tetschen (Nimburg) d 12,9 144 5 33 1 Fu R S
N echnta A lfred Wien (Obergrund) c 10,11 133 2 26 — K F R
Neumann Friedrich B b 11,9 1 3 0 4 24 2 t Fu R S
Przybylski Rudolf D e u ts c h - N e u d o rf  (Sachsen) a 12,9 150 5 37 2 R S Sk
Rosenmiiller Artur N. Planitz a 11,10 148 6 37 2 S V R
Schuhmann Robert a 11,7 134 4 28 1 8 t K Fu R S
Stolterfoht Nikolaus B b 11,11 145 3 31 1 K M Fu R T
Tenner Bruno b 12,4 144 3 33 1 S V Fr Fu R S
Uschuer Robert B b 12 142 3 31 1 V Fr Fu R Rd S
W iinsch O skar d 11,11 147 1 35 2 t K Fu R S
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Freie Betatigungen

Ib . K L A S S E
(26 Schiller und 1 Privatist)

Muller Franz Niedergrund a. E. a 13,3 151 2 40 2 Fu R S
Muller Udo Laube a 11,4 145 1 35 1 Fr Fu S Sk T
Palazzolo Enriko a 12,5 147 4 36 2 F Fr Fu R S
Paudler Johannes a 12 152 4 36 1 8 V M F Fr Fu R S Sk T
Pinhack Joliann Poiperz b 11,11 138 3 30 1 8 K Fu R Rd Ro S T
Pollak Allred Nimburg a 11,7 154 3 4!) 5 t 8 V R S
Preidel Franz B b 11,11 132 — 29 2 8 V Ii
Preidel Helmut Seldnitz a. E. b 13,2 147 1 32 2 K V F Fr Fu R
Piischner Eberhard Laube a 12,5 141 3 30 — t K Fu R T
Rosler Karl Kittlitz d 13,5 148 1 40 1 8 Fu R S
HoBler Oskar Dekau d 12,5 140 — 31 — t Y Fu Rd
Rott Oswald Smichov a 12,6 152 4 39 2 8 F Fr R
Sehickel Richard Pómmerle c 12,5 140 3 31 2 Fu R Rd S
Schorscli Richard N.-Ullgersdorf c 13,5 143 5 ' 36 2 Fu R
Schwarz Richard Pisek a 11,4 135 2 27 — t 8 V F Fr Fu Rd K
Speck Ottokar Krammel a 11,8 1 3 5 3 29 1 t 9 V Fr R S
Steiner Ludwig a 13,4 151 4 41 3 t 8 K V R S
Storcli Rudolf Algersdorf (Krochwitz) c 12,7 153 4 34 1 t K V R
Streicher Eduard a 12,5 135 3 2 5 1 t S Fu Ii S
Tielsch Hugo Bodenbach b 11,7 142 3 26 — V Fu R S
Triebe Wilhelm Hohenstadt (Bensen) c 12,4 142 3 34 1 t 8 Fu Rd li S
Tschinkel Krauz Rosendorf a 12,3 137 4 30 2 Fu R Fr
Tullinger Kurt Budweis a 11,5 139 4 29 i 8 V Fr Fu R Rd S T
Ulm Gerhard a 12,11 143 3 37 — 1 8 Fu R S F
Voh Richard N ie d e rg ru n d  (O b e r g r u n d )  <*, 11,5 145 4 36 4 t S K V Fu R S
Wagner Richard Pómmerle c 12,4 137 4 28 1 K Fr S R T
Kramar Ernst, Privatist Kladno

1 I a. K L A S S E  (32 Schiller)

Albrecht Rudolf W i en d 13,3 154 6 42 2 t 8 Fr R S T
Allesch Rudolf Altstadt a 12,10 140 2 27 — R Rd S
Blaschek Friedrich Haseł (Losdorf) c 12,8 1 3 4 3 33 2 V Ii S
Buchart Alois Widach a 15,6 159 4 43 5 t2 s R Rd S
Buchart Emil Widach a 13,8 135 2 29 1 t2 s R S
Clar Friedrich Herrnskretschen d 12,8 154 3 43 3 K Fr S
Czap Friedrich Friedland a 12,8 152 4 41 3 t 8(1 R S
Dobrowolski Gustav Bilin d 14,3 149 7 40 4 V R S
Fiedler Ferdinand Bachelsdorf c 12,11 149 4 35 3 V Fr R Rd S
Friedel Alexander a 12,09 138 2 32 1 s R S
Gabler Rudolf Arnsdorf (Teplitz) d 13,11 144 2 32 3 t s K V R
Heller Ernst a 13,4 145 4 36 2 ta Fr R S
Helzel Rudolf B.-Kamnitz a 12,10 150 7 36 3 t V R S
Hiebsch Bruno Laun b 13,4 144 4 34 1 F Fr R Rd S Sk
Hinke Alois Gastorl (1’eiperz) e 13,8 156 6 4 ! ) 6 t li S
Hrdy Karl Budweis b 14 149 7 39 5 K F R Rd S
Hubner Karl Teplitz b 13,7 153 4 41 3 t2 R S
Hubner Kurt B b 13,1 143 3 33 — K V R S
Katzer Friedrich Wittik a 13 153 3 40 1 V R S
Klement Walter Pilsen b 13,5 144 1 28 1 t2 R S
Klingohr Wilhelm Oberleutensdorf b 14 147 — 39 — t V R Rd S
Koiiander Rudolf a 13,7 151 3 38 1 Fr R S
Kroi Johann Wieu (Kleischa) d 13,2 151 3 36 1 V F Fr
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Freie Betatigungen
J

Mikach Walter Sandau (Bensen) c 14,2 148 4 37 2 F R S
Ortmann Leonhard Rosawitz b 13,3 142 2 33 i t s K Fr R Rd Sk
Patzner Allred O b .- E b e rsd o rf (K r o c h w it z )  c 13,6 142 2 32 i R S
Paudler Ulrich a 13 154 3 36 2 ; V Fr R S T
Perthen Friedrich B (Ullgersdorf) c 14,6 142 3 29 — Fr R S
Prade Walter Niemes d 13,2 157 4 44 2 1 V R Rd S
Richter Max a 14,8 151 3 40 5 I K V F Fr R S
Scheinkonig O skar B b 14 162 6 43 — d Fr R S
Schmied E rnst D it te rs b a c h  bei L a n d s k ro n  d 13,8 152 3 42 — t R S

N b .  K L A S S E (30 Schiller)

Braune Alex Cunnersdorf b 13,3 149 40 3 6 Fr R S
Uonath Friedrich Dresden b 13,7 150 2 35 1 S K V Fu R S
Faltitschek Hermann Linz b 32,5 145 4 34 1 s Fu R S
Feigl Franz Karolinenthal a 12,8 135 2 26 — t2S V R S
Huppert Paul K n it le lfe ld  (N e s c h w it z )  c 12,4 144 4 46 3 t K Fu R S
Jeschke Herbert B b 12,8 139 2 29 — K Fu R S
Jung Ernst Wien (GroBpriesen) c 13 145 3 36 1 V Fr Fu R S
Jung Felix „ 11,11 142 3 37 2 Fr Fu R Rd S
Neumann Oskar B b 12,9 132 4 29 2 t Fu R S
Priifer Fritz a 13,6 145 3 32 — Fr Fu li S
Ringelhan Otto Nieder-Ullgersdorl c 13,1 157 6 43 4 8 K F R Rd
Rijder Artur a 13,10 146 3 39 1 st'“ V M Fr Fu R Rd S Sk
RoBler Hermann Moldau (Eulau) c 12,5 150 3 33 — R S
Schams Friedrich Malschwitz d 13,3 142 2 34 1 t2 Fu R S
Scheinpflug Rudolf B b 12,9 140 3 32 1 F Fu R S
Schiechel Emil Gesteinigt (Eulau) c 13 141 3 35 2 Fr R S
Schubert Otto a 13,3 140 ■ 4 34 1 V Fr Fu R S
Seidel Ferdinand Asch a 14,2 143 3 34 2 t V Fu R S
Senger Franz Seldnitz b 13,7 153 4 41 — fit V M Fr Fu R Rd S
Spalek Alfred Tetschen (Sebusein) d 13,7 158 3 47 3 S V R Rd S
Stepan Raoul Oderfurt (Bodenbaeh) h 13 153 7 37 1 K V Fu R S
Stephani Robert Kroglitz b 14,3 156 6 47 1 K Fr Fu R S
Storch Johann Nied.-Ullgersd. (Konigswald) c 12,7 143 2 35 3 s t K V Fu R Rd S
Theifiig Adolf Kalmswiese c 13,6 145 3 32 1 t2 V R S
Tomaschek Josef Beneschowitz (Biela) c 13,8 159 8 43 4 t2 Fr Fu R S
Wagner Alfred Oberleutensdorf b 13,5 142 1 37 2 d R S
Wagner Gustav (Pommerle) c 13,3 146 5 34 3 K Fr R S
Walter Edgar N lederpreschkau (Bensen) c 13,3 156 6 46 3 s t K Fu R S
Zerlik Otto Landek d 14,3 160 4 4 9 2 Fu R S Sch
Zlatohlavek Franz Bensen a 13,6 145 3 37 — t Fu R S

l i l a .  K L A S S E  (32 Schiller)

G y m n as iasten  (11)
H a g e r  K a r l Wandorf (U.) b 14,6 150 5 34 2 8 d F R S
Hollmann Gustav Altpaka (Altstadt) c 14,3 146 4 35 3 t2 V Fr Fu R S
Kraut Rudolf B (Obergrund) c 14,1 143 4 31 1 Fr R Rd S
Kroll Albin Karlsbad d 14,7 161 8 55 8 P K V Fu R S Sk
Kroi Wilhelm Wien (Kleischa) d 14,7 147 4 39 2 t2 V F Fr R S
Krombholz Richard Hinterbriihl (PolitzJ c 13,5 141 2 34 1 P V Fr Fu R S
Muller Emil Chemnitz (Bensen) c 15,8 163 7 47 4 Rd
N euhaiser K arl Warnsdorf b 14,5 156 5 61 2 K Fr Fu R
Robsteck Friedrich Leitomisehl (B) b 13,7 170 — 54 — s Fu
Siegmund Karl Blankersdorf b 14 150 3 37 2 t V Fu R S
v. Zawadsky Kalixtus a 14,2 1 155 6 40 I 3 p K Fr Fu R S Sk T
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R ealgym n asiasten  (21)
!

