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Construction der Axen einer Ellipse aus zwei conjugirten
Diametern.

V o n  Car l  Pelz.

Es ist bekannt, dass die Bilder von Kegelschnittslinien, die Contouren, 
ebenc Schnitte, Selbst- und Schlagschattengrenzen (sowohl fur parallele ais 
aueh centrale Beleuchtung) von Fliichen zweiten Grades in orthogonalen, 
klinogonalen und centralen Darstellungen Curven zweiten Grades sind.

Die darstellende Geometrie liefert in cinigen Filllen meist einfache 
Constructionen fur die Bestimmung conjugirter Diameter dieser Curven, aus 
denen letztere selbst construirt werden konnen. Wiewohl man aber einen 
Kegelschnitt aus conjugirten Diametern, olme Kenntniss der Axen dieses 
Kegelschnittes, auf verschiedene Arten construiren kann, so muss man docb 
einraumen, dass von allen Kegelschnitts-Constructionen diejenigen die ein- 
fachsten und elegantesten zu nennen sind und die genauesten Resultate liefern, 
welche mit Hilfe der Axen erhalten werden.

Weil es aber dem construirenden Geometer bei der Losung der oben 
aneefiikrten Probleme iiber Curven und Flachen zweiten Grades meistens nurO
dann gelingt, die Axen des gesuchten Kegelschnittes olme Beniitzung conjugirter 
Diameter direct zu finden, wenn er die Lehren der neueren Geometrie zu 
Rathe zieht, wcil liiezu die Methoden der darstellenden Geometrie gewiihn- 
lich nicht ausreichend sind — so muss man zugestelien, dass die Bestimmung 
der Axen cines Kegelschnittes aus zwei conjugirten Diametern fur die con- 
structive Geometrie von Wichtigkeit ist.

Da bekanntlicli die Axen einer Hyperbel die Winkel zwischen den 
Asymptoten halbiren, die Asymptoten aber durcli die Angabe zweier conju
girten Diameter sofort gegeben sind und auch die Bestimmung der Lange 
der Axen keiner Schwierigkeit unterliegt, so ist es namentlich die Ermittlung 
der Axen einer Ellipse aus zwei conjugirten Diametern, welche auch ihretr hiiu- 
figen Auftretens wegen die Aufmerksamkeit des Geometers in Anspruch nimmt.

Aus diesem Grunde ersclieint es in der Tliat auffallend und ist auch 
ganz ungereelitfertigt, dass die meisten fur unsere Mittelschulen geschriebenen 
Lehrbiicher iiber zeichnende (constructive) und darstellende Geometrie, der 
Construction senkrecliter Axen einer Ellipse aus zwei conjugirten Diametern 
gar nicht erwahnen. Ist schon die blosse Anfiihrung einer derartigen Con-
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struction in unseren Lehrbuchem eine Seltenheit, so ist Herm Schlesingers 
„Darstellende Geometrie im Sinne der neueren Geometrie1' *) unseres Wissens 
das einzige fur die Mittelschule geschriebene Buch, in dem man eine Con- 
struction der vorliegenden Aufgabe nicht nur angefuhrt, sondern aucli be- 
wiesen lindet.

Dieser Umstand mag eine Erklarung darin finden, dass fast alle bisher 
bekannton Constructionen, um aus zwei conjugirten Diametern die Hauptaxen 
zu iinden, auf analytiscliem oder neugeometrischem Wege bewiesen wurden. 
Aus diesem Grunde begniigen sich auch die meistep. Autoren, welclie eine 
Construction der Aufgabe mittheilen, damit, beziiglich dereń Begriindung 
einfach auf Lehrbucher iiber analytische oder neuere Geometrie hinzuweisen.

Wir haben uns im Nachfolgenden die Aufgabe gestellt, alle uiis be- 
kannten Losungen des vorliegenden Problem’s anzufiihren, liauptsachlich aber, 
was bisher unseres Wissens nicht geschah, auch dereń Beweise aut rein 
elementarem Wege (aus einer einzigcn Figur) abzuleiten, und sind der An- 
sicht, dass jcde der hier gegebenen Constructionen der Einfachheit des be- 
ztiglichen Beweises wegen, in die Yortrage iiber constructive oder darstellende 
Geometrie an der Realschule aufgenommen werden kann.2)

1. Definiren wir die Ellipse ais orthogonale Projection des Kreises, 
oder was dasselbe ist, ais affine Figur des Kreises, wobei die Affinitats- 
Richtung auf der Atfinitats-Axe senkrecht stelit3), so konnen wir diese Defini- 
tion auch nachfolgend aussprechen: Wenn man die zu einem Durclimesser 
A senkrechten Ordinaten eines Kreises K in einem constanten Yerhaltniss 
B̂ verkiirzt, so ist der geometrische Ort der so erhaltenen Punkte eine Ellipse

mit der grossen Axe A, wiihrend die kleine Axe derselben die Lange B hat.
Definiren wir weiter „conjugirte Diameter" einer Ellipse ais solclie, von 

welchen der eine die Sehnen halbirt, welclie zum zweiten parallel sind, so sehen 
wir sofort, dass je  zwei scnkrechte Durchmesser des Kreises conjugirt sind und 
dass beziiglich der Ellipse jene zwei Diameter conjugirt genannt werden 
konnen, welclie zwei senkrechten Durchmessern des Kreises affin entsprechen.

