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Sapu nad TOsilantan im iraern Breceuenralile.
Im Jahre 1858 veroffentlichte Dr. Yonbun in einem mit 

allgemeincm Bcifalle begriissten W erke „die Sagen YorarIbergs“ 
unii zwar dio meistcn in der Mundart des Bezirkes, in welchem 
dio Sagę ihren Sitz bat. Die von ilim gemachte Ansbeute war 
eine iiberraschend grosse, besonders im Ober- und Hinterlande, 
geringer abcr im Dnterlande, und namentlich im Bregenzerwalde. 
Yaclistehendc Sagen aus dem innern odor hintern Bregenzer- 
walde sollcn daher dem bezeichneten Mangel tbeilweiso abbclfen, 
und zur Yervollstandigung des Yorarlbergischen Sagenschatzes 
beitragen.

Der inncrc Bregenzerwald, ein schóncs, triftenreiclies Berg- 
thal, ziclit sieli vom Ursprunge der Acli in einer Lange von 
ungefahr aclit Stunden an beiden, Seiten dcrselbcn bis zu ibrer 
Vereinigung mit der Subers bin, welcke die Grenze gegen Osten 
und Norden bildct, und den innern von dem vordern Walde 
scheidet. An beiden Ufcrn der Ach, besonders abor an dem 
reohtcn liogen sclione, reinliebe Ddrfer, und iiber denselben anf 
den holien Gebirgcn ein Kranz Ton krauterreieben, blumigen 
Alpen. Dieser Bezirk zablt 10 Pfarreien und 2 Exposituren mit 
9112 Seelon1) und 92 Alpen. Dio alemannischon Bowohner dieses 
Bergtbales, eigcnthiimlich in Spracbe, Kleidung, Sitten und Ge- 
brauchcn, ernaliren sieli hauptsachlich vom Yiebstande, und der 
damit Terbundenen Alpenwirtliscbaft. Die Ausdelmung der gras- 
reichen Folder im Thale ist aber eine im Yorbiiltnisse zur Be- 
Tolkerungszabl selir geringe. Deshalb sind dio Menseben auf 
fortwitbrende, unermtidliche Tbatigkeit angewiesen. Jedes Fleck- 
ebeu benutzbaren Bodens wird sclbst auf den hoebsten Gebirgen 
aufgesucbt, und oft sogar mit Lebensgefabr im Sommer gemaht,

’) J. Bergmann: Die Yorarlbergischen Grafschaften und Land- 
stande. p. 4.



und das darauf gewonnene Heu im W inter auf Schlitten nach 
Hause gefuhrt, und ais Streu oder Futter yerwcndet. Daher ist 
der (Icist des Yolkes fort und fort auf das Praktische gerichtet. 
Die innorn Bregenzerwalder sind selir talcntvoll, king, bedachtig, 
massig, arbeitsam, religiós, ja  oft sogar aberglaubisch, aber fast 
allor Poesie baar. Von eigencn Yolksdichtungen, und Yolkslic- 
dern ist selir wenig zu treffen. Ebenso feblt ilinen grosstentheils 
der rege Sinn und die Liebe und Lust zurn Gesangc. Nur auf 
den Alpen ertónt kier und da ein lustiger Jodler oder wabrend 
der Heuernte ein frohliches Lied im Thale. Daher ist audi die 
Sagonwclt im Yerhaltnisse zu andern Landem  z. I!. Tirol, Aar 
gau, Thtiringen nur sparlich yertreten. Bios die G e i s t e r -  
H e x e n - u n d  Z a u b e r s a g e n  haben mehrfacho und feste W ur- 
zeln gesehlagen und im ganzen Yolke weitc Verbrcitung gefunden.

Diese Sagen bilden eino meiner angenelimsten Jugend- 
erinnerungen; denn da ich von meinem fiinften bis zum eilften 
Jahre den Sommer hindurch ais sogenannter P tister2) auf yer- 
schiedenen Alpen in Dienston stand, priigten sio sieli nicineni 
Gedachtnisso durch das oftmalige Anhoren fest ein. Wic oft 
sah ich niclit Naclits im freien Feldo irgend einen yerfaulten 
Baumstamm fur einen Gcist an, und fiirchtete, von ihm beirn 
Scliopfe gepackt zu werden! lim  nun dieselben und eine Beihe 
anderer Sagen, die bei der zunehmenden Bildung und Aufklarung 
und der immer mehr realistischen Bichtung des Yolkes in kur- 
zer Zeit ganz auszusterben drohen, von dem ganzlichen Fnter- 
gange zu retton, und um einen ldeinon Bcitrag zur doutschen 
Mythologic sowie zur Kenntniss der Sitten und Denkweise des 
Yolkes im innern Bregenzerwalde, meiner geliebten Ileimath, 
zu liefern, liabe ich mich, obwolil Neuling auf diesem Gcbiote, 
dennoch entschlossen, dasjenige, was ich yon 'Sagen und Yolks- 
glauben daselbst yorgefunden, niederzuschrciben und zu yer- 
(iffentlichen. Weil ich aber erst spat in diesem Jahre den Ent- 
schluss fasstc, das Gesammelte zu einem Programme zu beniitzen, 
so kam ich nicht mehr in den Besitz aller jcner Wcrke, welche 
die deutsche Mytliologie und Sagenwelt behandeln. Folgende 
sind es, die ich gelesen und bentitzt habe:

2) Mit dem Worte Pfister, auch Bub genannt, bezeichnet man im 
Bregenzerwalde eine Persónlichkeit, die zwar keine Stimme im Itatlie 
der Alpenverwaltung bat, dagegen aber allen daselbst beschaftigten 
Individuen ais Pudel dient und nicht selten zum unfreiwilligen Blitzab- 
leiter aller ihrer guten und iiblen Launen auserselien ist.



Die deutsche Mytliologie von J . Grimm, dritto Auflage, 1854.
Handbuch der deutscken Mytliologie von C. Simrock, 

zwcite Aufl., 1863.
Die deutsclie Gbtterlehre von J. W. Wolf. Gottingen, 1852.
Alpensagen von Tlieod. Yernalcken. Wioń, 1858.
Mythen und Braucho des Yolkes iu  Oesterreick to u  Tlieod. 

Yernalcken. Wien, 1859.
Sagen, Marchen und Gebrauclie aus Tirol von Ig. Yinc. 

Zingerle. Innsbruck 1859.
Deutsche Sagen von den Gebriidern Grimm.
Deutsche Alpensagen von Joh. Nep. Ritter von Alpen- 

burg. Wien, 1861.
Scliweizersagen aus dcm Aargau von E. Ludw. Rochholz, 

zwci Bandę. Aarau 1857.
Sagenbuch von Biilnnen und Maliren ron  Dr. J. Yirgil 

Grohmann, Prag 1863.
Die Sagen Yorarlbergs von Dr. P. J. Yonbun. Innsbruck 1858.
Germania yon Fr. Pfeiffer.
Archiy fur Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst. 1824.
Dic Yorarlbergischen Grafschaften und Landstiinde von 

J. Bergmann. 1862.
Wo ich in unsoren Sagen Aehnlichkeit mit denen anderer 

Lauder oder Anklango und auffallige Beziehungen auf die Gdt- 
terwolt der alten Deutschen gefunden zu haben glaubte, habe ich 
es kurz angedeutet oder auf die diesen Gegenstand grtlndlich 
behandelnden W crke von Grinmfs und Simrock’s Mytliologie 
hingewiesen. Desgleichen habe ich eiuigo in der Bregenzerwalder 
Mundart erziihltc Sagen zugleich in’s Neuhochdeutsche iibersetzt, 
um auch denjeuigen Lesern, die dieses Dialektes weniger kundig 
sind, das Yerstandniss zu ermoglichen.

J. L)as w iitlionde 11 eer.
Unter dcm Kamen M u o t as  tritt im iiinern Bregenzerwalde 

sowie iiberhaupt in Scliwaben3) das wiithendc Heer auf. 4) Das 
W ort Muotas ist nicht von Muot (Mutli) abzuleiten, wie sclion 
angenommcn worden ist (Grimm Mytli. p. 883 Anin. 2) sondern

3j Yergl. Grimm p. 883 und Simrock Mytli. p. 185.
4) Sagen vom wiithenden Heere sind in allen Sammlungen ausserst 

zahlreich.



von W uotan5), dem hóchsten Gotte der alten Deutschen, wel- 
chcr den alldurchdringenden Geist der Natur bedeutet.6) W enn 
der Sturm durch die Wipfcl der Baume brauste, so glaubten 
die alten Deutschen, ilu* hoclister Gott ziehe mit seinom Gefolge 
segnend durch die Lttfte 7 8) oder jago in don Ltiftcn, und war
te n sieli ehrfttrchtig mit dcm Gesiebte z u Boden und liessen den 
Gott tiber ihrem Haupto liinziehen. „Nun liattcn aber die chri- 
sten, sagt Grimm Myth. p. 870 dem glauben an die gotter ihrer 
Yortahrcn niclit so schnell, noch so v0llig entsagt, dass ilinen 
jene heidnisclien gestalten mit einem mai aus dem gcdacht- 
nisso entfallen waren. Sio wiosen den zum tlieil bartniickig 
festgehaltenon nur eino andere stolic wcitcr im hintergru rule 
an. Der alte gott verlor sein zutrauliches wesen, seine nahen 
ziige, und gieng in den begriff einer fiustern, schreckonden gc- 
walt tiber, welcher immer noch gewisse einwirkung yerblieb. 
Den menschen und ihrem dienste gleichsam abgestorbon, irrte 
und sciiwebte er in den ltlften, teuflisch und gcspenstig.“

Das Muotas.
In  gowissen heiligen Nachten, besonders von Weihnachten 

bis lii. Dreikdnig vernimmt man in den Ltlften bisweilen eine 
bezaubermle Musik *), mcistens aber einen grauenerregenden 
Larm, der von den Bcrghdhen sieli in’s Tlial herabzieht und 
dann wieder die Richtung nach den Gebirgen und Toblern ein- 
schlitgt. Man gladbt, dass es durch die Liifte rcitende, boso 
Geister und Ilexen sind, die dieses Gcsaus und Gebraus au f 
ihrer nachtlichon Pahrt verursachen. Bios Sonntagskinder kdn- 
nen etwas von iliren Gestalten wahrnehmen, die andern Men
schen sind nur auf das Horen angewiesen. W er bei dem Er- 
schcinen dioser bosen Geister auf dom Wego oder im Felde ist, 
soli das Kreuz machen, ilinen ausweichen, und sie ruhig voriiber- 
zichen lassen, zu Ilause aber die Hans- und Stallthiiren sorg- 
sam yersebliessen; denn wo sic hineinkommen, bringen sie so-

5) Es hat ein Uebergang von W in M Wutas in Mutas Heer 
stattgefundeu (Simrock Myth. p. 185), so wie man im Bregenzerwald 
fast allgemein mir statt wir, mo statt wo spricht und haufig schreibt. 
Yergl. Rochholz II. Thl, p. 158.

u) Ueber die Abstammung und Bedeutung von Wuotan vergl. 
Grimm Myth. p. 120 und 870 u. f. und Simrock p. 184 und 211 u. f.

' )  Yergl. Simrock Myth. p. 211.
8) Simrock Myth. p. 212: „Wird sogar jenes Sausen und Brausen 

hier und da ais ein entzuckender Gesang geschildert."



wohl ilcn Menschen ais besonders den Hausthieren Krankheiten 
und andere Debel. (Bezau.)

s Muotas.
Niid mit da besta Gedanko seand amaul zwo Motla yu 

Schrecko g'i Ramo. Oarmol liinds eatz g-hort in Liifto, wi a himm- 
lische Musi, wunderschoa! Allad nechor ischt as ku und allad 
gnillor liatt as g-nakot: zeist wie Klapporo, din w i Iliilsling, din 
wi katzog-schrołi, und allad wiister. Hett ob do Motla ischt as 
ussi g-farrot und as w itr eahna schleht gango, wenn si si niid 
dduckt und s Krtttz g-machot liettod. Aso abor ischt as widor 
schdanor woado und d Motla hind nix wittor doryutreit as a 
g-schwollos G-sicht. (Au.)

Das Muotas.
Nicht mit den besten Godanken giengen cinmal zwei Mad- 

chen yon Schrecken (ein Wcilcr) nach Rehmen (ein Dorf ganz 
in der Nfthe yon Schrecken gelegen). Auf einmal hdrten sie 
etwas in don Liiften wie eino liimmlische Musik, wunderschon. 
Immer niiher kam es und iinmer greller nahte es: „zuerst wie 
Klappern, dann wie Halslinge, dann wio Katzcngeschrei und 
immer hasslicher.“ Hart iiber den Miidclien fuhr es liinaus und 
es ware ilinen schlecht gegangen, wenn sio sich nicht geduckt 
und das Kreuz gemacht hatten. So aber wurde es wiedor scho- 
ner und die Madchcn trugon nichts wciter dayon, ais ein ge- 
schwollenes Gosicht. (Au.)

1L. Wilde Len te.
Ueber die wilden Leute sagt Alpenburg Nr. 21G.
„Ein ganz besonders unbiindiges Wildengcschlecht hauste 

in den furchtbar zerrissenen Gebirgen und Kliiften, die das 
Dorf Schrecken (oder am Schrecken) umgoben. Wciter abwftrts 
gegen Sclmepfau zu, brachen die Wilden den Steinpfad durch 
die Felsen der Mittags- und Kanisfluh, welche letztere auch an 
ihrer nOrdliclion Seite ais senkrechte Wand aufsteigt und am 
Abhange cine yielbowunderte freistehende Fclsensaule zeigt, welche 
die Wildkirche heisst, aber auch der Hexentlmrm. l)ie Rie.sen '1) 9

9) Ueber Riesen sagt Simrock Myth. p. 428: „Dass die Riesen 
das Steinreich bedeuten, das alter ist ais Pflanzen nnd Thiere, tritt



und Wilden thiirmten ihrer Zeit den machtigen Felskoloss auf, 
und die Hexen hielten ihrer Zeit darauf Tanze. Ausserdem ktin- 
det die Sagę, dass jone in Vorarlberg und dessen Angrilnzungen 
ihren Aufonthalt in Felshohlen geliabt, von Leibcsgestalt. sehr 
gross, dabei raubhaarig und mit Thierfellen bedeekt gowesen 
seion. Sie haben eine starkę Sprache geredot, die abor nur aus 
wenigen Worten bestand.“

Der steinerne Mann auf der Stoangarhohe.
Auf der etwa 3 Stunden von dem Dorib Bozau gelege- 

neu Alpe Stoangarhoho ist ein grosser Steinhaufen, der von 
woitem angescbaut, einer Menschengestalt etwas ithnlicli siclit. 
Yon diesern Steine sagt man, er sei einst ein Kieso gewesen, 
aber w cii er viele Frevel yeriibt habe, in diescn Stein 10) yer- 
wandelt worden. Noch habe dieser yersteinertc Kie.se seine 
friibern Sinne, und wenn man an ihn eine Frage richtc, so sagę 
er: „ n ic h ts .“

III. But z.
Butz, Schreekgestalt, plur. Biitz, ist unter jene Mcnge von 

Wesen zu rechnen, welche nach Jakob Grimms deutscher My- 
thologic p. 408 yon den yergotterten und halbgottlichen Naturen 
hauptsiichlich sich darin unterscbeiden, dass sie, walirend jene 
von den Menschen ausgeben oder mensclilichen Umgang suehen, 
eine gesonderte Gesellschaft, man konnte sagen, ein eigones 
Reich fur sieli bilden, und nur durch Zufall odor Urang der 
Umstiinde bcwogen worden, mit Menschen zu yerkehron. Man 
unterschcidot in Yorarlberg nach Dr. Yonbun p. 21. yerschie- 
dene Biitz, z. B. Haus-, Tobol-, Wald-, Wassor-, Schlossbfltz, 
im innorn Bregenzerwalde aber kennt man nur die Alpenbiitz. 
Man nennt sie auch sehr haufig Geister1') und sagt yon der

hervor, wo sie Bergriesen lieissen, in Felsenhohlen liausen, Steinkeulen 
und Steinscliilde, auch wohl Eisenstangen (Grimm Myth. p. 510 und 
Kolben zu Waffen fiiliren. (Yergl. Yernaleken Alpensagen Nr. 90.) Die 
Riesen sind tiberhaupt die wilden, masslosen Naturkrafte, welclie der 
Mensch bekampfen, in Schranken bannen muss.“ Und p. 429: „Da 
Berge bewaldet sind, so gehen die Berg- in Waldriesen iiber, in die 
wilden Miinner, Wald-, Moos- und Holzleute.“ Sagen dariiber bei Yer
naleken Alpensagen Nr. 150 u. f.

,0) Aelinliche Beispiele der Verwandlung bei Vernaleken Alpen
sagen Nr. 201 und 202. Vernaleken Mythen und Brauche des Yolkes 
in Oesterreicb p. 121.

u ) Simrock Mytli. p. 472 liiilt die Biitz fur erlosungsfaliig.



Alpe, wo man sie bernerkt liat: „Dot goastot as!‘. Sie hausen 
liauptsiichlich den Herbst und W inter iiber in den Sennhtitten, 
u ud treiben dort ihr Unwesen1-), erschoinen jedocli aucli in jener 
Zeit, wo die Kuocbto mnl das Vieb aut' don Alpeu sind. W er 
ihnen nichts z u Leide thut, oder wcr sio nur unfreilig beob- 
achtet, bat von ihnen wenig oder hoclistens Neckereien zu 
fiirchten; wenn man sie aber reizt, werden sie bflsartig und 
sogar grausam: Wegen dieser lctztcrn Eigenscbaft nennt man
aucli den Tcufeł13) im Bregenzerwalde Butzomh.

L)er gesottene Kulihirt (Kulijor).
Hic Knechte der Alpe Schiedlcn sassen einos Abends um 

das Feuer herum in der Sennhutte und erzahlten abwechselnd 
Gcistcrgeschichton. Einer daruntcr scliiittelte yon Zeit zu Zeit 
den Kopf und rief lachclnd „Bali, bali, bali! ich glaub’s lialt 
nit.“ „Nun wenn du so unglaubig bist, sagten die Andern, und 
den Muth hast, so probier’s und gehc jotzt in die obere Alpe, 
ron der wir heute frtth gezogen sind, hinauf, und hole den 
grossen Melkkiibel, der nebst dem Kessel noch oben ist, heral).“ 
Hanns liess sieli das nicłit zweimal sagen, sondern nalim den 
Stock und yerscliwand bald ans ihren Augen. Yon Zoit-zu Zeit 
und in immer grósserer Entfernung yernahmen die Knechte 
noch einon lustigen j  uch zer. Nacli einer lialben Stundo aher 
wurdo Alles still. Lange warteten die Knechte auf Ilannsens 
Buckkehr; doch yergobens. Endlicli legten sic sieli iu’s Heu. 
Aber aucli am andern Morgen war yon Hanns niclits zu schon 
und zu horen. Hieses kam den Knecliteu etwas sonderbar vor, 
und sie ahnten niclits Gutes. Es giengen dahor ziyei von ihnen 
auf die etwa einc halbe Stunde weitor oben gelegene Alpe 
hinauf, dtfnoten die Thilre, suchten und sclirieen nach II annsen. 
Endlicli fanden sie ihn im Kessel todt liegen14). Scino Haut 
war ganz yerbrtiht und abgesotton. So yertuhren mit ihm die 
Gcistor, die er iibermuthig in ihrem Treiben gestort und be- 
lausclit liatte.

Yizotum.
Ucber Ohboro ussi bis zur Wdormsul ischt as \ihnal nftd 

reht g-warli und z Nalit na-rn Ltitto ischt still, wer dót ka

'-) Yergl. Alpenburg Nr. 277.
,;i) Yergl. Grimm Mytli. p. 95G.
l4) Aehnliche Sagen bei Zingerle Nr. 298 -295. Ebenso Yonbiui 

Nr. 29.



boss Mul wil. Dornach Liitt, die liberał redo und wilndoro wind, 
bind scliu yilmaul a flirigs Rad g-seaho; da fernachsta fohrt 
as nau. Wer beathot, dear bat nie nix. s g-fauro vom Yizotum.

An am z Naht bind d Alpkneht z Oliboro a da Kanisfłuo 
do Pfistor an Fiitzlar g-liossa. Wio grób dear si ufg-lau bat mit 
sinor Herzhiifti, si bind mit om g-wettot, ar liei s Goraschi nttd, 
an Kiibel yol Wasser z boleń. W i da Dteixel d Jude und d 
Hodo de Speak, bat dor Pfistor do Kiibel g-nuh, ischt ussi 
pfiionnot zum Brunno und bat g-liarot: „Yizotum, Yizotum, Kehr 
mor d Naso im Pudla um.“ Drut' a Flacli wie winn as blickt, 
a roths turigs Rad ischt uf o Pfistor ber g-farrot und ma ha tka  
Staub und net ka Floug me ma vunom g-seaho, as a Glishoso. (Au.)

Yizotum.
Ueber die Alpo O b o rę  hinaus bis zur Wormsaulo (Dr. 

Yonbun ncnnt sic Irmensftule) ist es oftmals nicbt reclit gebouer, 
und zu Nacht nach dem Liiuten ist still, wer kein boses Mani 
haben will Derartige Loute, die iiberall rcden, und vorwitzig 
sind, haben schon oft eiu feuriges Rad geseben; den fernstehend- 
sten fahrt es nach; wer betet, der bat* nie eine Gefahr von dem 
Yizotum zu befiircliten.

Einmal zu Nabht hiessen die Alpcnknecbte auf der Alpo 
O b e ro n  an der Kanisflub den Pfistor eine Furchthenne. Ais sieli 
dieser mit seiner Herzhaftigkeit briistete, wettcten sio mit ihm, 
er liabe den Mutli nicbt, cinen Kiibel voll Wasser zu boleń. 
Wie der Teufel die Juden, und die Hciden don Speck, nabm 
der Pfistor den Kiibel, gieng hinaus, eilte zum Brunnen und rief: 

Yizotum, Yizotum!
Kelir mir die Nase im ..........um.

Darauf ein Aufflackern, wie wenn es blitzt, ein rothes feuriges 
Rad fubr iiber den Pfistor ber, und man sali kein Staubcben 
mebr von ilirn, ais seine von Schmutz glanzcndon Ilosen.

Die Decke weggenommen.
Ein alter Knecht crziililto uns folgendos Erlebniss:
AYir schliefen unser vier auf der Diele. Plotzlicb wurde 

uns allen auf einen Zug die Decke bis zu den Fussspitzen hin- 
abgezogen. Wir fubren alle argerlich auf, um zu scbauen, wel- 
clier Knecht sieli dieson dummen Spass erlaubt liabe. Allein 
Kciner wollte es getban haben und so zogen wir die Decke 
wieder herauf und schliefen ein. Aber plotzlicb geschah dasselbe



wicdcr und obwolil alle fluchend sogleich aut' den Bcinen stau- 
den, um dem Storenfried das Handwerk zu legen, so war docli 
der Thater ńicht ausfindig zu maclien; denn Jeder behauptctc 
seinc Unscliuld. Und so wiederholte es sieli iu derselbcn Nacht 
nooh einigo Małe. Ais wir am folgenden Morgcn den Fali 
nalier bespraclicn, und Keiner eino befriedigende Aufklarung zu 
geben wusstc, sehickten wir den Senu in’s Dorf zum Besitzer 
der Alpo, um i Inn zu sagen, was uus begognet und dass wir, 
wenn dieser Spuck nicht aufhore, nicht aut' der Alpe bleibcn 
werden. Der Besitzer gab uns nun durch den Senn den Rath, 
wir sollten das Bettlager von der jetzigcn Stelle wegnehmen 
und nacli der entgegengesetzten Scite bringen; denn er liabe 
von seinem Grossvater gehort, dass in jenor Ecke der Diele, 
wo wir bisher gesclilafen hatten, ein Geist nicht selten die 
Schlafenden geneekt babo. Wir befolgten den Ratli des Alpen- 
besitzers, und hatten seitdem Rulie.

Die Geister sennen.
Aut' der Alpe Ostergunto war es auoh nicht ganz geheuer. 

Denn oft horten die Knechte mitten in der Nacht, w&hrend sie 
auf der Diele im Hen lagen, dass es unten in der Htltte auf 
einmal lebcndig wurdc. Die Ktihe wurden unter yielem Larm 
in den Stall getrieben, und geinolken, die Gebsen (Milchgeschirre) 
hin und hergoworfen, der Kessel tiber das Feuor geriickt, die 
Renne hineingegeben, der Kaso herausgenommen, die Butter 
gertihrt, endlich abgewaschen, und Alles an seinen Ort gebracht. 
Dann ward es nach und nacli wieder still, und am folgenden 
Morgcn befand sieli Alles an sciner alten Stelle, ais ob wahrend 
der Nacht gar nichts yorgefallen wiire.

Die Geister ais Saiuuer.
Auf der Alpe Dicdams yernahmen die Knechte auf der 

Diele Nachts oft das GerOlle und Schellenklingeln von heran- 
kommenden Saumpfcrden. In der Alphutte angelangt wurden 
die Kisten mit yielem Gepolter abgeladcn, die Kaslaibc aus dem 
Keller goholt, aufgeladen, und weggefiihrt, Alles auf dieselbe 
Weise, wie es die Saumer im Herbste auf den Alpen zu ma- 
clien ptiegen. Am andern Morgen aber war Alles in der alten 
hubschon Ordnung und von einem Abhandenkommen von Kitsen 
keine Spur.



Der Butzoma Jiolt ein Kiml. I5j
Eiuc Mattel- d roli te oft ihrcn Kindern, wenn sic unfolgsam 

oder unartig waren, mit den W orten: „W artet, ich rufę den 
Butzoma, und dieser nimmt cuch mit.“ Dic Klcincn gowblintcn 
sich nach und nach an diesc Drohworte, und liesson sieli da- 
durcli in ihrem Benehmen nicht storon. Ais nun in einer raben- 
schwarzen Naclit wieder eines der Kinder sich sclilimm auf- 
fiihrtc, ergriff cs dic zornige Mutter, maclito das Fenster auf, 
liiclt c syoi" dasselbe hinaus und rief: „Butzoma, Butzoma! komin 
und nimm’s.“ Und in demselben Augenblicke wurde der Mutter 
das Kind aus den Hilnden gerissen und durch die Liifte ent- 
fiihrt. Am andern Morgon sali man an den nachsten Bitumen 
ciuigc Fetzen von dem Klcide des Kindes liangcn, ron ilun 
selbst aber war kcinc Spin- mehr zu entdecken.

Der Teufel liolt einen Mann.
Ich war ein Knabe von ungefahr 9 Jahren, ais os allge- 

mcin liiess, ein Mann im Dorfe Egg sei vom Teufel geliolt wor- 
den. Dieser Mann soli sehr geizig und ttborliaupt schlecht ge- 
wesen sein. Ais es nun zum Sterben kam, liabe man in den 
letzten drei Nachten vor seinein Todo oinen kohlschwarzen 
Hund, 1G) dessen Mund Feuer ausspie, sein Ilaus umkreisen 17) 
gesolien; derselbe sei nach dem letzten Atheinzug des Mannes 
sofort verschwunden und der Leichnam auf der Stello Schwarz 
geworden. Daher behauptete das Yolk, dieser Ilund sei der 
Teufel selbst gewosen, und liabe den Mann geliolt.