Andersobn Karl Wilhelmsharen b 12,10 157 7 43 i R
Berthold Adolf B b 1.3,9 147 3 34 i Fu R Rd S
Bohm Rudolf B b 14,5 156 7 42 5 t- V F Fu Rd R 8
Dezort Alfred Bohm.-Kamnitz a 14,3 ISO 7 67 6 p K Fr Fu R S
Endt Bruno Bairingen d 14,11 135 2 30 0 p R Fu Fr S Sk
Kanta Rudolf Ruppersdorf b 14,2 168 5 57 2 t K Fr Fu R 8
Fischer Bruno Aussig b 13,11 150 5 46 5 K Fu R 8
Gaudek Karl Rumburg a 14,9 157 6 40 4 K Ku R S
Gruber Karl Zuckmantel (Kladno) d 13,6 153 4 40 2 s p V F Fr Fu R Rd S Sk
Hampe Walter a 14,4 153 5 40 1 p K F Fu R Rd 8
Hape Kurt Ulgersdorf c 14,4 164 6 48 3 K F Fr R S
Hatlanek Kurt Kladno .i 13,6 157 4 59 5 p F Fr Fu R Rd S Sk T
Herkner Franz Hartmanitz a 14,6 152 5 40 4 ts V Fu R S
Hocke Josef B b 15,8 163 5 40 2 ts Fr Fu R Rd S
dolin Karl a 14,4 141 3 38 1 sp K F Fr Fu R S
Kraetschmer Karl B b 14,4 160 6 52 6 K Fr R S Sk T
Krawany Gerhard Root (Schweiz) h 14,7 158 4 37 —1 d V
Lederer Franz Elbogen b 15,1 153 6 43 7 ts p V Fu S
Liebe Rudolf a 14,1 151 4 43 2 P d K F Fr Fu R Rd S
Schuhmann Hans a 14,4 179 4 39 2 t2 p Fr Fu R S T
Zuber Hermann a 13,7 147 3 40 2 s p V F Fr Fu R Rd Sk

I I I  b. K L A S S E (23 Schiller)

R ealgym nasiasten  (23)

Bezdiczka Gustav Fiume b 14,6 143 3 36 2 V Fr Fu R S
Just Franz B b 14,2 156 4 39 2 V R
Kliemannel Wilhelm Altstadt C 12,11 142 12 34 2 t K V Fr R S
K ogier Ernst Schonbiichel d 16,2 ISO 2 68 3 Fr R Rd S
Laube Rudolf Pfaffendorf c 14,3 161 6 49 5 V Fr Fu R S
Laube Wilhelm Altstadt c 14,5 164 6 45 5 t2 Fr Fu R Rd S
Matzke Robert • a 14,7 152 5 39 — K F Fr Fu R S
Michel Wilhelm B b 14,5 145 3 40 2 P Fu R
Muller Adolf Lichtenstadt d 15,4 160 6 48 2 P Fu R S
Palazzolo Alex a 14,10 152 3 39 2 F Fr Fu R S
Pechanz Ferdinand Psebiira d 14,1 158 4 67 7 sp F Fr R S Sk
Pilz Roman Turn a 14,1 157 3 40 3 sp K R S
Sohopf Rudolf Bensen o 15.1 160 6 55 3 P K F R Rd
Seidel Johann Daubitz d 13,11 151 1 43 2 td R S
>Seidel Klemens Hinter-Ditte rabach d 14,2 145 — 37 — sp V R S Sk
Sieber Alfred Rosawitz b 15,3 157 4 41 3 K Fu R Rd S
Tsehertner Rudolf B b 14,5 162 8 41 4 s Fu R Rd S
Weber Karl Hammer d 14,11 171 5 54 4 K V R S
Weigend Wilhelm Topkowitz b 15,2 148 5 40 4 8 Y Fr Fu R Rd S
Winkler Otto B b 15,4 160 5 47 3 Sk
Wolf Karl a 14,6 153 7 46 7 8 K V Fr K S
Wrana Paul b 14,11 157 4 42 3 R
Wiinsch Johann a

1

13,10 153 5 42 3 p K F Fr R Rd S
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I V a .  K L A  S S E (33 Schiller)

G y m n as ias ten  (11)
Gurapl Wilhelm B b 15,2 171 5 47 5
i lei de Otto Krammel a 14,9 148 4 39 3 t2 st R S
Hubner Josef Maffersdorf b 15,4 158 4 48 3 p K V R Rd S
Lobl Josef Zittau b 15,5 165 — 57 2 t - s t 1 p K Fr R S
Menze Friedrich b 14,10 159 4 47 5 s t1 Ii Rd S
Oppitz Alfred B a 14,10 164 3 53 10 st1 Fr li Rd 8
Prade W alter a 15,2 168 4 57 3 st1 Fr R Rd
Soudek Adolf b 15,2 151 4 36 2 t 1 8 K V Fr R Rd S
Steiner Josef a 15 157 5 42 2 st1 s R S
W enzel Friedrich Wittal (Eulau) c 14,11 151 3 43 1 st1 R S
Wiinsch Friedrich Dobern (Pfaffendorf) c 15,5 166 3 41 3 st1 V R Fr M

R e a lg y m n a s ia s te n  (22)
Ahne Rudolf Falkendorf (Losdorf) c 15,1 162 4 51 5 t2 s t ‘ p V li Rd S
Behinel Rudolf Schonborn b 16,8 166 2 57 3 st1 V li Rd S
Uorre Reinhold a 14,8 157 3 42 1 st1 R S
Eckstein Erich a 14,7 1 4 7 2 39 3 p K F Fr R S
lleide Kurt B.-Kamnitz d 16,5 165 4 50 4 st1 R S
Hein Friedrich a 16,7 163 1 62 4 K F Fr Rd S
Hesehe Emil WeiBkirchen c 16,6 1 7 1 — 61 ■--- st1 8 V Fr R Rd S
Hoche Franz Bensen c 14,6 144 11 36 2 st1 V li S
Itze Alfred a 15,1 164 6 52 6 t2 st |l Fr R Rd S
Jobst Hubert Perutz. d 16 158 3 50 6 R S
Kallasch Hermann B b 14,7 151 7 36 2 p 8 R S
Kaut Alois Raudnitz b 15,6 155 6 44 4 t 2 s s l R Rd S
Kern Franz a 15,3 167 1 58 2 sl1 S |1 Ii R Fr S Sk T W
Kindermann Rudolf Krammel a 15,3 156 3 39 2 i2 s l ‘ s V Ii Fr S
Knothe Friedrich Bensen c 15,7 164 1 51 1 st1 V R Rd S
Kretschmer Erwin Topkowitz .i 15,5 158 4 49 5 p V Fr R Rd S
Maier Ernst Riegersdorf c 15,7 149 2 40 — t2 K R Rd S
Menz Erich Halle b 15,10 165 4 48 4 Fr R Rd S
Messner Franz Gesteinigt (Eulau) c 15,9 154 3 60 7 st1 V R Rd Fr S
Reiner Erwin Petschek b 14,9 153 5 53 4 S K V F R Fr S
Reinisch Helmut Karbitz 1. 14,4 161 2 53 6 P s K V F Fr Ii S
Schwarz Friedrich a 14,11 167 .5 56 6 8 Ii Fr R Rd S

I  V b .  K L A  S S E (22 Schiller)

R e a lg y m n a s ia s te n  (22)
Beutel Max Arnsdorf d 16,2 175 1 53 2 st R S
Braun Stephan Prag a 15,4 167 5 52 4 t Fr Ii
Buxbaum Gustav Marienbad d 14,10 148 5 37 2 p st Ii Rd S Sk
Knesch Otto Roichenborg d 16,7 175 — 72 1 8t K V M F Fr R Rd S Sk T
Kreische Franz b 14,1 161 4 53 8 p F Fr Ii S Sk
Moses Wenzel B b 15 142 4 35 2 t Fr S
Papert Anton Graslitz a 16,5 167 1 59 — t R S
Pillhatsch Erwin Postelberg b 14,9 172 4 57 6 t st V F Fr li S Sk
Pleschke Ernst Bensen c 15,8 153 6 45 4 st K V M Fe li Rd S
Plischke Ernst Gablonz c 14,10 170 4 50 3 V R Rd S
Pohl Konrad Krochwitz a 15,3 170 6 57 4 F Fr R Rd S Sk
Puschmann Heinrich Pommorle c 14,11 152 7 43 4 P R Rd S Sck
RauchfuB Erwin a 14,11 154 4 44 2 st K Fr R Rd S
Rotsch Oskar Tyssa (Mittelgrund) c 15,6 161 2 53 2 t2 V Fr R Rd S
Schindler Otto Kaiserswalde d 14,10 167 6 53 8 K R S
Schrotter Keinhard Bensen c 15,4 162 | 5 49 3 1 K Fr R Rd S
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Slatinov Felix Spalato (Gesteinigt) c 15,9 161 6 52 6 p st Rd
Swatek Ferdinand 1) 14,10 152 5 36 2 V R Rd S
Tscbertner Frań/, b 15,3 161 3 45 4 t st K Fr R Rd S
U JIiich  Krauz Podersam a 15,3 160 7 47 5 s st F R  S
W ei< ln rr  R u d o l f Peiperz c 14,5 158 5 42 4 Fe Fr R S
Zeisehke Friedrich Birkigt c 15,4 151 — 40 2 s st Fr R Rd S

V . K L A S S E  (39 Schiiler
und 1 Hospitantin).