Mit Hilfe unserer fiir die Ellipse aufgestellten Definition konnen wir 
weiter den nachfolgenden allgemein bekannten Satz beweisen: Wenn eine 
Gerade mn (siehe Fig. 1) yon unveriinderlicher Lange mit ihren Endpunkten 
mn auf den Schenlceln l o y  eines recliten Winkels gleitet, so beschreibt 
irgend ein Punkt a derselben eine Ellipse, *) dereń Halbaxen A und B gleich 
den Abschnitten sind, in welchen der Punkt a die constante Linie m n

*) Siehe ohen erwahntes Werk pag. 89.
2) Es enthalt z. B. Moshammers fur die vierte Kealclasse geschriebene „Construc- 

tive Geometrie11 alles, was wir far unsere Beweise henothigen.
3) Orthogonale Ableitung des Kreises, Moshammer ibid. pag. 74.
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theilt. Denn construiren wir das Rechteck o m p n, so wird bei der ange- 
gebenen Bewegung der Geraaen m n der Punkt p einen Kreis mit dcm 
Radius o p = m  n gleich A  -f- B beschreiben. Ziehen wir nun a a, normal zu 
o x und a a2 parallel zu o x, so erhalten wir auf der Diagonale o p 
zwei fcste Punkte a, und a2, welche bei der Bewcgung der Geraden mn 
Kreise mit den Radien o a, =  n a  =  A  und o a,, —  a m =  B beschreiben. 
Dass nun der Punkt a eine Ellipse mit den Halbaxen A  und B beschreibt,

a s B 
a A.

s den Schnittpunkt von a a, mit o x bezeichnet. Weil abor a, auf dem 
Kreise K liegt, so erhalten wir unsere Curve offenbar aucli dadurcb, dass

u  j.
ercibt sieli einfach daraus, dass das Yerhaltniss --’ a, s constant ist, wenn

wir die zu o x scnkrechten Ordinaten von K im Yerhaltniss - .  verkilrzen.
A

Die Curve, welehc von a besclirieben wird, ist daher eine rechtwinklige 
(Projection) Affinitat des Kroises K. Suchoń wir nun zu o a den conjugirten 
Durchmesser, so wissen wir, dass es derjenige sein wird, der dem zu o a, 
senkrechten Durchmesser des Kreises affin entspricht. Construiren wir daher 
zu o a, den senkrechten Radius o <;,, so haben wir bios die Ordinate y

Bdes Punktes c.t im Yerhaltniss . zu verkurzen, um in c einen Endpunkt des
gesuchten zu o a conjugirten Diameters zu erhalten. Wir beschreiben 
zu diesem Zwecke mit o a„ um o ais Mittclpunkt einen Kreis und ziehen 
durch den Punkt c2, in welchem dieser Kreis von o Cj geschnitten wird, die 
Gerade c2 c parallel zu o x. Dann verhalt sieli: c y : c, y =  B : A.

c ist daher der c, affin entsprechende Punkt und o c die oc, affin 
entsprechende Gerade.

Wir lconnen nun leicht beweisen, dass die Dreiecke a a, a2 und c CjĈ  
congruent sind; beide Dreiecke sind rechtwinklig, ferner ist der Winkel 
a2a, a gleich dem Winkel c,jC2 c ,  weil ihre Schenkel auf einander senk- 
recht stehen, schliesslich ist a2 a, =  c2 ct =  A — B. Aus dieser Congru-
enz ergibt sieli nun, dass: a2 a =  c, c und der Winkel a, a2 a =  <C.'
c c, c2 ist. Fiigen wir noch hinzu, dass a2 p =  o c, =  A  ist, so sehen 
wir, dass die Dreiecke a2 a p und c, c o ebenfalls congruent sind. 1 )araus 
folgen nun fur unsere Untersuchung zwei wichtige Resultatc, es ist niimlich 
ap =  oc, daher gleich der Halfte des zu o a conjugirten Diameters c d ,  
und der Winkel a2 p a ist dem Winkel c(o c gleich. Von diesen zwei 
Winkeln steht ein Schenkelpaar o p und o c, auf einander senkrecht, es 
muss daher auch a p normal gerichtet sein auf o e. In Bertleksichtigung 
des Umstandes, dass o a conjugirt ist zu o c, und dass daher die Tangente
der Ellipse im Punkte a parallel ist zu o c, folgt nun direct, dass a p die *)

*) Dieser Theil des Satzes gilt auch fur den Fali, wenn xoy ein beliebiger Winkel 
ist, beide sind specielle Falle eines allgemeineren Satzes, welcher lautet: Wenn zwei 
Scheitel eines unyeranderlichen Dreiecks auf zwei festen Geradeu sich bewegen, so be- 
schreibt der dritte Scheitel eine Ellispe.
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Normale der Ellipse im Punkte a ist. Bemerken wir nocli, dass der dem 
Rechteck o m p n umschriebene Kreis K, den Schnittpunkt u. der Diago- 
nalen m n und o p zum Mittelpunkt liat, so gelangen wir sofort zu einer 
Losung unserer Aufgabe.

I. Sind (sielie Fig. 2) a b und c d conjugirte Diameter einer Ellipse, 
dereń Axen construirt werden sollon, so zieben wir dureb den Punkt a eine 
Senkrecbte zu c d1; yerlangern diese nacli oben um cin Stiiek ap gleich der 
Halfte des zu a b conjugirten Diameters cd ; der Halbirungspunkt der Strecke 
o p liefert uns den Punkt u, und die Verbindungslinie von a mit a schnei- 
det den iiber o p ais Durchmesser beschriebenen Kreis K, in den Punkten 
m und n, welche den gesuchten Axen angehoren. Es ist a n =  o I =  =  o II 
die Lange der grossen und a m =  o III =  o IV die der ldeinen Halbaxe.

Diese einfaebe Axenconstruction einer Ellipse aus zwei conjugirten 
Diametcrn findet man in den, bereits im Jahre 1830 erschienenen, von der 
konigl. teebniseben Deputation fur Gewcrbe in Berlin herausgegebenen 
Yorlegeblattern fiir Maurer auf Taf. 7, Fig. 3 angefiibrt.1) Aus ibr liisst sieb 
sebr einfach eine anderc Construction unserer Aufgabe ablciten, welche wir 
jodoch erst spater mittheilen wollen.

Zieben wir (siehe Fig. 1) a ni] n, parallel zu o p, so ist a n, =  a, o =  
— A und a m, =  a2 o =  B, daher m, n, =  A — B ; verbinden wir die 
Ecke P] des Rechtecks m, o n, pj mit a, so ist das Dreieck m, a p, eon- 
gruent dem Dreieck a, pa, da m, p, =  on , =  a, a, weiter am, =  pa, =  
=  B und der Winkel a m, p, gleich dem Winkel p a, a ist. Daraus folgt 
jedocb, dass a p, =  ap  gleich der Halfte des zu o a conjugirten Diameters c d 
ist, und dass q, auf der Verlangerung von a p liegt. Ist ja, der Schnitt- 
punkt der Diagonalen m, n, und op ,, daher der Mittelpunkt des dem Recht-' 
eck m, on j p, umschriebenen Kreises K2, so sehen wir, dass auch dieser 
Kreis zur Construction der Axen beniitzt werden kann, und dass es ganz 
glcichgiltig ist, auf welche Seite des Punlctes a wir auf die Normale der 
Ellipse die Halfte des conjugirten Diameters cd auftragen. Daraus ergibt 
sieli wieder eine Losung unserer Aufgabe.