IV. Geister.
„Yon den beruhigten, in die untcrwelt oder in den hirnmel 

autgenommenen' seelen unterscheiden sich solclie geister, dic 
nicht oder nicht vollkommen der seligkeit und rulio theilhaft 
geworden sind, sondern zwischcn himmcl und erdc scliweben, 
zuwcilen aber an die alte stiitte ihrer heimath zuriickkehron. 
Diese crscliciuendcn, wicderkclirendcn, umgehendcn seelen nen- 
nen wir gespenster.“ Grimm My tli. p. 865. Im innern Bregen- 
zerwalde nonnt man sie durchgehends Geister. Die mcistcn Gei-

i->) Yergl. Alpenburg Nr. 209 ; Ziugerle Nr. 474; Yernaleken Alpen- 
sagen Nr. 95.

I0) Der Teufel nimmt aucli Hundsgestalt an. Grimm Mytli. p. 948.
’ 7)  Yergl. Ziugerle Nr. 471.



stersagen habeuauf den Alpen ihren Sitz. Das Volk lilsst daselbst 
alle jene Seclcn, welclie sieli im Leben der Unredliclikeit, Vcr- 
untreuung, Sorglosigkeit im Bcwachen fremden Eigenthums, 
oder absichtlichcr Bcschadigung desselben schuldig gemaclit 
haben,18) nach ihrem Tode nicht zur Ruhe und-zum Frieden 
kommen, sondern unstilt, jammernd uud geąniilt ;ui dem Orte 
ihrer basen That cino geraume Zcit herumwandeln, und jene 
Ilandlungen, dio sie im Leben yeriibt, fast jedo Naeht zur Strafe 
und Abbiissung wiedcrholen. Dio meisten dieser Sagen kniipfen 
sich nielit an eino bestimmto Alpe, sondern sic sind, wie die 
Knechte, dio sie erziihlen, unstilt, bald auf dieser, bald auf jen er 
Alpe. Dio Gcister kónnen bisweilen von den Menschcn erlost 
oder durch fronnne Priester gebannt d. li. an einen bestimmten 
Platz hin vorsetzt werden, wo sio der Zcit ihrer Erlosung harren. 
Die gewdhnliclisten Arton und Formeln, sie zu erlfisen, sind 
folgendc: Ruft der Geist: „Wo soli ich sie hintliun ?“ so liat 
man zu antworten: „Wo du sic hergenommen hast.“ Oder wenn 
man Nachts im Freien Jemand niessen bort, so sagę m an : 
„Heli' Gott." Oder spreebe laut: „Alle guten Gcister lobcn Gott 
den Herrn." Oder man rede den Geist an, und frage i lin, womit 
man ihn erlosen konno, und tbue das, was er ais Mittel angibt.

Der Markenriicker.
Auf der zwoi Stunden von dcm Dorfe Au gegen Damiils 

hin gclegenen Alpe Bftden borten die Knechte, so oft sie spilt 
in der Nacht vor dio Hiitte hinausgiengen den wohmiithigen 
Ruf yon woitem: „Wo soli ich sie hintliun ?“ Allmiihlicb kam 
es daun nillier und niilier und wicderholte dieselbe Frage mit 
ganz ycrnelnnbaror Stimme. Dio Knechte merkten zwar bald, 
dass os ein Geist sci, der diesen R uf ertonen lasso, wussten 
aber nicht, was sie thun, oder welcho Antwort sie geben sollten, 
damit er scino Ruhe erlango. Da kehrte der Senn oinmal spiit 
in der Nacht von der Auer Kilbe (Kirchmcss) in ctwas goho- 
bener Stimmung in die Alpe zuriick. Plbtzlich ertontc vor ihm 
wieder der Ruf: „Wo soli ich sie hintliun?1' „Ei Narr, wer 
wird lang fraugo? wo du sie ber g-nu heascht", gab er schncll

IS) Da die meisten Alpen vom naclisten Dorf eine, zwei bis drei 
Stunden entfernt sind, so ist es bei dieser Abgeschiedenheit unmoglich, 
das Thun und Treiben der meistens gedungenen Alpenknechte zu tiber- 
wachen und genau zu beaufsichtigen. Ihr Gebahren muss also ihrem 
eigenen Gewissen uberlassen werden. Dasselbe zu scharfen und ihneu 
die Folgen boser Handlungen zu vergegenwartigen, waren die Geister- 
sagen bei der religiosen und glaubigen Richtung des Yolkes besonders 
geeignet.



'/Air Antwort. Damit war der Geist erlost. E r erschien dem 
Kneclite jetzt ais weisso Gestalt19), bcdankte sieli boi ihm und 
erklarte i Inn, dass er yor yielcn Jahron der Eigcnthilmer dieser 
Alpe gewesen und Markcn yerriickt liabe. Zur Strafe soi er 
darum you Gott yerurtlieilt wordeu, so lange auf dieser Alpe 
■mi geistorn, bis ilun Jemand obigo Antwort geben wtirde.20) 
Sodami bcfalil ilun der erlostc Geist, ihm das Nastueh liinzu- 
lialtcn, auf das er seine Hand, dic nocli von den Glutlien des 
Fegefeuers ganz lieiss war, so eindrOcktc, dass man spater nocli 
alle fiinf Finger dcutlick darin bemerkte.21)

D Neiare und der Góst.
Urn a Zclmi z Naht bat a Neiare ab dor Stor vo Mamo 

lilio abi wello gi Sclirecko. Si liatt giir ntld ungeen do Buorsclit 
zum G-spano g-hea i dar dunklo stillo Nalit; aber bis zur Ra- 
mar Brugg bat si subar gar nix g-regt. Ban liats diu a wunderlis 
Pfnuse und Pfnitzo g-librt und batd inkt: Aha iz lcunt K reasta! 
Zeist liats g-lacliot, diu abor isclit dar guoto Motlo s Gorascbi 
und alls grad subor vorgango. „Helf dor Gott!" liats im d Tu- 
molmutscb g-liilrot. Itz oarmaul isclit as am ringsum liecl woada 
und gleasig und hiibsch. A Mindle in am rotlio Libie isclit 
voar or g-stando und bat g-scit: „Itz bcan i arlost!“ Flior das, 
dass i din di Alimo mit „IIelfgott“ abg-speaso lica, ban i miiosso 
nndor dar Brugg bucko und pfnitzo, bis i dor di mit am Ilelf- 
gott arldst woada bea. (Rcbmen.)

Die Niiliterin mul der Geist.
Hm zebn libr Naclits wollte einc Nahterin von der Stbhr 

von Rcbmen lieim gegen Scbrockon. Sie liiitte gar niclit ungern 
don Bursch zum Begleiter gcliabt in der duuklen, stillen Nacbt; 
aber bis zur Relimer Briicke regte sieli sauber nicbts. Dasclbst 
borto sie ein wunderliches Scbnauben und Niossen und daclite:

,9) Oft erscheinen die Markenriicker ais Lichter, die sieli pfeil- 
schnell bewegen. Yergl. Grimm Mylli, p. 870. Zingerle Nr. 252. 253. 
Bisweilen sieht man eine dunkle Gestalt oline Kopf. Zingerle Nr. 264.

-°) Dasselbe bei Zingerle Nr. 268. 269. 270. 271. Alpenburg 152. 
Yonbun Nr. 53. Grohmann p. 281. Yernaleken Mythen Nr. 26.

2I) Ueber von Geistern rerursachte Brandmale siehe Zingerle’s 
Anmerkung zu Nr. 304 und Alpenburg Nr. 166.



„Aha, jetzt komint Christian.“ Zuerst lachte sic, dann aber ver- 
gieng dem guton Miidclien der Muth und Allos ganz und gar. 
„Helf dir G ott!“ rief es in der Yerwirrung. Jetzt auf einmal 
wurdc cs ringsum heli und glanzend und hiibsch. Ein Mann
icie in einem rothen Leibrbckcbcn stand vor ihr und sagte: 
„Jetzt bin ich erlost. Fiir das, dass ich die Armen mit „Helfgott“ 
abgespęist hahe, hahe ich unter der Brticke liocken und niessen 
mllssen, his icli durcli dicli m it einem ,.Helfgott“ erlost worden bin.

Wirf keine Steine in fremde Giiter.
Es gibt eine grosso Menge \ron Orten im innern Bregen- 

zerwalde, wo man Geister gesohen haben will, die cincn Stein 
achzend und weinend aus der Tiefe auf don Berg hinauftragen 
und sodann mit heliom Gelachter densclben iiber die Hólie hinab- 
rollcn lassen. I)iese miiliselige Arbeit miissen alle jene Seclen 
yerricliton, welche in ihrem Lcben Steine aus Uebermuth iiber 
Hohon hinabsturzten, und dadurch das Eigenthum Anderer be- 
schadigten.

Der Pfarrer mit dem Breyier unter dem Arnie.
An der siidlichcn Seite des Dorfcs Bezau fliosst vor dem- 

selben der Grabenbach voriiber. Am linken Ufer desselben im 
sogenannten U e b e r i  ist es bisweilen zur Nachtzeit nicht ganz 
geheuer. Donu man begegnet einem Mannę im schwarzen Talare 
mit einem grossen Schlappbute auf dem Kopfo und einem Bre
yier unter dem Arme.22) Es soli diese nachtliche Erscheinung 
ein ehemaliger Pfarrer des Dorfes sein, der, weil er mełir Geld 
fiir Mossen annalim, ais er dafiir loscn konnto, zur Stratę auf 
diesem Wege, w o er seinen gewohnlichon Spaziergang machte, 
nun geistern muss. Aber Niemand soli es bisher gewagt haben, 
ihn anzureden. Seit oinigen Jahren aber habo ich nichts mehr 
von seineni Erscheinen gebdrt; er diirfte daher seine Strafe aus- 
gebiisst haben und erlost sein.

Der Geist auf der KanistluJi.
(Von l)v. Yonbun in der Mundart von Au erzalilt und liier in’s Ncu- 

hoclideutsche iibersetzt.)
Es war einmal ein Mann seinem Naclibar um die sebonen 

Edlie neidisch, und hiitte beinaho gelb und grtin worden kon-

22) Eine ahnliche Sago boi Alpenburg Nr. 296.



nen, wena er die schweren Stiicke a uf der Weide sali. Nach und 
nach liberlief ihm aber der Neidhafen, und er geht und legt neu- 
geschiilte Tannenrinden in don Weg', auf dem dos Nachbars 
Kiihc gerade zur Triinke giengen. Und wo hernacb cine von den 
Kliben auf die Rinden kam, rufschte sie aus, und fiel liber den 
Weg liinaus, und iiber don Biiliel hinab, und bracli sicdi das 
Kreuz. Hierauf kam der Mann hervor, und wollte scbaucn, ob 
die Kub auch gewiss maustodt sei, gcht aber unversebens auf 
dieselbe Rinde, und fallt iiber den Weg binaus und liber den 
Blihel liinab und bricbt sich auch das Kreuz. Ais er dann vor 
das Gericht Gottes kam, sprach ihm Gott Yater das Urtbeil, 
dass er die binaligef;dlene Kuh jede Nacht auf die Kanisfluh 
hinauftrageu und wieder berabstiirzen mlisse. Und soit dieser 
Zeit tragt er auch fleissig die Kuh auf die Kanisfluh binauf, 
und atlimet schwer daboi, so dass man ilm bisweilen bis zum 
Dorfe Schnepfau bort, und wenn er mit seiner Biirde auf die 
Spitze von der Kanisflub gekommen ist, so lacbt er heli auf 
und stiirzt sie wieder hinab. Ein jedes Mai, wenn er sie hinauf 
gebracbt hat, darf er ihr ein Ilaarchen auszerren, und wenn die 
Kub kein einziges Hitarchen mehr bat auf der ganzen Haut, 
so ist er erliist!

Der Geist auf der Alpe Uiutern.73)
Ein Senn in der Alpo Hintern nicht weit yon Damiils 

batte eine Kuh, welche ihm immer ausriss, und nur an solche 
Stellen binwollte, welche recbt steil und abscbfissig waren. Da 
stiess er sie einmal im Zorne hinuntcr, und gab dem Eigentliii- 
mer vor, sio soi sclbst liinab- und todtgefallen. Nach seinem 
Tode aber musste er geistern. Man sali ilm die Kub zu der 
steilen Stelle hinauftragen und librte ihn daboi weinen, beim 
Hcruntcrwcrfen aber laut auflacben. Ais ihn einmal ein Alp- 
knecht anredete und fragte, wie man ilim helfen konne, sagte 
e r : „wenn man dem Eigenthlimer den Schadon ersetze.“ Dieses 
geschah und der Geist batte seitdem Ruhe.

Der Rossliirt geistert.
Ein Knecht sollte ein Pferd auf eincr Alp biiten, liess es 

aber aus GIcichgiltigkeit liber eine ja  lic Stelle hinunter stiirzcn

'i3) Aehnliche Sagen lici Zingerle Nr. 276, 277, 279 and Alpen- 
burg Nr. 36, 98, 158, 163, 201.



und lachte noch (lazu. Nach seinem Todc hdrte man ilm oft au 
dorsclben Stelle iingstlicb stohnen und wio unter einer scliwe- 
ren Biirdo keuchen, und dann pldtzlich in ein gellendes Geliich- 
ter ausbrechen.

Nachsteliendes Gediclit wurde von Jos. Feldkircber aus 
Andelsbuch gemacht. Im J. 1812 geborcn studierte er zuerst in 
Constanz, spater im Seminarium in Mainz, wurde daselbst Ka
płan und zuletzt Pfarryerweser in Hirschhorn am Neckar. E r 
starb in Bamberg 1851 auf einer Reise in seine Heimath. E r 
bcsass ein entschiedcn poctisches Talent und ycrfasste eine Menge 
Gedichte und Eabeln in der Andelsbucher Mundart, von denen 
cinigo sehr gut sind z. B. dio W alder Sclunelg und der W alder 
Bub, und dio zwei Spinnen an der Brau. lob fiihre das folgcnde 
Gediclit ais Beweis an, dass die Geistersagen bercits ein Gegen- 
stand des Yolkshumors geworden sind.

Dor Sómar und (lor Goost.
A Somar will vu Kanis huo,1 
Und ka da Soom niid uobo tlmo.- 
Ar pfnftstot,3 git si Much 4 und lupft,
Bis nossas5 uf sinn A’chsol dupft.
Ar kehrt si nm und lobt an Bloost6 
Und sieht au griisoligo Goost.
Bear liat koan Kopf uf sin nem Hals 
Und so oaz7 isclit bałt ou niid alls.
Dor Goost niid ful und packot a 
Und bealft om lupfo wio a Ma.
I  fttnf Minuto weardeds grii;s 
Niinz gobt so g-not wic’s Gooster-Wa.w 
Dor Goost blibt stumm as wie a Suł,10 
Red O anar'2 obne Kopf und Mul.
Docb wie ar endle witer will,
Sa iscbt ar oasmol13 niimma still;
Ar tbuot zum Somar no die R ed :
„I bean14 a todta g-fallna Schwed;
I  lica koan15 Kopf, und du beascbt oan,16 
W enn’d ami g-lobst,17 so beascbt ou koan."

'heim, “kann den Saum nicht hinaufthun, 3ath"met schwer, 4gibt 
sich Miihe, 5etwas, 0 lasst einen schweren Seufzer, 7etwas 8werden sie 
fertig ‘JMchts geht so schnell wie Geisterarbeit, 10 wie eine Saule, 
12Einer, I3auf einmal 14leli bin ein 13leli babę keinen, 16und du hast 
einen, ,7Wenn du an mich glaubst.



Y. Yerwandlung.
Unser lierrgott wandelt auf Erden.

Wonn mail yon dom nordóstlicb von Bezau gelegenen 
Yorsass Sonderdacb nacłi Stidwesten seincn Blick wendet, so 
sielit mail in weiter Ferne einen aucli im Hochsommer mit 
Schnee bedeckten Berg, den das Yolk AldOnalpc nennt. Es ist 
aber in W irklichkeit der grosse Siintis in der Schweiz. Ucbcr 
die Entstehung dieser einst mit den fruchtbarston Krautcrn be- 
wachsonen, jetzt aber mit ewigem Schnee bedeckten Alpe gcht 
im Mundc des Bregenzorwśilder Yolkcs folgende Sagę. YorZci- 
ten war diese Alpe gras- und krduterreich, wie keine zweite. 
Die Kobe gaben doppelt so viel Milch ais auf andern Alpen. 
Dieser iibergrosse Segen machte aber die Besitzer derselben 
iibcrmiitliig, hart und gottlos. Sie lobten in Sans und Braus, 
yerschwendeten die Gaben Gottes, und waren dabei gegen die 
Armcn bart und lieblos. Ais unser Hcrrgott lange gonug die 
Klagen der Armen iiber dieses Thun und Treiben angeliort 
hatte, wollte er sich in eigener Person24) von ihrem Frevel- 
mutho iiberzeugen, und sodann mit ihnen zu Gerichte sitzen. E r 
nalim dalier die Kleidung und Gestalt eines Bettlcrs an, trat in 
die Sennhutte und bat flehentlicli um ein Almoscn. Die iibermu- 
tbigen Kneebte liessen sieb yon ibm das Napfchen, das er mit 
sieli trug, gebon, entfernten sieli, fiillten es unten mit Kuhmist an, 
legten oben eino Schichte Schmalz darauf und gaben das so ge- 
fiillte Geschirr dem yermeintlichen Bettler zurflek. Dieser nahm 
es mit strenger Miene, und sprach beim Weggehen die W orte: 

Aide, Aide25)
Di sieb i nimma me.26)

Kaum war der Bettler aus der Hiitte weg, so zog ein 
scliwarzes Gcwittcr heran ; es bong der Art zu schneien an, dass

24) Auch die G5tter der Heiden besuchten bisweilen die Welt 
zur Prufung des Menschengeschlechtes und zur Bestrafung wahrgenom- 
niener Frevel. Vergl. Grimm Myth. p. 312 und Simrock p. 191 und 227.

25) Adieu.
26) Eine ahnliclie Sagę findet sich bei Zingerle Nr. 468, wo der 

Fluch lautet:
Stadt Tanneneli 
Weli, dir weh!
Es sebneiet, Schnee 
Und apert nimmermeh.

Ebenso Zingerle Nr. 180, 466. Alpenburg Nr. 369. Grimm d. 
Sagen Nr. 93. Yonbun Nr. 68.



weder Menschen noch Thicre sieli fltichten konnten, sondern 
auf oine eleiule Weise umkamen, Seit dieser Zeit liegt Jah r ans, 
Jahr ein tiefer Sclinec auf jener Alpe.27)

Diesolbe Sagę erziihlt Yernaleken Alpensagen Nr. 41 und 
45, und zwar dic letztere in der Bregenzerwftlder Mundart. Ich 
lasso dieselbe hior wortlich folgen, weil sie mir den Namen der 
Alpc einfacher und sinuvollor ais die von mir gegebene zu er- 
klaren sclieint:

Uesa' Hiirgat2 ist a moul3 a’s4 a Beatlar vorklodot5 uf 
den Sitntis ku,® und hiiat7 um a Schmolz biiatlot.8 Do9 siiand10 
so bose Alpkncth gsin,11 und die hind12 om13 anstatt am 14 
Sclunolz undorhalb15 s Kiibele bis fast ue1® mit Kiihdoscho17 
gflillt und hind om oborhalb an Sprotz18 us Schmolz druf 
gmaclit, das a r19 moano hat sóllo, as si das ganz Kiibele voll 
Schmolz. Abor iisa Hiirgat haats glei-" gselia und liiiat die gonz 
Alp yorwiinscht; ar liiiat gseit:21

„Althe,22 Altlie wachs nima me 
Ais im W intor untorom Sclinec.3

Und sit der Zit hiiat as agfango sclinio23 und niima uf- 
kort24 bis gar ais ingschnitt25 gsin ist.

YI. S c li a t z.
Her Scliatz aut' der Bezegg.

Wiihrend eines Krieges soli ein Kessel voll Gcld auf der 
zwischcn Bezau und Andelsbuch gelegenen Ilolie rergraben, und 
auch, weil dic Eigcnthiimer bald das Zcitliche segneten, ganz 
vergessen worden sein. Nur ein alter Mann wusste noch don 
Ort, wo er lag, theilte es abor aus Neid kcincr Seele mit und 
nahm das Geheimniss mit in das Grab. Zur Strafe musste er 
nun den Schatz nacli dem Tode so lange hiiten, bis es Jeman- 
dem geliinge, ihn zu heben. Oft sah man in den Mitternachts- 
stunden ein Fliimmchen leuchten, und horte bisweilen auch ein

27) Zalilreiche Sagen uber Yergletsclierungen, und versunkene 
Orte finden sieli bei Yernaleken Alpensagen von Nr. 1— 46.

^nser, 2Herrgott, 3einmal 4ais 5verkleidet ®gekommen, 7 hat, 
8gebettelt, 9daselbst, I0sind, u gewesen, I2haben, 13ihm, 14 das, I5unten, 
16 bis beinalie obenan, l7Kuhmist, Isoben yerstrichen sie es mit But- 
ter 19dass er hatte meinen sollen, 20sogleich, 21gesagt 22Althaea offi- 
cinalis, Eibisch, 23 hat es angefangen zu schneien 24 und nicht mehr 
aufgehort, 25bis gar Alles eingeschneit war.

o*



angstliches Stóhnen. Da entscblossen sieli zwei muthige, aber 
arme Bursche aus Andelsbuch, dio you dem yergrabenen Schatze 
gebórt liatteii, denselben zu beben. Mit Hauen ycrselien macbten 
sie sieli in ciner stockfinstern Nacbt auf den Weg nach dem 
Platze, wo das Flammchen gewbhnlicli zu selien war. Um Mit- 
ternacht erschien dasselbe wieder. Da liengcn sic liastig an dio- 
ser Stelle zu graben an, obne dabei ein W ort zu sprechen; 
denn nur unter dieser Bedingung,28 29) das wussten sio, war der 
Scliatz zu beben. Es wahrte niebt lange, so sticssen sie mit 
ihren -Hauen auf einen mit blinkonden Goldmflnzen gcfiillten 
Kessel. Scbweigend langten sie nacli dem Ringo desselben, boben 
ibn berauf, und glaubten ibres Fundes schon sicher zu sein. Tm 
IJebermasse der Freude entscblupften aber dem einen dic Worte: 
„Bi Gopp! jetzt band mer ihn“ und yerscbwunden war der 
Kessel mit den Goldmiinzen. Nur der Ring desselben blieb ihnen23) 
in den Hftnden und soli nocb jetzt an der untern Kirchcntbiir 
in Andelsbucb zu selien sein.

VII. Hexen.
„Das cbristenthum, sagt Grimm Myth. p. 997, hat den begriff 

zauberiibender weiber ais beidnischen niclit bios bei den Rbinern 
und Griechen, sondern auch bei den Celtem und Germanen vor- 
gefunden, aber yiolfacli yorilndort; yorstellungen der ketzer und 
was man diesen zur last legte, miscbte sieli darunter, und aus 
allem zusammen muss die zauberei erklilrt werden. Bis auf die 
jiingste zeit ist im ganzen hexenwesen nocb offenbarer zusam- 
menhang mit den opfern uiul der geistcrwelt der altcn Deut- 
schen zu erltennen. Dic bcxen p. 1007 gebdren zum gefolge 
ehemaliger gottinen, die von ihrem stulił gestiirzt, aus giitigen, 
angebeteten wesen in feindliche, gefiirchtcte yerwaudelt, unstat 
bei niicbtlicber weile umirreu, und statt der altcn feierlieben 
umziige nur bcimlicbe zusammenkilnfte mit ibren aubilngern un- 
tcrlialtcn“. Erst spiit dritngto sieb statt der ebemaligen Giittinen 
der dureb das Christenthum yerbreitete Begriff des Teufels in 
die Gesellscbaft der Hexen. Wie ebemals die Frauen im Ge- 
leite der Gdttin Hołda, so liolt jetzt der Teufel die Weiber ab, 
und tragt sie iibor Berg und Tlial.

28) Grimm Myth. p. 923. Zur hebung des schatzes wird erfor- 
dert stillschweigen und unschuld. Vergl. Zingerle Nr. 384 und 404 
nebst Anmerkung.

29) Ueber ein ahnlicbes Begegniss vergl. Grimnfs d. Sagen 
Nr. 213.



A IIexostiickle.
A Friindlar isclit wilgo dem guoto Easso bin ar Hexo i 

dor Kost bleobo. Die bat amaul g-seit: Itz well’s um vu dalioam 
seaho lau, was ar well, ar solls bios seigo. Do bat ar g-seigt: 
„Itz Moon a Moargo um viere mat ar sealio, was sin Minscli 
dahoam* dtiit.“ „So soli ar nu tbu,“ bat d Hax g-seit. ITml am 
Moandoratz liat’s o g-bosso dor a Locb i dor Stubendthiior ussi 
luogo. Ear luogot und sioht ricbtig sinno Scbatz im blossigo 
Hiinb am llilohrktlbol stau und dtribo wi yorruekt. Ear beat 
nu Tag und Stuml g-mcrkt und am Ilebst, wil ar dahoam zu 
ibr uffo Strich iscbt, liat ar da gaunzo Hergang arzelt. D Mo- 
tol iscbt yerroathot und bat g-seit: „d Sacli si niid olino; vil 
und yil Mani scbu hei’s im Himb g-riiobrt. W inu ma z Naht 
spilt as Bett kumm, so si ma Moargo um Yiere no ful. Gego 
s ful Jsinn abor si ’s friiro guod. Winu as oas robt friir, diun 
diuk ma liobor as Schaffo as as Schlauffo und grad wago deam 
si’s, winrfs aluo g-sin si, im Himb a d Arbat gango,“ Aso hat 
an aults Mindle arzelt. (Au).

Kin Hexenstiickchen.
Ein in der Fremdc Lebender blieb wegcn des guten Esscns 

bei einer IIexc in dor Kost. Diese sagtc einmal: jetzt wolle sie 
ilirn ans der Iloimath seben lasson, was er wolle; er soli es bios 
sagen. Da sagte er: „Morgen frftb um vier Uhr mocbte er se
ben, was seine Geliebte dalicim thue. So soli er nur tbun, sagte 
<lie IIexo. Und am andern Morgen liicss sic ibn dureb ein Loch 
in die Stubenthiir binaus sebauen. E r schaut, und siebt richtig 
scinen Scbatz im blossen Hemde am Rlihrkubel30) steben und 
ihn treiben wio yerrtickt. E r merkte sieli Tag und Stunde und 
am Herbst, ais er dabeim zu ibr auf Besuch gieng, erzfthlte 
er den ganzen Hergang. Das Madchen errothete und sagte: 
„Die Sache sci niebt lcer. Yiele und vicle Małe schon habe sic 
im Ilemd Butter geriibrt. W enn man Nachts spat in’s Bett 
koninie, so sei man am .Morgen nocli faul. Gegcn das Faulsein 
abor sci das Frieren gut. W enn es einen friere, dann denke 
man lieber an das Schaffen ais an das Schlafen, und gerade 
deslialb sei sic, wenn sie allcin gewesen sei, im Hemd an die 
Arbeit gegangen.“ So bat ein altes Mftnnchen erzablt. (Au).

30) Ein Kiibel zum Buttennachen.