G y m n a s i a s t e n  (20)

Fiihrich Alfred a 15,6 172 2 56 1 K R S
Formaćek Karl Triest a 16,4 174 62 t3 K Fr R S
Furrer Rudolf B (Altstadt) c 16 170 1 63 3 e d Fr R Rd S
Hanel Erwin Hiihnerwasser (Hałda' d 15,11 162 3 47 —1 e st2 K S
Hanke Franz a 15,10 167 3 55 3 t1 Fr It S W
Heine Josef Hainspach d 17,9 164 — 62 —3 st bo Fr R Rd S
Kahler Paul B a 16,3 179 3 65 3 e st Rd R S
Knotgen Erich B b 16,6 151 5 42 3 s K F Fr R Rd S Sk W
Krawany Werner Luzern b 15,11 182 3 64 2 e st K Fr R Ru S Sk T W
Kunert Julius Topkowitz c 17,11 169 2 54 i t3 V Fr R Rd S
Langecker Ernst a 15,7 162 5 52 2 i  eh sl21* V Fr R S
Langer Erhardt Falkenau a. E. d 17,1 170 2 55 2 Fe Fr Fu Rd
Paul Anton Gesteinigt (Eulau) C 16,1 153 4 43 5 z t2st2 V FFr R RdRuSSkT W
Renner Paul Prag b 17,6 164 1 55 —1 s t3 K R S
Rossel Ernst a 15,10 172 4 53 4 st d Fr R S
Scheinkonig Ernst Tiippelsgriin b 15,8 177 3 43 —2 d V M Fr R Rd S
Schlosser Herbert Smichov a 14,9 177 6 55 1 I4 eh e st2 K F Fr R S Sk W
Starkę Hans Sachseu a 16,3 164 — 52 —2 e K Fr R S
Zimmerhackl Oskar Rosendorf a 16 178 3 65 — e t4 K V Fr R Rd S W
Quoika Marianno Postelberg d 16,3 Fr R Rd S T

R e a l g y m n a s i a s t e n  (14)

A ltham m er O tto Bodenbach b 15,6 159 4 50 5 e cli t K V M Fr R W
B av er G ustav Reifen c 16 177 3 56 2 ste bo R S
Bokm Ernst B b 15,5 168 4 64 1 st ch V R
Ebersbach Ernst B b 16,1 161 4 50 2 K Fr R Rd
Fippl Rudolf Eulau a 16,6 154 1 45 — 3 st t (1 K V R S
Heinze Friedrich B b 16,10 167 2 58 4 t e sl> th K V Fr R S
l l i c k e  R u d o l f B h 15,7 164 4 53 5 o cb d F R Rd S
Hurka Johann Konigswald a 16,7 173 3 62 3 st t3 Fr R S W
Martiny Silvester Krammel a 16,5 157 2 44 1 e st2 s t3 V S
Pick Karl B b 16,7 167 2 62 3 K F r R S
Rothe Karl B c 16,5 163 1 55 — e t1 cb R Rd Fr R S
Schopf Ernst Bensen c 16,11 173 2 81 5 st ebo K V F R S W
Tatzel Johann B b 15,3 145 3 41 5 st1 V Fr R S
Yogel Friedrich Yóslati a 15,8 171 4 59 4 e slłboeh V M Fr R S Sk T W

R e a l i s t e n  (6)
Gerbing Rudolf B b 17,1 172 1 68 3 F Fr R Rd Ru S Sk W M
Hollmatz Anton Eulau b 16,7 167 2 60 0 st d V F Fr Rd Ru Sk T
Hocht Alfred S to c k e ra u  (G r o B p r ie s e n ) c 17,3 164 3 46 —2 R S
Jirsik Karl Smicbov b 15,9 164 4 56 3 Fr R S
Knauer).Franz a 16,10 176 3 52 —1 ch F Fr R S W
Pfeiffer Julius Koniggratz a 16,2 175 1 82 7 ch F Fr R S
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V I. K L A S S E (30 Schiller
und 1 Hospitantin).

G y m n a s i a s t e n  (13)
Exner Josef a 17,6 170 2 57 i 8 Er R
Faltitschek Josef Wien b 17,9 167 4 55 4 8 ZO V Fu R Rd S
Fritsch Eduard Bensen a 16,3 178 1 58 1 t3 st2 (1 K Fe R S
Hossner Walter Schonau ii 18,5 165 2 46 2 d K
Jordan Ralph Birkigt (5 17,1 170 3 63 2 s e2 F Fr Ii Rd Re S Sk T
Kassian Hermann a 16,10 179 2 63 3 sl2e zo K F Fe Fr R S
Kohler Hans Teplitz d 16,5 151 6 43 5 e2 zo F Fr Fu R S
Mii ller Josef Willenz d 18 170 1 59 2 t4 st2 Fu Ii S T
Putz Alfred B b 18,9 183 1 64 1 K F Fr Fu R Rd S
Rothe Krauz Kamnitz .1 17,3 180 2 66 4 ZO F Fr R Rd 8
Salus Fritz Bensen c 16,10 158 — 52 1 8 ZO V Fr R Rd S W
Seidel Walter Obergrund c 17,3 185 4 62 3 ZO Fe Fr Fu Rd Ru Sk
Zepnick Karl N.-Einsiedel a 17 178 1 74 3 V Fu li Rd S

R e a l g y m n a s i a s t e n  (6)
Dobrowolski Eduard Eger (Bilin) d 17,9 168 — 52 1 s eli zo F Fe Fr R Ru S Sk T
Kohler Max a 16,10 168 5 51 5 e2 Fr R S
Molzer Johannes Lnachwitz (I)) b 17,5 184 2 63 4 Z K Fr R S
Schrotter Alfred Bensen c 17,10 167 2 57 2 s zo <1 K Fr R S
W alter Friedrich Merzdorf c 18,1 162 — 53 - 2 s di zo V Ii Rd S W
Pachter Kiite B b 18,7 164 1 54 —1 ZO K F Fr R Rd T

R e a l i s t e n  (12)
Baum Ernst Obergrund (Altstadt) c 16,11 165 2 51 5 t3 Fr R S W
Endler Rudolf Friedland a 16,8 166 3 52 2 cli zo V Fr F R Ru S Sk W
Fischer Erwin B b 17,5 166 — 56 1 eh s d V Fr li S Sk T
Hackel Alfred Bensen c 17,11 165 — 55 — st1 Fr R S W
Jordan Roland Birkigt c 18,10 171 1 56 — d F Fr R Rd Re S T
Karsch Franz Kamnitz d 17,3 181 1 66 3 ZO V F Fr R S
Kiihnel Anton a 17,2 175 2 62 1 8 K F Fr Fu li Rd S
Polland Karl a 16,11 177 1 64 5 t8 slłeh zo F Fr li S W
Saudek Hans a 16,10 165 1 57 1 I3 St2 8 Fr R Rd S Sk W
Schubert Wilibald B b 17,3 175 1 60 1 cb K V F Fe Fr Fu R Rd S
Ullrieh Josef Johnsdorf d 17,4 169 2 57 1 F V
Wurbs Eberhard a 17,6 169 2 53 1 ZO F Fe Fr Fu Rd Ru S W

V I I .  K L A S  S E  (23 Schiller
und 2 Hospitantinnen.)

G y m n a s i a s t e n  (15)
Fliogl Bruno Hielgersdorf d 17,7 170 2 61 2 Fr R Rd S Sck W
Gaudek Ferdinand Rumburg a 18,2 172 1 55 2 z s (1 V R S
Hiecke Friedrich Obergrund c 18,8 171 1 58 3 Fr R S Sch
Hussak Anton B b 18,5 163 2 52 — t4 e V R Sch
Melzer Alexander a 17,10 174 4 57 3 K M Fr R Rd Ru S Sk
Mittag .losef B b 19,11 ISO — 66 —1 6 V R
Ohmeyer Karl Tiirmitz b 17,3 175 1 66 3 K M V Fr R Ru S Sch
Preidel Josef Rosendorf b 18,6 176 1 65 1 K V Fr R S
Riegl Wilhelm Euratsfeld N.-Ó. a 18,6 175 2 66 3 Fr Rd R Ru S Sk
Sclilesinger Alois L e u k e rsd o r f  (G r o B p r ie s e n ) d 18,5 163 1 54 — e Fr R S
Schiitz Franz Teplitz a 18,3 174 — 51 — d V Fr li S Sch
Westermeier Bruno Hadmersleben (D) a 16,9 174 4 59 3 K M  F r  R Rd  R u  S  Sch S k  T

Winkler Hans Niedergrund c 19,7 168 1 55 —1 V Fr li S Sch
Langecker Hedwig Schluckenau a 19,5 156 — 56 1 t4 K Fr R S Sk T
Wiinsch Thusnelda Dobern b 17,11 167 — 50 — 1 V Fr R S
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R e a l g y m n a s i a s t e n  (2)
Jusst Erwin Kwassitz a 18,6 166 i 57 i e V Fr R S Sek
Kreissl Anton Hochlibin a 18,5 174 i 815 — t 1 R Soli