II. Sind (siehe Fig. 3) ab  und c d conjugirte Diameter einer Ellipse, 
so fallen wir, um die Axen zu finden, von a eine Normale zu c d und tragen 
auf diese die Halfte des Diameters c d vom Punkte a nach a p, auf. Der Halbi
rungspunkt ja, der Strecke o p, liefert uns den Mittelpunkt des Kreises K„, 
welcher iiber o p, ais Durchmesser besebrieben dii; Gcradc ja a in den I )ia- 
motralpunkten m, und n, schneidet, dereń Verbindungsgeraden mit o uns 
die Axen der Lagę nach geben. Die Strecke a n, ist der grossen und a m, 
der kleinen Halbaxe gleich.

Heben wir nochmals horror, dass (siehe Fig. 1) o p =  m n dic Summo 
und o p, =  m, n, die Differenz der beiden IIalbaxen ist, weiter, dass die 
Diagonale o p mit o x denselben Winkel einschliesst wie o p ,, dass also der

‘) Ohne Beweis.
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Winkę) p o x —  Pi o x ist und dalio- die Axen Halbirungslinien der 
Winkel p o p ,  und (180°—p o p ,)  sind, so folgt daraus die dritte und zwar 
recht einfache Construction der Axen.

III. Sind a b und c d (siehe Fig. 4.) die conjugirten Diameter, so fallen 
wir z. B. von a cine Normale zu c d und tragen auf diese auf beide Seiten 
des Punktes a die Hiilfte des Diameters c d nach a p und a p, auf. Die 
Halbirungslinien o x  und o y  der Winkel p o p ,  und (180°—p o p ,)  geben 
uns die Axen der Lagę nach, und ihre Lange kann auf verschiedene Arten 
eonstruirt werden. Wir ziehen entweaer:

1 . a a2 parallel zu o x, so ist p a„ der grossen und o a2 der kleinen 
Halbaxe gleich. Oder:

2. a a, parallel zu o y, dann ist o a, die Lange der grossen und p a, 
jene der kleinen Halbaxe. Oder:

3. a n parallel zu o p „ so ist a n =  A  und a m —  B. Oder:
4. a n, parallel zu o p, so wird a n, =  A und a m, == B sein.
Es ist iibrigens, wie bemerkt wurde, o p =  A +  B und o p, =  A — B, 

daher o p +  0 Pi =  2 A und o p — o p, =  2 B, woraus ebenfalls die 
Lange der Halbaxen sofort entnommen werden kann.

Die vorliegende Construction der Axen einer Ellipse aus zwei conjugir
ten Diainetern tindet man auch in Chasles Geschichte der Geometrie angefiihrt,]) 
welche bereits im Jahre 1837 erschienen ist. Chasles hat diese Construction 
nach dem Princip der zufiilligen Relation aus der analogen abgeleitet, wenn 
die conjugirten Diameter einer Hyperbel angehoren.

Yerbinden wir den Eckpunkt q (Fig. 1 .) des Kechtecks a a, q a,2 mit 
o so sehen wir, (z. B. aus der Congruenz der Dreiecke o a, q und p a2 a) 
dass o q gleich und parallel a p, daher gleich der Hiilfte des zu o a conju
girten Diameters c d ist und auf diesem senkrecht steht. Weil q auf der 
Diagonale m n łiegt und u. die Strecke q a halbirt, so konnen wir mit Hilfe 
des Punktes -q zum Mittelpunkte p des Kreises K, ebenfalls gelangen, woraus 
sich wieder eine (von der in Fig. 2 dargestellten, jedoch nur selir unwesentlich 
yerschiedene) Losung unserer Aufgabe ergibt.

IV. Wir crrichten (siehe Fig. 5) im Mittelpunkte o zu einem der gege- 
benen conjugirten Diameter z. B. zu c d die Normale, machen o q =  o c, 
halbiren die Gerade q a im Punkte p und beschreiben um p ais Mittelpunkt mit 
dem Radius o p einen Kreis K , ; dieser schneidet q a in den Punktem m und 
n, durch welche die gesuchten Axen hindurchgehen. Es ist a n =  m q die 
Lange der grossen und a m =  n q die Lange der kleinen Halbaxe.

Diese Axenconstruction wird von einigen Autoren, welche sie gewohnlich 
ohne Beweis mittheilen, ais die zweckmassigste und einfachste bezeichnct, wie- 
wohl die zuvor angegebenen und jene, welche wir in Fig. 7 und 8 mittheilen, 
ihr an Einfachheit gar nicht nachstehen und wiewohl sich dieselbe von der in 
Fig. 2 dargestellten nur durch die Bestimmung des Mittelpunktes p unterscheidet. *)

*) Siehe Chasles, Geschichte der Geometrie, deutsche Uebersetzung von L. A. Solmcko 
(Halle 1839) pag. 382.
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Man findet diese Construction in Delabar’s Polai’- und Parallelperspec- 
tive auf pag. 119 angofiihrt und von demselben ebenfalls im 52. Theil, Jahrg. 
1871 des Grunerfischen Archivs auf pag. 310 mitgetlieilt. Delabar maclit 
bei der Angabe dieser Construction die etwas curiose und iiberflussige Bemer- 
kung, die vorstehende Construction sei von solcher Allgemcinheit, dass sie fur 
jcdes beliebige Grossen- und Richtungsverhaltniss der gegebencn eonjugirten 
Durchmesser gelte, da docb jeder richtigen Construction unserer unmassgeben- 
den Ansicht nach, diese schone Eigenschaft zukommt und z. B. alle hier 
mitgetheilten Constructionen der Aufgabe ebenso allgemein siad, wie die vor- 
stehende. Auch die beiden Fiille, welche Delabar bei dieser Construction 
unterscheidet, haben keine Berechtigung.