I) Annalp.
Ui grosto dri Alpa i dar Ou, do Seckol, Annalp und Fiost 

hind oam Yator g-hórt. Bim d Tolilo hatA nndcos bcid Schwoe- 
stora iiborvoatlialot, und sit dear Zit kund all U;ixa bim An- 
nalpar Strakli zimina. All di Hiinta, wau do Bua do Speack 
und do Koanno do Nutzo niond, seand bim yollo Mau bi an- 
and. A g-wcossa Kuetzlar us or Ou bat im Elsass g-wcabo und 
ischt in am Hus g-sin, wau ma ka Stiickle Yeh und docli all 
g-nuog Milcli g-hea heat. Dar guot Kuetzlar hat dom Wib ulg- 
luogot und hot dinn g-merkt, dass di Hiint bios do TJfwiisch- 
hóttol meolkt. Eam hat as grusot und ar hat ka Milcli me 
mugo. Spater ischt as nu ergor woado. An am ruo Tag hat 
s Wib g-soit: „Hut schnitt az z Annalp.“ „Woscht du d 
Annalp11, hat do Kuetzlar g-fraugot. „Jau und s Strakli au“ hat 
d Hax g-seit. Itz hat iisa Friindlor g-nuog g-hea. Das guot Qua- 
tier hat ar niima mugo mit samt dor Milcli und ischt in a schle- 
tors vu Ilerzo geen zogo. (Au).

Die Annaalpe.
Die grdsstcn drei Alpen in der Au, der Seckol, die Anna- 

alpe, und der F irst gehorten einem Yater. Bcim Theilen iiber- 
Yorthcilte die Anna ihre beiden Scliwostern, und seit dieser Zeit 
kommen alle IIexen beim Annalpcr Strackli zusammen. Alle 
Hilndinnen,31 32) die den Sauen den Speck und den Klihen den 
Nutzen wegnclimen, sind beim Yollmonde dort beicinander. 
Ein gewisser Kiitzler aus der Au hat im Elsass gewoben, und 
war in einem Hause, wo man kein Sttlck Yieli und docli Milcli 
genug hatte. Dor gute Kiitzler boobachtete das Weib, und be- 
merkte, dass die Hiindin bios den Abwasclifetzen molk. Es 
grauste ilirn, und or moclite keine Milcli mehr. Spiitcr kam es 
nocli iirger. An einem raulien Tago sagte das W eib: „Heut 
schneit es auf der Annalp.11 „Kennst du die Annalp “ fragte der 
Kiitzler. „Ja und das Strackli auch1132) sagte die Hexc. Jetzt 
hatte unser Freund in der Fremde genug. E r mochto das gute 
Quartier sammt der Milcli nicht mehr, und zog von Herzen 
gorn in ein schlechteres. (Au).

31) Eine llexe nennt das Yolk aucli Hiindin.
32) Yergl. Yernaleken Alpensagen Nr. 103 und 104.



Der Hexentanz auf Winterstauden.
Ein im innern Bregenzerwalde bekannter Hexenplatz ist 

die von Bezau ungcfalir drei Stunden entfernte nacli Osten ge- 
legene Winterstaude. Thrc hócliste Spitze hat von der Perne 
geseken Aehnlichkeit mit der halben Sicbel des Mondes. Auf 
dieser Holie33) sollen die IIexen in gewissen Nftchten ihre Zu- 
sammenkitnfte halten. Mir selbst erzablte oft ein Schulkamerade, 
seine Grossmutter, ein krummnasiges, spitzkinniges, hanglippiges, 
schiefzahniges, rauhfingriges Wcib, (Grimm My tli. p. 1028) vor 
dem Jcdermann im Dorfe eine gewisse Scheu liegtc, fahre fast 
jeden Abend auf einem Besenstiel mit den W orten: „Oben hin- 
aus und nirgends an‘‘ zum Kamin34) hinaus, uud reite auf 
die Winterstaude liinauf. Daselbst kommen dann alle Hexen 
aus der ganzen Gegend zusammen und fiihrcn allerlei uuge- 
biihrlicho Tiinze35) auf und jauchzen und essen und trinken.

Die JIexe lnaclit IJngewitter.36) .
"So oft im Hochsommer ein plotzliches gefahrliches Hagelwetter 

eintraf, wurde mir gesagt, die alte N. habc es durch ilire Bexen- 
ktinstc und Zaubereien gemacht.37) Dann lautete man zur Ab- 
wendung des Ungewitters die grossc Glocke38) und ziindete auf

33) Vergl. Grimm Myth. p. 1003. „Meistens aber werden Berge 
ais Ort ilirer Zusammenkunft bezeichnet, oder die hoclisten Puncte der 
Gegend. “

34) Yergl. Zingcrle Nr. 520. Ebenso Alpenburg Nr. 124 und 141.
35) Ueber Hexentanze vergl. Grimm Myth. p. 1009. Rocbholz 

II. Tlieil Nr. 400, 401. Zingerle Nr. 52G—540.
3<i) Ueber Wettermachen yergl. Grimm Myth. p. 1026. „Mit ihreu 

besen in biiehe schlagend, wasser in die luft sprtitzend oder kiesel 
ausscluittend, sami gegen sonnenuntergang staubend yerursachen die 
hexen stu rn i und l ia g e l ,  der getreide und obst des nachbarn zu 
boden schlagt. I)as sind die blitzhexen, ivetterhexen.“ Ebenso vergl. 
Grimm Myth. p. 1040. „In das hochste altertlium liinauf aller yolker 
beinahe reicht das zauberhafte h a g e lm a ch en  und sa a t  y erd erb en . 
Wie von gutigen Giittern gedeihen der friichte ausgeht, wie von den 
nnilmen ilirer rosse luftreitende ralkyrien heilsamen tliau auf das ge- 
filde niedertriefen lasseh, so trachten bosartige, zauberiibende wesen 
darnach, alles, was grfln ist zu vernicliten.“

37) Sagen vom Wettermachen siehe boi: Zingerle 8. Nr. 565, 
566, 567, 568, 569 und 585 und Alpenburg Nr. 46 und 388. Yer- 
nalcken Alpensagen Nr. 106.

3S) Ueber den Widerwillen der Hexen gegen Glocken vrgl. Grimm 
Myth. ]t. 1039. Yernaleken Alpensagen Nr. 105 und 107.



dem Herdo einigo llciser aus dem geweihten Palmbusche an, 
und betete einigo Yaterunser.

Hexenplatz in der Wildkirche.
Ungefahr in der ersten Ilalfte von Kanisflub,39) einem 

weitwcndigen, majestfttischen Felsengebirge, das an sciner Nord- 
seito gegen das Dorf Schnepfau eine steilc vom Fusse bis 
zur hochsten Hdlie reichende Felsenwand mit wenigcn Absfttzcn 
bildet, (Dr. Yonbun p. 42) sielit man auf einem Absatz cinen 
sehr holien Kegel emporragen, der die Gestalt cinos Zucker- 
hutes bat. Das Yolk nenut ilin W ild-40) Hexcn- oder awcli Gci- 
sterkirche. Es sollen in gewissen Niichten, besonders an den 
Yorabenden grosser Feste die Hexen auf Besenstiehlen binauf- 
reiton, und im Innern dieses Kegcls ilire Zusammenkiinfto und 
Tanze abhalten, und dabei einen so gewaltigen Lftrm machen, 
dass ihn die Lento in dom etwa eine balbe Stunde entfernten 
Dorfe Schnepfau hliren kdnnen.

Hexen verderben oder stelilen die Milch.4')
W ena eine Kub blutigo Milch gibt, so schreibt man es 

den Zaubereien einer Hexe zu. Ebenso glaubt man, dass die 
Hexen durcb ilire Kiinste aus fremden Kiihen sich Milcb lier- 
zaubern, und das Mislingen des Buttern vcrursaclien kdnnen.42) 
Deshalb werdcn in deti meisten Stiillen wahrcnd des Melkens 
von den Knocbten und Magden laut ganzc Rosenkriinze gebctet, 
und an don Stallthllren geweibte Sachen aufgebangt.

Die IIexe reitet umgekehrt auf einer Kuli.
Yon obigcr llexe erzahltc mir derselbe Scliulkamerade, 

dass sie oft zur Nacbtzoit umgekchrt auf einer Kub iiber die

3<J) Die lidchste Spitze misst 6458 Fuss.
40) Sielie „wilde Leute.“
4') Yergl. Grimm Myth. p. 1025. „Unthateu, wolclie hexen aus- 

iiben, beziehen sieli liauptsachlicb auf vieh und getreide ihrer naeli- 
barn, denen sie zu schaden trachten.“

42) Sagen von solelien Verhexungen des Vielics, der Milch und 
der Butter gibt es selir yiele. Zingerle Nr. 550, 585. Rochliolz II. Th. 
Nr. 392, 393, 395. Yernaleken Alpensagen Nr. 104. Grohmann p. 317 
Grimm Myth. p. 1025.



Yon Bezau nach Andelsbuch fiihrendc Strasse reite.43) Was sie 
mit diesern nftcktliohcn Ritte bezwcckte, konnte ich liicht er- 
fahreu.

Gegenmittel.
Wenn man einem Tliicr die Milch durcli schwarzc Kunst 

entzieht, so soli man Milch von dem verhexten Thiere in Weili- 
wasser mischen, und auf’s Feuer stelłen. Das wird die Hexe bren- 
ncn im Magcn; donn aucli die INIilcli wird ilir daselbst crwarmen. 
Sollto die llitzc das Glas spreugcn, so bat auch der Hexe letz- 
tes Stfindlein geschlagen. (Schoppernau).

Im Sclmepfąuer Walcie ist es niclit geheuer.
Jn Rehmen lebt ein Mann, der sein Fuhrw erk verkauftc, 

weil ihn drei altinodisch gekleidetc Hexeu nie melir uugestórt 
durcli den Schnepfauer Wald fahren liessen. Ueberhaupt ist in 
diesem Walde schon vieł Wunderliches erlebt worden. Einigen 
wurden Hammer und Zangen nachgeworfen, andere liorten mitten 
im W inter cincn Wagen vor sieli ber rasselu, und sahen dann auch 
beim grossen Stein die feurigen Rad er der Kanisfluli zufabren.

VIII. Zauber.
Yon der Sudkunst,44) auf die der Ursprung des Hexen- 

tbnms zuruckgcht, ist nach Simrock Mytb. p. 539 der Runen- 
zauber zu unterscheidcn. Die K ratt der Runę liegt in dem 
eingeritzten Zciclien, dem das Lied Lebon cinhaucht, d. h. es 
bedurfte der gesungenen oder geinurmelten Zauberformel. Zau- 
berformeln, die fremden Zauber zu breebeu yermogen, nennt 
man S e g e n .  „Wir finden Segen gegon Yerrenkungen, biise 
Lento, zum Blutstillen, wider die Scliwindsucht, gegen Brand 
und Geschwulst, gegen siebeu- und siebzigerlei Krankbeiteu. 
Es gibt Bienensegen, Feuersegen, Waffensegen, Reisesegen, 
Pferdesegen, Ackersegen, Hirtensegen. Es gibt Spriiche, einen 
Stecken zu schneiden, (lass man einen Abwcsenden prdgeln 
kann, e i n e n  D i c b  f e s t  z u ma c  he n ,  d a s s  e r  s t o  h e n  
b l e i b t , 45) o d e r  d a s s  e r  da s  G e s t o h l e n e  w i e d e r b r i n 
go n in u s s ,  dass ein Gewclir niclit losgeht, dass kein anderer

J;i) Dieses erinnert an eine Sagę aus dem 14. Jalirhundert, nach 
welcher ein altes Weil) zu Uraeli das Kalli, auf dem der Ritt gesche- 
hen soli, mit einer Salbe bestricli. Grimm Mytb. p. 1024.

44) Yergl. Grimm Mytb. 999 u. f.
45) y ergp Germania 1. Jahrgang p. 105 „Diebssegen.11



ein AYild schiessen kann. Alle diese Spriiche enthalton ur- 
altes Gemeingut der indogermanischen Yolker und sind fiir My- 
thologen und Culturgeschichte unschatzbare Urkunden.“

Im innern Bregenzerwalde ist besonders eine Art des Zau- 
bers Yorbroitot, das sogenannte B a n n e n ;  die Formel, die man 
dabei zu beton bat, nennt man C h r i s t o f e l g e b e t .

Der Glauben an das Bannen nimmt aber seit den letzten 
zwanzig Jabren immer mebr und mehr ab, war aber vor jener 
Zeit fast allgemein yerbreitet. leli horte ais Knabe dartiber sehr 
vieł erzahlcn, wusste aber niemals, worin donn eigentlich das 
Bannen bestebe, bis mir ein alter, sclir frommer Nachbar fol- 
genden Aufschluss gab. E r zeigto mir ein kleines Biichlein und 
liess mich in dasselbe hineinblicken. Es waren mehrere latei- 
nisclie Gebete darin, wo fast nacli jodem dritten oder vierten 
Worte ein Kreuz stand. Nur das letzto Gebet war mir, weil 
icb es yon der Messo aus ais Ministrant wusste, bekannt; es 
war das in principio erat yerbum. Nacbdem mir der alte Mann 
das Buelilein gezeigt, aber trotz meines Bittens niebt i u die 
Hande gegeben batte, sagte er mir ungefahr folgendes: „Wird 
mir an dem Tagc, an welchem icb diese Gebetlein spreebe und 
die yorgezeiebneten Kreuze beobacbtc, etwas yon meinein Eigen- 
tlium gcstolilen, so ist der Dieb gebannt und kann nicht mebr 
vom Platzc, und wird, wenn icb bis Sonnenuntergang diese Ge
bete niebt riickwilrts spreebe,46) und ilin so wieder frei mache, 
zu Staub und Asclie.“ Mebr war aus dem Manno niebt heraus- 
zubringen und icb batte seitdem vor ilim eine heilige Scheu.

Allgemein yerbreitet war der Glauben an das Geister-Gewit- 
terbanuen, woiauf sieli besonders die Kapuziner und andere from- 
me Priester yerstanden liaben sollen. Gab namlich ein Geist 
in einer Alpe oder einem Hause keine Ruho und konnte Nie- 
mand ein Mittel finden, ibn zu erlosen, so liess man einen from- 
men Priester konimcn. Dieser wusste ibn in der Regel, wenn 
aueh niebt olme viele Miihe47) und Anwendung der scharfsten 
Gcbetsformeln entweder ganz zu erlosen, oder wenn dem Geiste 
die Erlosung nocb niclit bestimint war, sowcit zu besftnftigen, 
(lass er sieli ibm filgte und in dem Aermel oder in der Kapuze 
des Paters ruhig in die Geisterkirche in die Kauisflub48) bin- 
auftragen und dort zu den andern nocb niebt erlostcn Gcistcrn 
bringen liess.

4G) Yergl. Zingerle Nr. 451.
47) Das Bannen der Geister, besonders des Gottseibeiuns, gieng 

oft sehr schwer, denn sie lacliten die Priester aus, und deckten ihnen 
ihre eigenen Schwachen und Stinden laut auf. Nur ein Priester, dessen 
Lebenslauf rein und makellos war, liatte Gewalt iiber sie. Yergl. Al- 
penbuch Nr. 3, Rochliolz II. Thl. Nr. 358 und 359, besonders 369 
und 370.

48) Yergl. Rocliholz II. Thl. Nr. 360.



Der gebannte Kessel auf der Alpe Stoanga.
Es ist im innern Bregenzerwalde die durehgitngige Sitte> 

jene kupfernen Kessel, in welchen man den Sommer iiber ge- 
sennt hat, entweder yon der Alpe herab nach Hause zu schaf- 
fen, oder wenn die Entfernung der Alpe gross und der Kessel 
sehr schwer ist, denselbon in einer uur den vertrautestcn Per- 
sonen bekannten Grube den W inter hindureh anfzubewahreu. 
Nur mit dem Kessel auf der Alpe Stoanga katte es ein anderes 
Bewandniss. Diesen liess man auch im W inter, ungeachtet die 
Alpenhiitte sehr leicht zu erbrechen und ein Dicbstahl bei der 
grossen'Entfernung von menschlichen Wolinungen olme grosse 
Gefalir auszufiihren war, liiingen; denn er war gebannt. Es stan- 
den namlich, wie icli mich aus meincn Knabenjahren nocli leb- 
haft zu crinnern weiss, im Innern des Kessołs mchrere Rcihen 
lateinischer Worte, denen der Yolksglaube die Kraft zuschrieb,49) 
dass derjenige, der den Kessel aus der Hiitte stehlen wiirde, bei 
Sonnonuntergang zu Staub und Asche zerfallc. Auch sei einem 
solchen Diebe diesos Gcschick wirklich zugestossen E r babę 
den Kessel gliicklich aus der Hiitte weggebracht, und sei mit 
ihm bis zum Yorsiiss Yielmoos gekommen. Da sei die Sonne 
untergegangen, und der Diob augenblicklich eine Leiche gewor- 
den, die man im Friihlinge unter dem Kessel angetrotfen babę. 
Ais icli im Sommer 1855 diese Alpe in der Absicht besuchte, 
jeno Insehrift zu entziffern, war an der Stelle des alten Kes- 
sels ein ganz neucr, der jedoch diese Eigenschaft nicht mclir 
zu besitzen schcint, da er zu Endo der Alpenzeit sorgfiiltig ver- 
walirt wird.

Brotonalpar Kessi.
Schu voar vil vil Jauro ischt s Brotonalpar Sinnkessi ah- 

bannot woado. Iłelf Gott deam, wau’s stelilo wil! Nio war as 
guod. Ma lautfs das gaunz Jau r a dar Wehbi hango. A mauł 
hats oanar wello stchlo und hat schu do Stroa g-fassot; do ischt 
ar gaunz gstarr woado und wie ma im Friiohling i d Hiitto ku 
ischt, hat man g-seaho bim Kessi stan und hat g-want ioz und 
ioz dtuo ar do Stroa. Ma ischt uffo g-jukt, do ischt ar zima 
g-fallo zu Staub und Drack. (Sclioppernau).

49) Eine ahnliche Sagę bei Zingerle Nr. 555.



Der Breitenalper Kessel.
Schon voi' yielen, viclon Jahron ist der Beitenalpcr Kcsscl 

angebannt wordon. Hilf Gott dem, der es stehlen will! Nie war 
es gut. Man liisst ihn das ganzc Jahr an der „Welibi“ hiingen. 
Einmal wolltc ihn einer stehlen, und liatte den Streicli schon 
gefasst; da wurde er ganz starr; und wio man im Friililinge in 
die Hiitte kam, sali man ihn heim Kessel stehen und mcinte, 
jotzt und jctzt thue er don Strcich. Man sprang aut' ihn hinauf, 
da tiel er zusammen zu Stauh und Asche. (Schoppernau).

Der Gemsschtitz.
I )er beriihmteste Zauberer in der Gegend von Au war 

Schwab Adam, der Gemsschiltz. Der wusste jedes Stiick Wild 
im Lande zu finden und zu treffen. Einer Ziege schoss er auf 
40 Schritte einen an den Hals gebundenen Groschen wog. Ais 
es nun zum Stcrbcn kam, fuhr z war die arme Secie zur Hblle, 
der Lcib aber konnte niclit ertbdten, bis ihm der Pfarrer eino 
von ihm zum Zaubern geraubte Hostie ans der schussfertigen 
Hand genommen liatte. (Au).

IX. Mytliische Thiere.
Der Draclie50) im See Sonderdach.

In  dom ungefahr eine Stuudo von Bezau uordostlich gele- 
gencu Bcrgsec des Vorsasses Sonderdach soli cin scheuslicher, 
ungeheurer Drache hausen.51) DieTiefe dieses Sees sei nicht zu 
ergriinden. Ais einmal Kneclite es yersuchten, und schon einige 
Knauel Zwirn, an dem cin Stein gebundcn war, hinabgclassen 
hatten, ertbnten aus dem Wasser herauf die W o rte :52) 

Ergriind’st du mich,
Yerschluck ich dich.

30) Simrock Myth. p. 249. ,.I)ie Sclilange, das Siimbild des Was- 
sers bedeutet die feuchte neblige Winterzeit.“ Rochholz II. Th. p. 12. 
„Alle Drachensagen spielen an Gewasser und Sumpf.“ „Wenn ein 
Bach die Berge herunter rausclit, sagt Scheuchzer, und grosse Steine 
und Biiiiine mit sieli fiihrt, so pflegen die Aelpler zu sagen: es ist ein 
Drach ausgefahren.“ Dasselbe bei Grimm deutsche Sagen Nr. 217.

5') In yielen Sagen konimen Drachen in Scen vor. Yergl. Zin- 
gerle Nr. 157, 158, 159, 161, 104 und Alpenburg 150, 102, 215.

Grimm Myth. p. 504. „llire tiefe zu messen leiden die seen nicht.“ 
Grohmann p. 249—251. Rochholz I. Th. p. 8 und 02.

r>-) Yergl. Alpenburg Nr. 133. Zingerle Nr. 149.



Scit diescr Zeit wurdc kcin Yorsuck mehr, den Sce zu 
messen angestellt. Wcnn sich aber der Dracke, vor dcm die B o  
wolmer von Bezau einc furcktbare Angst liaben, einmal riihrt, 
und mit dem Schweife urn sich schlagt, dann wird er leicht den 
Damm des Sees durchstossen, das W asser des Sees aber wird 
sammt dem Ungeheuer unter iurcbtbarem Tosen und Brauson 
in das Tlial berabsturzcn und das ganze schOne Dorf Bezau 
uberscbwemmen und yerheeren.53)

l)cr Jolerbtihel.
Am obern Endo des Dorfes Bezau erbebt sieli mitten im 

Pelde der sogenannte Jolerbiibel. Uober die Entsteluing dessel- 
ben wird folgendes erzablt. Es kam einmal ein unbekannter 
Bettlcr in ein wohlhabendes Bauernbaus, das vor Zcitcn an der 
Stelle des Hiigels stand, und von einem sebonen Felde umge- 
ben war, und bat den Bauer urn ein Ahnoscn. Docli dieser war 
gcizig und hartherzig, und wieś dem Bettlcr barsch die Thiir. 
Da drobte sieli das unbekannto Mannlein liocb einmal um, und 
sagtc mit drobender Miono: „W arte nur, ich werdc dir etwas 
dafiir bringen.“ Doch der Bauer bess sieli durcli diese Drobung 
nicht einschiicbtorn, sondern die Worte zu einem Obr hinein 
und zum andern hinaus. Kaum aber war das Mannlein aus sei- 
nen Augen yerschwunden, so Schwarz te sieli der bisher wolken- 
lose Ilimmel. Bald horto man vom Gebirge ber, aus dem soge- 
nannten Grabentobel ein furcliterlicbcs Tosen, und che man 
sicli’s ycrsali, stiirzte das W asser in Stromcn aus jenem Tobol 
berab, und flibrte grosso Steinc und Tannen mit sieli, und liber
ach wemmte und iiberscliiittete damit die Eelder. Und mitten in 
den tobenden Fluthen erschien aucb Jones unbekannte Mannlein 
mit einem grossen Dracben,54) den es an einer r o t ke n  S c h n u r55) 
filbrte und blieb ober dem Hause des Bauera stehen. Der Drache 
sticss allc von dem W asser lierabgerollten Fclsblocke und Baum- 
stammo mit seinem Scliwcife gegen das Ilaus dcssolben, so dass 
es mit Mann und Maus yersebuttet wurde, und dass sieli da-

53) Ueber Verheerungen ausfahrender Drachen vergl. Zingerle 
Nr. 214, 215. Alpenburg Nr. 162.

54) Yergl. Yernaleken Alpensagen Nr. 63 und Alpenburg Nr. 215.
55) Der rothe Faden ist im Yolksglauben das Symbol der Be- 

sitzergreifung und dient dazu, dienstbar und leibeigen zu machen. Ygl. 
Rocliholz II. Tlił. Nr. 470 nebst Anmerkung.



riiber aocli eine bedeutende Erderhohung, ein gauzer Htigel, wie er 
jetz t besteht, bildete. Nachdem das Mannlein auf solche Weise die 
an ihm yeriibte Lioblosigkeit gerilcht liatte, ftfbrtc es zur grbssten 
Yerwunderung der Leute den Drachen an der rothcn Schnur 
mitten durch das Dorf hinab, sclilug dann den Wcg liber das 
Gebirg gegen Andelsbucli ein und rerschwand, und keine Secie 
konnte erfahren weder wolier es gekommen, nocli wohin os mit 
dem Drachen gezogen sei. Der Jolerbtihel aber breitet sieli mit 
langgestrecktem Rilcken noch jetzt mitten im Fekle ans ais war- 
nendes Beispiel, wie Lieblosigkeit und Geiz auch sclion auf 
Erden bisweilon bestraft wird.

l)ie weisse Natter aut der Aipe Scliadauna.
Ais icli auf der Alpe Schicdlen eiuen Sommer iibor Pfister 

war, musste ich fast tiiglich Abends 2G Ziegon auf der ctwa 
eine Stunde entfernten hochgelegenen Alpe Schadauna, ihrem 
besonderen Lioblingsorte aufsuchen und heimtreiben. Da traf 
es sich einmal, dass ich friiher ais gewbhnlich von unsorer Senn- 
hiitte aufbrach. Und weil ich Zeit liatte, so gieng ich bis zu 
jenem Punkte, von welchem man in das Bad Rothenbrunnon 
liinabseben kann. Auf dieser mit lippigem Grase bewachsenen 
Hohe bomerkto ich aber zu meinem grbssten Erstaunen einen 
runden Platz von etwa 15 Fuss Durchmesscr von golber 
Farbę, wo keine griinende oder hllihende Pflanze zu selion 
war. Ich fragte deslialb einen Knecht von der Alpe Schadauna, 
mit welchem ich zufallig zusammoutraf, waruin (lenn liier kcin 
Gras waclise? E r orzahlte mir nun folgendo Geschichto:

„Yor nicht gar langcr Zeit waren auf dieser Alpe sohr 
viele Nattern, vor welchen die Alpenknechte, obwolil ihnen kein 
Leid geschah, dennoch grosse Furcht liatten, und dalior niclits 
sehnlicher wiinschten, ais endlich einmal dieser Thiere los zu 
werden. Da kam einmal ein unbekanntcs Mannchcn in die 
Hlitte, um zu Ubernachten. W ahrend des Abeudossens war wic- 
der die ltede von den Nattern. Ais das Mannchcn die Knechte 
so jammern und klagen liorte, fragte es sic, oh sic aucli eine 
weisse Natter in der Alpe gesehen hiitten. Da sio dieses ver- 
neinton, so sagtc es: „Nun, dann kann ich helfen. Tragct einen 
grossen Haufen Tannenreiser znsammen, und das andere tiber- 
lasset mir.“ Gosagt, gethan. Ais der Haufen gross genug war, 
ziindete das Mannlein die Tannenreiser an, nahm ein Buch aus



der Tasclie kervor, und murmelte Gebete aus demselben. Und 
sielic! Yon allen Ecken und Euden der Alpe schossen Nattern 
herbei und mitten in’s Eeuer hinein. Aber plótzlich vernahm 
man cinen Ptift', und schon im nhcksten Augenblicke schoss 
ibm eine weisse Natter durch die Birnst und von da ins Feuer. 
Yon jener Zeit gibt es auf der Alpe keine Nattern molir, aber 
auf diesem Platze, wo dieselben verbrannten, wilchst auch kein 
Gras mehr.“56)

Die Natter mit dem goldenen Krdnlein auf dem Kopfe.
Von derselben Alpe Schadauna erzahlten mir die Alp- 

knechte von Schiodlen oft, dass man auf einer Steinplatte eine 
schone Natter57) mit einer Goldkrone auf dem Kopfe gesehen 
habe. Die Natter liabe einen Ring gebildet, um den eine Menge 
anderer Nattern zum Schutzc ihrer Kónigin strahlenfórmig lagen. 
Sie sei eine vcrwunschtc Konigstochter gewesen. W er es zu 
Stande gebrackt hatte, ihr das goldene Kronlein wegzunehmen, 
der wiirde sie erldst haben und selbst steinreicli geworden sein.