R e a l i s t e n  (8)
Bauer Ernst Biela b 17,11 174 i 62 2 K Fr R Rd S
Fritsch Wenzel Johnsdorl b. Leitmerilz b 19,1 160 — 50 2 A K V R
Gaube Max Nieder-Ulgersdorf c 17,6 172 2 55 1 t 4 R Rd Sch
Hanig Oskar Pan kra z a 18,1 165 — 63 — t3 s K Fr R Rd Ru S Sch W
Jolm Krauz a 18,6 163 3 50 1 Fr R Rd S Sch
Parsche Friedrich Altstadt c 19,7 173 — 66 2 s V M Fr R Rd S Sch W
Schodl Alfred Voitersreuth a 17,2 169 — 62 2 t 3 M V Fr R Rd Ru S Sch T W
Winkler Emil B b 18,3 177 1 64 2 d V R Sch

V I I I .  K L A S S E  (31 Schiller)

G y m n a s i a s t e n  (14)
D ittrich Karl B b 20,5 175 — 61 — d K F Fr Ii Ru Sk T
Faltitschek Fritz Wien b 18,7 174 — 58 - 2 R Rd S Sch
G brner v. W ilfried Bensen c 18,6 177 1 61 1 e s K F Fr R Rd Sch
Hagi Hans a 18,11 174 — 60 — K Fr R
llan k e  Emil Algersdorf d 20,9 174 — 06 — S 8  (1 V Fr R Rd S
Horn Wilhelm B b 19,6 174 — 67 1 d K F Fr
Jacob Friedrich B.-Leipa a 19,6 186 1 68 — K Fr R S Sch
Janich Wendelin B a 19,5 171 — 04 1 t g V M Fr R Ru S
Jirku Franz GieBhiibel d 18,9 177 — 72 - g Fr R Ru S Sk
Ristl Wilhelm SluhlweiBenburg a 19,5 172 — 55 3 g K V M Fr R Rd S Sch
Hopper! Friedrich a 18,11 171 — 69 — e d Fr R Ru S
Sehwedler Josef' Tschernoschin d 21,10 177 — 80 — V Fr R Sch
S tarsy  Otto Podoi b 20,7 168 1 53 _ _ d Fr li Rd
Zabel Hans a 19,7 168 — 00 — 1 g V F Fr li Ru S

R e a l i s t e n  (17)
A llerhand Arnold M.-Schonberg b 18 172 — 64 4 V M F Fr R
Beher Johann B 1) 19,10 -169 — 54 — P K F Fr R Rd Ru S Sch
Clar Karl Herrnskretschen d 18,11 178 — 71 1 Fe Fr R Ru Sk Sch T
Deutschmann Karl Biela c 19,6 162 — 63 — P V Fr li Ru S
Dorre Robert Rosawitz c 20,3 162 — 53 — V Fr R Rd S
Frank v. Karl Wien (Haida) d 18,11 173 — (35 1 V F  F e  F r  R Rd  R u  S Sch Sk T
GroBer Theodor B b 19,2 181 — 07 3 P Fr Fe R Rd Ru S Sch T
Hofmann Wilmar Birkigt a 19 174 — 68 — P K V M Fr R Ru S Sch
Hiibner Rudolf B b 20,1 175 — 80 - 1 V R
Kiigler Karl B b 19,4 172 1 57 • 1 P K V M F r  F e  R Rd Ru  S Sch
Meister Josef Lobositz a 19,5 166 — 63 3 P V M F F r  R  Rd  Ru  S Sch
Minier Karl B b 19,4 175 — 63 —3 d K F R S
JSTosko Hans B 1) 19,2 175 2 63 — 1 K F Fe Fr R Rd Ru S
Schuller A rtu r Krochwitz a 19,7 172 — 63 1 Fr Ii S Sch
Thomas Hans Rosawitz c 20 169 — 58 - 2 V Fr R Rd S
Weizsaecker Ralph Prag b 18 170 — 58 — 1 K F Fr Ii Rd S T
Z irk l Oswald B a 19,2 170 — 60 — 2 (1 s K M Fr R S

Ausgetreten sind: (V. KI.) Pickert Karl, Banset Ottokar.
(IVa. „ ) Krombholz Georg, fitiger Heinz.
(III b.„ ) Pliecbke Josef.
(II b. „ ) Hoppert Kurt, Rosler Friedrich.
(Ia. „ ) Derkitscb Ludwig, Eckert Rudolf.
(Ib. „ ) Neumann Rudolf, Plischke Emil, Ressel Alfred, Salzer Rudolf.



Kundmachung beziiglich des Schuljahres 1913/14.
A) Das kommende Schuljahr wird am 18. September urn 9 Uhr mit dem hl. Geist- 

amte eroffnet; der regelmaBige Unterriclit begirmt am 19. September urn 8 Uhr.
B) J e d e r  S c h u l e r ,  w e l c h e r  i n  d i e  e r s t e  K l a s s e  a u f g e n o m m e n  z u 

w e r d e n  w i i n s c h t ,  hat in Begleitung seines Vaters oder dessen verantwortlichen Stell- 
vertreters zu erscheinen, seinen ordnungsgemaB ausgestellten, mit einem Stempel von 1 K 
versehenen Tauf- (Geburts-) Schein und das Freąuentationszeugnis der Volksschule oder 
das letzte Jahreszeugnis der Biirgerschule vorzulegen. Aufgenommen konnen nur solclie 
Schuler werden, welche langstens bis zum 31. Dezember 1. J. das 10. Lebensjahr vol!enden 
oder alter ais 10 Jahre sind.

Jeder Schuler hat sich einer Aufnahmspriifung zu unterziehen. Gefordert wird 
hierbei jenes MaB von Wissen in der Religion, welches in den vier ersten Jahreskursen 
der Volksschule erworben werden kann; Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschen 
und lateinischen Schrift, im Analysieren einfach erweiterter Satze, Bekanntschaft mit den 
Regeln der Rechtschreibung und richtige Anwendung derselben beim Diktandoschreiben; 
Ubuiig in den vier Grundrechnungsarten mit ganzen Zahlen.

Diese Aufnahmspnifung wird am 5. Juli und am 16. September von s/410 Uhr 
an vorgenommen. — Die Anmeldungen hierzu mussen v o r h e r  in der Direktionskanzlei 
erfolgen.

C) Die b i s h e r i g e n  Schuler der Anstalt und jene, welche im Juli die Aufnahms- 
priifung fur die 1. Klasse abgelegt haben, haben sich behufs Einschreibung in der 
Direktionskanzlei zu melden u. zw. die in Tetschen, Bodenbach und nachster Umgebung 
ansassigen am 15. September 8—12 Uhr, die iibrigen am 16. September 10—12 Uhr. Die 
Anmeldung kann auch brieflich erfolgen; hiebei sind die Freigegenstiinde und die Studien- 
richtung anzugeben.

D) Neue Schiller der 2 .-8 .  Klasse haben sich vor dem 16. September zu melden 
und das mit dem Abgangsvermerk versehene Zeugnis des vergangenen Schuljahres vorzu!egen.

In die 1. bis 8. Klasse werden Gymnasial- und Realgymnasial-, in die 5. bis 8. 
Klasse auch Realschiiler aufgenommen.

Eine Aufnahmspriifung haben solche Schuler nur dann abzulegen, u. zw. ani 16. 
September von 8 Uhr an, wenn entweder die vorher besuchte Anstalt nicht das Offent- 
lichkeitsrecht fiir Osterreich 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 Aufnahmsprufung auf alle Gegenstande, im 
letzteren bloB auf jene, in welchen unser Lehrplan ein grofieres StoffausmaB aufweist. 
Urn beziiglich dieses Punktes vor unangenehmen Uberraschungen sicher zu sein, empfiehlt 
es sich, langere Zeit vorher schon sich zu erkundigen.

E) Die Wiederholungs- und Nachtragspriifungen werden am 16. und 17. September 
von 8 Uhr an abgehalten. Die betreffenden Schuler haben sich am 15. September vor- 
nnttags in der Direktionskanzlei zu melden.

F) Nach dem Festgottesdienst am 18. September, an dem die katholischen Schuler 
teilzunehmen haben, werden den Schiilern, die sich ntin alle in der Schule zu versammeln 
haben, die Disziplinarverordnungen erlautert, Stundenplan bekannt gegeben und verschiedene 
atidere Mitteilungen gemacht.

G) a) Jeder Schuler hat einen Lehrmittelbeitrag von 2 K, jeder neu eintretende 
auBerdem noch eine Aufnahmsgebiihr von 4 K 20 li zu entrichten. AuBerdem wird ein 
Jugendspielbeitrag von 1 K eingehoben. Diese Gelder sind gleicli bei der Einschreibung 
zu eriegen.

b) Das Schulgeld betragt 30 Kronen fiir jedes Halbjahr und muB in den ersten 
sechs Wochen desselben erlegt werden. Armen braven Schiilern der ersten Klasse kann 
die Zahlung des Schulgeldes bis zum Schlusse des ersten Halbjahres gestundet werden. 
Die Stundung wandelt sich in Befreiung um, wenn der Halbjahrsausweis das geforderte 
giinstige Ergebnis zeigt. Stundungsgesuche, mit einem gehórig ausgestellten Mittellosigkeits- 
zeugnisse versehen, miissen in der ersten Woche des Schuljahres iiberreicht werden. — 
Die im Vorjahre befreiten Schuler der 2. bis 8. Klasse behalten die Befreiung weiter, wenn 
das letzte Zeugnis den Befreiungsbedingungen entspricht. — Weitere Befreiungsgesuche 
sind gleichfalls in der ersten Woche des Schuljahres zu iiberreichen.

c) Brave arme Schuler erhalten Schulbiiclier und auch sonstige Unterstiitzuiigen 
wie Speisemarken, Kleider und selbst Bargeld ans dem Unterstiitzungsvereine der Anstalt.