Wie wenig es iibrigens berechtigt erscheint, wenn diese Losung des vor- 
stehenden Problems von einigen dem Herrn Delabar zugeschrieben wird, diirfte 
am besten daraus erhellen, dass dieselbe von L. Mossbruger bereits im Jalire 
1845 yeroffentlicht wurde. *) Die Construction wurde Herrn Mossbruger von 
Herrn Prof. Rytz in Aarau mitgetheilt, von ersterem jedoch analytisch be- 
wiesen. Auch Grunert hat dieselbe in sein Archiv aufgenommen, wo man sie 
schon im zwanzigsten Bandę, Jahrg. 1853 auf pag. 118 angefuhrt findet.

Dass es ganz gleichgiltig ist, welchen Endpunkt des Diameters a b man 
mit q yerbindet, ist selbstverstandlich, aber auch aus unserer Fig. 1 sofort er- 
sichtlich. Denn yerbinden wir (siche Fig. 1) q mit b, so ist q b parallel und 
gleich o p, dahcr gleich A  +  B. Schneidet q b die Axen in m2 und n2, 
so ist q m2 =  a, o =  A und qn s =  as o =  B, daher auch h n2 =  A, 
h m2 =  B und m„ n„ =  A —  B. Der Mittelpunkt u.2 von m2 n2 ist folg- 
lich auch Mittelpunkt der Strecke b q und weil der uber m2 n2 ais Durch
messer bcschriebene Kreis K3 durch den Mittelpunkt o der Ellipso geht, so 
ergibt sich hieraus die

V. mit der eben erorterten jedoch identische Construction unserer Auf
gabe. Wir yerbinden (siehe Fig. 6) q mit b, halbiren q b im Punkte y. 2 
und beschreiben um diesen Punkt ais Mittelpunkt mit dem Radius p2 o einen 
Kreis K3, dieser schneidet b q in den Diametral-Punkten in2, n2, welche 
den gesuchten Axen angehoren und es ist q m2 =  b n„ =  A und q n2 —  
b m„ =  B.

Diese Construction der Axen ist in Moshamuiers constructiver Geometrie 
auf pag. 75, jedoch ohne Beweis angegeben.

Yerlangern wir in Fig. 1. die Gerade a a2 bis q b in a geschnitten 
wird, so ist q a —  q a =  A — B, daher das Dreieclc a q a gleichschenklig 
und a m,2 —  a m == B. Ziehen wir ebenso b p parallel zu o x bis die Verlan- 
gerung von m n in p geschnitten wird, so ist q p =  q h =  A -f- B, daher 
auch p q b cin gleichschenkliges Dreieck und p m =  b m2 =  B. Daraus 
ergibt sich nachfolgende Axenconstruction:

*) Siehe L. Mossbruger „Grosstentheils neue Aufgaben aus dem Gebiete der Geometrie 
descriptiye uebst dereń Anwendung auf die constructive Auflosung vou Aufgaben iiber raum- 
liclie Verwandtschaften der Affinitat, Collineation etc.“ Text und Atlas, Zurich 1845. pag. 123.
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VI. Wir errichten (siehe Fig. 7) zu cincm der gegebenen conjugirten 
Diameter z. B. zu c d im Punkte o die Senkrechte, machen o q =  o c, ver- 
binden q mit b und besehreiben um q ais Mittelpunkt mit dem Radius q a 
einen Kreisbogen bis q b in a geschnitten wird, so ist a a die Richtung der 
einen Axo der Ellipse. Ziehen wir also durch o die Paraliele und Normale 
zu aa, so sind dadurch die Axen der Lagę nach gegeben.

Treffen diese die Gerade q b in m2 und n2, so ist q m2 —  b n2 =  A 
und bm2 =  am2 =  qn2 =  B. Oder: Wir verbinden (siehe Fig. 8) q 
mit a und besehreiben um q mit q b einen Kreisbogen bis die Verlangerung 
von q a in [i geschnitten wird, b [i ist wieder die Richtung der einen Axe. 
Schneidet die zu b (3 parallele Axe die Grerado q [1 in m, so ist q m =  A 
und am  =  m p =  B.

Diese Construction der Axen wurde unseres Wissens zuerst von Herrn 
M. H. Meyer veroffentlicht u. z. im 13. Bandę von Grunerts Archiv, Jahrg. 
1849, pag. 406.

Construiren wir im Punkte a (Fig. 1) die Tangente T der Ellipse d. h. 
ziehen wir durch a die Parallele zu c d, und schneidet diese die Axen in 
x und t, so konnen wir einfach beweisen, dass der Winkel x p t ein rechter 
ist. Betrachten wir zu diesem Zwecke das Viereck p n t a, so sehen wir, 
dass sich demselben ein Kreis umschreiben lasst, da es bei a und n recht- 
winklig ist. Es ist daher p t a  =  -$C p n a  ais Peripheriewinkel. Aus 
demselben Grunde ist auch der p x a =  p m a, weil p a m x ein 
Kreisviereck ist. Die Dreiecke t p x und n p m haben daher zwei und folg- 
lich auch den dritten Winkel wechselseitig gleich, es ist also x p t =  m pn =  
== 90°. Daraus ergibt sich nun weiter, dass dem Viereek o t p x ebenfall 
ein Kreis K.., umsclirieben werden kann, dessen Mittelpunkt co (da tx ein 
Durchmesser von K# ist) auf T liegt und welcher aus diesem Grunde auch 
durch den Punkt p, hindurch geht. Diesen dem Dreieck o p p, umschrie- 
benen Kreis K,, konnen wir ebenfalls zur Construction der Axen aus zwei 
conjugirten Diametern benutzen, was uns eine neue Losung unserer Aufgabe 
liefert, welche man gewohnlich in den Lehrbuchern iiber neuere Geometrie 
angefuhrt findet.