Die Ilabergeiss.
Oft hdrt man in stillen W internachten in den naclist gc- 

legenen Waldern Tóne, die dem Mackern einer Ziege beinahe 
gleichen. Pieses Mackern sclireibt man im innern Brcgcnzer- 
walde allgemein der sogenannten Habergeiss zu.38) Dieselbc soli 
im Ganzen die Gestalt einer Gciss, aber Pferdefusse haben.59) 
Ilir Geschrei bedeutet cin bevorstehendes Ungliick, besonders 
den nahen Tod einer Person des Dorfes. Ebenso verkiindet cin 
Nachtvogel, der in der Nithe eines Hauses seine lieiserc Stimme 
ertonen lilsst, einen nahen Todesfall,60) und man sagt alsdann: 
„Hort, der Todtenrogel schreit.“

5I!) Gauz dieselbc Sago Vonbun Nr. 60 von der Alpe Yergalda. 
Ebenso Alpenburg Nr. 165 und 370, nur, dass in der letzteren Sagę 
der Natterbanner nicht um’s Leben kam. Die deutschen Sagen von 
Grimm Nr. 247.

57) Sagen von Schlangen und Nattern mit goldener Krone finden. 
sieli zahlreich. Vergl. Yernaleken Alpensagen Nr. 167— 179. Vonbun 
Nr. 57, 58, 59. Zingerle Nr. 405. Grolnnann p. 219—224.

5S) Dieses Tliier ist in der Wirklichkeit nichts anderes, ais eine 
Nachteule, bubo. Vergl. Grimm p. 1088 und Vonbun p. 24.

59) Andere sagen, sie sebe wie eine Katze aus.
60) Yergl. Grimm p. 1088 und Yernaleken Mythen und Brauche 

des Yolkes in Oest. p. 104.



X. Legendo.
Das Ilgabraimlein6') in der Niilie des Dor fes Scliwarzenberg.

1 )io hi. liga war eine Schwester der beiden Brttder Mer- 
both uud Diedo, beide gleichfalls im Brcgenzerwaldc hochver- 
ehrt. Sie stammten aus der franzOsiscben Schweiz, aus dein 
Geschlechte Montfort. liga verliess ihre Heimath, um in der 
Wildniss bios dem Gebete uud der Betrachtung leben zu kóu- 
nen, uud kam in die Gcgend, wo jotzt das schone Dorf Schwar- 
zenbcrg ist. Ihre Nahrung waren Wurzeln uud Kriluter. Aufiinglieh 
soli ihre Einsiedelei an der Stello, wo jotzt die Pfarrkirclie steht, 
spater aber eine lialbe Stunde weiter oben ani Gebirge gcwesen 
seiu, dort wo jotzt die Htitte des Yorsasses „ani Berg'“ sieli be- 
lindct. Sie kam nach der Sagę mit iliren Brudem mehrmal zu- 
sammen, und aus den Thranen, die sie beim Absehiedo ycrgos- 
sen, entstanden Quellen. So nahmen die drei Gescliwister eiu- 
steus Abschied auf der Iliilie Loreunon und aus iliren Tlirilnen 
bildete sich augenblicklicli der Loreunenbruunen mit gutem, 1111- 
versiegbarem Wasser. An einer uralten Tamie, dem Brunnen 
gegeniiber ist diese Abscliiedscene in einem Gcmaldc dargestellt. 
Weil liga in ilirer Einsiedelei Mangel an W asser litt,02) so nahm 
sie in ilirer Scłuirze etwas W asser aus dieser Quclle mit. Auf 
dem Wege dahin, etwa eino Yicrtelstunde von ilirer Wolmung 
in dem heutigen Yorsiiss „Gmund“ (Gemeindc-Yorsass) verschiit- 
tete sie einige Tropfen. Augenblicklicli sprudelte an dieser Stelle 
eine friscbe Quclle aus dem Bodcn lierror, die nocli heuto den 
sclir beliebten Brunnen dioses Yorsitsses bildct. Das iibrige W as
ser braclite sie bis zu ilirer Wohnung. Dort goss sio es auf die 
Erde aus. Daraus entstand die beriilimtc Ilgaąuelle, die sieli ei
nige Scliritte entfernt im nahen Walde botindet. Yor Zciten soli 
bei dieser Quelle eine Kapclle gestanden haben, jotzt aber ist 
sie ausserbalb des Waldes. In  der neuesten Zeit wurde sie re- 
noyiert. Zu diesem Brunnen der heil. liga wallfahrten vicle An- 
dachtige in iliren Ndthen und Loiden. Bcsonders sind es Augon- 
kranke,63) die sich an die heil. liga wenden, und mit Wasser des 
Brunnens die Augen waschen und meistens in Elaschcben aucli

“') Vergl. Yonbun p. 111.
®2) Yetgl. Alpenburg N. 4.
M) Vergl. Hochliolz I. Thl. p. 12. „Sogleich entsprang liier das 

Verenabrunnlein, dessen stets klares Wasser nocli jotzt fur heilkraftig 
gilt.“ Grimm Myth. p. 1129.



nach Hause mit sieli nehmen. Es sollen schon viele Heiluugen 
yorgekommen sein. Iu  der Kapelle h&ngen eine Menge Yotiy- 
tafeln und Wachsfiguren,64) welche bezeugen sollen, dass auf die 
Piirbitte der heil. liga das Augeniibel gehoben worden sei. Bei 
dem Tode der heil. liga, oft auoh Ottilie genannt, sollen allo 
Glocken85) am Schwarzenberg yon selber gelautet haben.

XI. Ges chich tli che Sag en.
Das Bildstockel auf der Losen.

W enn man von dem sehOn gelegenen Dorfe Schwarzenberg 
den Weg nach Dornbirn iiber die sogenannte Losen macht, so 
kommt man beinahe auf der Ilóhe yor den letzten Yorsasshiit- 
ton zu einem gemauerten alten Bildstockel, auf dem in einer 
Vertiefung auf einer hdlzernen Tafel Christus am Kreuze dar- 
gestellt ist. Rechts oben an dieser hólzernen Tafel sieht man 
ganz deutlich ein rundes Loch wie von einer Stutzenkugel ge- 
macht. Dasselbo soli auf folgende Weise entstanden sein: In
den napoleonischen Kriegen waren franzOsische Soldaten am 
Schwarzenberg einąuartiert. Ais dieselben iiber die Losen nach 
Dornbirn zuriickmarschierten, und zu diesem Bildstockel kamen, 
zielte ein Franzose fluchend nach dem am Kreuze hangenden 
Christus und driickto das Gewehr auf ihn los. Doch er schoss, 
obwohl er ganz nalie war, folii und die Kugcl beriihrte nur nocli 
den obersten Theil der Tafel. Aber den Frevler sollte seine 
Strafe bald ereilen. Donn in Dornbirn in einem W irthshause 
kaum angelangt, stiirzte er zusammen und war eine Leiche.

Die Bregenzerwalderinnen 
ersclieinen den Schweden ais gottliclie Wesen.
Yor dem Schwedenkriege hatten die Kleider der Bregen

zerwalderinnen dieselbe Form und Gestalt, aber nicht dieselbe 
Farbę wie łieut zu Tage. Donn wahrend sio jetzt eine glanzend 
schwarze, faltenreiche bis zu den Knocheln hinabreichende Juppe 
(franz. la jupe) und eine kegelformige Kappe tragen, war die

,i4) Yergl. Grimm. Mytli. p. 1132.
fir>) Rocliholz 1. Thl. p. 11. „Ais die heil. Yerena am Stadtchen 

Klingau roriTher kam, fiengen drinnen alle Glocken an von selber zu 
lauten.“

6<i) Eine ahnliche Sagę bei Zingerle Nr. 239.



Farbę aller Klcidungsstticke damals weiss. Der Grund dieser 
TTmiinderung soli folgender gewesen sein. Ais die Schweden 
nacli der Einnahme von Bregenz wieli an die Eroberung des 
Brcgonzerwaldes machen wollten, und aut' ilircm Zuge bis hinter 
das Dorf Alberschwende kamen, erblickten sio plbtzlich ober 
sich oine grosse Scbaar weissgekleideter Wesen, welclie die Waffen 
schwingend aut sio hinabstilrzten. Staunen und Schrcckcn er- 
fasstc die Schweden, so dass sio allsogleicli die Flucht ergreifen 
wollten; denn sio hielten die weissen Gestalten fiir himmlische 
Wesen, die gogen sio zum Kampfo heranrlicken. Es waren aber 
nur Fraucn und Madchen aus dem Brcgcnzcrwaldc, welclie, ais 
sio yon dem Anmarsclio der Schweden librtcn, wic Heldinnen, 
Hauen, Picken, Sensen und Heugabeln ergriffon, den Schweden 
entgegen zogen, sio aut ihrer wilden Flucht einholten, und alle 
sammt und souders todtschlugen. Ais nun die Bregeuzerwal- 
derinnen spater vernahmen, dass sie in ihrer weissen Kleidung 
den Schweden wie himmlische Wesen vorgekommcn seien, hiel
ten sie die Sache selbst fiir ein grosses giittliches W under und 
gelobten zum Danke, die weissen Klcider, die nur den ilimm- 
lischen gebiiliren, abzulogen und gegen dunklore umzutauschen. 
Nocli vor einigen Jahren war im Gasthause zum Engel in Bc- 
zau ein solcher weisser Anzug zu sehon und wurde yon der 
W irthin ais aus der Zeit vor dem Schwedenkriege herstammend 
bezeiebnet.

Dieser Sagę liegt ein geschichtliches Ereigniss zu Grundę. 
Josef Bergmann aus Hiittisau, Dircktor des k. k. Antikenkabi- 
nets in Wien, Custos der Ambraser Sammlung, der sich um 
die Geschichtschreibung Yorarlbergs unYergessliche Yerdienste 
erworbon bat, berichtet in einer Abhandlung: „Die Schweden 
in und um Bregenz und ihre Aufreibung durch die mannhaften 
Weiber des Bregenzerwaldes“ in dem Archiv fiir Goscliichte, 
Statistik, Literatur und Kunst 1824 Nr. 11(1 und 117, p. 638, 
sqcp naclidem er die frilheren Kricgscreignissc, die Yorarlberg 
und besonders den Brcgenzerwald im Schwedenkriege getrotfen 
hatten, bcschrieben hat, folgendermassen:

„Gleich nacli der Einnahme der Stadt Bregenz wurden von 
W rangel zwoi Kompagnien — oine Polaken und die andere 
Dragoner — nacli dem Gericlite L i n g ę  n a n ,  im Yordern Bre- 
genzerwalde, ins Quartier beordert, wie der you der eigenen 
Hand W rangels unterscliriebene und mit seinem Sigillc Yerse- 
hene Brief zeigt, welcher in der Lingenau’schen Gerichtsladc 
im Original liegt.



Gegen das Ende des Sommers zog Feldmarschall W ran- 
geł mit seiner Armce von Bregenz, naclidom er das Blockliaus 
zerstdrt, die Schanzen gesckleift und das Sehloss grosstentlieils 
gesprenget hatte, neben Lindau nach Schwaben hinab, und lioss 
in Bregenz eine klcine Besatzung, so auch in L i n g e n a u  die 
zwoi einąuartierten Compagnien zuriick, um diose Ortschaften 
noch giinzlich ausplttndern zu lassen.

Die in Lingenau zuriick gebliebcnen zwei Compagnien tka- 
ten alles, um die armen Thalbewohner nocli recht auf gut schwe- 
discli auszusaugen und zu ąualen; allein, da man nacli dem 
Abzuge der Armec von Bregenz von aussen niclit mehr viel 
ftirckten durfte, und da Wrangel durch die Zuriicklassung die
sel- olmehin schlecht berittenen Truppen in dem ungiinstigsten, 
durchschnittenen Terrain sieli eines unverzeihlichen militiirisclien 
Foblers schuldig gemacht und die beiden Compagnien nach dem 
Ausdrucke eines gleichzeitigcn M anuskriptes: „exponirt und
quasi zur Schlachtbank gelicfort“ hatte, so erhielten sie bald 
den verdienten Lolin.

Weil die meisten Weiber und Kinder sieli w eg en dieser 
privilegirten Pliinderer in den Alpen aufhielten, machten diese 
Horden iiftere Streifzlige in dio Glebirge, sogar in die Inner- 
walder-Alpen hintiber. Nachdom nun dio in den Alpen sieli auf- 
haltcndon W eiber von der Egg, Andelsbuch und S c h w a r z e n -  
b e r g  (dom Stammortc unserer kunstgrossen A n g e l i k a  K a u f 
ni a n n  und des in Aegypten gefallenen franzosischen Obergenerals 
K le  be r )  die Nachricht erlialten hatten, dass dio in Lingenau 
einąuartierten Compagnien iiber die Stangstadt zu ilinen oinen 
Streifzug zu machon gedenken, hielten sie, Ungebillir furchtend, 
eine Unterredung iiber den Empfang und dio Bewirthung dieser 
G-iiste in den Alpen.

Die Schweden zogen liings der Suberschen Aach durch 
das libr tobol und Steinpis voll Muthwillen*hindurch; aber in 
der jenseitigen Gegend des sehr abschiissigen Fallenbachs war 
sclion die ganze Schaar dieser Manninnen, mit allerlei Waffen 
bewehrt, gleichsam in Schlachtordnung aufgestellt.

Da diese Schweden den Fallenbach hinaufkamen, und die 
Hohe unvcrhott't besetzt fanden, erschracken sie und wśihnten, 
es seien weissgekleidete osterreichische Soldaten, indem die Wei- 
bor nach damaliger Art noch in weisse Juppen gekleidet wa- 
ren, und wollton dio Flucht ergreifen. Allein dieses Juppcn- 
Rcgiment liess dem Feinde keine Zeit zur Flucht, sondern



stiirzte mit W uth iiber donselben her, erschlug a 11 c bis auf don 
lo t  z to n  M a n n ,  die nun dort am Fallcnbach auf dor ]• o t h e n  
E g g ,  welche von dem Blute der Ersclilagcnen gefarbt diosen Na- 
mon erhielt und bis jetzt noch tiilirt, begraben liogon.

Da dieser Sieg Nachmittags um zwei Uhr erfochten wurde, 
so soli zu dessen ewigem Andenkon in jenen drei benannten 
Pfarroien, aus welcben die Siegerinnen waren, die noch heut 
zu Tage ubliche Gewohnheit entstanden sein, durchs ganze Jalir 
Nachmittags um zwei Uhr, ais der Siegesstunde mit einer Glocke 
zu liiuten.

Wegen dieses Sieges sollen auch die Wciber das Yorrecht 
erhalten haben, beim Opfergange in der Kirche um den Al- 
tar zuerst d. h. v o r  den Miiunern zu gehen, und sogar ganz 
v o r a n  mit  dem Pfarrer zu bethen.“

Yolksglaubeii.
Wenn es im Hoclisommer heftig donnert und kracht, so 

sagt das Yolk im Bregenzerwalde, unser Herrgott67) fiihrc sein 
Heu in den Himmelsstadel ein und das Gerassel komme von den 
iiber die Bretter kollernden Radem 68) des Heuwagons her.

Ais einst ein grosses Donnerwetter wiithete und der Blitz 
an allen Ecken und Enden cinscklug, war die Muttor Gottes 
mit dem Jesuskinde auf der Eluclit nach Aegypten mitten auf 
freiem Eelde. In  der Angst und Besorgniss um den Łiebling 
ihres Hcrzens nahm sie die Zuflucht unter eine Haselstaude. Ilicr 
blieb sie yon dem rings um sie herum tobenden Elemente ver- 
schont. Seit dieser Zeit steht die Haselstaude unter dem beson-

®7) „Donner, Blitz und Regen gehen unter allen Naturerscheinun- 
gen Yorzugsweise Yon Gott aus; sie werden ais seine Handlung, sein 
Geschaft angesehen.“ Grimm Myth. p. 152.

68) Fast dieselbe Yorstellung iiber das Donnern liatten aucli die 
alten Deutschen. „Den iiber wolken und regen ; gcbietenden. sieli 
durch wolkenstrahl und rollenden donner ankundigenden gott, dessen 
keil durch die ltifte fahrt, und auf der erde einschlagt, bezeiclmete die 
sprache des alterthums mit dem worte Do n ar selbst.“ Grimm Myth. 
p. 150. „Er wurde fahrend gedacht auf einem von bocken gezogenen 
Wagen; denn das fahren eines wagens iiber ein gewólbe kommt dem 
gerassel und krach des donners am allernachsten.11 Grimm Myth. p. 151 
und Simrock Myth. p. 252.



dereń Schutze der Mutter Gottes, und um vom Blitze verschont 
zu bleiben,®9) brauclit man sieli nur unter eino Haselstaude70) 
zu stelleu. In  dem von dem Priester geweihten Palmbusche 
diirfen Hasolzwcige nie fehlen.

Sowie anderwiirts unter der Jugend die Meinung verbreitet 
ist, dass ein Storch die kleinen Kinder im Sclinabel in’s Haus 
bringe,71) und sic in die Wiege lego, so sagt man in Bezau den 
Kindern (Gogen), dass sie die Mutter Gottes aus dem nord- 
ostlich ilber dem Dorfe gelegenen sckroffen, viereckigen ziem- 
licli liolien Gogclstein (Kinderstein)72) hole, und zur Nachtzoit 
in die Wiege setze.

Dem Rothkelclien, das man im Bregenzerwalde allgemein 
Husrdtlieli nennt, schenkt man besondere Aufmerksamkeit und 
Pfiege.7:l) Nicmand soli es ąuiilen oder in seinem Ncste storen; 
donn sonst geben die Ktilie rotlie Milch, oder es befiillt eiu an- 
deres Ungliick das Haus.

Es war in trulieren Zciten und ist zum Theil nocli jetzt 
Sittc, am Tage des hl. Laurentius, welcher auf einem Roste 
den Martyrertod erlitt, wahrend des Mittaglautens vor dem

<i9) Yergl. Zingerle Nr. 1059; Yernaleken Alpensagen Nr. 208; 
Yonlmn p. 54 und Alpenburgs Anhang: Ucbcr den Haselwurm p. 378.

70) Den Inbegriff von Heil und Segen, die Erfullung aller Gabon 
druckten die alten Deutschen mit dem einzigen Worte Wu n s c l i  aus, 
(Grimm Mytli. p. 126), und nannten den zauberliaften Stali, durch 
dessen Hilfe man in den Besitz des Gewunschten kam, W u n s c h e l -  
r u t li e. Gewohnlich brach man sie aus der dem obersten der Gotter ge- 
lieiiigten Haselstaude (ibid. p. 928 und 929 und Simrock Mytli. p. 510). 
In der obigen Sago ist also Heidnisches mit Christlichem yermisclit. 
Vonbun p. 55 sagt dariiber: „Lange suchte das Heidenthum gegen das 
aufbluhende Christenthum Geltung zu behaupten, wie dieses zalilreiche 
Yolkssagen beweisen, in welchen nocli heidnisches Element an christ- 
liclies sich anlehnt. So suchte denn auch das Yolk seinen altherge- 
brachten Glauben an die Wunderkraft der Wunschelruthe, die bekaunt- 
lich ein Haselzweig war, sieli dadurch zu wahren, dass es ilm durch 
eine cliristliche Legende motivirte.“

71) Yergl. Simrock p. 315.
72) Vergl. Rocliholz 1 . Th. p. 87.
73) Dasselbe bei Grimm Mytli. p. 647.



Hause in dem Boden zu graben und daselbst nach Kohlen74) 
zu suchen. Donn wahrend der Hcilige unter den furchtbarsten 
Sehmerzen gerdstet wurde, habe sich der Boden aus Mitleid 
und Trauer um ihn plbtzlich geschwarzt und noch jetzt wiedcr- 
hole sieli diesos W under jahrlich wahrend des Mittaglautens, 
dass der Boden anstatt mit Erde mit Kohlen angefiillt sei. W er 
solche findc und aufbewalire, blcibe wahrend des Jahres von 
Krankheiten yerschont. Ich selbst wurde ais Knabo und junger 
Student von meiner Mutter dazu vcrbalten, um die genannte 
Zeit vor dem Ilause nach Kohlen zu graben, dereń ich niclit 
wenige fand, dio aber in der W irklichkeit nichts anderes waren, 
ais yerfaulte Holzsplitter.

Der Rogenbogen wird im innern Wałdo Ilimmelring75) 
genannt. Wom os gelingt mit einer Schtlssel gerade unter den- 
selben zu gelangen, dem wird sie mit lauter Goldstftcken an
gefiillt.

Ais Knabe von etwa 6 Jahrcn hatte ich ein Augenleiden. 
Da gab einc alte Naclibarin meiner Mutter cinen bliiulich weisson 
OYalen Stein. Dioser wurde mir den Tag libor ani Halso mit 
einer Schnur befestiget,76) wahrend der Naclit aber im Boden 
des Gartcns vor dem Hause Yergraben. Ais nach einigen Tagen 
das Hebel gelioben war, schrieben die Leute die Heilung jenem 
Steine zu, der den Krankhoitsstoff aus den Augon an sich zielic, 
und dann in der feuchten Erde yergraben ihn daselbst wieder 
yerliere.77)

Auf dem Joche, iiber das man von der felsigen Alpe Me- 
raudogunto nach dem obern Hirschberg gelangt, ist eine Berg-

74) llieses Kolilensuclien hangt wahrscheinsich mit dem vielver- 
breiteten alten Glauben zusammen, dass sieli die am Wege gefundenen 
oder von Jemand gesclienkten Kohlen zu Hause ais Geldstucke erwei- 
sen. Eine Zusammenstellung aller dieser Sagen gibt Zingerle in der 
Germania VI. Jalirg. p. 411.

78) Grimm sagt p. 695: „Das volk wahnt, an der Stelle, wo der 
regenbogen aufsteht, sei eine goldene schussel oder liege ein schatz 
verborgen; aus dem regenbogen fallen goldmtinzen oder pfennige heraus.

7<i) Grimm Myth. 1125. „Sehr oft werden heilkraftige Mittel an- 
gebunden, umgekniipft um den arm, hals, leib getragen.“

77) Ibidem 1121: „Krankheiten und heilmittel werden aucli in 
die Erde yergraben.11



wannę, in welcher mati hier und da krystallisicrte Quarze von 
der Grosse oiner Haselnuss findet. Da mir diese Steine ansser- 
ordontlicli gefielen, so fragte icli den Besitzer der Alpe, was das 
fiir Steine seien. E r antwortete mir: „Strahlsteine. W enn nam- 
licli der Blitz einschlage, was in dieser Wannę selir hiiuiig' ge- 
schieht, so folire er solche Steine mit sieli. Dieselben haben die 
Eigenschaft, dass dcrjcnige, der einen solchen mit sieli trage, 
vom Blitze nicht getroffen werde.“78) Dieser Glauben an dio 
Strahlsteine ist auch heutigen Tags noch im Volke hiiufig zu 
treffen.

Josef Elsensoliii.

78) Diese gegen den BlitzstraM schiitzenden Steine haben grosse 
Aehidichkeit mit dem Donnerstein, von dem Grimm p. 1170 sagt: 
„Des vom himmel fallenden ceraunius (Htoawiag) erwahnt Marbod. cap. 
28: qui caste gerit hunc, a fulmine non ferietur, nec domus aut villa, 
ąuibus affuerit ille lapis." Nun sagt Grimm )>. 163 von Douar: „Wie 
also dem blitzenden gott rotlies haar, dem donnernden der wagen, so 
wird dem einschlagenden geschoss und waffe beigelegt." „Der deutsche 
gott wirft eigentlich keilformige Steine vom himmel herab." Yergl. Sim- 
rock Myth. p. 551.



SCH L LNACH RICHTEN.

Lehryerfassimg.
A. D e r  L e h r k b r p e r .

Das katholische Staats-Gymnasium in Teselien liatte vom 15. Mai 
bis 1. October 1865 nachstehende VerSnderungen:

Hen- P a u l  S c h e i n e r ,  Lebrer an der k. k. orientalischen 
Ober-Realschtde in Czernowitz, wurde mit h. k. k. Staats-Ministerial- 
Erlass vom 25. Juli 1865 Z. 5166 zum k. k. wirklichen Gymnasial- 
lehrer fiir Geographie, Geschichte und Deutscli ernannt.

Hen- F r a n z  Hl i bner ,  Supplent am Augustiner-Ordens-Gym- 
nasiuni zu Bohmisch-Leippa wurde mit k. k. Staats-Ministerial-Decret 
vom 26. Juli 1865 Z. 6145 zum wirklichen k. k. Gymnasiallehrer lur 
classische Filologie ernannt.

Herr E d u a r d  S i e g l ,  Weltpriester der Steinamangerer Diiicese 
in Ungarn, pensionirter k. k. Gymnasiallehrer, Praepositus ecclesiae ad
S. Georgium, starb am 13. August 1865 an typhoser Dissenterie. Der- 
selbe wirkte durcli e i 1 f Jahre am hiesigen Gymnasium mit regem 
Pflichteifer und zeichnete sieli besonders durcli padagogischen Ernst 
ans. Derselbe wurde am 15. August d. J. unter allgemeiner Theilnalime 
der Stadtbevolkerung feierlich begraben.

Herr J o s e f  S 3’t k o , disponiebler k. k. Gymuasiallehrer aus Un
garn, wurde mit Erlass der k. schles. Landesregierung in Troppau 
vom 19. Septemlier 1865 Z. 9762 auf ein halbes Jalir nach Wien, be- 
liufs Ablegung der wissenschaftlichen Erganzungsprlifung, beurlaubt. Der 
TJrlaub wurde spater bis zum Schlusse des 2. Semesters verlangert.

Lehrpersonalc am Anfange des Schuljahres 1865—66.
Dasselbe bestand am 1. October 1865 aus 1 Director, 9 zum 

Status gehorigen und 1 disponiblen k. k. Gymnasiallehrer, aus 2 lteli- 
gionslehrern, zusammen aus 13 Lehrindividuen; dazu kommen: 1 isr. 
Religionslehrer und 2 Nebenlehrer, zusammen 16.



Yeranderiiiigen im Laiife des Schuljahres.
Der Teschner k. k. Gymnasiallehrer, Herr A l o i s  N e u m a n n  

wird mit h. k. k. Staats-Ministerial-Erlasse vom 5. October 1865 Z. 
9091 C. U. ais Lelirer fiir Latein an das O o m m u n a l - R e a l g y m -  
n as inni in Wien (Mariahilf) befórdert. Gleicbzeitig wurde der Lelir- 
amts-Candidat Herr L o t h a r  War  mu tli aus Baiern ais Supplent be- 
rnfen und von der k. k. scliles. Landesregierung in Troppau nnterm 
20. October d. J. Z. 10,565 bestatigt.

Der k. k. Gymnasiallehrer Herr A n d r e a s  F r a n t a  erhalt die 
erste .Decennal-Zulage per 105 fl. o. W. mit h. k. k. St. M. E. vom 6 . No- 
vember 1865 Z. 10,640.