Schule und Haus.
1. Der Unterzeichnete erlaubt sich an die Eltern der Schiller und dereń gesetz- 

liche Stellvertreter die dringende Bitte um wirksame Mitarbeit an der Erziehung der der 
Anstalt anvertrauten Jugend zu richten. Es wird sehr enipfohlen, die Disziplinarordnung 
fiir Mittelschulen, welche im Besitze jedes Schiilers sein muB — in jeder Buchliandlung 
um 10 h erhaltlich — zur Richtschnur zu nehmen, ofter einzusehen und besonders jene 
§§ sich vor Augen zu halten, auf dereń Befolgung durch die Schiller das Eltern- und 
Kosthaus gróBeren EinfluB hat ais die Schule. Die Schule hat die Pflicht, strenge die 
Befolgung der Disziplinarvorschriften von den Schiilern zu verlangen, weil nur dann 
Zucht, Ordnung und Studienerfolg an die Schule sich kniipfen. Manches, was andere 
Jiinglinge gleichen Alters sich gestatten, kann Mittelschiilern nicht gestattet werden, weil 
es sie ablenken wiirde von der Erfiillung ihrer eigentlichen Pflichten, und weil sie erst stark 
werden sollen in ihrem Charakter und widerstandsfahig gegen Versuchungen. Das alles 
aber wird nur erreicht durch strenge Zucht, die friiher oder spater in Selbstzucht iiber- 
gelit oder iibergehen soli. Zwischen Schule und Haus soli aufrichtiges Vertrauen und 
in beiden die Liebe herrschen. Die Schule will ihre Schiller zur Offenheit und Wahrheit 
erziehen. Auch vom Elternhaus erwartet sie dieselben. Mogen die Eltern offen alle ihre 
Anliegen den Professoren oder dem Unterzeichneten gegeniiber persónlich auBern; sie 
werden stets entprechende Aufklarung und entsprechendes Entgegenkommen finden. 
MiBtrauen schadet.

2. Beziiglich der Wahl des Kostortes fiir auswartige Schiller wird auf § 28 der 
Disziplinarordnung und auf die Weisungen, fiir Kost- und Quartiergeber verwiesen. Bei 
der Direktion kónnen Koslorte erfragt werden.

3. Die Eltern jener Schiller, welche von auswarts taglich zur Schule kommen, sollen 
eine passende Familie in Tetschen ausfindig machen, wo die Sóhne ihre schulfreie Zeit 
zweckmaBig zubringen kónnen. Der Aufenthalt wahrend dieser Zeit im Schulgebaude 
ist, da eine Beaufsichtigung nicht geboten werden kann, fiir die Schiiler keineswegs von 
Nutzen und wird nnr armen Schiilern mit „sehr gut" aus Betragen auf persónliches 
Ansuchen der Eltern von der Direktion gestattet, falls nicht unter Zuhilfenahme des 
Unterstiitzungvereines eine andere Unterbringung moglich gemacht werden kann.

. 4. Allen Eltern wird ans Herz gelegt, auf ordentliche Beleuchtung zur Schonung 
der Augen beim Lesen und Schreiben, ordentliche Haltung beim Sitzen, ausreichende 
Bewegung in frischer Luft und geniigenden Schlaf zu sehen. DaB der Alkohol- und 
TabakgenuB der Jugend nicht zutraglich ist, (Alkohol und Nikotin richten die Jugend 
hin) wird gleichfalls zur Beachtung bestens empfohlen. SchlieBlich ist das Verlassen des 
Wohnhauses nach der Sperrstunde (September bis Ende Marz: 7 Uhr, bis 16. Mai: 8 Uhr, 
bis September: 9 Uhr) nicht zu dulden.

5. Anfangs November, vor Weihnachten, Ende Marz und Mai werden an die Eltern 
jener Schiiler der ersten sechs Klassen, welche in ihren Leistungen bedenkliche Riick- 
schritte aufweisen oder sittliche Mangel hervortreten lassen, kurze Ausweisę gesandt. Bei 
Schiilern hóherer Klassen geschieht dies nur ausnahmsweise.

6. Um auch sonst Erkundigiingen einziehen zu kónnen, wird den Eltern durch 
Einfiihrung von Sprechstunden Gelegenheit gegeben, mit den Professoren und dem Direktor 
persónlich Riicksprache zu pflegen. Eltern und dereń 5tellvertreter mogen mit vollem 
Vertrauen diese Sprechstunden beniitzen. Ihnen selbst und ihren Sóhnen wird jederzeit 
von der Schule freundhches Wohlwollen entgegengebracht.

Wie die Eltern nicht Ursache haben, der Meinung zu sein, daB sie durch ófteres 
Nachfragen lastig fallen, sollen sie aber auch nicht glauben, daB sie Auskiinfte einholen 
und die Sprechstunden besuchen miissen. Auch das Nichtkommen wird nicht iibel ge- 
nommen. Es kónnen sogar die Eltern auf die Zusendung der oben erwahnten kurzeń 
Ausweise Verzicht (schriftlich) leisten.

In den letzten zwei Wochen jedes Halbjahres werden keine Auskiinfte mehr erteilt. 
In dieser Zeit und nur in dieser wird es ais eine Belastigung empfunden, wenn Eltern 
doch nachfragen kommen. — Solche Eltern kónnen yersichert sein, daB ihren Sóhnen 
auch ohne dieses Nachfragen und Bitten das weitgehendste Wohlwollen zuteil wird, soweit 
sich dies eben mit der Riicksicht auf die Schule vertragt. Gegen MiBerfolge miissen die 
Eltern und Kostherrn schon im Verlaufe des Schuljahres entsprechend vorbeugen, indem 
sie ihre Sohne zu regelmaBiger, treuer Pflichterfiillung anhalten und erziehen.

7. Beziiglich der W ahl der Studienrichtung diene folgendes zur Beachtung. 
Die ersten 2 Jahrgange sind fiir Gymnasiasten, Realgymnasiasten und Realisten in allen 
Gegenstanden vollstandig gleich und gemeinsam. Sie bilden gewissermaBen zwei Probe- 
jahre fiir die Schiiler und Eltern. Erst zu Beginn der 3. Klasse muB die Entscheidung 
getroffen werden, ob der Schiiler Gymnasiast oder Realgymnasiast werden will. Ais



G y mn a s i a s t  muB er Gr i e c h i s c h  wahlen, wahrend der Rea l gyt nnas i as t  Fr a nzos i s ch  
nimmt. Alle anderen Gegenstande bleiben beiden Schiilern in der 3. und 4. Klasse ge- 
meinsam. Zu Beginn der 5. Klasse hat der R e a l g y m n a s i a s t  nochmais die Móglichkeit 
einer Wahl. Er kann fiir die weiteren 4 Jalire Latein beibehalten und bleibt damit Real- 
gymnasiast oder er kann Latein von jetzt an fallen lassen und wird damit Re a l i s t .

Fur die Wahl entscheidend sind erfahrungsgetnaB die Berechtigungen, welche den 
drei Schiilergruppen vom Staate eingeraumt sind, ferner das leichtere Fortkommen in der 
Mittelschule und die Móglichkeit der Erlernung einer modernen Freindsprache.

Die gróBten und weitgehendsten Berechtigungen sind dem Gymnasitun eingeraumt. 
Der absolvierte Gymnasiast kann aile Univeisitats- und Hochschulstudien ergreifen und 
damit allen hóheren Berufen zustreben. Nur zum Besuche der technischen Hoclischule 
hat er einige Kenntnisse in darstellender Geometrie nachzuweisen, was aber nicht schwer 
ist, da beim Ubertritt ihm leicht Gelegenheit geboten wird, diese Kenntnisse zu erwerben.

Der Realgymnasiast ist jedoch bezuglich der Universitatsstudien beschrankt. Professor 
fiir verschiedene sprachliche, geschichtliche und philosophische Fachgruppen, sowie Theologe 
kann er nicht werden. Fiiezu wird gefordert, daB er das Griechische, wie es ani Gymnasium 
getrieben wird, naclttrage. Diese Forderung ist aber dem absolvierten Realgymnasiasten 
nicht so leicht moglich zu befriedigen wie die oben erwahnte dem Gymnasiasten. Ans 
diesem Grunde soli es sich der angehende Tertianer gut iiberlegen, ob er sieli fiir Griechisch 
oder Franzosisch entscheiden soli. Griechisch wird zum Studium auch jenen ans Herz 
gelegt, welche sieli juridischen oder medizinischen Studien widmen wollen. Das Griechische 
wird deshalb von der Unterrichtsbehórde so warm empfohlen, weil man durch dieses 
Studium mit jenem Volke des Altertums vertraut getnacht wird, das in Literatur, Kunst, 
Wissenschaft und idealer Lebensauffassung das hóchslstehende des Altertums war. Es hat 
in dieser Hinsicht nicht nur das gewaltige Romerreich beeinfluBt und unterjocht, sondern 
hat niustergebend und aneifernd durch das ganze Mittelalter liindurch bis attf unsere Tage 
auf aile Vdlker Europas gewirkt und wirkt noch. Unsere heutige Kultur baut sich auf 
jener griechischen auf. Von diesem Zusammenhange genauere Kenntnis zu erwerben wird 
fiir jeden Gebildeten fiir notwendig gehalten. Das Studium des Griechischen erscheint 
fiir diesen Zweck viel wertvoller ais das des Lateinischen.

Dafi das Studium des Griechischen 'an der Mittelschule schwieriger ist, ais das des 
Franzósischen, muB zugegeben werden, aber andererseits ist es n i c h t  schwieriger ais das 
des Lateinischen. Ein im Latein guter Schiiler wird auch im Griechischen gut weitęr 
kommen, umsomehr, ais das erstere Studium das letztere fórdert und unterstiitzt.