VII. Wir errichten im Endpunkt a des Diameters a b (siehe Fig. 9) 
die Normale zu dem ihm conjugirten Diameter c d, und tragen auf diese vom 
Punkte a aus die Halfte von e d nach beiden Seiten auf, wodurch die Punkte 
p und pj erhalten werden. Der dcm Dreieck o p p, umschriebene Kreis K.x., 
(dessen Mittelpunkt co auf der durch a zu c cl gezogenen Parallelen T liegt,) 
schneidet T in den Punkten t und x, durch welche die gesucliton Axen 
hindurchgehen. Um die Lange dieser Axen zu finden, ziehen wir durch a 
die Normale zu ox oder zu o t , ; schneiden diese Senkrechten die Geraden o p 
und o pj in den Punkten a und a, a2 und a, respective, so ist: o a, =  o a —  
p a2 —  p, at =  A die Lange der grossen und o a2 =  o «, =  a, p == pt a — 
=  B die Lange der kleinen Halbaxe.
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Diese Construction der Axen einer Ellipse aus zwei conjugirten Diame- 
tern findet man z. B. im zweiten von Herrn Schroter bearbeiteten Bandę 
Jakob Steiner’s Vorlesungen pag. 177. Auch im ersten von Herrn Geiser 
bearbeiteten Bandę dieser Yorlesungen ist eine ahnliche Construction auf pag. 78 
(erste Aufłage) angegeben.

Kehren wir zu unserer Fig. 1 zuriick, so konnen wir weiter beweisen, 
dass die Dreiecke o p x und n p a ahnlich sind. Es ist der Winkel n p a — 
=  a t o ais Peripheriewinkel im Kreise p n t a. Winkel a t o ist jedocli 
ais Peripheriewinkel im Kreise K# gleich dem Winkel o p x und folglich ist 
^  o p t  =  ^  n p a ;  da aucli der ^  p o m =  ^  p n a ist (weil m n und 
o p Diagonalen eines Rechtecks sind), so sind die beiden oben erwahnten 
Dreiecke ahnlich. Daraus folgt jedoch weiter die Proportion:

ox: px =  n a : ap oder n a  =  A und ap  =  D gesetzt 
o x: p x =  A : D

d. h. beschreiben wir mit D ais Radius um p ais Mittelpunkt einen Kreis k, 
und schneidet dieser p x in den Diametralpunkten 1 und 2, so gehen die 
durch diese Punkte parallel zu o p gezogenen Geraden durch die Scheitel I 
und II der grossen Axe der Ellipse. Ganz analog folgt aus den almlichen 
Dreiecken o p t und a p m, dass die durch die Sehnittpunkte 3 und 4 von 
p t  mit k parallel zu op  gezogenen Geraden durch die Scheitel III und IV 
der kleinen Axe der Ellipse hindurchgehen.

Daraus ergibt sich eine Axenconstruction, welche wir in Eig. 10 darge- 
stcllt liaben.

VIII. Wir construiren ebenso wie in Fig. 9 mit Hilfe des Kreises 
die Axen o t und o x der Lagę nach, verbinden p mit x und t und beschrei
ben um p mit dem Radius a p =  o c den Kreis k. Projiciren wir die 
Punkte 1, 2 und 3, 4, in welchen k von den Geraden p x und p t getroffon 
wird, parallel zu o p auf die Geraden o x und o t respective, so erhalten 
wir die Endpunkte I, II, III, IV der gesuchten Axen.

Diese im Vergleiche mit den zuvor angegebcnen minder einfache Con
struction der Axen einer Ellipse aus zwei conjugirten Diametern, wird gewohn- 
lich dadurch bewiesen, dass man die Ellipse ais schiefe Projection des Kreises k 
auffasst. Man findet vorliegende Construction auf diese Art bewiesen z. B. 
in Herrn Skuhersky’s orthographischer Parallel-Perspective *) auf pag. 81, 
Taf. III, Fig. 25 angefiihrt. Auch Herr Fiałkowski hat diese Construction in 
seine zeichnende Geometrie aufgenommen, wo sie auf der Tafel XCIII, Fig. 799 
angegeben ist. Dass die Construction mit der, welche Herr Schlesinger in 
sciner darstellenden Geometrie im Sinne der neueren Geometrie angibt und 
auf neugeometrischem Wege beweist, ebenfalls identisch ist, wird jeder Fach - 
mann sofort erkennen.

Wir konnen nicht umhin, darauf aufmerksam zu machen, dass sich aus

Erschienen im Jahre 1858 in Prag. Ein Werkchen, das, wicwobl wcnig bekannt, 
doch die volle Beachtung des darstellenden Geometers verdient und mindestens eben so gut 
ist, wie alle tiber diesen Gegenstand bisber veroffentlickten Schrifteu.
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unserer Fig. 1 . nebst den hier gelieferten Axenconstructionen aus z we i 
conjugirten Diametern auch viele Ellipsenconstructionen2) sofort ableiten lassen, 
dass sieli aber hauptsachlich aus ihr Beweise vieler schonen Eigenschaften 
der Ellipse und hierauf beztigliche Constructionen sehr einfacb ergeben. Da 
nian zu den beziiglichen Siitzen auf andere Art kaum so einfach gelangen 
diirfte, so erlauben wir uns am Scnlusse unseres Autsatzes, einiges biervon 
in gedrangter Kiirze mitzutheilen.

Beschreiben wir (siehe Fig. 1) mit dem Radius p t  =  p,t um t ais 
Mittelpunkt einen Kreis, so gelit dieser durch die Brennpunkte f  und f, der 
Ellipse. Denn schneidet die verlangerte Gerade o p diesen Kreis im Punkte 
ir, so ist offenbar o tc =  o p, und da o p =  A  +  B und o pi =  A — B 
so muss das Product o ~. o p =  o f2 — A 2 — B2 =  E 2 sein.

Daraus folgt eine einfaebe Construction der Brennpunkte einer Ellipse 
aus zwei conjugirten Diametern, ohne dass es nothig ware, die Lange der 
Axen zu kennen.

Sind Fig. 11 ab  und ed  die conjugirten Diameter, so ermitteln wir 
wie in Fig. 4 die Axen der Lagę nacb, indem wir auf die im Punkte a 
zu c d gefallte Normale die Lange o c =  a p =  a p, auf beide Seiten 
von a auftragen und die Halbirungslinien der AYinkel p o p ,  und (180° — 
p o p , )  eonstruiren. Schneidet die Tangente des Punktes a die lcleine Axe 
in 1, so gelit der um t mit dem Radius tp  — tp, bescliriebene Kreis durcli 
die Brennpunkte f  und f,.

Fig. 1 enthalt weiter die cinfachste Losung der Aufgaben: Ftir einen 
Punkt a der Ellipse die Normale zu eonstruiren und zu einem gegebenen 
Diameter den conjugirten der Lagę und Lange nach zu linden. Um die 
Normale des Punktes a (siclic Fig. 12) zu eonstruiren, liaben wir zu a den 
affinen Punkt a, zu ermitteln, a, mit o zu verbinden und die Verlangcrung 
a, p dieser Geraden gleich der kleinen Halbaxe B zu maeben; a p ist die 
yerlangte Normale.