Der Religionslehrer des Unter-Gymuasiums, Hocliw. Herr Jol ia  n n 
B i t t a  wird in Folgę li. k. k. Staats-Minist.-Decretes vom 6 . December 
1865 Z. 11,932 nach dreijahriger Dienstleistung im Leliramte bestatigt.

Der k. k. Gymnasiallehrer Herr J o s e f  S m i t a  wird in Folgę 
ii. k. k. Staats-Minist.-Erlasses vom 14. December 1865 Z. 12,204 im 
Leliramte bestatigt.

Das k. k. katli. Gymnasium in Teschen wird in Folgę A. H. 
Entschliessung Sr. k. k. Apost. Majestat vom 7. December, kundge- 
maclit durch das li. k. k. Staats-Ministerium in Wien ddo. 12. Decem
ber 1865 Z. 12,133 C. U., zur z w e i t e n  R a n g s s t u f e  e r l i o b e n ,  
wonacli jeder Lelirer eine Gehalts-Erhohung von 105 fl. 6. W. jahr- 
licli erhalt.

Der k. k. Gymnasiallehrer Herr A n d r e a s  F r a n t a  wird in 
Folgę h. k. k. Staats-Ministerial-Erlasses vom 11. December 1865 Z. 
12,368, tiber eigenes Ansuchen, an das k. k. Gymnasium in Konig- 
gratz befórdert.

Der Supplent Herr L o t h a r  W a r m u t li wird wegen Ablegung 
der wissenschaftlichen Erganzungspriifung in Wien am 15. Februar
1. J. iiber eigenes Ansuchen enthoben und g l e i c h z e i t i g  zur Suppli- 
rung nach Herrn An d r e a s  F r a n t a  und dem ersteren die Lehramts- 
Candidaten, Herr E d w i n  R i c h t e r  aus Wien und Herr F r i e d r i c h  
D w o r z a k  aus Prag, in Folgę h. Erlasses der k. k. scliles. Landes- 
Regierung in Troppau ddo. 4. Februar 1866 Z. 930 berufen.

Am 8 . F e b r u a r  1866 starb der eliemalige k. k. Gymnasial- 
Lehrer Herr W e n z e l  Re i c h  zu Prag nach langen und schweren 
Leiden. Derselbe lelirte vom 1. October 1856 bis 31. Juli 1861 also 
durch fiinf volle Jahre in Teschen mit lobenswertliem Eifer und Er- 
folg. Der schwergepriifte Lehrer wurde am 15. August 1861 in der 
Eisenbahn-Station P r u c h n a  von einem Sclilagflusse befallen, wonach 
Luhmung der rechteji Seite eintrat, von welcher er sieli niclit weiter erholte.



Die k. k. Gymnasiallehrer: Herr J o s e f  C h r i s t ,  Herr Dr. Jo- 
h a nn  Mrl ial ,  Herr J o s e f  E l s e n s o h n ,  Herr J o s e f  S m i t a  und 
die Hochw. Religionslehrer, Herr J o s e f  B i t t a  und Herr Jo l i ann  
B i t t a  erlialten in Folgę A. H. Entscldiessung Sr. k. k. Apost. Maje
stat vom 0. Februar 1866, mitgetheilt durch das h. k. k. Staats-Mini- 
sterimn unterm 10. Februar d. J. Z. 1187 C. U. den Titel „P r o- 
f e s s o r 1' mittelst b e s o n d e r e r  D e e r e  te der k. k. schles. Landes- 
Regierung in Troppau.

Die Herren J o s e f  W e r b e r  und F r a n z  B a r t o s ,  Supplenten 
am k. k. Ober-Gymnasiura zu Olmiitz, werden in Folgę hohen k. k. 
Staats-Ministerial-Decretes vom 12. Mai 1. J. Z. 3488 zu wirklichen 
k. k. Gyranasiallehrern fur classische Philologie ernannt.

Lehrpersonale am Schlusse des Schuljahres: 1 Director, 8 zum 
Status gehorige und 1 zeitlich zugewiesener (disponibler) Lehrer (letz- 
ter beurlaubt), 2 Religionslehrer, 2 Supplenten, zusammen 14 Lchrin- 
dividuen; dazu 1 israelit. Religionslehrer und 2 Nebenlehrer, zusammen 
17 Lehrer.

a) llaupllelirer.
1. Herr Dr. P h i l i p p  G a b r i e l ,  Director, 1. Yorsteher des Carl 

Freiherr v. Cselesta’schen adeligen Com ictes in Teschen, Curator 
der Probst Leopold Scherschnik’schen Bibliothek-Stiftung, Capitular 
des Augustinerstiftes St. Thomas.

2. Herr J o s e f  B i t t a ,  Weltpriester der Breslauer f. b. Diocese, f. b. 
General-Vicariats-Rath und Consistorial-Assessor, Rath des Diocesan- 
Ehegerichtes, k. k. Professor der Religionslehre am Ober-Gymna- 
sinm, Conventpriester im Elisabethiner-Spitale, Inhaber des goldenen 
Verdienstkreuzes mit der Krone.

3. Herr J o s e f  C h r i s t ,  k. k. Professor, B i b l i o f i l e k a r  und 
Museums-Custos der Probst Leopold Sclierschnik’s"hen Sammlun- 
gen, Cu r a t o r  der Dr. Philipp Gabriel’schen Lehrmittel-Stiftung.

4. Herr Dr. Jo l i ann  Mr h a l ,  k. k. Professor, C a s s i e r  und 
R e c h n u n g s l e g e r  des Probst Leopold Scherschnik’schen Stif- 
tungsfondes, R e v i s o r  der Dr. Georg Prutek’schen Stipendien- 
Stiftung.

5. Herr Dr. J o s e f  F i s c h e r .
6 . Herr J o s e f  S m i t a ,  k. k. Professor.
7. Herr J o s e f E 1 s en so li n , k. k. Professor.
8 . Herr J o s e f  S y t k o ,  disponibler k. k. Gymnasiallehrer, derzeit 

nacli Wien beurlaubt.
9. Herr Jo l i ann B i t t a ,  k. k. Professor der Religionslehre am Unter- 

Gymnasinm, 2. Vorsteher des Carl Freiherr Cselesta’schen adeligen 
Convictes in Teschen.



10. Herr Jo l i ann  Wo ndr Ac e k .
11. Ilerr P a u l  S c h e i n e r .
12. Ilerr F r a n z II ii b n e r.
13. Herr E d w i n  R i c h t e r ,
14. Herr F r i e d r i c h  D w o r z a k ,

Supplenten.

b) Israelitischer Iteligionslehrer.
15. Ilerr S i m o n  F r i e d m a n n ,  Teschner Kreisrabbiner.

r.) Jiehenlehrer.
16. Herr Dr. G e o r g  P r u t e k ,  Weltpriester der Breslauer f. b. Diii- 

cese, pens. k. k. Haupt- und Unterrealschul-Katechet, Praepositus 
ecclesiae ad S. Georgium, Inhaber des goldenen Yerdienstkreuzes, 
Lehrer der franzosischen Sprache.

17. Herr Jo l i ann W a n k e , Zeickenlehrer an der k. k. Unter-Real- 
schule in Teschen, Lehrer des Schonschreibens und Zeichnens.

B. Der Lehrplan.
a) Obl igate  Lehrge gen stand e.

I. C la sse .
Ordinarius: Herr .f o l ia m i  W o iu l r a o e k .

1. Religion, 2 St. W. Der christliche Glaube. Die zelin Gebote. Die
Gnadenmittel.

Johann R i 11a.
2. L atein , 8 St. W. Regelmassige Formenlehre. Der Conjunctiv und

Infinitiv in den wichtigsten Fiillen nach J. A. R o ż e k :  Latei- 
nisclies Lesebuch fur die I. Classe. Grammatik nach Ferd.  
Sclmltz fiir Untergymnasien. Uebungsbeispiele. Memorieren und 
Aufschreiben der Vocabeln mit wochentlichen Schularbeiteu.

J. W o n d r a c e k.
3. Deutscli, 4 St. W. Der einfache, erweiterte, zusammengezogene und

zusammengesetzte Satz in Verbindung mit der Interpunctions- 
lehre. Flexion der Verba mit der hievon abhangigen Wortbil- 
dung nach der neuhoclideutschen Elementargrammatik von 
F r i e d r i c h  Bauer .  Miindliche und schriftliche Einiibung 
durch Beispiele. Lesebuch von Mozart I. fiir Untergymnasien. 
Vortragen memorierter Stiicke. Alle 8 Tage ein schriftlicher 
Aufsatz.

Fr. Dwo r z a k .
4. Geograpliie, 3 St. W. Allgemeine Uebersicht der Erdbeschreibung.

Angabe der Hauptpunkte der politischen Geograpliie nach



J. B e 11 i n g e r s Leitfaden mit Beniitzung grosser Wand- 
karteli.

,1 o ha nn Bi t t  a.
5. Mathematik, 3 St. W. Die 4 Rechnungsarten mit benannten uud

iinbenannten Żabien. Gemeine Brttche und Decimalbrllclie. Ab- 
gekiirzte Multiplikation und Division. Primzalilen. Aus der 
Anschauungslehre: Linien, Winkel, Parallele, Dreiecke.

J. S m i t a.
6 . Naturgeschiclite, 2 St. W. Einleitung. Zoologie der Sauge-, Glie-

der- und Bauclithiere nacli Dr. A l o i s  P o k o r n y .
J. S m i t a.

II. C la sse .
Ordinarius: Herr . lo s e l - S m  i ta .

1. Religion, 2 St. W. Erklarung der Gebrauche und Ceremonien der 
katliol. Kirclie nacli Dr. F r e n z l .

Jo Ii a n n Bi t  ta.
2 . Latein, 8 St. W. Wiederholung und Erganzung der regelmassigeu

Formenlelire. Unregelmassigkeiten in Declination und Conju 
gation. Das Notliwendigste aus der Casuslelire. Der Conjunctiv, 
Infinitiv, Imperativ, Ablativus absolutus nacli M. S cli i im a 
ge  ls  lateinischer Spracblehre. Uebungsbeispiele nacli dem Le- 
sebuclie R o ż e k  II. Theil. Alle 8 Tage 1 Scliul und alle 14 
Tage 1 Hausarbeit. Anfang hauslicher Praparation.

F. Dwo r z a k .
3. Deutscli, 4 St. W. Der zusammengesetzte Satz. Die Formenlelire

des Nomen. Lesen mit spraclilicher und sachliclier Erklarung 
aus M o z a r t a  Lesebuclie Nr. II. fur Untergymnasien. Vortrag 
memorierter Lesestiicke. Alle 14 Tage 1 Haus- oder Schul- 
aufgabe.

F. D w o r z a k .
4. Geographie und Geschiclite, 3 St. W. Alte Geschiclite bis 476 n.

Cliristo nacli Pi i tz.  Geographie einos jeden in die Geschiclite 
eintretenden Landes. Kartenzeichnungen.

J. E 1 s e n s o li n.
Mathematik, 3 St. W. Aus der Arithmetik: Verhaltnisse und Pro- 

portionen. Anwendung derselben nacli Dr. F. Mocni k .  Aus 
der A a s c h a u u n g s l e h r e :  Messung, Theilung, Verwandlung 
und Aehnlichkeit gradlieniger Figuren.

.1. S m i t a.



6. Naturgeschiclite, 2 St. W. Zoologie. (Vogel, Amphibien, Fische) und 
Botanik nach Dr. A. F o k o m  y.

J. S m 11 a.

III. (J lasse.
Ordinarius: Herr J o s e f  E h e u s o l i n .

1. Religion, 2 St. W. Die Geschiclite der Offenbarungen Gottes im
altcn Bundę. (Prag, 1. Aufl. 18(33).

J o h a n n B i 11 a.
2. Latein, 6 St. W. Casuslehre nach der lateinischen Sprachlehre von

F. S c h u l t z .  Historiae antiąuae edit. H o f f m a n n  lib. II.
III. IV. V. VIII, Tagliche Praparation. Im 1. Sem. alle 8 . im
2. Sem. alle 14 Tage eine Schul- und Hausaufgabe.

J. E l sen  solni .
3. Griechisch, 5 St. W. Regelmassige Formenlehre mit Ausschluss der

Verba in iu nach Dr. K. S c h e n k l .  Memorieren geeigneter 
Satze. Im 2. Sem. alle 14 Tage eine Hausaufgabe, alle 4 
Wochen eine Schulaufgabe.

J. Chr i s t .
4. Deutsch, 4 St. W. Lesen von Musterstiicken aus Mozarts Lesebuche

III. fur Untergymnasien mit sprachlicher und sachlicher Er- 
klarung. Alle 14 Tage eine Hausaufgabe.

J. El sen  solili.
5. Geographie und Geschiclite, 3 St. W. Mittlere und neuere Ge-

schichte bis zum westphalischen Frieden mit Hervorheb»ng 
der Hauptereignisse aus der Geschiclite des osterr. Staates 
nach II. und III. Tlieil des Auszuges von Piitz.  Entspre- 
chende Geographie mit Beniitzung der Wandkarten von B ret- 
s c li n e i d e r.

P. S c h e i n e r.
6. Mathematik, 3 St. W. Grundoperationen der Buchstabengrossen.

Potencieren, Radicieren, Combinieren, nach Dr. F. M o c n i k. A n- 
s c h a u u n g s l e h r e :  Der Kreis und die regelmassigen Poly- 
gone in Construction und Rechnung.

Dr. J. Mrhal .
7. Natur geschiclite, (im 1. Sem.) 2 St. W. Mineralogische Anschauungs-

lelire nach S. F e l l o c k e r .
J. Smi t a .

8 . P hysik , (im 2 . Sem.) 2 St. W. Einleitung. Anfangsgrtinde der Chemie
und Warmelehre nach Dr. A. Ku n z e k .

J. Smita.



1. Religion, 2 St. W. Geschichte der Offenbarungen Gottes im neuen
Bundę. (Prag, 0. Bellmanns Yerlag).

J o l i a n n  Bi11a.
2. Latein, 6 St. W. Tempus- und Moduslehre. Prosodie. Metrik. Rom.

Kalender nach Dr. S c h u l t z  lat. Grammatik. Lecttire aus 
C a e s a r  de bello gallico comment. lib. V. VI. VII. — Ovi-  
d i i  Trist. eleg. I. 1. 3. — Praeparation und Verwerthung der 
Lecttire. Alle 14 Tage eine Hausaufgabe nach S i i pf l e  I. Th. 
und alle 14 Tage eine Comp. nach der Lectitre.

F. IIi ibner.
3. Griechisch, 4 St. W. Wiederholung der regelmassigen und Vollen-

dung der unregelmSssigen Formenlehre und Casuslehre nach 
der griech. Grammatik von Dr. Georg Cur t i us .  Uebungen 
nach dem Lesebuche von Dr. C. S c he nkl .  Memorieren werth- 
voller Stellcn. Alle 14 Tage 1 Pensum und alle 4 Wochen 1 
Composition.

F. Hubner .
4. Deutsch, 3 St. W. Lectiire aus dem Lesebuch von Moz ar t  N. IV.

fiir Untergymnasien mit sprachlicher und sachlicher Erklarung. 
Geschaftsaufsatze im 1. Sem. Deutsche Prosodie und Metrik 
im 2. Sem. Alle 14 Tage eine Hausaufgabe.

J. E l s e n s o h n .
5. Geographie und Geschichte, 3 St. W. Scliluss der neueren Ge

schichte. Wiederholung des geographischen Unterrichtes. — 
Y a t e r l a n d s k u n d e  (im 2. Sem.). Uebersicht der Hauptmo- 
mente der osterr. Geschichte, des Anwachsens der Monarchie 
zu dem jetzigen, Bestande und mit besonderer Rilcksicht auf 
das Kronland Schlesien.

P. S c h e i n e r .
6 . M athem atik , 3 St. W. Zusammengesetzte Verhaltnisse und dereń

Anwendung. Gleichungen des I. Grades nach Dr. Fr. Moćni k .  
A n s c h a u u n g s l e h r e :  stereometrische Grundbegriffe mit der 
Inhalts- und Oberflachenberechnung der Kbrper.

.1. S m i t a.
7. Physik, 3 St. W. Die Lelire vom Gleichgewichte und der Bewe-

gung fester, flilssiger und ausdehnsamer Kbrper. Akustik, 
Magnetismus und Electricitat. Grundbegriffe der Optik und 
Astronomie.

Dr. Ph. Gabr i e l .



1. Religion, 2 St. W. Allgemeine Glaubenslehre nacli Dr. K. Martin.
J o s e f  Bi t ta.

2 . Lałein, (i St. W. L i v i u s I. XXI. — 0  v i (1 i u s : Herod. I. ep.
1.; Fast. II. v. 83 — 118; Metam. I. 89—415; VII. 1 — 158; 
VIII. 611— 729; X. 85— 193; XIII. 1 — 389. — Pr i vat -  
1 e c t ii r e aus Lirins IV. — Gra m m. s t i 1 i s t. U e bu n g e n 
nacli Siipfle II. Alle 14 Tage 1 Pensum, alle 4 Wochen 1 
Composition.

J. Chri s t .
3. Griechisch, 5 St. W. X e n o p h o n t i s  Cyropaedia I. V. VI. VII.

A'III. — Homeri Iliad. I. II. III. — P r i v a t l e c t t i r e  aus 
Xenophons Memorabilien des Socrates und aus Ho me r i  I l i ad.
IV. — Eine g r a mm a t i s c h e  S t u n d e  nacli Dr. Curtius. 
Memorieren von Vocabeln und einzelner wertlivoller Stellen. 
Praparation. — Alle 4 Wochen 1 Pensum oder 1 Compo
sition.

Dr. J. F i s cli e r.
4. Deutsch, 2 St. W. Lectiire von Musterstiicken der neueren Literatur

nacli dem Lesebuche von Mozart Nr. 1 fiir Obergymnasien, 
mit spraehlich-sachlicher Erklarung nnd literar-historischen Be- 
merkungen. Vortrage von Lesestiicken. — Alle 14 Tage eine 
Ilausarbeit.

F. Htibner.
5. Geograpliie und Geschichte, 3 St. W. Die Viilker des alten Asiens

und Afrika, die Griechen und Macedonier sammt den aus 
Alexanders Weltreiche hervorgegangenen Dynastien nach Piitz 
grosserem Werke, mit der darauf beziiglichen Geographie.

J. Ch r i s t .
6 . Mathematik, 4 St. W. A l g e b r a :  Die Zahlensysteme. Algebraisclie

Grundoperationen. Theilbarkeit der Zalilen und ilire Anwen- 
dung. Vollstandige Lelire der Briiche und Verhaltnisse nacli 
A. De c ke r .  — G e o m e t r i e :  Longimetrie und Planimetrie 
nacli Dr. F. M o ć n i k.

Dr. J. Mrl ial .
7. N atur geschichte, 2 St. W. Mineralogie in Verbindung mit Geognosie

nach F e l l o c k e r .  Botanik mit Palaontologie und geographi- 
sclier Verbreitung der Ptlanzen nach Dr. Bi l l .

J. S m i t a.



1. Religion, 2 St. W. Die christliche Łehre. Besondere Dograatik nach
Dr. K. Mart in.

J o s e f  Bi t t a .
2. Latein, 6 St. W. S a l l u s t i i  bellum Jugurthinum; Ci cer  oni s oratio

1. in Catilinam. — C a e s a r i s  bellum civile III. — V i r g. 
A e n e i d .  I.; Bucol. ecl. 5. — Pr i v a t l e c t t l r e  aus Caesaris 
beli. civ. I. — G ra mm. s t i l i s t .  Uebungen aus Stipfle. II .— 
Praeparation. — Alle 14 Tage 1 Pensum, alle 4 Wochen 1 
Composition.

Dr. J. F i s c h e r .

3. Griechisch, 5 St. W. Homeri Iliad. XVI. XVII. — He r o  do t i lib.
VII. — Privatlectiire aus Homer Iliad. XII. XVIII. — Graram. 
syntac. Stunde nach Dr. Cur t i us .  Memorieren einzelner werth- 
voller Stellen. Praparation und Inhaltsangabe. Alle 4 Wochen 
1 Pensum oder 1 Composition.

E. R i c h t e r .
4. Deutsch, 3 St. W. Lecttire nach dem Lesebuche von Mo z a r t  II.

fur Ober-Gymnasien. L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  von Luther 
bis zum Giittinger Hainbunde. Vortrage von Lesestilcken. Alle 
14 Tage 1 Hausarbeit.

P. S c li e i n e r.
5. Geographie und Gescliiclite, 3 St. W. Rom. Geschichte Das Mit-

t e l a l t e r  bis zu den Kreuzziigen nach Piitz grosserem Werke 
mit der darauf beztiglichen Geographie.

J. C h r i s  t.
C. M cithem atik, 3 St. W. Algebra: Potenz, Wurzel, Logarithmen. Ima- 

ginare Grbssen. Gleichungen des I. Grades mit einer und meli- 
reren Unbekannten. Reduction algebraischer Ausdrticke. — 
G e o m e t r i e :  Trigonometrie (ebene) und Stereometrie nach 
Dr. F. M o cn i k.

Dr. J. Mrhal .
7. Natur geschichte, 3 St. W. Zoologie in enger Verbindung mit Pa- 

laontologie und geographischer Verbreitung der Thiere nach 
Dr. C. Giebl .

J. S m i t a.



1. Religion, 2 St. W. Schluss der speciellen Dogmatik. Cliristliche
Morał nach Ur. K. M a r t i n.

J o s e f B i 11 a.
2. Latein, 5 St. W. C i c e r o n i s  Oratt. de iinperio Cn. Pompeji et

pro M. Marce l l o .  — V i r g i l i i  Anneid. II. III. V. VI. — 
Pr i v a t l e c t i i r e  aus Cic. Orat. pro Milone. — Gramm. stilist. 
Uebungen nacli Stipfle II. 2. Alle 14 Tage 1 Pensum, alle 4 
Wochen 1 Composition.

F. II ii b n e r.
3. Griechisch, 4 St. W. D e m o s t b e n i s  Oratt. Olyntb. I. II. et de

C h e r s o n e s o .  —• S o p h o c l i s :  Electra. — Privatlectiire 
aus Demosth. Oratt. Philipp. I. und de pace. — Gramm. syn- 
tact. Uebungen nacli Dr. Curtius 1 St. W. — Alle 4 Wochen 
1 Pensum oder 1 Composition.

J. E 1 s e n s o h n.
4. Deutsch, 3 St. W. Iml .Sem. :  M i t t e l h o c h d e u t s c h  nach Wein-

h o l d s  Lesebuch. Im 2. Sem.: N e uh och  d e u t s c h  nach 
M o z a r t s Lesebuch II. Theil. Literaturgeschichte von den 
altesten Zeiten bis Gotsched. Alle 14 Tage 1 Hausaufgabe. 
Vortrage von Lesestiicken.

P. S c h e i n e r.
5. Geographie und Geschichte, 3 St. W. Mittlere und neuere Ge-

schichte bis zum Schlusse des 17. Jahrhundertes mit beson- 
derer Riicksicht auf die Geschichte des osterr. Staates nach 
W. Plitz grosserem Werke und mit entspreehender Geographie.

P. S c h e i n e r.
6. Mathematik, 3 St. W. A l g e b r a :  Unbestimmte Gleichungen des

1. Grades. Quadratische Gleichungen mit 1 Unbekannten. Pro- 
gressionen. Combinationen. Der binomische Lehrsatz. — Ge o 
m e t r i e :  Anwendung der Algebra auf Geometrie. Analytische 
Geometrie in der Ebene. Kegelschnitte. Nach dem Lehrbuche 
von Dr. F. Mocni k .

Dr. J. Air hal .
7. Pliysik, 3 St. W. Allgemeine Eigenschaften der Korper. Chemie.

Statik. Dynamik. Akustik mit der Wellenlehre nach Schabus.
Dr. J. Air hal .

8. Philosophische Propiideutik, 2 St. W. Einleitung in die Philosophie
durch Erklarung der Grundbegriffe. Logik nach Dr. Beck.

Dr. Pli. Gabri e l .



1. Eeligion, 2 St. W. Die Gescliichte der Kirche Christi nach Dr.
F e s s 1 e r.

J o s e f B i 11 a.
2 . Latein, 5 St. W. T a c i t i lib. histor. I. II. bis c. 50. — Germania.

H o r a t i u s : III. IV. ganz ; de arte poetica; Epod. und Satir. 
nacli Auswahl. — P r i v a t l e c t i l r e  aus Tacit. Agricola. — 
Gramm. stilist. Uebungen aus Seutferts palaestra Ciceroniana. 
Praeparation. Alle 14 Tage 1 Pensum, alle 4 Wochen 1 Com- 
position, mit Bezieliung auf die Leetiire.

E. Ri c ht e r .

3. GriecTiisch, 5 St. W. P l a t o  ni s Protagoras. — S o p h o c l i s  Ajax.
Pr i v a t l e e t i i r e  aus Kriton von Plato. — Gramm. stylist. 
Uebungen nacli Dr. Curtius 1 St. W. — Alle 4 Wochen 1 
Pensum oder 1 Composition.

4. Deutsch. 3 St. W. Leetiire aus Mozarts Lesebuch Nr. III. fur Ober-
Gymnasien nacli aesthetischen Grundbegriffen geordnet und in 
Verbindung mit analytischer Aesthetik. Zusammenfassung der 
gesammten Literaturgeschichte. Alle 2—3 Wochen eine grossere 
Hausaufgabe. Vortrage selbststandiger Aufsiitze in der Schnie.

P. S c h e i n e r.
5. Geographie und Gescliichte, 3 St. W. Schluss der neueren Ge-

schichte mit Riisksiclit auf Oesterreich nacli W. Piitz.  Statistik 
des bsterr. Kaiserstaates mich Dr. Sel im i tt.

P. S c li e i n e  r.
6 . Mathematik, 1 St. W. Wiederholung der Ilauptlehren der Algebra

und Geometrie. Uebungen in Losung algebr, und geometr. 
Probleme.

Dr. J. Mrhal .
7. Physik, 3 St. W. Magnetismus. Electricitat. Warme. Optik. Anfangs-

griinde der Astron. und Meteorol. nach S c h a b u  s.
Dr. .1. Mrhal .

8 . Pliilosophische Propddeutik, 2 St. W. Grundbegriffe der empiri-
schen Psychologie nach Dr. L i c h t e n f e l s .

Dr. Ph.  Ga b r i e l .

A n m e r k u n g :  fur die classische Leetiire wurden sammtliche appro- 
birte Schulausgaben beniitzt.



Israelitischer Religionsunterricht.
Obere Abtheilnng, 2 St. W. und zwar: 1. St. d. W. Israels Geschicbte 

von der Zeit des Bibelabschlusses bis zur Zerstorung des zwei- 
teii Tempels, nach Emanuel Ile  cli ts  Lelirbuch. 1 St. d W. 
die ersten 10 Cap. des lluches Job, saclilich und sprachlich 
erklart.

Untere Abtlieilung, 2 St. W. und zwar: 1 St. d. W. die Zeit der 
Konige und der Propheten nach Dr. Wessely’s Lehrbuch. 
1 St. hebraische Grammatik: Das Yerbum regulare und die 
Yerba primae radicalis Nun, nebst practiscben Uebungen aus 
dem Pentateucli.

S. F r i e d m a n n ,
Kreisrabbiner.

li) Kcdingt obligate Uegenstiimlc.
T. B o  li m i s  c li.