Dem Wunsclie nach Erlernung einer modernen Fremdsprache ist dem Gymnasiasten 
an unserer Schule Rechnung getragen. Er kann von der 6. Klasse an Englisch in 2 Stutiden 
wóchentlich besucheti. Diese Zeit reicht aus, um soviel englische Sprachkenntnisse zu 
erwerben ais der Realschiiler oder sogar niehr. Denn das Studium von Latein und 
Griechisch fórdert und erleichtert das Studium moderner Frenidsprachen. Ubrigens soli 
an dieser Stelle der Meinung Ausdruck gegeben werden, daB die Erlernung moderner 
Frenidsprachen, wenn man nicht gerade wissenschaftliche Bildung und Schulung damit 
verfolgt, nur fiir jene wiinschenswert ist, die sie im Leben auch benótigen. Wenn man 
diesen Niitzlichkeitsstandpunkt ins Auge faBt, dann ware es wohl viel ratsamer, Tschechisch 
zu lernen ais Franzosisch oder Englisch. Zum Tschechischlernen wird an der Austalt 
von der 1. Klasse an Gelegenheit geboten.

Das Latein miissen jene Schiiler zu Beginn der 5. Klasse aufgeben, welche Realisten 
werden wollen. Realisten wollen aber offenbar jene Schiller werden, welche nach der 
Mittelschule entweder gleich einem Berufe sich widmen, also nicht weiterstudieren werden, 
oder welche nicht an einer Univetsitat, sondern an einer Fiochscliule fiir Technik, Boden- 
kultur, Handel u. dgl. weiterstudieren wollen. Da Latein schwieriger ist ais Franzosisch 
oder gar Englisch, so werden aus Griinden des leichteren Fortkonimens zuniichst jene 
Schiiler das Latein zu Beginn der 5. Klasse aufgeben, welche in den vorausgegatigenen 
4 Jahren das Lateinstudium schwer gefunden liaben. AuBerdem werden noch solche 
Schiiler Realisten werden, welche fiir realistische Studien iiberhaupt mehr Veranlagung 
liaben. Ubrigens haben die Realisten unserer Anstalt den Vorteil, nach der 8. Klasse 
leicht den Zutritt zu den Universitatsstudien zu erreiclien, indem sie das Latein der oberen 
4 Klassen wahrend ihres ersten Universitatsstudienjahres nachtragen, wozu an einem 
Gymnasiunt der Universitatsstadt Gelegenheit geboten ist. Dieses Nachtragen ist ilint 
wegen seines schon 4 jahrigen Lateinstudiums viel leichter moglich, ais dem Schiiler einer 
Realschule, der 8 Jahre Latein nachholen und auch noch eine Priifung aus Logik und 
Psychologie ablegen muB, von welch letzterer Priifung unsere Realisten befreit sind.

T e t s c h e n  a. E., im Juli 1913. D r. A n t o n  S c h l o s s e r .
k. k. Direktor.
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GroBer Katechismus (Zaunrith) ...........................................................................

K u h n e l ,  Kath. Liturgik (Selbstverlag)................................
F i s c h e r ,  Geschichte des alten Bundes Mayer . . . .  

„  „  „  neuen „  „  . . . .

K o n i g ,  Allgemeine Glaubenslehre (Herder) ....................
„  Besondere Glaubenslehre ,, ....................
„  Sittenlehre (Herder) ................................................
„  Kirchengeschichte ( H e r d e r ) ....................................

1 F u r  w e lc h e  

K la s s e

Z u ld s s ig e

A u f la g e
K h

i . — u .

l — n i .  

n i .

IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

nur 2.
6.—10. 
8.—10. 
13.—15. 
13.—15. 
12.—15. 
11.—16.

1
2
2
2
2
1
2

80
60
20

16
16
92
28

bjc S ch u lb ib e l..................................................................................... I.—VIII. 2 40
a P a l m e r ,  Der christliche G l a u b e .................................................................... I —VIII. ' nur 11. 1 88
CU Net o l i cka ,  Kirchengeschichte. Ausgabe B fur Ósterreich III.— VIII nur 8. 2 80

F u c h s ,  Gebetbuch (S e lbstverlag ) .................................................................... I.— VIII. 2. 1 20
jc Levy ,  Biblische Geschichte ( K o b n e r ) ................................ I.—IV. 10.—13. 1 80
.(/) K a y s e r l i n g ,  Die Biicher Moses, II. Band (Brandeis) . . I.—II. 1 —

c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v ......................................... III.—IV. — 90
Ś B r a n n ,  Lehrbuch der jtidischen Geschichte, I. T. (Lówit) V. 2. 1 80

H e r x h e i m e r ,  Glaubens- und Pflichtenlehre (RoBberg) . III.—VIII. 34. 1 20

S c h m i d t ,  Schulgrammatik (Holder)..................................... I.—VIII. 10.—11. 2 40
(U H a u l e r ,  Ubungsbuch, I. Teil, Ausgabe A (Pichler) . . . 1. 20.—21. 1 40
!n II. „ ................... II. 18.-19. 2 20
a ,, Kasuslehre (H o ld e r) ................................................. III. nur 12. 1 82

,, Moduslehre „ ................................................ IV. nur 9. 2 —

P r i n z ,  Lesebuch (Wortkunde K 1 '80) (Tempsky) . . . . III.—V. 1. 1 80
j-
=3 Pr a n i  me r ,  Caesar de bello G. (Worterbuch K 2'40) (T) IV.—V. 8.—10. 2 50
M-h

H a u l e r ,  Stiliibungen fiir die oberen Klassen (H) . . . V.—VIII. 6 .-7 . 3 20
5 S e d l m a y e r ,  Ovidsausgw.Ged.(Jurenka,Worterb.K2'40) (T) V. 6 .-7 . 1 90

u  >> L i v i u s ,  v .  Zingerle (T) ........................................................ ,, 6.—8. 2 20■*- ixo Sallustii bello Cat. et Jug. v. Prammer ( H ) ........................ VI. 1. 1 20
K l o n  cek,  Vergils Aeneis ( T ) ................................................ 5 .-7 . 3 —

C i c e r o s  Reden gegen Katilina v. Nohl ( T ) ....................
VII.

3. 1 2()
,, Rede fiir Roszius v. Nohl (T) ............................ 2. 1 —

____ P l i n i u s  Briefe v .  Kukula (Graser) ....................................
v n i .

3. 1 20
s T a c i t u s ,  Histor. Schriften v. Weidner, I. T .  ( T )  . . . . 1 . — 2 . 2 —

o H o r a z ,  in Auswahl v. Petschenig ( T ) ................................
VII.

3 .-4 . 2 —

Rómische Elegiker v. B i e s e ..................................................... 12. 1 50

C u r t i u s ,  Schul-Grammatik (T ) ............................................ III.-VIII. 25 .-27. 3 60
c S c h e n k l ,  Griech. Ubungsbuch ( T ) .................... ...... III. 22. 4 —

S ,, Elementarbuch ( T ) ................................................ IV. 19.—21. 3 —

o ,, Ubungsbuch zum Ubersetzen ausdem Deutschen (T) V.— VIII. 8.—12. 2 25
V- ,, Chrestomathie aus Xenophon (Gerold) ................ V. 13.—15. 3 20
£ H o m e r s  I l i a s ,  v. Christ (T) ............................................ V.—VI. 1.—3. 3 —

J 3 H e r o d o t ,  v. Scheindler ( T ) .................................................................................. VI. 1 .-2 . 2 —

on PI u ta r  cli, Perikles von Schickinger ( T ) ............................ .. 1 . 1 20
u D e m o s t h e n e s ,  Ausgew. Reden v. Wotke ( T ) ................ VII. 5. 1 70
cu H o m e r s  O d y s s e e v .  Christ ( T ) ........................................ VII.—VIII. 3 .-4 . 2 50
o P l a t o ,  Lesebuch v. Schneider ( T ) ...................................

VIII.
3. 3 60

Eu ri pi d e s ,  Medea, v. Altenburg ( T ) ............................ 1. 1 20

S p e n g l e r ,  Grammatik (Schulb. V ) ................................ I .-  VIII. 1.—3. 1 80
-C Regeln und Worterverzeichnis fiir Rechtschreibung . . . . 1 —

Ba u e r ,  J e l i n e k ,  S t r e i n z ,  Lesebuch, 1. B. (Sclmlb.-V.) I. nur 2. 2 10
<u 2 .  n II. nur 2. 2 50Q

„  „  „  „  3. „ III. 1.—2. 2 80
4;; n  t t  i t  n  n IV. 1. 3 —
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Zulassige
Auflage K h.
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L a m p e l ,  Lesebuch fiir Obergym. (H) I. T..........................
„ II. „ ....................

„ „ „ „ „ III. „ ....................
„ iv . „ ....................

L a n g e r ,  GrundriB der Literaturgeschichte, 1. H................
„ „ ,  „ 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ „ „ „ 3. „  .  . .  . 
„  „  „  „  4. „ .

V.
VI.

VII.
VIII.
V.
VI.
VII.
VIII.

6. - 7 .
7. - 8 .  
nur 4. 
1.—3. 
1.— 2.

1.
1.
1.