Soli zu a b der conjugirte Diameter c d gefunden werden, so haben 
wir von o die Normale zu a p zu fallon und c o  =  d o  =  ap  zu machen. 
Daraus folgt: Besclireibt man um den Mittelpunkt o der Ellipse mit dem 
Radius A -f- B einen Kreis x, so schneidet dieser von der Normale eines 
beliebigen Ellipsen-Punktes a ein Stiick ap  ab, gleicli der balbcn Lange des 
zu o a conjugirten Diameters.

Yerlangern wir in Fig. 1 die Gerade o q bis K in g, gesebnitten wird und zieben 
durcli g, die Senkrechte zu o x, welclie o p in g schneidet, so ist g ein 
Punkt der Ellipse. Denn denken wir uns den Fusspunkt von g, g mit h 
und jenen von q a2 mit a bezeichnet, so findet die Proportion 

a2 a : q a =  g h : g h statt;
es ist aber a2 a __ as __ B und folglich auch

q a a, s A
*) Ilinsichtlick dieser Ellipsenconstructionen, die aus Fig. t folgen, siehe C. Kupper 

„Ueber einige Arten mechanischer Beschreibung der Ellipse11 Schlbmilcb’s Zeitscbrift ftir 
Mathemathik und Pliysig Jabrg. 1856.
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g  h B . . ,_ _ —  d, »  ist der g. affin cnt- 
gi h A  b fol

sprechende Punkt. Weil aber o q parallel zu der Senkrechten N ist, so 
folgt daraus eine nicht uninteressante Normalen-Construction der Ellipse, 
wenn die Richtung der Senkrechten gegeben ist. Wir ziehen (siehe Fig. 12) 
o g, parallel zu der gegebenen Richtung, suchen zu g, den affinen Punkt g 
der Ellipse, verbinden g mit o bis K in a, getroffen wird, suchen wieder 
zu a, den affinen Punkt, wodurch a erhalten wird, durch welchen Punkt die 
gesuchte Normale hindurch geht.

Die Dreiecke o a, s und o c, y (Fig. 1) sind eongruent, es ist daher
o y =  a, s und folglich o a, 2 =  A 2 =  o s2 - f  o j", daraus ergibt sieli
nun sehr einfach der Satz : Wenn raan zwei conjugirte Diameter auf eine 
Hauptaxe projicirt, so ist die Summę der Quadrate der Projectionen gleich 
dem Quadrat der beziiglichen Axe.

Wir hahen in Fig. 1 gefunden, das c o  =  o q ist. Daraus folgt 
also: o  c2 =  a u2 o 52 da aber weiter

o a2 =  o s2 - f  a s2, q a —  a, s und 
as =  a2 cr daher: o s2 •+• q a2 =  o a? =  A 2 und

a s , -f- o cr2 —  o a| =  B 2 ist,
so erhalten wir durch Addition der oberen Gleichungen die Relation:

o a4 +  o c2 =  A 2 +  B2, 
welche sich nachfolgend in Worten ausdrucken lasst:

Die Summę der Quadrate zweier conjugirten Diameter der Ellipse ist 
constant, gleich der Summę der Quadrate ihrer Axen.i

Ist e der Schnittpunkt von a p mit c d, so liegt e offenbar auf der 
Peripherie des Kreises Kj und es ist daher:

a p . ae  =  a m . a n  =  A . B ; da aber ap  =  od  ist, so stellt das 
Product a p . a e den Flacheninhalt eines Parallelogramms vor, welches von 
den Seiten o a, o d und den Tangenten in den Punkten a und d gebildet wird. 
Dieses Parallelogramm bat daher einen constanten Inlialt, es ist namlich 
gleich dem aus den Halbaxen gebildeten Rechteck. Daraus folgen sofort nach- 
stehende Satze:

I. Das Dreieck, welches durch ein Paar conjugirte Halbmesser ge
bildet wird, hat immer dieselbe Grosse.

II. Das einer Ellipse e i n g e s c h r i e b e n e  Parallelogramm, dessen Diago- 
nalen zwei conjugirte Diameter sind, hat einen constanten Inlialt, gleich dem 
Rhombus, dessen Diagonalen die Axen sind.

III. Das einer Ellipse u m s c h r i e b e n e  Parallelogramm, dessen Seiten 
zweien conjugirten Diametern parallel sind, hat immer denselben Inlialt, es ist 
gleich dem umschriebenen Rechteck, dessen Seiten den Axen parallel laufen.

In dem rechtwinkligen Dreieck x p t ist:
a t , a r =  a p2 —  D 2

Daraus folgt:
Das zwischen den Axen liegende Stiick einer Tangente der Ellipse
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wird vom Beriihrungspunkt a in zwei Abschnitte getheilt, dereń Product 
gleicli ist dem Quadrat des halben zu o a conjugirten Diameters.

Schneidet die Normale N die Axen in u nnd v, so folgt aus den ahn- 
liclien Dreiecken a t v und a i u ,  dass :

a t . a x =3 a u . a v . =  ap2 — D 2 ist, d. h. 
dasRechteck aus den beiden Abschnitton auf der Normale einer Ellipse vom Peri- 
pheriepunkte a bis zu den Schnittpunkten mit den Axen ist gleicli dem Q,uadrate 
desjenigen halben Diameters, welcber dem nach a hin gebenden conjugirt ist.

Wir liaben bereits erwahnt, dass:
a p . a e =  A  . B ist, also :

A. B . . . .  I)

Aus den ahnlichen Dreiecken o p v  und a a, p folgt: 
a v : at o =  a p : at p, oder : 
a v : A  =  D : B, daher:

A  . D ............  II)
a V : B

Durcli Multiplication der Gleichungen I und TI erhalten wir: 
a e . a v =  A 2 ............ a

Ganz analog folgt aus den ahnlichen Dreiecken a a2 p und u m, a 
die Relation

a e . a u  =  B . . . . ( p, d. h.
Wenn man durcli einen Punkt einer Ellipse die Normale zielit, so ist 

das Product der Segmente, die auf ihr durch den darauf senkrechten Dia- 
meter und durch eine der Axen gebildet werden, gleicli dem Quadrat der 
lialben andern Axe.