1. Abtheilnng  (1. Curs), 2 St. W. Aus der Formenlehre das Nomen
substantivum, adjectivum und pronomen, vom Verbum der indi- 
cativ des Praesens, das Futurum und Perfectum activ und passie 
und die Participien. Einiiben dieser Formen dureb Beispiele 
in der Selmie und dureb hausliche Aufgaben nach II. Karlik’s 
praktisclier Grammatik der bohmischen Spracbe flir Deutsche. 
Lesestticke und Vortragen memorierter Gedicbte aus J. Jirecek’s 
Citanka pro I. tfidu niźsibo gymnasia. Alle 4 Wochen 1 Schul- 
aufgabe.

Dr. J o s. F i s c h e r .
2. Abtlieilung  (1. Curs), 2 St. W. Syntax des einfachen, nakten und

bekleideten Satzes nach dem Lehrbuche: Nauka o vetacb von 
Karl Kunz und Eintibung dureb Beispiele in der Selmie. — 
Lecttire nach ,Tirecek’s Lebrbucbe fiir Unter-Gynmasien. Tom. 
IV. — Declamationen grdsserer Gedichte und ausgewahlter 
prosaiseber Aufsatze, meistens aus Jirecek. Alle 4 Wochen 
eine Scbulaufgabe.

Dr. J o s. F i s c h e r .
3. Abtlieilung  (1. Curs), 2 St. W. Nach J. Jirećek’s Anthologie z lite

ratury ćeske, stara doba: Lecttire der \orkommenden Lese- 
stiicke nach Auswabl mit grammatischer, stylistisch-astbetischer 
und sachlicber Erklarung mit Bezielmng auf die Grammatik 
des Altbohmisclien von Kvet und mit Anfiigung der einschla- 
gigen literaturhistorischen Notizeu. Vortragen gewahlter Ge
dicbte. Alle 4 Wochen 1 Composition.

Dr. J o s. F i s c h e r .



4. A btheilung  (1. Curs), 2 St. W. Nach J. Jirećek’s Anthologie z no- 
voćeske literatury: Lectiire der vorkommenden Lesestiicke nach 
Auswahl mit grammatischer, stylistischer, sacliliclier und astlie- 
tischer Erklarung und mit Anfiigung von einschlagigen litera- 
tnrhistorischen Notizen. Memorieren und Vortragen gewiiłilter 
Gedichte. Alle 4 Wochen eine Composition.

Dr. J o s. F is  c li e r.

41. P o l n i s c ł i .
1. Abtheilung / i tr  Deutsche, 2 St. W. Das Wichtigste aus der Laut- 

lehre. Regelmassige Formenlelire des Ilauptwortes, Beiwortes, 
Zahlwortes und Fiirwortes bis zur Lehre vom Zeitworte ein- 
geiibt bei der Uebersetzung der hierauf bezliglichen Aufgaben 
nach Carl Pohl’s „Theoretisch-praktischer Grammatik der pol- 
nischen Sprache.u Im zweiten Semester alle 14 Tage eine 
Schul- oder Hausaufgabe.

Im I. Sem.: Dr. Jos.  F i s c h e r .
Im II. Sem.: J. Wo n d r a c e k .

1. Abtheilung fu r  Polen, 2 St. W. Das Nothwendige aus der Laut-
lehre. Regelmassige Formenlelire des Ilauptwortes, Beiwortes, 
Fiirwortes, Zahlwortes und Zeitwortes nach Anton Małecki’s 
„Gramatyka języka polskiego mniejsza" eingeiibt bei der Lec- 
tiire der Lesestiicke aus Wypisy polskie dla użytku klas niż- 
szych c. k. szkół gimnazyalnych tom. I. — Memorieren von 
kurzeń Gedichten. Im 2. Semester alle 14 Tage 1 Schul- oder 
Hausarbeit.

,1. Wo n d r a c e k .
2. Abtheilung, 2 St. W. S y n t a x .  Lehre vom einfachen und umklei-

deten Satze, Casuslehre mit steter Wiederholung der gramma- 
tischen Formen eingeiibt bei der Lectiire aus Wypisy polskie 
dla użytku klas niższych c. k. szkół gimnazyalnych tom II. — 
Memorieren von Gedichten. Alle 14 Tage eine Ilaus- oder 
Schulaufgabe.

J. W o n d r a c e k .
3. Abtheilung, 2 St. W. Formenlelire des altpolnisehen Nomens und

Verbums mit steter Beriicksichtigung und Yergleichung der 
neupolnischen Formen nach „Przegląd form gramatycznych ję
zyka staropolskiego" in „Wypisy polskie dla użytku klas wyż
szych w c. k. szkołach gimnazyalnych, tom pierwszy, część 
pierwsza" eingeiibt bei der Lectiire des Liedes „Bogarodzica", 
des Psalters der Kónigin Margaretha, Psalm 6, 14, 108, 110,



der śilteren Bibeltibersetzungen und der Bruchstilcke aus der 
Clironik des Stanisław Chwalczewski. — Meraorieren von Ge- 
dichten. Alle 14 Tage eine Scliul- oder Ilausaufgabe.

J. W on dra cek.
4. Abtheilung, 2 St. W. Biographische Skizzen der beriilimtesten pol- 

nischen Schriftsteller der Neuzeit nacli Lesław Łukaszewicz 
„Rys dziejów piśmiennictwa Polskiego.“ Lekturę aus „Wypisy 
polskie tom TII.“ nacli Auswald mit grammatisch-stylistischer, 
saclilicher und astlietischer Erklarung. —- Meraorieren und Yor- 
tragen gewahlter Gediehte. Alle 14 Tage 1- schriftliehe Arbeit.

J. Won. dracek.

c) Ficie Lehrgogenstainle.

1. Franzosische Sprache, in 2 Abtheilungen: I. Elementar-Unterriclit
2 St. W. (1. Lehrkurs). Die Formenlehre wurde nacli Pr. P. 
Abn's „Lehrgang der franzosisclien Sprache11 durcli zahlreiehe 
Beispiele in der Selmie mtindlich und schriftlicb eingeiibt. Ais 
Lesebuch diente: Recits de 1’histoire de France von Pr. lto- 
bolsky, Stettin 1859.
II. Fortbildungs-Unterricbt 1 St. W. Fortsetzung der Leetiire 
des oberwahnten Lesebuclies mit Beniitzung seines Stofles zu 
Uebungen im franzosisclien Sprechen, Schreiben und Wieder- 
liolen der Grammatik.

Dr. G e o r g  Prut ek.
2. Italienische Sprache, 2 St. W. (1. Lehrkurs.) Anfangsgriinde der

italienischen Sprache nacli Dr. Al ins bekannter Lehrmethode 
von P. A. de F i l i p p i ,  Professor der italienischen Sprache 
und Literatur in Wien. P’ormenlehre bis einschliesslich der un- 
regelmassigen Zeitworter mit den dazu gehorigen Uebungsbei- 
spielen.

Dr. P li. G a b r i e 1.
3. Schonschreiben, 2 St. W. Deutsche Current- und englische Cursiv-

schrift. Der Haar- und Schattenstrich, dessen Lagę, Dicke und 
Entfernung. Bildung der Buchstaben aus dem Grundstriche mit 
Beobaclitung des Verha!tnisses der Ober- und Unterliinge sy- 
stematisch nach eigener Lehrmethode.

J. Wa n k e .
4. Zeiclinen, 2 St. W. Nach Yorlegeblattern und zwar ftir Landschaf-

ten von Hbger, Hermes, Sandmann; fiir Kopfe von Hermes, 
Julinn und Taubinger; fiir Thierstiicke von Adam, Hermes



und Strassgschwandtner; fiir Blumen von Hermes, Menhelt 
und Taubinger; fiir Geometrie nach eigenen Mustern.

J. Wanke .
5. Gescmg. 1. Abtli .  Stimmbilduiig. Der Ton nach Hblie, Dauer und

Stiirke. Die Lelire von Intervallen. Rhythmik. Die Tonleitern. 
Ein- und zweistimmige Uebungsstiicke. (2 St. W.)
2. Abtli .  Vierstimmige Uebungen fiir gemischten und Manner- 
chor mit besonderer BerUcksichtigung des ricbtigen Vortrages. 
(2 St. W.)
3. Abtl i .  (Fiir Mutirende.) Wiederliolung und Erganzung des 
Lelirstoffes aus der 1. Abtli. Das Wicbtigstc vom musikalischen 
Satz bis zum Drei- und Vierklang. (1 St. W.)

J. S m i t a.
6. Stenographie. 1. Abth.  2 St. W. a) Wo r t b i  1 d u n g  (Alphabet,

zusammengesetzte und Sylben-Consonanz, Yocalisationslehre).
b) W o r t k u r z u n g  (Artikel, Declination, Steigerung, Prono- 
men, Yerbum, Prapositionen, Vor- und Nachsylben, Partikeln, 
Interpunctionen).
2. Abtli .  1 St. W. S a t z k i i r z ung .  (Formkiirzung, Klangkiir- 
zung, gemischte Kiirzung).

F. IIi ibner.
7. G ym nastik , 2 St. W., wurde fiir die Schiller des katliol. Gymna-

siums vom k. k. Gymnasiallehrer Herrn P a u l  Sc  li e i n  er bis 
Ende Mai 1. J. gelehrt. Da die Turnhalle zu militarischen 
Zwecken verwendet worden ist, musste der Unterricht sofort 
aufgelassen werden.

Dr. Ga b r i e l .

Deutsche Themata.
Y. C la sse .

1. Hoher Wertli der Arbeitsamkeit.
2. Gedanken und Empfindungen bei der Betrachtung der lierbstlichen 

Natur.
3. Ungliick bessert. (Eine Erzahlung).
4. Characteristik des Adramelech, Moloch, Belielel und Magog, nach 

Klopstocks Messias II.
5. Der Kampf mit dem Drachen (Erzahlung nach Schillers gleichna- 

miger Balladę).
6. Der Kampf der Horatier und Curatier (frei nach Livius).
7. Gedanken eines Studierenden am Neujahrstage.
8 . Die Freuden des Winters (Schularbeit).



9. Parallele zwisclien dera Besitze des Reichthums und der Kenntnisse.
10. Die Elemente liassen das Gebild der Mensehenkand (Schiller).
11. Character des Philotas in Lessings gleichnamigem Trauerspiele.
12. Gedrangte Darstellung der im Leseb. p. 166 u. f. (Geron der Ade- 

lige) entlialtenen Thatsaclien.
13. Gedankengang in C. E. Kleisfs Fruhling (ebend. p. 180 f. f.).
14. Vergleich des Menschen mit einera Baume.
15. Der Wald im Friihlinge.
16. Diese Quelle bedeckt ein Krug; docli lass sie ein Strom sein, 

Watet der Elefant selber mit Miihe durch sie. (Herder).
17. Der Nutzen des Reisens (Schularbeit).
18. Characteristik des wahren und falsclien Freundes.
19. Die beiden Naclibarn (Geiz und Verschwendung — eine Dorfge- 

scbiclite).
20. Mein Vorhaben fiir die nachsten Ferien (Brief-Schularbeit).

YI. Classe.
1. Welclie sind die Vor- und Nachtheile, die uns durch die Anwen- 

dung der Dampfkraft erwaclisen sind?
2. Die Freundschaft (nach dem gleichnamigen Gedichtc von S. Dach).
3. Welclie sind die VortheiIe, die uns die Kenntniss der Naturge- 

schichte darbietet und was macht uns das Studium derselben an- 
genehm?

4. Worin sind die Ursachen des schnellen Verfalles der orientalischen 
Reiche zu suchen?

5. Freies Thema.
6. Gedankengang der Rede Gellerts: „Wie weit sieli der Nutzen der 

Regeln in der Beredsamkeit und Poesie erstrecke.“
7. Ein Pedant (humoristisch).
8 . Jung gewolmt, alt getlian.
9. Das Leben im Winter verglichen mit dem im Sommer.

10. Wie spiegelt sieli Klopstock’s Leben in seinen Odeń ab?
11. Wclches sind die Ursachen der ungeheuren Ausdehnung des rbmi- 

schen Reich es?
12........................Glaub’ mir,

In deiner Brust sind deines Schicksals Sterne,
Vertrauen zu dir selbst, Entschlossenheit
Ist deine Verms! Der Malefikus
Der einzige, der dir schadet, ist der Zweifel.

(Schiller’s ,,Piccolomini“).
13. Ein Mastbaum erzahlt seine Erlebnisse.



14. Welclie Art des ilolzes ist gerechtfertigt und wodurch?
15. Freies Thema.
16. Gedankengang der ersten Catilinarischen Rede.
17. Welclies sind die Bandę die uns ans Vaterland kniipfen?
18. Das Leben der Romer.
19. Was ist Uuhoflickkeit, woraus entspringt sie und wesshalb ist sie 

so sehr zu tadeln?
20. Der Handel im Alterthume und die Bedeutung des Mittelmeeres 

fur denselben.

VII. C la sse .
1. Eine Parallele zwischen zwei bedeutenden historischen Person 

liclikeiten.
2. In wie fern wirkt der Mensch auf die Natur eiu? 

a) zerstorend
3. b) fordernd.
4. Ursachen des Verfalls der deutschen Kaisermacht.
5. Unterschiede zwischen dem hbfischen und Volksepos.
6 . Thema freier Wahl.
7. Das Yerhaltniss der Selmie zum Leben: 

a) Volksschulen.
8 . b) Mittel- und Hochschulen.
9. Der Ackerbau der Anfang aller menschlichen Cultur.

10. Das Geld ein guter Diener, aber ein schlechter Herr.
11. Unterhaltungsbiicher sind unsere Freunde und Feinde.
12. Schlaf und Tod.
13. Tragweite eines Genies.
14. Glaube und Walili mit Rlicksicht auf Schillera:

„Worte des Glaubens und Worte des Wahns.“
15. Die Statte, die ein guter Mensch betrat 

Ist geweiht, nach hundert Jahreu klingt
Sein Wort und seine That dem Enkel wieder. (Tasso).

16. Thema freier Wahl.
17. Characterschilderung zweier Personen in Gbthe’s Ipliigenie in Tauris.
18. Ueber die im Leben allgemein geltende Satze. Abhandlung.
19. Die Bedeutung des Spruches: „De mortuis nil nisi benet£, in wie- 

fern ist er zu billigen und in wiefern zu verwerfen.
20. Welclies Yolk der Neuzeit kiinnte man in wissenschaftlicher und 

handelspolitisehcr Hinsicht mit den alten Griechen vergleichen und 
warum ?



\  III. C ltisse.
1. Folgen des westplialischen Friedens insbesondere fur Deutschland.
2. Welclies ist die Aufga.be der Kunst, in welcher Form erscheint sie 

uns, und wie gestaltet sich ilir EinHuss auf das Leben.
3. Ursachen zur franzosischen Revolution und welchem Umstande ist 

es zuzuschreiben, dass die franzosischen Ileere im Anfange so sieg- 
reich waren.

4. Theorie der Fabel von Lessing verglichen mit der von Herder.
5. Freies 'riiema.
6 . Ungliick und Missgeschick, die Schule fiir einen festen Cliarakter.
7. a) Rede Carls XII. an sein Heer vor der Schlacht bei Pultava.

b) Dem Jilngling geliort die Zukunft, dem Mannę die Gegenwart, 
dem Greise die Yergangenheit.

8 . Wie konnen Furcht und Hoffnung die Quelle alles Guten und Ueblen 
werden.

9. Freies Tliema.
10. a) Hat man Recht, das Mittelalter das finstere zu nennen.

b) Characteristik der wichtigsten Personen in den beiden Piccolomini. 
Maturitatsthema: Die allgemeinsten Vorurtheile der Menschen betraclitet 

1) nacli ihrcm Wesen, 2) ihren Quellen und 3) ihrer Macht.

II. Lehrmittel.
A. Probst Leopold Sfherschnik’sche Saminlungeii.

S t i f t u n g s - P e r s o n a l e .

1. Die Stiftungs-Curatoren sind:
a) Herr Dr. Johann Demel, Btirgermeister,
b) Herr Dr. Philipp Gabriel, k. k. Gymnasial-Director.

2. Reclmungsleger und Stiftungs-Cassier: Herr Dr. Johann Mrhal, 
k. k. Gymnasial-Professor.

3. Bibliothekar und Custos: Herr Josef Christ, k. k. Gymnasial- 
Professor.

4. Bibliotheksdiener und Hausmeister: Adam Gwoździk.

a) Bibliothek.
Im Schuljahre 1865— 66 sind angekauft worden:
1 . Oesterreichische Geschichte fiir das Volk: a) Entstehen clirist- 

Iicher Reiche im Gebiete des lieutigen osterreichisclien Kaiserstaates 
vom Jahre 500 bis 1000. Von Josef und llermenegild Jirecek. —  
b) III. Band: Bliithe der nationalen Dynastien (Babenberger, Pfemysliden



Arpaden) in den osterreichischen, bohmischen nnd ungarischen Landem 
vom Jahre 1000 bis 1276. Von Dr. Heinrich Zeissberg. — c)XI. Band: 
Maria Theresia und der osterreichische Erbfolgekrieg 1740— 1748. Von 
Dr. J. B. Weiss.

2. Kopp und Will, Jahresbericbt iiber die Fortscliritte der Chemie,
1864. I. und II. Ilalfte.

3. Erseh und Gruber, Encyklopadie. I. Sect. 79.
4. Pierer’s Jahrbliclier der Wissenscliaften, Kiinste und Gewerbe- 

Erganzungswerk zu sammtlichen Auflagen des Universal-Lexieon. I. Bd. 
1. 2. 3. 4. Heft, II. Bd. I. 2. Heft.

5. Die Markgrafschaft Mahren nnd das Herzogtbum Schlesien. 
Von Carl Kofistka.

6 . Das Staats-Archiv. Sammlung der officiellen Actenstiieke zur 
Gescbiclite der Gegenwart. Von Ludwig Aegidi und Alfred Rlauhold.
1865. 8 Hefte, 1866. 4 Hefte.

7. Grundriss der Kunstgeschichte von Dr. Willi. Lttbke. II. Auli.
8 . Pompeji in seinen Gebiiuden, Altcrtlitimern und Kunstwerken 

ftir Kunst- und Altertbumskunde. Von J. Overbeck. I. Band.
9. Mittlieilungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung 

und Erhaltung der Baudenkmale. X. Jahrg. 2. Sem. und XI. Jabrgang.
1. Sem.

10. ITistoire de Jules Cesar. Tom. II.
11. Atlas zur Geschichte Caesars (Karten zum II. Bandę).
12. Leunis. Synopsis der drei Naturreiclie. Botanik. II. Halfte.
13. Gescbiclite der deutschen Literatur von den altesten Denk- 

malern bis auf die neueste Zeit. Von Otto Roąuette.
14. Springer, osterreichische Geschichte der neuesten Zeit. 2 Bde.
15. Aesthetik oder Wissenschaft des Schonen. Zum Gebrauche 

fiir Vorlesungen, von Dr. Fried. Theod. Vischer.
16. Altdeutsches Lesebuch, gothisch, angelsachsicli, alt- und mit- 

telhochdeutsch mit literarischen Nachweisen. Von Oscar Schade.
17. Altdeutsches Worterbuch. Yon Oscar Schade.
18. Der Landbau im Teschner Kreise.

Durch Geschenke sind zugewachsen:
1. A. M. von Thiimmels sammtliohe Werke. 6 Bandę. (Geschenk 

des emerit. Gemeinderathes Herrn Wenzel Bernatzick).
2. Jahresbericht des osterr. Seidenbauvereines. 1865.
3. Festrede zur fiinften Sacularfeier der Wiener Universitat, am

2. August 1865, gesprochen von Rector Joseph Hyrtl.
4. Katalog der land- und forstwirthschaftlichen Ausstellung in 

Wien 1866. (3. und 4. Geschenk des k. k. Directors Herrn Dr. Gabriel).



5. Hirtenbrief des liocliw. Fiirstbischofes von Breslau filr 1866.
6 . Bekenntnisse eines Civilisten. Niclit von Z. E . . . cli.
7. Reichsgesetze fur das Kaisertlium Oesterreicli 1849.
8 . Jurisdictions-Norm vom 18. Juni 1850 und organisches Gesetz 

filr die Gericlitsstelleu vom 28. Juni 1850.
9. Unterricht filr Dominion und Unterthanen, um sowohl Viehseu- 

chen, ais aucli andere Krankheiten der niitzlichen Ilausthiere zu verhiiten.
10. Die osterreichische Strafprocess-Ordnung voui 17. Janner 1850 

erlautert von Dr. Jos. Wiirth.
11. Handbucli der osterr. Strafgesetze liber Vergehen und Ueber- 

tretungen. Von Dr. Jobann Koppel. (1. 2. 6 . Lieferung).
12. Mittheilungen aus den Universitats-Acten vom 12. Marz bis 

22. Juli 1848. Von Dr. C. Heintl.
13. Das Strafgesetz iiber Yerbrechen, Yergehen und Uebertretun- 

gen, die Strafgerichts-Competenz-Verordnungen und die Processordnung 
voin 27. Mai 1852 fiir das Kaisertlium Oesterreicli.

14. Allgemeines Register iiber Sr. Majestat des Kaisers und K6- 
nigs Franz II. Gesetzbuch iiber Verbrecben und scbwere Polizei-Ueber- 
tretungen. Von Anton Schwarz.

15. Nationalokonomie und Volkswirtbscliaft. Von Aug. Ferd. Lueder.
16. Politiscb-statistiscbe Veranderungen in der Yerfassung, Admi- 

nistration und dem Hausbalte des osterr. Kaiserstaates vom 13. Marz 
1848 bis 19. Marz 1851. Yon Josef Ritter von llauer.

17. Strafgerichts-Competenz-Tabelle nach dem kaiserl. Patente 
vom 17. Janner 1850. Yon Job. llein.

18. Die Staats-Anwaltschaft, die Nichtigkeiten und die Fristen 
nach der osterr. Strafprocess-Ordnung. Von Dr. Josef Reiner.

19. Kaiserliches Patent vom 29. November 1852.
20. Die directe Besteuerung in Oesterreicli. Von H. Radnizka.
21. Sammlung der vom Anfang des Jahres 1832 bis Ende Marz 

1839 binsicbtlicli des osterr. Strafgesetzbucbes iiber Verbrecben nach- 
traglich erscbienenen Gesetze und Yerordnungen. Von St. Blumentritt.

22. Gesetze, Verordnungen und Vorschriften fiir die Polizei-Vemval- 
tung im Kaisertbume Oesterreicli von 1740 bis 1832. Yon Obrys. Fauller.

23. Handbucli der a. li. Verordnungen von 1740 bis 1784.
24. Des Freiherrn von Martini 6 Uebungcn iiber das Naturrecbt.
25. Lelirsatze des Naturrechtes und der damit verbundenen Wis- 

sensebaften. Von Gottlieb Hufeland.
26. Strafgesetz iiber Gefallstibertretungen. 2 Bandę.
27. Entwurf der Grundzilge des Sffentlicben IJnterricbtswesens in 

Oeston-eicb.
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28. Strafprocess-Ordnung. Kaiserliclies Patent vom 17. Janner 1850.
29. Reichsgesetz- und Regierungsblatt ftir das Kaisertłium Oester- 

reich. Jalirgang 1850.
30. Formularien zur Strafprocess-Ordnung voin 17. Janner 1850
31. Nachtrage zur zweiten Auflage des Handbuches der auf das 

allgemeine bllrgerliclie Recht sieli beziehenden Gesetze und Verordnun- 
gen. Von Joscf Winiwarter.

32. Alphabetisclies Register iiber den Inlialt des allgemeinen Straf- 
gesetzbuches iiber Yerbrechen, Vergelien und Uebertretungen.

33. Criminal-Rechtsfall bearbeitet nacb den Vorschriften der neuen 
Strafprocess-Ordnung vom 17. Juni 1850. Von Dr. Gustav Keller.

34. Ueber Rettungs-Anstalten ftir sittlich verwalirloste Jugend.
35. Praktisches Verfahren bei Einliebung der Einkommensteuer.
36. Freiniiithige Gedanken einiger osterr. Patrioten iiber den wali - 

ren nnd falsclien Patriotismus.
(Nr. 6 bis 36 Geschenke des k. k. jub. Gymnasial-Professors 

Herrn Karl Schwarz).
Die Gesammtzahl der Werke ist 8825 Werke in 12,865 Banden.

b) M u s e u m.
Zugewachsen sind zur numismatischen Sammlung:
Durch Geschenk des Schiilers der VI. Classe Tegel Adolf 4 Stiick 

Silbermiinzen.
Gesammtzahl der Inventarstiicke: a) ftir Zoologie 3676, b) ftir 

Mineralogie 5086, c) ftir Botanik 881, d) fur Geographie 435, e) ftir 
Numismatik 3622, f) an Kunstobjecten 531 Stiick.

Die im Ctyninasiaigebaiule befimllichen Suniniliiiigen.

a) Bibliothek.
Dieselbe zerfallt nacli §. 55, 4 des Org. Entwurfes in die Biblio

thek der Lehrer und Schiiler. Die Angelegenheiten der Bibliothek be- 
sorgt der k. k. Gymnasiallehrer Joliann Wondraćek.

Hinzugekommen sind im Jahre 1865— 66:
1. Filr die Lehrerbibliothek:

a) durch Ankauf: 29 Werke in 173 Ileftcn;
b) durch Schenkung: 9 Werke in 42 Heften und 72 Progr.

2. Fiir die Schiilerbibliothek:
a) durch Ankauf: 12 Werke in 88 Heften.
b) durch Schenkung: 35 Werke in 187 Heften, 3 Exemplare 

von Kozenn Schulatlas.
Summa: 85 Werke in 490 Heften; 72 Programme; 3 Exemplare 

von Kozenn Schulatlas.



1. D ie  L e h r e r b i b l i o t h e k
erhielt durch Sclienknng :
1. Vom hohen k. k. Staatsministerium: Germania. X. Jahrgang. 

4 Hefte.
2. Von der k. k. Akademie der Wissenschaften: Sitzungsberichte 

der k. k. Akademie der Wissenschaften. Philosophiseh-historisclie und 
mathematiscli-naturwissenschaftliehe Klasse. Fontcs rerum Austriacarum. 
Scriptores. VI. und XXIV. II. Diplomataria acta Archiv fur osterrei- 
eliisciic Geschichte, 32—35. Band, zusammen 34 Ilefte.

3. Von der k. k. geologischen Reichsanstalt: Verhandlungen der 
k. k. botanischen Gesellschaft. Jahrg. 4865. XV. li.

4. Von der k. k. botanischen Gesellscliaft: Verhandlungen der
k. k. botanischen Gesellschaft. Jahrg. 1865. XV. B.

5. Von Herm Dr. Max Menger in Wien: Die auf Selbsthilfe ge- 
stiitzten Genossenschaften. Wien, 1866.

5. Von der historiscli-statistischen Sektion der k. k. mahrisch- 
sehles. Gesellschaft: Schriften der Gesellschaft. 14 B.