3
3
3
3
1
1
1
I

80
20
10
20

44
20
90

JZ
% & W e i t z e n b ó c k ,  Lehrbuch I. Teil (T ) .................... .... . . III. 0.—7. 2 50
".3 d ,, „ II. , ,  A, Ubungsbuch (T) . IV. 4 .-6 . 2 50
N bŻ) „ ,, III. „  B, Sprachlehre (T) . j 

D u s c h i n s k y ,  Ubungsbuch zur Syntax, .Oberstufe (T) . !
IV.-VI1I. 4 .-5 .  • 1 50

r t  Ci V.—'VIII. 1. 2 50
£  M-; „ Chrestomatie ( T ) ........................................ , , 4 .-5 . 4 50

.
& E l l i n g * e r - B u t t l e r ,  Lehrbuch, I. T. ( T ) ........................ V. 1.—2. 2 25

• -  <D
„  „  „  II. „  A ........................ VI.-VIII. L—2. 4 50

e  • 
L U  ^

„  „  „  III. „  A ........................ V.—VIII. 1. 1 90

K o z e n n ,  Schulatlas fiir Mittelschulen (H ólze l)................ I. -VIII. 39.—41. 8 __

I m m e n d ó r f f e r ,  E rd k u n d e ................................................ I. 2- 1 46
C J

H e i d e r i c h ,  Schulgeographie, II. Teil (Hólzel) . . . .
II. 2. 1 70

£
txO lii. 1 —3. 3 60
O I H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. 1 . 2 20
o M a y e r ,  Erdkunde (D eulicke)................................................ V. 1- 2 60

VI. 1- 2 60
S c h u b e r t - S c h r a i d t ,  Historischer Schulatlas (Hólzel) . II.—VIII. 1. 3 20
M a y e r ,  Altertum (T) ............................................................. II. 5.—7. 2 —

u = , ,  Mittelalter ( T ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. nur 6. 2 30
„  Neuzeit ( T ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. nur 6. 2 —

o Z e e h e ,  Altertum (K leinm ayer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. nur G . 2 80<uo „  Mittelalter ,, ( A ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. nur 4. 3 30
, ,  Neuzeit ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. 1 .-3 . 2 50
„  Vaterlandskunde (Kleinm ayer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. 3 .-4 . 4

u * ; J a k o b ,  Arithmetik, I. T. (D euticke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.— III. 1.—3. 2 40
' - g I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.—V. 1. 2 4 0
g „  „  III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v i .-v iii . 1. 2 —
(U

j = Sc h i f f n e r ,  Raumlehre, I T.(l K) ;  II.T. (L2 K) ;  III. T(L2 K) 
Mo c n i k, Arithmetik und Algebra (T ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I —III. 1. 3 40
7 5 VII.-VIII. 28.—30. 3 70

, ,  Geometrie fiir Oberrealschulen (T ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. -VIII. nur 25. 4
<D S c h m e i l - S c h o l z ,  Tierreich (S ch im pff) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.- II. 1.—3. 3 70

ś  -s , ,  , ,  Pflanzenreich „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.—II. 1.—5. 3 80
„  , ,  Botanik „ V. 1 . — 3 . 3 80

Z  00q j , ,  „  Zoologie „  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S c h a r i z e r ,  Mineralogie und Geologie f. O.-Realsch. (T)

VI. 1 . 3 80
b f l 1 VII.-VIII. 3 .-4 . 3 60

> »  ^ R o s e n b e r g ,  Physik A (H) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. nur 3. 3
£  “■■ „  „  fiir Oberklassen A ( H ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.-VIII. nur 5. 5

OJ
H e m m e l m a y r ,  Chemie und Mineralogie ( T ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i IV. 4 .-5 . 2 1 50

a j , ,  Anorganische Chemie ( T ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. j 4 .-5 . 3 25
u „  Organische „  (T) f. Rg. u. R. . VI. 4 .-6 . 2 30

G
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M a t t a u c h ,  Darstellende Geometrie f. Rg. u. R. (Pichler) V.— VIII. 1 . 4 —

Pr
op

a-

de
ut

ik H o f l e r ,  Logik und Psychologie (T ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.-VIII. L—2. 5 —

, H a n a ć e k ,  Lehrbuch der bóhm. Sprache, I. T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il.u. 2.Abt 5. 2 20<D OJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Abt. : 6 . 1 90bJD T3o> c_bJ0
’<D "cT) u-

„ „ „ ,. „ III......................... 4. Abt. 7 .-8 . 2 20
M e n d e ,  L iederbuch ................................................................. I.—VIII. 1 4- t 2 60
S c h e l l e r ,  Lehrbuch der Gabelsberger Stenographie . . | V.—VIII. | 10.-12. 1 3 | 50



Unterstutzung der Schiller.
a) Stiftungen genieBen :

1. Hanke Etnil, VIII. KI. Kaiser Eerdinandsche von K 240.—. 2. Josst Erwin, VII. KI. 
Jossfsche Śchulstiftung von K 100.—. 3. Endt Bruno, III. KI. Joli. A. Renner’sche Śtiftung 
von K 600.- . 4. Rossler Hermann, II. KI. Schulstipendium des Sohulfondvereines von K 200.—. 
5. Tschinkel Franz, I. KI., Tetschner Kettenbriickenstiftung von K 80.—. Ferner Stipendien 
des Gefallsstraffondes: 6. Zepnik Karl, VI. KI. K 300.—. 7. Zinunerhackel Oskar, V. KI.
K 3 0 0 .-. 8. Muller Franz, I. KI. K 200.—. 9. Voh Richard, I. KI. K 200.—.

b) Órtliches Unterstiitzungswesen.
I)er Unterstiitzungsverein fur hediirftige, wiirdige Schiiler des Ober-Realgymnasiums 

hielt am 29. Juni seine Hauptversammlung ab. Der Direktor erstattete den Rechenschafts- 
bericht, welchen die Versammlung genehmigte f  ebenso wurde die Rechnungslegung des Saekel- 
wartes Herrn Alexander Kassian fiir richtig befunden. Durch die darauffolgenden Wahlen 
wurden die Herren Dir. I)r. Schlosser (Obmann), Fabrikant E. J. Jordan (Obmann-Stellver- 
treter). Kaufmann A. Kassian (Zahlmeister), Dr. Schlagl (Schriftfiihrer), Reg.-Rat Dr. Hainze, 
Oberinspektor W. Harich und die Professoren Kreibich und Schindler in den Vorstand, Prof. 
Queifier zum Rechnungspriifer gewahlt.

Im Śchuljahr 1912/13 wurden folgende Beitriige dem Unterstiitzungsvereine zugefiihrt: 
225 K: Stadtische Sparkassa Tetschen fiir 1912.
100 K : S tadtgem einde Bodenbach ; Sparkassa Bodenbacli; B ezirksvertretung T etschen ; H atlanek 

Franz, B etriebsdirektor der Poldihntte.
40 K : Landwirtsch. Sparkassa Tetsclien.
20 K : Gemeinde Biela; Dobrowolski L., A potlieker; Franze K., F ab rik an t; F rieser A., kais. B at; 

H eine Josef, F abrikan t; H uppert A lexander, G enera ld irek to r; Jo h n  T herese, F abriksbesitzerin ; 
Jo rdan  E. J ,  F abrikan t; Kroll Albin, K arlsbad; Dr. Langer Friedrich , N otar; Leinweber F riedr., 
Kinobesitzer ; Leonhardi A ugust, F ab rik an t; Pechanz Josef, S chiffbau; Quoika Augustę; Apotlieker. 
Reichert W enzel, T anzlehrer; Dr. Salus Josef, Arzt.

15 K; H ossner Rudolf, Schonau.
10 K : Cłar Karl, HolzgroBluindler; Czap Friedrich, O berfinanzra t; Hiebscli Josef, Zalintecliniker ; 

Hofmann A., B aum eister; Knescli Otlunar, Kaufm ann; Krawany L., F abrikan t; K retschm er W., 
O bsth iindler; Lamberg J . ;  Lanna Baron, W asserbau; Piischmann H ., Muller; Dr. Ringellian, 
A rzt; Dr. Rothe, Arzt; Rotsch J . ,  k. u. k. M ajor; S tolterfoht Nikolaus.

6 K : E llner W enzel, R estaurateur.
5 K ; A ndersohn Karl, B e triebsle ite r; Bonte R., P riv a tie r; Dr. v. Gorner, R echtsanw alt; GroBer O., 

F abrikant; Hanke F. A., Kaufm ann; Knothe A , Z im m erm eister; Kratsclim er Karl, S ped iteur; 
Krombholz Rudolf, A potlieker; Melzer Karl, Kaufm ann; Dr. Michel Franz, O b.-Fin.-R at; Necliuta 
Alfred, O beringen ieu r; Dr. O lnneyer Gustav, A potlieker; Ortm ann Franz, P rok u ris t; Paudler 
Otlimar, P rokurist; Paul A., F ab rikan t; Pilz W., F ab rikan t; P rade Jo liann, D am pfsagebesitzer; 
Scheinkónig J . ,  Ingen ieu r; Seidel H ans, R ev ie rverw alter; Schopf J ., B eam ter; Scliiitz Ilans, 
L andesgeriehtsrat; Spalek E., F abrikan t; Thomas G., W erkm eister; Umlauft & Co., F ab rik an ten ; 
Usler J .,  D echant; W eizsaecker W., D irektor; Zuber Paul, Kaufm ann; H aard t Gustav, Gartenbau- 
betrieb.

4 K: Beher R., Kaufmann ; Boetius M., Kaufm ann; Dr. Fiihricli, Rechtsanw alt; Gerbing A., Fabrikan t; 
J irk u  F r., W irtschaftsbesitzer; Kallascli H erm ann, H utm acher; Klingohr Wilhelm, Mascliinen- 
m eister; Mayer K., Baum eister; Minier J . ,  V erw alter; P ickert A., S teuerverw alte r; Putz A., Bau
m eister; Dr. Reinisch, Rechtsanw alt; Rott J . ,  Ingen ieu r; Dr. Rossel, Rechtsanw alt; Dr. Schlosser, 
O-R.-G .-D irektor; Seidel Josef, Finanzwach-Oberkom m issar; Ullrich Josef, S teueroberverw alter. 