Durch Diyision der Gleicliung a durch p ergibt sich 
a v A 2

--------==-™  -  . . . .  Ti d- «•a u li*
Die Normale eines beliebigen Punktes der Ellipse trifft die Axen der-

selben in zwoi solchen Punkten u und v, dass das Verhaltniss der Ab
schnitte a v ; a u constant bleibt, gleich dem Verhaltniss der Quadrate der Axen.

Beilaufig bemerkt folgt aus der letzten Relation noch, dass aucli das
T . u y ^Verhślltniss------ constant u. z. gleicli-^—  ist, wenn mit E die halbe Excen-a u B2

tricitat der Ellipse bezeichnet wird. Ebenso ist das Yerhaltniss
a v A 2
u Y7 E2

const.

Wenn wir bemerken, dass der Krtimmungsmittelpunkt die Grenzlage des 
Schnittpunktes zweier unendlich naher Normalen ist, so sehen wir aus der 
Gleichung j  sofort, dass Avenn der Punkt a mit einem Scheitel der grossen 
Axe zusammenlilllt, uns die Grenzlage des u den Krummungsmittelpunkt 
des Scheitels liefert. Da fur diesen Fali a v =  A wird, so gelangen wir 
sehr einfach zum Ausdruck fur den Krtimmungsradius p des Scheitels der 
grossen Axe. Wir erhalten:
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a v A  A 2 
a u T ~  ~)p~ ~  B2 und dalier 

B 2
P =  -A

Fiir den Endpunkt der kleinen Axe wird a u =  B und die Grenzlage
von v der Krummungsmittelpunkt, daher

a v o' A 2 .
—  =  i,- =  ,,o alsoa u B li-

p' =  tt
Errichten wir im Punkte u die Normale zu o x, und sckneidet diese

o a im Punkte z, so ist das Verhaltniss —  =  wie wir bewiesen haben 1 o z u v
A 2immer gleich =^, daher constant. Der geometrische Ort des Punktes z ist
iii

also eine Ellipse, welche mit der gegebenen ahnlieh und ahnlieh gelegen ist. 
Dasselbe gilt auch beziiglich des Punktes v.,L1 in welchem o a von der im 
Punkte v zu o v errichteten Senkrechten gescbnitten wird.

Ist z, der Schnittpunkt jener in den Punkten u und v erricbteten

Normalen, so sehen wir, da u z. — o v ist, dass das Verlialtniss —~  =  °-Vu z a u
und daher, wie wir in der Gleielmng y gezeigt haben, constant und zwar 

A 2gleich j,,, ist.

Der geometrische Ort des Punktes z, ist daher eine Curve, welche 
affin ist derjenigen, welche vom Punkte z beschrieben wird, also eine Ellipse. 
Hieraus folgi:

Wenn man in den Punkten u und v, in welchen die Normale eincs 
beliebigen Ellipsenpunktes a die Axen schneidet, die Senkrechten zu den 
respectiven Axen errichtet, so ist der geometrische Ort des Schnittpunktes z, 
dieser Normalen eine Ellipse. Diese Ellipse ist wie man weiter einfach be- 
weisen kann, der gegebenen ahnlicli, jedoch um 90° gegen dieselbe gedreht.

Ais weiteres Resultat unserer Untersuchungen ilber diesen Gegenstand 
theilen wir nocli schliesslicli mit, dass die vom Punkte z, zu o a gefiilłte 
Senkrechte durch den Krummungsmittelpunkt v (siehe Fig. 12) des Punktes a 
hindurchgeht.

Vorstehende nicht uninteressante Construction des Krtimmungshalb- 
messers in einem beliebigen Punkte der Ellipse kann auf rein geometrischem 
Wege ziemlich einfach bewiesen werden.



Ein Beitrag
zur mineralogischen Kenntniss des Teschner Kreises.

Von Dr. L. K a r l  Mo ser.

Da es bis jetzt an einer mineralogischen Topographie fur das Herzog- 
thum Teschen mangelte und in neuester Zeit so viele werthyolle Beitrage 
in den einzelnen naturwissenschaftliclien Zeitscbriften hinterlegt wurden, so 
babę icb es gewagt, in der yorliegenden Arbeit eine solclie yorzulegcn, in 
der Hoffnung, dass sie einestlieils ais Grundlage fur spiitere Arbeiten dienen, 
anderntheils aber die heimatlicbe Literatur bereiclicrn mogę. Sic ist lieryor- 
gegangen, einerseits aus der grossen Literatur, andererseits ans einer Beihe 
yon Beobaclitungen und Erfahrungen, wclche ich liier in meiner Heimat 
selbst zu maclien Gelegenbeit hatte.

Unter den yielen bertihmten Miinnern, welclie sieli um die Mineralogie des 
Teschner Kreises yerdierft gemaeht haben, stelit in erster Linie A. He i nr i c h ,  
welcher sieli die schone Aufgabe stellte, durch Anlage einer Sammlung das 
hiesige Mineral-Yorkommen zu constatiren. Die Arbeiten von Ko l e n a t i  und 
Me li on enthalten nur wenige Andeutungen, welclie den Teschner Kreis selbst 
betreffen. Erst bei H o h e n e g g e r , welcher sieli um die Erforschung der geog- 
nostischen Verhaltnisse der Nordkarpathen unsterbliclie Yerdienste erworben 
hat, finden wir die ersten wissenschaftlichen Angabcn iiber Mineral-Vorkommen, 
gelegentlich der Besprechung der geologischen Verhiiltnisse, in semen zalil- 
reiclien Arbeiten zerstrout.

H o h e n e g g e r ,  der leider zu frtih fur die Wissenschaft gestorben ist, gab 
namentlich den ersten Impuls zu den spateren petrographischen Arbeiten iiber 
die hiesigen Eruptiygesteine, welclie von H o c h s t e t t e r  und T s c h e r m a k  
in so ausgezeichneter Weise gelost wurden. Dieso bereits heryorgehobenen 
Arbeiten bildeten die Hauptgrundlage fiir meinen Beitrag, die an dereń unten 
im Literatur-Verzeichnisse genauer angefuhrten Werke dienten mehr zum 
Verstandnis der geologischen Thatsachen, iiber die so langc gestritten wurde. 
Von grosser Bedeutung, und fur das geologische Verstiindnis unbedingt 
nothig, waren ferner die Excursionen, dereń ich mich sclion seit einer Beihe 
von Jahrcn befleissigte, und die mich auch in den Stand setzten, eine Minera- 
lien-Sammlung anzulegen.