Durch Ankauf:
Ś a f a f i k  (G.), Sebrane spisy, 3 Ilefte. R u d o l p h ,  Vollstan- 

diges geographiscli-topographisch-statistisches Ortslexikon von Deutsch- 
land, 5 Ilefte. R i eg er (Dr. L.), Naućny slovnik, 23 Hefte. N a z o m y  
a t l a s  ku slovniku nauenemu, 2 Hefte. Z e i t s c h r i f t  fiir das  Gym-  
n a s i a l w e s e n ,  Berlin, 12 Ilefte. M i t t h e i l u n g e n  aus Just. Perthes 
geographischer Anstalt, 20 Hefte. H i s t o r i a c h e  Z e i t s c h r i f t  lier- 
ausgegebcn von Heinrich v. Sybel, 4 Hefte. C a s o p i s musea kralovstvi 
ćeskeho, 4 Hefte. R e v u e ,  osterreichische, 8 Hefte. W e b e r  (Dr. G.), 
Allgemeine Weltgeschichte, 6 B. T o m e k  (W. W.), Geschichte Boli- 
mens in tibersichtlicher Darstellung. II ey  s e (Dr. J.), Allgemeines Fremd- 
worterbuch, neu bearbeitet. G u i l l e m i n  (A.), Die Wunder der Stern- 
welt, 2 Tlile. P e t e r  (A.), Volksthiimliches aus Oesterreichiscli-Schlesien,
l. B. B a u m e i s t e r  (A. Dr.), Culturbilder aus Griechenlands Religion 
und Kunst. D e c k  (J. G.), Bilderatlas zum Conversations-Lexicon. 
Ikonographische Encyklopadie der Wissenschaften und Kilnste, 21 Hfte. 
L o r e n z  (0.), Deutsche Geschichte im 13. und 14. Jahrlmnderte 2. Ab. 
1 Abthl. S c h u s t e r  (Dr. J.), Handbueh zur biblischen Geschichte. 
P a s s  o w (F.), Grundziige der griechischen und romischen Literatur 
und Kunstgeschichte. W e b e r  (Dr. W.), Klassische Alterthumskunde. 
W o c h e n  sc hr i  ft ,  Oesterreichisclie, fiir Wissenschaft, Kunst und offent- 
liches Leben. M u l l e r  (Dr. Joli.), Lehrbuch der kosmischen Physik 
sammt Atlas. Ma n g i n  (A.), Der Ocean, seine Gelieimnisse und Wun
der. D ie  E r d o und das Meer. Illustrirte physische Geographie. Z e i t-



s c h r i f t  fur die dsterreichiscLen Gymnasien, 1865 — 66, 12 Ilefte. 
Gri mm (Jaeob und Wilhelm), Deutsches Worterbuch V. B. 3. Lief. 
Oflizielle stenographische Berichte iiber die Verhandlungen des schlesi- 
schen Landtages. Bibliothek ausliindischer Klassiker, 32 Hefte. Ulf i -  
l a s  oder die uns erhaltenen Denkmaler der gothisclien Sprache. P l a 
to n s sammtliehe Werke iibersefzt von Hier. Miiller. R o c li h o 1 z , Schwei- 
zer Sagen aus dem Aargau. 2 Bde.

II. D ie  S c h t i l e r b i b l i o  t l iek 
erhielt durch Schenkung:

Vom lioehwurdigen Consistorialrathe und Kąteclieten des Ober- 
Gymnasiums Josef Bitta: Dr. Bauberger, Sammtliehe Erzahlungsschriften 
16 Hefte in 8 Banden. Dr. Kellner, Rciser und Battig Lesebiicher, 3 
Bandę. Bruner (Dr. Seb.), Der katholische Bote aus Wien, 1 II. Hand- 
bucli der allgemeinen Weltgeschichte nach Dóllinger und Wiedemann, 
1 B. Newmann Callista, eine Erzahlung, 1 B. Magon, Sabina ein Le- 
bensbild. Patiss, Eugenia ein Heldenbild, 1 B.

Von Ilerrn Johann Bitta, Katecheten des Unter-Gymnasiums: 
3 Exemplare von Kozenn’s Schulatlas.

2. Von Herrn M. Kasperlik Edlen von Teschenfeld, erzherzogli- 
chen Kammeraldirektor: Lyrische Anthologie der besten lyrischen Ge- 
dichte der Deutsclien, herausg. von F. Matthison. Zitrch, 1808, 20 
Bandchen. Wieland’s (C. M.), Sammtliehe Werke, Wien, 1818, 8 Bde. 
Holty (II.), Sammtlich hinterlassene Gedichte, Wien und Prag, 1803. 
Jacobi (F.), Tempe, Wien und Prag, 1804. Werner (F. L.), Die Solinę 
des Thales, Wien, 1816, 2 Tlde. de la Motte-Fouque (Frd. v.), Der 
Ileld des Nordens, Wien, 1816, 3 Thle. Gieim (W. L.), Fabeln, Er- 
zahlungen und Romanzen, Wien, 1816. Streckfuss (C.), Gedichte, Wien, 
1804. Cornova (J.), Das Nóthigste aus der alten Geschichte fur jungę 
Leser. Prag, 1804.

3. Von Herrn Justin Janusoh, Hórer der Rechte inWien: C. Ta- 
citi libri qui eupersunt, tom I. Lipsiae, 1863. Q. Iloratii Flacci opera 
omnia ed. Jahn, Lipsiae, 1863. Platonis Euthydemos Protagoras rec. 
Hermann, Lipsiae, 1857.

4. Von Herrn-Johann Matuszyński, Theologen in Olmiitz: Scliin- 
nagel lateinische Grammatilj fiir Gymnasien. Łukaszewicz Rys dziejów 
piśmienictwa polskiego, Kraków, 1858. Hoegel, Elementarbuch der eng- 
lischen Sprache, Wien, 1852.

5. Yon Rysy Valentin, Abiturienten: Bauer, Grundztige der neuhoch- 
deutschen Grammatik. Moćnik Lehrbuch derAritlnnetik ftir Untergymnasien.

6 . Yon Yalentin Uebelaker, Schiller der VII. Classe: Sophoclis 
tragoediae ad exemplar Brunckianum diligentissime expresse. P a r t h e ,



Aufgaben aus der Aritiimetik fur Untergymnasien. U n s e r e  Z e i t ,  
Jahrbuch zum Conversations-Lexicon. Yenec k oslave biali. Jana Sar- 
kandra uvil V. Zirovnicky. Citanka pro III. tffdu niżśiho gymnasia.

7. Von C. Rothstock, Schiller der VII. Classe: Siipfle, Aufgaben 
zu lateinischen Stiliibungen, 2 Tlieil. Karlsruhe 1853. Hoffmann, Neu- 
hochdeutsche Elementargrammatik, 3 Exemplare.

8 . Von Adolf Tegel, Schiiler der 6 . Klasse: A. Norova putovani 
po zemi sv. zceśtil F. Klimeś. Palaeky, Dejiny narodu ceskeho III, 2. 
Komensky, Didaktika. Opiz, Seznam rostlin kveteny ceske. Casopis 
ceskeho Museum, 9 llefte.

Durch Ankauf:
Th. 15. Macaulay’s dritte illustrirte Volksausgabe. Geschichte von 

England, 21 llefte, Braunschweig, 1865. Platonis Euthydemus, Prota - 
goras rec. F. Hermann, Lipsiae, 1858. Sophoclis Antigone ed. Tli. 
Bergk, Lipsiae, 1858. Sophoclis Oedypus Coloneus ed. Th. Bergk. Das 
Buch der Eriindungen, 10 llefte. Heck (J. G.), Bilderatlas zum Oon- 
versations-Lexicon. Ikonographische Encyklopiidie der Wissenschaften 
und Kiinste, Leipzig, Brockhaus 1861, 21 Bandę. J o s e f  und Her-  
m e n e g i l d  J i r e ć e k .  Entstehen christlicher Reiche im Gebiete der 
osterreichischen Monarchie, Wien. 1865. Zeissberg (Dr. H.), Bliithe der 
nationalen Dynastien, Babenberger — Pfemysliden — Arpaden, Wien, 
1866. Brelim und Rossmassler: Die Tliiere des Waldes, Leipzig, 1865. 
II. Band, 3 Hefte. Yirgilii Mar. Aeneis mit Wort- und Sacherlauterun- 
gen, lierausgegeben von E. Th. Ilohler, Wien, 1826, 2 Bandę. Biblio- 
thek der deutschen Klassiker, Hildburgshausen 1861, 25. W. Slieaks- 
peare Kral Jan pfel. Frant. Doucha. V Praze 1866.

Filr die der Bibliothek geschenkten Werke spricht der Lehrkor- 
per den verehrten Gebern den verbindlichsten Dank aus.

b) Naturwissenschaftliche Lehrmittel.
I. Fiir N a t u r g e s c h i c h t e :  Das 7. und 10. Heft der Vogel

Europa’s von Dr. An t o n  Fr i c .  — (Botanik.) Zwei B 1 i i t h e n - Mo 
dę Ile von Guttapercha und zwar: a) von Aconitum hapellus und
b) Conium maculatum.

II. Fi i r  P l i y s i k :  1. Aus dem Nachlasse des im Jahre 1864 
yerstorbenen Iliittendirectors Herrn L u d w i g  H o h e n e g g e r  wurde 
durch gefallige Intervention des liochverehrten erzli. Htitteninspectors 
Herrn Car l  Uh l i g  dem physikalischen Cabinete ein Dampfmaschinen- 
Modell im Werthe von 100 fl. 6. W. zu Unterrichtszwecken geschenkt, 
und zur Montirung in die Ustroner Maschinenwerkstatte gesendet. Die 
Direction driickt den yerehrten Erben W e n z 1 und A d o l f  Ho hen-



e g g e r  sowie dem obengenannten Herm Hiitteninspector liiemit den 
verbindlichsten Dank aus. 2. Ein R h e o s t a t  von Wheatstone mit Ser- 
pentinwalze. 3. Ein D i f f e r e n t i a l - T h e r m o m e t e r .  4. Modeli einer 
Mahlmiihle. 5. Princip der Pendeluhr. 6 . D i a m a  g u e t i  s c h e r  Appa- 
rat, complet. 7. S a u s s u r e s  Haar-Hygrometer mit Thermometer, con- 
struirt yon Neuhofer in Wien. 8 . Ein 20 Zoll liohes T h e r m o m e t e r  
zu meteor. Beobaelitungen. 9. E i n e  n eue  L n f t p n m p e  mit 2 grossen 
Glasstiefeln, eingetausclit fiir zwei Lnftpumpen alterer Construction.

c) Geographisch-historische Lehrmittel.
1. E t h n o g r a p h i s c h e  K a r t ę  Oesterreichs von Czornig in 4 

Blattern. 2. Grosse E i s e n b a h n k a r t e  von Deutscbland in 4 Blattern, 
auf Leinwand gespannt.

d) Mathematische Lehrmittel.
3 Tabellen zum geometrischen Anscliauungs-Unterrielite fiir An- 

fanger von J o h a n n  P a t e k ,  k. k. Schulrath in Prag.

Lehrmittelfond 1365-66.
1. Lehrmittelbeitrage a 2 fl. 10 kr. o. W. ein-

schliesslieh der Privatlisten............................................. 185 fl. 70 kr.
dtto. a 1 fl. 5 kr. o. W........................................ 157 „ 50 „
2. Laut Bewilligung des liohen schles. Landes-

Ausschusses ddo. Troppan den 23. Febr. 1866 Z 438 200 ,, — „
3. Laut Bewilligung der k. k. scliles. Landes- 

Begierung ddo. 27. Februar 1866 fiir das physika-
lische C a b in e t .................................................................80 „ — „

4. Laut Bewilligung der k. k. schles. Landes- 
Regierung ddo. Troppan 23. Februar 1866 Z. 1067
fiir die Bibliothek ................................................................ 52 „ — „

Summa . . 675 fl. 20 kr.
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IV. Prufimgen.
Am 16., 17., 18. August 1865 wurde die m i i n d l i c h e  Matu

r i t a t s p r i i f u n g  unter dem Vorsitze des k. k. Sclmlrathes und Gym- 
nasial-Inspectors, Herrn Andr e  as W i l h e l m  offentlich im Prtifungs- 
saale abgehalten. Der Pr t i f ung  aus  der R e l i g i  on wohnte der 
Hochw. fb. General-Vicar p. t. Herr An t o n  H e i m  ais Ordinariats- 
Commissar bei.

Es verliessen das Gymnasium:
1 . A l s c l i e r  Alois, aus Teschen in Schlesien.
2. D u s Johann, aus Freistadt in Schlesien.
3. El i r l er  Carl, aus Łodygowice in Galizien.
4. F e r f e t z k y  Josef, aus Nierodzim in Schlesien.
5. F i l a s i e w i c z  Hilarius, aus Rzeszów in Galizien.
6 . F i l i p  Alois, aus Ostrau in Mahren.
7. J a n u s  cli Justin, aus Seibersdorf in Schlesien.
8 . K l i m o s c h  Emericli, aus Teschen in Schlesien.
9. Ko c z  war  a Josef, aus Petrowitz in Schlesien.

10. K u t s c h e r a  Andreas, aus Teschen in Schlesien.
11 . L o m o s i k  Heinrich, aus Teschen in Schlesien.
12. Marek Yincenz, aus Saversdorf in Mahren.
13. M a t u s z y ń s k i  Johann, aus Freistadt in Schlesien.
14. Ne me t z  Johann, aus Pazdzierna in Schlesien.
15. Obrecht  Philipp, aus Kremsier in Mahren.
16. P a s c h a n d a  Carl, aus Freistadt in Schlesien.
17. P o k o r n y  Alois, aus Friedek in Schlesien.
18. R u m p l e r  Moritz, aus Leipnik in Mahren.
19. S c h e w c z i k  Arsenius, aus Schonhof in Schlesien.
20. S c h n e i d e r  Gustav, aus Teschen in Schlesien.
21. S w r c z e k  Josef, aus Friedek in Schlesien.
22. S l a d e c z e k  Anton, aus Rattimau in Schlesien.
23. W a s c h e k  Franz, aus Lonkau in Schlesien.
24. Zu b e k  Vincenz, aus Krasna in Schlesien.
D r e i Examinanden erhielten das Zeugniss der Reife „mi t  A u s- 

z e i c h n u n g " ,  ein und zwanzig das Zeugniss „der R e i f  e“ zum Be- 
suche der Universitat. Reprobirt wurde kein Examinand.

Ani S c h l u s s e  de s  S c h u l j a h r e s  1865—66 linden die Prii- 
fungen in folgender Ordnung statt:

Vom 28. Mai bis 2. Juni 1. J. schriftliche Maturitatspriifung.
„ 20. und 21. Juni die m iin d l i c h  e Maturitatspriifung.



Vom 2(5. Juni bis 3. Juli s c h r i f t l i c h e  und vom 2 . bis 7. 
Juli mlindliclie Vcrsetzungspriifuug in den sieben unteren Classen.

Das Schuljahr wird wegen ausgebrochenen Krieges im Monate 
Juni 1. J. und wegen der an mehreren Orten in Sclilesien stattgefun- 
denen Einfalle, iiber Ermachtigung des k. k. Landeschef von Schlesien 
am 7. Juli 1. .J. geschlossen werden.

Y. Wiclitige Erlasse
tler k. k. scliles. Landesregicrung mul des h. k. k. Staatsmiiiisteriums.

a) N o r m a l i e  n.

1. V o ni 18. Jul i  1805 Z. 110G2 (St. M. 19. Juni 1866 Z. 7523 
C. U.) Der stonografische Unterriclit ist nur gepriiften Lehrern anzu- 
vertrauen.

2. V o ni 31. .Tuli 186(5 Z. 7913 (St. M. 25. Juni 1865 Z. 2065 
C. U.) Dic Gymnasiallehrer, welcbe die vo!lstandige Lehrbefaliigung 
niclit baben, sind zur Erganzung derselben mittelst peremtorischer Ter- 
minc aufzufordern.

3. Vom 7. A u g u s t  1865 Z. 1296 pr. (St. M. 8 . April 1863 
Z. 924 pr.) Seliriftstcller liaben sieli d i r e c t  an hohe Personen wegen 
Vorlegung literarisclier Producte zu wenden.

4. Vom 30. A u g u s t  1865 Z. 8988 (St. M. 20. August 1865 
Z. 7339 C. U.) Normale, betreffend die Einfuhrung von Lehrbiichern 
und Lebrmitteln an Mittelscliulen.

5. Vom 7. Sept .  1865 Z. 9236. Fristen fur die periodischen 
Eingaben der k. k. Gymnasien im mabr.-scliles. Schulraths-Sprengel.

6 . Tom 21. D e c e m b e r  1865 Z. 12859 (A. TI. E. 7. December 
1865; St. M. E. 12. Dec. 1865 Z. 9465 C. U.) Die Rangerhohung des 
Teschner kath. Staats-Gymnasiums mit der Gehaltsvermelirung von 105 fl. 
filr jeden Lehrer, vom 1. April 1866 angefangen, wird ausgesprochen.

7. Vom 28. D e c e m b e r  1865 Z. 12856 (St. M. 12. Dec. 1865 
Z. 9509.) Die Gymnasien in Baiern sind in den Programmenaustausch 
einzubeziehen.

8 . Tom 8 . J a n n e r  1860 Z. 94 (St. M. 29. Dec. 1865 Z. 7465 
C. U.) Es werden bestimmte Lehrmittel zur internalen Ausstellung in 
Paris empfolilen.



9. Vom 15. F e b r u a r  1866 Z. 1321. Das Turnen ist tiber An 
trag des scbles. Landtages ais obligatorischer Unterricht einzufilbren.

10. Vom  21. F e b r u a r  1866 Z. 1352 (St.M. 10. Februar 1866 
Z. 1187 C. U.) Se. Majestat haben mit A. H. E. vom 6 . Februar 1. J. 
gestattet, dass den vollstandig gepriiften Lehrern an Mittelschulen der 
Titel „Professor“ zuerkannt werde.

11. Vom 6. Marz 1866 Z. 1890 (St. M. 14. Febr. 1866 Zahl 
12152 C. U.) Die Seminarstipendien werden von 37 11. 90 kr. 6. W. 
auf 70 fł. 6. W. mit dem Anfange des Schuljahres 1865 — 66 erhoht.

12. Vom 20. Marz 1866 Z. 2014 (St. M. 2. Marz 1866 Z. 4634 
C. U.) C l a s s i f i c a t i o n s - N o r m a l e  iiber Sitten, Fleiss und Fort- 
gang der Schiller nach einer constanten Notenscala fiir sammtliche Noten- 
Abstufungen aller Mittelschulen mit Ausschluss der Aufmerksamkeitsnote. 
Giltig vom Anfange des Schuljahres 1866—67. Ein Gleiches gilt fur 
die Maturitats-Abiturienten.

13. Vom 23. Apri l  1866 Z. 3344 (St. M. 28. Marz 1866 
Z. 12839 a. 1865 C. U.) Die Gebi i hren der R e l i g i o n s l e h r e r  
sind vom 1. Jiinner 1867 angefangen unmittelbar aus dem Religions 
fonde fliissig zu machen.

14. Yom 17. Mai 1866 Z. 3718 (Kr. M. 20. April 1866 Z. 2443 
IX.) Die Beztige von Uebcrgeniissen fiir Hof-Invaliden der k. k. Tra- 
banten-Leibgarde etc. sind hintanzuhalten.

15. Vom 23. Mai 1866 Z. 122 pr. (St. M. 2. Mai 1866 Z. 1885.) 
In Zukunft sind von Communal- und Privatstiftungen bios Rechnungs- 
extracte an die k. k. Staats-Buclihaltung jahrlich vorzulegen.

16. V o ni 27. Mai 1866 Z. 1268 pr. (St. M. 23. Mai 1866 
Z. 4324 C. U.) Den Studierenden der Mittelschulen, welche sieli iiber 
den Eintritt in die k. k. Armee ais Freiwillige auf Kriegsdauer aus- 
weisen konnen, sind g i l t i g e  S e m e s t r  a 1 - Z e u g n i s s e  auszufertigen.

17. Vom 4. Juni  1865 Z. 1333 pr. (St. M. 29. Mai 1866 
Z. 18 pr. C. U.) Stipendisten behalten wahrend der Kriegsdauer und 
nach dersclben fiir die Zeit ihrer Studien und Kategorie der Stiftung 
das Stipendium.

b) L  e h r  b ii c h e r.
1. Vom 19. Juli 1865 Z. 7523 (St. M. E. 5. Juli 1865 Z. 11062.) 

Das b oh m i seh  - d e u t s c h e  L e s e b u c h  von W e n z l  Kr i z e k  wird 
fiir die untersten Klassen ztigelassen.

2. Vom 22. Jul i  1865 Z. 7615 (St. M. E. 8 . Juli 1865 Z. 9466 
C. U.) Zum Lehrgebrauche an Gymnasien und Realgymnasien mit boh- 
mischer Unterrichtssprache werden zugelassen: 1) F i s c h e r s  „Nerosto-



pis pro vyśśi gymnasia.“ Prag 1864, Preis 1 fi. 20 kr. — 2) Ś i- 
merkas  „Algebra ciii poćtarstvi obecne pro vyssi gymnasia.“ Prag 
bei Dr. Gregr, Preis 1 fl. — 3) R y ś a v y s  „Merictvi a rysovani pro 
2 tfidu niźsich realnieli śkol. Prag, bei Kober, I. Tb. 60 kr., II. Th. 
72 kr. und 4) R y ś a y y s  „Zobrazujici merictvi (geometrie descriptive) 
pro vysśi realni skoly.“ Prag, bei Kober, I. Theil 84 kr. II. Theil 
1 fl. 56 kr.

3. Vo m 31. . lul i  1865 Z. 7913 (St. M. E. 23. Juli 1865 
Z. 6682 C. U.) Dr. J o s e f  P e ć i r k a ’s „Vypsani żivoćichno pro śkoly.“ 
Prag 1863, wird ais Lehrbuch fur die unteren Klassen mit bohmischer 
Unterrichtssprache, dann die „ B o t a n i k a ,  ciii rostlinoslovi a roslinopis“ 
von Karl  S t a r y ,  ais Lehrbuch ftir bohmische Obergymnasien zuge- 
lassen, letzteres jedoch nur unter der Bedingung, dass der Preis von 
1 fl. 40 kr. anf 1 fl. lierabgesetzt werde.

4. Vom 2. A u g u s t  1865 Z. 8052 (St. M. E. 7. Juli 1765 
Z. 5087 C. U.) Die italienische Sprachlehre von Ado 1 f Mu s s a f i a  
zweite verbesserte Auflage, Wien, bei Braumiiller, Preis 1 fl. 50 kr., 
wird fiir zulśissig erklart.

5. Vom  2. A u g u s t  1865 Z. 8051 (St. M. E. 27. Juli 1865 
Z. 4755 C. U.) Die deutsche Schulgrammatik von G. Gurke ,  (Ham
burg, bei Otto Meissner 1861, Preis 15 Sgr.) wird fiir zulassig an 
deutsclien Mittelschulen erklart.

6 . Vom 16. August 1865 Z. 8634 (St. M. E. 11. August 1865 
Z. 6639 C. U.) K. A. Madieras deutsches Lesebuch ftir die I. Gymna- 
sialklasse wird zum Unterrichtsgebrauche fiir Gymnasien und Realgym- 
nasien zugelassen.

7. Vom 17. August 1865 Z. 8586 (St. M. E. 10. August 1865 
Z. 4519 C. U.) Der II. und III. Theil der Geometrie von V a c l a v  
J a n d e c k a  wird an Gymnasien mit bohmischer Unterrichtssprache zu
gelassen.

8 . Vom 25. A u g u s t  1865 Z. 8871 (St. M. E. 15. Juli 1865 
Z. 5962 C. U.) Wird ein revidirtes und vollstandiges Verzeichniss der 
an osterr. Mittelschulen allgemein zulassigen Lehrbiieher und Lehrmittel 
mitgetheilt.

9. Vom 31. Oc t o b e r  1865 Z. 11221 (St. M. 26. Oct. 1865 
Z. 9317 C. U.) Die kurzgefasste Grammatik der bohmischen Sprache 
von An t o n  C e b u s k i  (4 Aufl. Wien, Verlag bei L. Seidl und Solin, 
1865, Preis 80 kr.), wird zum Unterrichtsgebrauche an Mittelschulen 
mit deutscher Unterrichtssprache zugelassen.

10. Vom 17. N o v e m b e r  1865 Z. 11904 (St. M. 11 . Novem- 
ber 1865 Z. 10910 C. U. Das deutsche Sprachbuch von W e n z e l



F a t t y s  fur die unteren Klassen der Mitteischulen mit bohmischer Un- 
terrichtsspraehe wird zugelassen. (Tempsky in Prag, a 70 kr.)

Vom 21. N o v e m b e r  1865, Z. 12007 (St. M. 13. Nov. 1865 
Z. 11126 C. U.) Ro ż e l f s  Chrestomathie aus lateinischen Dichtern wird 
ais Lesebucli filr zulassig erklart.

12. Vom 6 . D e c e mb e r  1865 Z. 12110 (St. M. 27. Nov. 1865 
Z. 11582 C. U.) Die „Geometria pro vysśi gymnasia11 von Yaclav Jan- 
decka (Planimetria, I. Th. 90 kr.) wird filr Gymnasien und Realgym 
nasien mit bohmischer Unterrichtssprache zugelassen.

13. Yom 30. J a n n e r  1866 Z. 839 (St. M. 19. Janner 1866 
Z. 10870 C. U.) Die zehnte Auflage der Grundziige der neuhochdeut 
scheu Grammatik von Fr. Ba u e r  (Nordlingen 1865) ist an Mittclsehu 
len mit deutscher Unterrichtssprache zulassig.

14. Yom 26. F e b r u a r  1866 Z. 1618 (St. M. 20. Februar 1866 
Z. 645 C. U.) Das Lehrbuch der Physik von Dr. Georg Ullrich (Wien
1865 bei Sallmayer, 1 fi.) wird fur die u n t e r e n  K l a s s e n  der Mit- 
telschulen zugelassen.

15. Vom 17. Marz 1866 Z. 2189 (St. M. 9. Marz 1866 Z. 1990 
C. U.) Die 4. Auflage von Dr. Johann Georg B i l l ’s „Grundriss der 
Botanik fur Schulen“ wird zugelassen.

16. Vom 3. Mai 1866 Z. 3471 (St. M. 27. April 1866 Z. 1978 
C. U.) Das Buch: F i z i k a  dla niższych szkół gimnazyalnych i real
nych napisał C e s i a  w R o d e c k i ,  nakładem autora 1866, 8 ., wird ais 
Lehrbuch unter der Bedingung, den Preis bei der zweiten Auflage her- 
abzusetzen, zugelassen.

17. Vom 11. Mai 1866 Z. 3704 (St. M. 5. Mai 1866 Z. 11659 
C. U.) Das Lehrbuch „Grammatyka języka niemieckiego11 von Dr. E. 
J a n o t a  wird fur alle Mitteischulen mit polnischer Unterrichtssprache 
bedingungsweise zugelassen.

c) H i l f s b i i c h e r  und s o n s t i g e  Le l i r mi t t e l .
1. Yom 25. Nov.  1865 Z. 12160 (St. M. 4. Oct. 1865 Z. 9336 

C. U.) Der Atlas der Ilohenschichtenkarten der osterr. Kronlander von 
V. S t r e f f l e u r  und A. Steinhauser, enthaltend 19 Karten in 6 Lie- 
ferungen werden zur wirksamsten Verbreitung empfohlen.