3 K : Bayer A., Kaufmann; Beher Elise, Baum eistersw itw e; Buxbaum O., K afetier; Feigl Rudolf, 
Kaufm ann; Friedrich Alois, Baum eister; H ałm el A., Fachschulprofessor; Hiipe Hugo, D irektor; 
Janich Anna, MDr. W itwe; Katzer Anton, Professor ; Kreische Franz, A potlieker; Miiller jUlolf, 
Kaufm ann; Noske J ., V erw alter; R einhart W., S ta d tra t; Schrotter Frz., K aufm ann; Siegm und W., 
O beringenieur; Taussig D., B ank inhaber; Ulm K., k. k. Ober-Bez.-Kommissar; Zak L , D estilla teu r; 
Zettelm ann H ans, ev. P fa rre r ; Zirkel A., Kaufmann.

2 K : A llerhand A., Inspek tor; Althammer F., F achlelirer; A lthanuner F. J . ,  R eisender; Bauer Ant., 
Fachlehrer; Behinel Fr., S tad tra t; Beyrer Hans, Professor; Blaschka E., Kaufm ann; Brasch F., 
B ez-O b -T ie ra rz t; Dr. Bfezovsky J . ,  A rzt; Brim A., B iirgerm eister; Buxbaum Franz, Sped iteur; 
Dr. Ćakrt M., L andesgerieh tsrat; Czakert P., Beam ter; Czech A., In spek to r; Dietz O., P rira tie r ;  
Dinklage M., R en tiere; Dittrich F. L., Kaufm ann; Dittrieh K., B urgerschu ld irek tor; E ndler R., 
B ezirksschulinspektor; Fischer Frz., Zalintecliniker; F rank Iv. v., F ab rikan t; Fritsch E., Fach- 
le lire r; Fritsclie F. G., Kaufm ann; G artner E., Kaufm ann; Gaudek Josef, k. k. Bezirkssclful- 
inspektor i. R . ; Gaudek Josef, Fachlehrer; Gaudek K., S teuereinnelim er; Graf Marie, S e ile re i; 
Dr. Greufiing Anton, A rzt; Grosclil W. E., P riv a tie r; GroB J ., P rofessor; G ruber R., Ingen ieu r; 
Gumpl Gustav, Kaufm ann; Hagi Josef, S tationsvorstand ; ITampe F., M aler; H anig F., Fachlehrer; 
Haniscli Fanny, k. k. O berverw altersw itw e; Harich W endelin, O berinspektor; H artlieb  R itter v., 
B ankinspoktor; H eide Ju lius, F a b rik a n t; Ilein  .losef, K onditor; MDr. H ellebrand ; Henckel Herm ., 
B uchhandler; H erbig  W., Baum eister; MDr Herzum G ustav; H ieke J ., B uchhalter; Ilille Karl, 
L ederhandle r; Ilille Josef, B uchhalter; Hóhne Franz, B aufirm a; Dr. Hollmatz Anton, A rz t; Dr. 
H iittner A., Rechtsanw alt; Jiiger A dalbert, M odelleur; Jahnel Franz, Kaufm ann; J irs ik  R., Ober- 
postkontro ilor; Jobst Josef, F o rster; John  Emil, T apezierer; John Rudolf, K assier; Ju n g  Karl, 
F ab rik sd irek to r; Kahler A. V orstand ; Kassian A lexander, Kaufm ann; Kern Franz, k. k. Zoll- 
rev iden t; KeBler Wilhelm, Buchbinder; Knotgen A., K aufm ann; Dr. Knotgen, N o tar; Kocher Karl,



Kaufm ann; Konirsch Heim*., Kaufm ann; Koldt Eugen, Kaufm ann; Kreibieh O., P rofessor; Kreil 
Ferd., Inspek tor; Kreissel A., S traB enm eister; K reysler Friedrich, K aufm ann; Dr. Lnndsmann, 
Rechtsanw alt; Langecker Adam; Langecker Leo, Kaufm ann; Leinweber Friedrich, Kinobesitzer; 
Leipold J ., Kaufm ann; Leukert Anton, O berinspek t.; Lisclike A., O bsthandlung; Lobel Josef, 
k. k. Zollinspektor; Losel W., P riv a tie r; Luft Franz, A p o tlieker; Mach F., P rofessor; Mahner 
Ant., Schulrat; Manzer R., B urgerschuldirektor; Mattauch Adolf, B uclibinder; Dr. Mayer Hans, 
O h ren a rz t; Dr. Mennert J . ,  Arzt; Dr. Menzel S., A rzt; Miiller & Pekarek ; Dr. Muller R., Professor; 
Muliil Yeit, D irektor; Neumann Ludwig, Kaufmann; N eurath Jacąues, D isponent; Dr. Oppitz H., 
D ozen t; Piichter A., F ab rikan t; Pallazolo Angolo, K aufm ann; Paul H einrich, K atechet; Peh J ., 
D rog ist; Dr. Philipp, S tad tarzt; Philipp Franz, Kaufm ann; Philipp Ferd., G laserm eister; Philipp 
Anna, P r ira te ; Pillhatsch Ludwig, k. k. S teu erv erw alte r; Pleschke Josef, Z ahntechniker; Pohl 
H erm ann, Kaufmann; Pohl Konrad, Konditor; Polanecky A., B urgerschuldirektor; P rade Josef, 
Kaufmann; P rautsch P., Kaufmann; Preidel Josef, L ehrer; Dr. Pries, Zahnarzt; Queisser F., 
P rofessor; Quoika Monika, H ospitantin ; Ranft F., S p ed iteu r; Rang Zdenko, P rofessor; Rauchful} 
Josef, P hotograph; Dr. Raumann J ., Rechtsanw alt; Relin Josef, E isenhand ler; R einer Moritz, 
Kaufm ann; R enger L., Ingen ieu r; R enner W., B eam ter; R ichter A., Bez.-Sekretar; Richter F. W., 
H olzhandler; R ichter R obert, Spediteur; Riegl Marie, P riva te ; Roppert Louise, P riv a te ; Rossler 
Josef, Ókonom; Rotsch Franz, F o rs tau fseher; Rudrich J ., Zollinspektor; Dr. Salomon, A rzt; Dr. 
Salus Richard, Arzt; Saudek K., L agerhausverw alter; P. Sehafer I., P fa rre r; Schafer Josef, Be
am ter ; Schiechel F. A , Molkerei; Schindler L., P ro fesso r; Dr. Schlagl Rudolf, P rofessor; Schlesinger 
A., O berlelirer; Schmidt F., Biickerei; Schneider J . A., U hrm acher; Scliodl F., Zollinspektor; 
Schubert F., F ach leh rer; Stepan Franz, A bteilungsleiter; S teiner A., B ez.-V ertr.-Sekretar; Streicher 
E duard , K assier; Swatek Kerdinand, R entm eister; TheiBig F., B uchhandler; Tietze Anton, Spediteur; 
Tópfer F., H otelier; Tschertner Franz, Buchlialter: T urnverein, Deutscher, T etschen ; Ulbrieht V.. 
Pharm azeut; Ullrich Ju lius, P riv a tie r ; U n g erF  A .,B iirstenm acher; Vogel J .,  D irektor; W anietschek, 
MUDr.; W eber M., H otelier; W einberg H ., Kaufm ann; W endler Anton, Buchlialter; W erner Luise, 
P r ira te ; W esterm eier N., P rofessor; W rana Josef, R evident; W imsch Emil, Kaufm ann; Wunscli 
Fr , L ehrer; Zabel Johann , S ta d tra t; Zawadsky Marie v . ; Znaminka Julius, O berpostverw alter; 
Bayer Franz, Burgerschuldirektor.

1 K : H esse Albin, P riv a tie r; S ternberger J .,  Juw elier; Zeischke G., Muller.
Die Zwecke des Vereines wurden nocli in folgender Weise gelordert:
a) Folgende Verlagsbuchhandlungen sandten Lehrbiicher fur arme Schiller: Braumuller, 

Deuticke, Gerolds Solin, Holder, Holzel, Kleinmąyer, Manz, Mayer, Picbler, ScliimpfF, Tempsky, 
Schulbucher-V erlag.

b) Der Ruder- und Eislaufyerein „Carolus-* widmete 20 Schleifkarten.
Unterstiitzt wurden: a) 44 Schiller mit nur neuen Biichern im Werte von 886 K, wofiir 

sie 397 K zu zahlen hatten. b) Mehrere Schiiler mit Zeichenbrettern und Eiskarten. c) 7 
Schiiler durch Mittagessen in der Volkskuche. d) 2 Schiiler mit Geld. e) 16 Schiiler mit 
Anziigen. f) Einzelne Schiiler bei Ausfliigen.

Herzlichen Dank allen etllen Freunden und Gdnnern der Schiiler u. der Schule.

Geldgebahrung.
Unterstutzungsverein des k. k. Staatsoberrealgym nasium s.

Cinnahmen.
K b

Ausgaben.
K h

Bestand am 1. Juli 1912 . . 13263 24 Ffir Bekleidung .................... 514 ____

Zinsen .................................... 527 22 B iicberankauf........................ 492 94
S p e n d e n : Speisemarken............................ 198 —

Sparkassa Tetschen . . . 225 — Geldunterstiitzungen . . . . 200 —

dto. Bodenbach . . 100 — Ausliiige ................................ 157 —

Bezirksyertretung . . . . 100 — Zeichenreąuisiten....................
Verwaltungsauslagen . . . .

19 30
Biirgermeisteramt Bodenb. 100 — 54 76

Mitgliederbeitrage ................ 877 — Barbestand am 30. Juni 1913 14263 99
G riinderbeitrage.................... 340 ____

Schulbiicheryerkauf................ 397 53
15929 99 / 15929 99

II
Tetschen, 30. Juni 1913.

Gepriift und richtig befunden: Franz Q uei8er, Oscar Kreibieh.

Alexander Kassian, Zaklmeister.