Yom 28. Dec.  1865 Z. 12856 (lt. M. 12. Dec. 1865 Z. 9509 
C. U.) Der naturhistorische Atlas von Dr. K a r l  A r e n d t s  (Leipzig
1866 a 1 Thlr. 16 Neugr. gbdn., 1 Thlr. 10 Sgr. brochirt, wird ais
Lelirmittel filr Mitteischulen mit deutscher Unterrichtssprache filr zu
lassig erklart. ■»

Vom 8 . J a n n e r  1866 Z. 94 (St. M. 19. Dec. 1865, Z. 1465 
C. U.) Es werden nachstehende Lelirmittel der internationalen Ausstel-



lung in London 1862 empfolilen: a) die vorziiglichsten Producte des 
Schroder’schen polytechnischen Arbeits-Institutes zu Darmstadt; b) Dar- 
stellung des S o n n e n s y s t e m e s  in e i n e r  G l a s k u g e l  in Paris (rue 
serpent 25); c) bildliche Tabelle fur Masse nnd Gewichte in Natur- 
grosse, coloriert bei Aug. Goldschau libraire in Paris (rne Tourelles, 
68); d) die mit der Preismedaille ausgezeiclmeten Schreibthekcn der 
franzosischen Schulkinder; e) Sammlungen von Pflanzenstoffen mit den 
dazu geliorigen Erklarungen, ausgestellt von den Museen zu Pisa, Tu- 
rin nnd Florenz; f) Glasmodelle flir Krystaliographie mit siclitbaren 
Achsen von Dr. Sclinabel in Siegen.

d) B i b l i o t k e k s w c r k e .
Vom 14. F e b r u a r  1866 Z. 1377 (St. M. 10. Februar 1866 

Z. 8057). Die Fortsetzung der sinnbildlich-chronologischen und geogra- 
phischen Geschichtskarte in fiinf Staldstichen von Stanislaus Z a r a ń s k i  
in der typogr.-liter.-artist. Anstalt des L. C. Za ma r s k i  und D i t t -  
m ars  cli wird zur Anschaffung fiir Gymnasial- und Realschul-Biblio- 
theken ompfohlen.

VI. Bas Baron Cselesta’sche adelige Conyict
in Teschen.

I)as Convict, dessen fixe Jahresrente aus dem Stiftungskapitale 
des Carl Freiherrn Cselesta von Cselestin 1794 dermal nur E in  Tau-  
s e n d  s e c h s H u n d e r t  und a c h t z i g G u l d e n  os t err .  W a h r u n g  
betragt, erliielt im Sckuljahre 1865— 6 durch die H o c h h e r z i g k e i t  
Sr. k. Holieit, des durchlauclitigsten Herrn E r z l i e r z o g s  A l b r e c h t ,  
Feldmarschall und Herzog von Teschen, eine U n t e r s t i l t z u n g  von 
30 Klaftern Holz, 50 Metzen Erdapfel und 15 Metzen Korn.

Se. Excellenz der hochgeborne Gr a f  J o h a n n  L a r i s c h  Men
n i c  h , Landeshauptmann von Schlesien, Herr auf Karwin nnd Frei- 
stadt, hat den Bezug des S t e i n k o h l e n - B e d a r f e s  aus den Karwi- 
ner Gruben um den halben Verkaufspreis gestattet.

Der Hoehwolgeborne Car l  F r e i h e r r  von B e e s  auf Końskau 
hat dem Convicte im Winfer 1865 d r e i  Klaftern Holz geschenkt.

Der Convicts-Vorstand dieser wohlthatigen Erziehungsanstalt in 
Schlesien driickt den h o h e n  Spendern dieses nicht geniigend dotirten 
Convictes liiemit den verbindlichsten Dank aus.

Der P e r s o n a l s t a n d  ist gegen das Yorjahr 1865 unyerandert 
geblieben.



VII. Unterstutzung der Studierenden
im Schuljahre 1865— 66.

Am k. k. kathol. Gymnasium in Teschen wurden folgende Schil
ler unterstiitzt.

A) Durch k. k. Stuilien - Fmids -Stipendien.
1. Das G r a f  T e n c z i n ’s c h e  Stipendium a 70 fl. o. W. bezo- 

gen: 1) Gustav Mayer V., 2) Peter Móroń Y.; 3) Eduard Kunz VII., 
4) Carl Radda VIII., 5) Albrecht Schwarz V., 6) Josef Klotzek III., 
7) Alois Pospech VI., 8) Albin Brumofsky II., 9) Johann Gajdaczek 
II., 10) Josef Karasek VI., 11) Johann Kischa VIII., 12) Josef Biolek 
VIII., 13) Franz Alscher V., 14) Paul Kania II., 15) Johann Bednarek 
IV., 16) Josef Wrubl IV. Classe.

2. Das Sarkander’sclie Stipendium fur geborene Skotschauer  
a 70 fl. o. W. bezogen: 1) Ignaz Genserek VII., 2) Cyprian Ellinger VI.

3. Das A l b e P s c h e  Stipendium k 70 tl. o. W. bezog: Clemens 
Menscliik V.

B) Kurch Prirat-Stipriidien.
1. Das Matth.  O p p o l s k y ’s c h e  Stipendium a 52 fl. 50 kr.

6 . W. bezogen: 1) Georg Schimke VII., Anton Baran VIII. und Georg 
Biesok VIII.

2. Das Matth.  O p p o l s k y ’s c h e  Stipendium a 42 fl. o. W. 
bezogen: 1) Josef Matzura III., 2) Emil Stańko IV., 3) Edmund Jura 
schek V., 4) Eduard Wrana iII.

3. Das Dr. G e o r g  P r u t e k ’s c he  Stipendium a 28 fl. 6. W. 
bezogen: 1) Rudolf Orschulek VI., 2) Carl Federmann VI., 3) Anton 
Zischka II.

4. Das J o s e f  B i t t a ’s c h e  Stipendium ii 25 fl. o. W. bezogen: 
1) Josef Gajdecka V., 2) Emil Kachel III.

5. Das Zur’s c h e  Stipendium Nr. 1 fur Gymnasialschtiler aus 
S c h w a r z  was  s er  a 31 fl. 50 kr. o. W. bezogen: Valentin Kubera 
VIII., Nr. 2 nach Johann Stebel IV. erledigt.

6 . Das Tha dd .  K a r a f i a f s c h e  Stipendium a 16 fl. 80 kr. 
6. W. bezogen: 1) Carl Pazdiora VII. und Josef Pustelnik VII.

7. Das T l a m  e t i us - Kan ab i u s ’s eh e Stipendium a 60 fl. 6. 
W. bezogen: 1) Stefan Pawlitzky V., 2) errichtet im J. 1866 in Folgę 
stattgefundener Verloosung der Pamatken und vom hochehrw. Pfarramte 
in Friedek verliehen an

8 . Das S c h i p p ’sc l i e  Stipendium a 16 fl. 80 kr. 6. W. fiir ge
borene F r i e d e k e r  bezog: Johann Meschkowsky V.



9. Das G e o r g  S z o t t e k ' s c l i e  Stipendium fur geborene Skot -  
s c h a u e r  a 38 fi. 80 kr. o. W. bezog: Carl Colleti IV.

10. Das K o t s c h y ’s c h e  Familien - Stipendium a 52 fl. 50 kr. 
o. W. bezog: Josef Kotschy VII.

11. Das Us t r o ń  er Waisen- Stipendium a 50 ti. o. W. bezog: 
Albrecht Lipka II.

12. Das S c h r o t t e r ’che  Stipendium a 10 fl. 50 kr. o. W. be- 
zogen: 1) Anton Malisch IV., 2) Edmund Neminarz III.

13. Das Fraulein An n a  von L i n x w e i l e r ’s c h e  Stipendium 
a 5 fl. 25 kr. o. W. pro anno 1864/s erhielt Carl Cernotzky VII.

14) In Folgę h. Erlasses der k. k. Ob. osterr. Statthalterei, ddto. 
Linz 25. Nov. 1865 Z. 17812, wurde das C h r i s t i a n ’s c h e  Conver- 
titen-Stipendium pr. 210 fl. (resp. 215 fl.) 6. W. dem Gymnasiasten 
Johann LUtkemliller, Schiller der V. Classe auf die Dauer seiner Gym- 
nasial- und Universitats-Studienzeit verliehen.

15. Das Graflich S t r a k a s ’che  Stipendium a 315 tl. 6. W. be
zog: Heinrich Freiherr von Bretfeld III. in Eolge Decret des h. bolim. 
Landes-Ausscliusses ddto. Prag 22 . August 1865 Z. 12683.

15. Das K o r r i g e r ’s c h e  Stipendium per 105 fl. 6. W. yerlieh 
die li. k. k. mahr. Statth. ddto. Briinn 12. Novbr. 1875 Z. 23655 an 
den Schiller der I. Klasse Rudolf Muller.

Zusammen 19 Fonds-Stipendien a 70 fl. 6. W. in der Hohe von 
1330 fl. 6. W., 38 Privatstipendien darunter sieben Cselesta’she Stif- 
tungsplatze & 150 fl. in der Gesammthohe von 2540 fl. 45 kr. 6. W. 
Die S t i p e n d i e n - S u m m e  betriigt 3870 fl. 45 kr. o. W.

fi) Eiiijiihrige Sulirentioii.

1. Der Unterstiitzungsbetrag des holi  en s cli i  es. L a n d e s A u s -  
s c h u s s e s  ddto. 9. Septbr. 1865 Z. 1669 gesendet aus Veranlassung 
des A, II. G e b u r t s f e s t e s  Sr. k. k. A p o s t o ł .  M a j e s t a t  am 18. 
August 1865 F i i n f  und z w a n z i g  G u l d e n  6. W. zur Vertheilung 
an arme und wiirdige Schiller. Die Direction vertheilte diesen Betrag 
unter folgende Schiller: 1) Johann Gfibek VI. 5 tl., 2) Johann Mrkwa 
VI. 5 tl., 3) Johann Stebel IV. 5 tl., 4) Josef Putniorz III. 2 tl. 50 kr., 
5) Peter Zawada II. 5 tl., 6) Anton Źischka II. 2 fl. 50 kr.

2. Die J o s e f  B i t t a ’ s c h e  e i n j a h r i g e S t i f t u n g s - S u b v e n -  
t ion pro 1863/G in der Hohe pr. 24 fl. 41 kr. 6. W. wurde in Folgę 
des Beschlusses des Lehrkorpers durcli die Direction verabfolgt an: 
1) Johann Plutznar II. 6 fl. 30 kr., Valentin Bielesch II. 2 fl., Josef 
Klotzek III. 3 fl. 61 kr., Carl Pazdiora VII. 3 fl., Josef Gajdecka V. 
3 fl. 50 kr., Franz Raimann V. 3 fl., Valentin Hrabetz II. 3 fl. o. W.



u
3. Aus der H e d w i g  K o y z ic h ’schen Stiftung aus Ellgoth bei 

Bielitz pr. 40 fi. o. W. wurde der Schiller der II. Klasse P e t e r  Za 
w a d a  mit 2 fi. o. W. betheilt.

4. Die am 30. Novbr. 1864 verstorbene B a b e t t e  Ta n n e n -
b e r g  Nr. 70 in Nieder-Zukau bat in ihrem Testamente ein Legat von 
10 fi. o. W. fur arme Studenten bestimmt. Dieser Betrag wurde nacli 
erfolgter Verlassmassa - Abhandlung dureh den P. T. Herrn J. U. Dr. 
Demel an die Gymn.-Direction unterm 24. Decbr. 1865 iibersendet und 
dem Willen der Erblasserin gemiiss folgenden armen Studenten zu je 
2 fi. o. W. zugewendet: Jobami Mrkwa VI., Martin Białek III., Va-
lentin Bielesch, Peter Zawada und Johann Plutznar aus der II. Klasse.

5. Aus der Dr. P h i l i p p  GabrieFschen Lebrmittel-Stiftung fur 
arme und fleissige Schiller des Teschner katbol. Staats ■ Gymnasiums 
wurden im 1. Sem. 1866 88 fi. 6. W. verwendet, woraus 38 Lehr- 
und Lesebiicher in mebreren Exemplaren, zusammen 73 Bandę, ange- 
scbafft worden sind.

Die Gesammtsumme der einjahrigen Subvention betriigt 150 fl. 6 W.
Die Summę der Stipendien und Unterstiltzungen betragt im Schul- 

jahre 1865/6 4020 ii. 45 kr. 6. W.
Die Direction widmet den P. T. Iiolien Griindern der Stipendien 

und Untersttitzungs-Stiftungen eine d a n k b a r e  Erinnerung und drlickt 
zugleich fur die einjahrige Subvention den verehrten Spendern den ver- 
bindlichsten Dank aus.

Ebenso wird liiermit aucli den Herren Med. und Chir. Doctoren 
Dr. A n d r e a s  Z a j o n z ,  Dr. J o s e f F i s c h e r  und Dr. A I o i s Kobn  
fur die unentgeltliche arztliche Hilfeleistung bei diirftigen Gymnasial- 
schiilern, endlieb den s a m m t l i c h e n  h o c b v  e r e hr t e n  Ei nwoh-  
n e r n  der S t a d t  T es cli en,  welche sieli durcli Freitische und son- 
stige hoclilierzige Unterstiitzung armer Gymnasiasten ein bleibendes 
Verdienst um die Forderung wahrer Humanitat erworben haben, die 
g e b i i h r e n d e  A n e r k e n n u n g  im Namen der Lehranstalt hocbach- 
tungsvoll ausgesprochen.

Die Direction dankt i n s b e s o n d e r e  nocli fur den von Sr. IIocli- 
wtirden Herrn Dr. G e o r g  Pr u tek ertheilteu unentgeltlichen Unter- 
richt in der fr a nz o  si  s e b e n  Spracbe, dem k. k. Gymnasialprofessor 
Herrn J o s e f  S m i t a ,  dem Zeichenlehrer Herrn J o h a n n  W a n k e  ftir 
den an arme Studierende u n e n t g e l t l i c h  ertlieilten Unterricbt im 
Gesange und Zeichnen.

Ein gleiches Verdienst erwarb sieb der k. k. Gymnasial Director 
Herr Dr. P h i l i p p  Gabr i e l  dureh den unentgeltlichen Unterricbt in 
der i t a l i e n i s c h e n  S p r a c h e  bis Ende Mai 1866.



VIII. Chrouik des Schuljahres.
Am 1. Oc t o b e r  1865: feierliclie Eroffnung des Schuljahres 

1865—66 mit einer Anrede des Ober-Gymnasial-Katecheten an die 
Schiller von der Kanzel und dem h, Geistamte in der Gymnasialkirche. 
Nachher Verlesung der Sehulgesetze durch den Director im Schulsaale 
in Gegenwart des Lehrkorpers.

A m  4. Oc t o b e r  1865: feierlicher Gottesdienst in der Stadt- 
Pfarrkirche aus Anlass des A. H. Namensfestes Sr. k. k. Apostolischen 
Majestat Franz Josef I.

Am 19. November 1865: feierlicher Gottesdienst in der Gymna- 
sialkirelie ans Veranlassung des A. II, Namensfestes Ihrer Majestat der 
Kaiserin E lis  a be tli von Oesterreich. Schulfreier Tag.

Am 24. Jan ner 1866 errichtete der k. k. Gymnasial-Director 
Herr Dr. Ph i l i p p  Gabr i e l  einen vorsehriftsmassig angelegten Stifts 
brief beliufs Grtindung e i n e r  b l e i b e n d e n  L e h r m i t t e l s t i f t u n g  
am k. k. kat.h. G y m n a s i u m  z u T es eh en fur arme fleissige und 
gut befahigte Studierende, welcher von der k. k. schles. Landesregie- 
rung unterm 6 . Febrnar 1866 Z. 938 bestatigt worden ist. Derselbe 
enthalt im We s e n  tl i ch  en Nachstehendes:

„Der Stifter hatte seit mehreren Jahren seiner óffentlichen Wirk- 
samkeit ais k. k. Gymnasial-Director in Teschen wahrgenommen, dass 
es einer niclit geringen Anzahl fahiger, aber armer und fieissiger Schil
ler am hiesigen Gymnasium an don n o t h w e n d i g s t e n  Dehr b i i c he r n  
und l i t e r a r i s c h e n  I l i l f s m i t t e l n  a l l er  Ar t  f eh l e .  Zu diesem 
Zwecke widmete derselbe 2 Staats-Obligationen im Nominalwerthe von 
600 rt. 6. W. zu einer L e h r m i t t e l s t i f t u n g ,  aus welcher jahr- 
licli die nothwendigsten Anschaftungen, iiber Antrag und Beschluss des 
Lehrkorpers, zu geschehen hatten. Um jedoch die jahrliche AnschafFungs- 
Summe f or t ach r e i t e n d  z u v e r m e h r e n ,  soli die Erlaubniss der 
k. k. schlesischen Landesregierung in Troppau erwirkt werden, jahr- 
licli im Monate Marz ein a k a d e m i s c h e s  F e s t - C o n c e r t  unter 
Mitwirkung der besten mnsikalisch-declamatorischen Kriifte und der 
Gymnasial - Jugend abhalten zu diirfen, dessen Reinertrag t h e i l -  
w e i s e  zur Vermehrung des Stiftungsfondes und t h e i l w e i s e  zurYer- 
mehrung der jahrlichen Anschaffungs-Summa verwendet werden soli. 
Ausserdem sollen freiwillige Beitrage flir diese Stiftung angenommen 
werden. Zum Curat or  der S t i f t u n g  wurde der dienstalteste Lehrer 
erwahlt, welcher auch mit der Aufbewahrung der Stiftungsfondspapiere 
der (lassa- und Rechnungsfuhrung betraut ist. Die Stiftung bat den



Namen zu fiihren: Dr. P li i I i p p G a b r i e l’s c h e L e h r m i t t e l s t i f -  
t ung  fiir arme  nnd f l e i s s i g e  Sc h i l l e r  des  T e s c h n e r  kath.  
S t a a t s - G y m n a s i u m s .  Die Fondspapiere sind auf die Stiftung zu 
vinculieren.

Sollte das kath. Staats-Gymnasium von Teschen verlegt oder da- 
selbst aufgehoben werdcn, in diesem Falle hat der ganze Stiftungsfond 
an das T e s c h n e r  W a i s e n h a u s  zu iibergehen.

Der Gymnasialkorper hat fiir die entsprechende V e r w a l t u n g  
Sorge zu tragen, woftir dersclbe seine Bereitwilligkeit durch Unter- 
fertigung des Stiftsbriefes ausgesproclien hat.

Yom 11. b is  15. D e c e m b e r  1865 beehrte der k. k. Schul- 
rath und Gyranasial-Inspector Herr A n d r e a s  W i l h e l m  das Gymna- 
sium mit einem Revisionsbesuche. welcher in der Conferenz am 16. 
December d. J. abgeschlossen wurde. — E b e n s o erhielt das Gymna- 
sium wiederholt den Besuch Sr. Hochwtirden des f. b. General-Vicars 
und Ehrencanonicus von Breslau, Herrn An t o n  Hei m ais Ordi na-  
r i a t s - C o m m i s s H r s fiir die katholische Religionslehre am Gymnasium.

Am 20., 21., 22. December wurde die von Sr. Heiligkeit Papst 
Pi us  IX. a n g e o r d n e t e  J u b i l a u m s - A n d a c h t  nach der vom hoch- 
wiirdigsten Fiirstbischofe Dr. H e i n r i c h  F o r s t e r  in dessen Hirten- 
briefe vom 29. September 1864 vorgesehriebenen Weise f e i e r l i c h  
begangen und mittelst Beichte und h. Communion am 23. December 
1865 geschlossen. An L i e b e s g a b e n  tlossen Y i e r z i g  Gulden o. W. 
ein, welche Sr. F. B. Gnaden zur weiteren Yeranlassung tibergeben 
worden sind.

Am 31. D e c e m b e r  1865: „Te Deum laudamus“ am Jahres- 
schlusse mit vorliergehender Exhorte von der Kanzel urn 4 Uhr Nach- 
mittags in der Gymnasialkirehe.

Am 10. F e b r u a r  1866 wurde der I. Semester mit einem 
S c h u l g o t t e s d i e n s t e  geschlossen und nachher die Semestralzeug- 
nisse durch die Herren Ordinarien vertheilt; hierauf Sem e s t r a l f e r i e n  
bis zum 15. Februar. Am 16. Februar d. J. begann der II. Semester 
des Schuljahres 1865—66.

Am 2. Marz 1866: Feierliches Reąuiem fiir Weiland Se. k. k. 
Apost. Majestat Fr a ń  z I. Kaiser von Oesterreich.

Am 3. Marz 1866 wurde das erste a k a d e m i s c h e  F e s t -  
Co n c e r t  mit Bewilligung der k. k. schles. Landesregierung vom 6 . 
Februar d. J. Z. 938 zu Gunsten der P h i l i p p  G a b r ie l’schen Lehr- 
mittelstiftung fur arme fleissige Studierende des Teschner kath. Staats- 
Gymnasiums unterMitwirkung m e h r e r e r  a u s g e z e i c h n e t e r  Di l e t -  
t ant  en aus der Elitę der Bevolkerung der Stadt Teschen und nach-



sten Umgebung abgehalten, dessen Einnahme pr. 395 fi. 24 kr. o. W. 
t h e i l w e i s e  zur Erhohung des Stiftungsfondes um 200 fi. o. W. No- 
minalwerth durch Ankauf von zwei Staatslosen des Jahres 1860, und 
t h e i l w e i s e  zur Anschaffung von Lehrmitteln im Geldwerthe von 
180 fi. 8. W. verwendet worden ist.

I n h o c h h e r z i g e r  W e i s e  betheiligten sieli an dem Concerte durch 
hervorragende Spenden: Se. Gnaden der Hochwtirdigste Fiirst-Bischof 
zu Breslau, Dr. He i n r i c h  F o r s t e r ,  der Hochwohlgeborene Herr 
Landeschef von Scldesien H e r m a n n  F r e i h e r r  von Pi 11 ors torf f ,  
die Hochwolgeborenen Freilierren: G e o r g  B e e s  a u f R o y , Johann 
Bapt. M a t i n c l o i t  a u f  S e i b e r s d o r f ,  Anton S k r b e n s k y  a u f  
S c h d n h o f ,  Carl Be e s  a u f K o ń s k a u ,  Richard M a t i n c l o i t  a u f  
S uc l i a u  und der Hochw. fb. Commissar von Johannesberg Dr. J o h a n n  
W a c h ę ,  k. k. Schulen-Oberaufseher, Erzpriester und Pfarrer zu Jo
hannesberg (Jauernigg) mit dem G e s a m m t b e t r a g e  von 180 fl. o. W.; 
namhafte Spenden langten ein: von Seiner Hochgeboren dem Herrn 
T h e o d o r  Graf  en von F a l k e n h a i n ,  Mitglied des schles. Landes- 
Ausschusses und Prasident der schles. Afikerbaugesellschaft, von Sr. 
llochwtirden dem fb. General-Vicar und Ehrencanonicus An t o n  He lin, 
von der Hocliwohlgeborenen Freiin Car o l i n ę  B r e t f e l d ,  von dem 
Hochwohlgebornen Freilierrn E m m a n u e l  S p e n s - B o o d e n ,  von dem 
Hochwtirdigen Herrn Erzpriester und Schulen-Oberaufseher F r a ń  z 
S n i e g o n  aus Jablunkau, von dem llochwurdigen Tarnower Consistorial- 
Rathe und Pfarrer An t o n  M o n c k a  aus Schonhof, von dem Wolil- 
gebornen Herrn L a d i s l a u s  F i e d l e r ,  k. k. Forstmeister zu Hradek 
in Ungarn, von dem Wohlgebornen Herrn Dr. W e n z e l  B e r n a t z i c k ,  
Professor an der k. k. Josefs-Akademie in Wien, von dem Wohlgebor
nen Herrn J o h a n n  A l e x a n d e r  S t a ń k o ,  Apotheker in Bielitz, von 
Sr. Hochwurden dem Teschner Erzpriester Herrn J o s e f  B i l o w i t z k y  
aus Ustroń, dem llochwurdigen Stadtpfarrer zu Beneschau in Preussen 
Herrn J o s e f  Kop e t z k y ,  dem llochwurdigen Herrn Pfarrer und eme- 
ritirten k. k. Gymnasiallehrer Herrn F r a n z  D a n e l ,  dem Wohlgebor
nen Herrn E m a n u e l  Ur b a n ,  k. k. Gymnasial-Professor in Troppau, 
dem Wohlgebornen Herrn Carl  S c h e d y ,  Erzieher und Docenten bei 
den Freilierren Hermann und Robert Pillerstorft in Troppau im Ge
sammtbetrage von 53 fl. o. W.

Der Stifter und Stiftungs-Curator Herr J o s e f  Chr i s t  driicken 
vereint mit dem Gymnasial-Lehrkorper den sSmmtlichen hochverehrten 
P. T. Stiftungs-Wohlthatern h i e m i t  den verbindlichsten Dank aus.

Am 21., 22., 23. Marz 1866: R e l i g i o s e  E x e r c i t i e n  fiir 
die kath. Gyrnnasialjugend mit der Osterbeichte und li. Communion,



woraa sich sammtliclie Mitglieder des Lehrkorpers betheiligten. Ausser- 
dem wurden die Schiller des Gymnasiums nocli am Anfange (15. Oct.) 
des Sclniljahres also im Ganzen v i e r m a l  zur Beichte gefiihrt; auch 
nahmen L e h r e r  und S c h i l l e r  an dem Gottesdienste sammtlicher 
Imperialfeste in der Stadtpfarrldrche und an den o ff  en 11 i cli en Pro  
cessionen am Feste des h. Marcus, an den drci Bittagen, am Frolin- 
leichnamsfeste und bei der Jubi 1 aumsandacht 1865 Antheil.

Am 20., 21., 22. Juni 1856 miindliche Maturitatspriifung wegen 
drohender Kriegsgefahr mit Prenssen — ausmihmswei.se.

Am 28. J un i  1866 wurde das F e s t  d e s  h. A l o y s i u s ,  des 
Schulpatrones der Studenten mit einem Hochamte und mit einem Sclnil- 
freien Tage gefeiert.

Am 7. Juli 1866 wird das. Schuljahr wegen Wiederholung krie- 
gerischer Einfiille in Schlesien, laut besonderer Ermachtignng der k. k. 
schles. Landesregierung, gesciilossen werden.

Beim Schluss Gottesdienste um 7 Uhr Friih in der Gymnasial- 
kirclie wird zugleich das li. Altars-Sacrament den Schillern gespondet 
und werden die G e b e t e  ilm S e g e n  fur O e s t e r r e i c h  und e i nen  
b a 1 d i g e n F r i e d e n am Altare gesprochen werden.

Das Schuljahr 1866— 67 beginnt M o n t a g  den 1. Oc t obe r  
1866 mit einem feierlichen Gottesdienste um 8 Uhr Friih in der Gym- 
nasialkirche. Zur Aufnahme der Schiiler, welche m it i hren El  t ern  
zu erscheinen oder eine s c h r i f t l i c h e  E r k l a r u n g  derselben mit 
dem Ansuchen um Aufnahme vorzuzeigen liaben, ist der gefertigte Gym- 
nasial-Director am 29., 30. September 1. J. bcreit.

Die Aufnahms-Prtifungen pro 1865—66, die W ie der hol u ngs-,  
N a c h t r a g s -  und P r i va t i s t en - Prii  fu n g e n  pro 1865—66 wer
den am 1., 2.. 3. October fur a l l e  C l a s s e n  z u g l e i c h  abgelialten 
werden.

Dr. Gabriel