Ich kann deshalb nicht umhin, liier gleich allen ( liinnern und Freundeil, 
welclie mich bei meiner Arbeit thatkraftig unterstutzten, einige Worte des
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warmsten Dankes zu sagen, insbesondere ab er dem hochyerehrten Herrn 
erzhzgl. Cameral-Director R u d o l p h  W a l c h e r  de Uys da l ,  dem Herrn 
Gewerks-Inspector C .U hlig , meinen lieben Frcunden, denHerren: C. F a l l a u x  
in Karwin, P. R a k u s  in Tesclien und J. W i t r z e n s  in Basclika.

Zu nicbt minderem Danke yerpflichtet mich d ie  y e r e b r l i c h e  JDirec- 
t i on  der  k. k. S t a a t s r e a l s c h u l e  fur die so bereitwillige Vermittlung bei 
Bescbaffung von Literaturwerken aus den k. k. Uniyersitats-Bibliothekcn von 
Wien und Krakau.

Was die Anlage meiner Arbeit botrifft, so babę ich die Anordnung 
und Eintheilung der einzelnen Mineralien nach dem chemischen Systeme vor- 
genommen, weil es natiirlich und eben deshalb am yerstandlichsten ist. Bei 
Angabe von Krystallformen bediente ich mich der Symbole von Naumann. 
Wenn ich hierbei nicht genug wissenschaftlich yorgegangen bin, so mogę 
der Fachmann freundlichst die Entschuldigung entgegennehmen, dass mir 
nicht die nothigen Mittel geboten waren, genaue Messungen yorzunehmen. 
Vielleicht kiinnte mir zum Vorwurfe gemacht w ci den, dass ich auch solche 
Minerale, welche ais Gemengtheile von Felsarten auftreten, in den Bereich 
meiner Betrachtung aufgenommen liabe; allein schon aus dem Grundę hielt 
ich dies fur angezeigt, um das Augenmerk auf zwei ungewolmliche Felsarten, 
den Teschenit und Pikrit zu lenken.

Hierdurch war ich auch genothigt, die yerscluedenen Ansichten, die sieli 
iiber diese beiden Felsarten vom Anfange dieses Jahrhunderts an bis auf 
den heutigen Tag in petrographischer Hinsiclit, geltend gemacht haben, in 
Kiirze wiederzugeben.

Der Teschenit und Pikrit wurdon zuerst im Jahre 1821 von Albin Heinrich*) in dem be- 
naclibarten Boguschowitz aufgefunden und ais Diorit beschrieben, was bei den damaligen 
Geognosten grossen Zweifel erregte. Auch v. Oeynhausen hat diese plutonisclien Gesteiue 
kurz darauf gesehen, und in seinem Versuclie einer geognostischen Beschreibung von Ober- 
schlesien 1822 sehr gut beschrieben. Er nennt sie Griinsteine oder Trappgesteine. Liii 
v. Lillienbach war der Erste, der im J. 1823 Heinrich deswegen besuchte, und sich von 
der Wahrheit iiberzeugte. Darum wieś Liii im J. 1829 die zwei bertthmten Geognosten 
Dr. A. Boue aus Paris und den Hofrath Kaferstein an Heinrich, dic ihn deshalb i. J. 1829 
im August in Teschen besuchten und sich ebenfalls an Ort und Stello uberzeugten und 
das Fossil „Diorit“  nannten. Beim Anblick dieses Fossiles ausserte sich der beriihmte 
Geognost A. Bouć aus Paris: „Hattc ich dieses Fossil nicht selbst an Ort und Stelle ge
sehen, ich wtirde den Fundort die Pyrenaen und nicht Schlesien geglaubt haben.“  Von 
Liii nennt Heinrich in cinom Schreiben ddo. Hallein in O. Oesterreick v. 6. Juli 1829 ais 
den Entdecker, und Dr. A. Boue fordert ihn in cinem Schreiben ddo. 18. Marz 1830 von 
Paris aus auf, Beitrage fur das Journal der Geologie zu liefern, indem die Diorite den 
Pariser Geognosten hochst interessant scheinen. Eine besondere Aufmerksamkeit widmete 
ihnen auch Pusch, welcher dieselben in seiner geognostischen Beschreibung von Polen, 1832 
besonders erlduterte. Er hielt aber die grobkrystallinischen Gesteine fur Syenit, die feineren 
und namentlich griinen Abanderungen ftir Diorit. Dieser Auffassung schlossen sich Glocker, 
Zeusclmer u. a. an. Hohenegger konnte sich weder mit dem Namen Syenit noch Diorit

*) A. H e i n r i c h  war zujener Zeit Gymnasial-Frofessor, Custos und provis. Bibliothekar ani Scherschnik- 
Mu8eum in Teschen.
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befreunden, da beide den altesten Formationen angehoren, wahrend diese plutonischen Ge- 
steine in Schlesien in der Kreide- und Eoeanperiode auftreten. Er iibergab gelegentlich 
seiner Reise zur Londoner Industrie-Ausstellung 1851 einige Stucke dieses Gesteins an 
Geheimrath v. Bronn, der sic an Prof. Blum zur niikeren Untersuchung iibermittelte. Blum 
bielt sie fur Hypersthcnit. Eobenegger veroffentlickte dieses Resultat in den Jahrbuchern 
der geolog. Reiclisanstalt, verabsaumte jedoch nicht eine grossere Suito dieser Gesteine an 
die k, k. geologische Reiclisanstalt einzusenden, welche dann Prof. v. Ilochstetter zur Unter- 
sucliung anvertraut wurden. E. v. Ilochstetter erkliirte die beller gefarbten Gesteine fur Diorit 
die dunkeln fiir Diabas und Aphanit. Auch I)r. G. Tschermak schloss sieli anfanglich im 
Allgemeiuen an die gewahlte Eintheilung und Nomenclatur an. Hobenegger glaubte jedoch 
diese Feuerbildungen neuerdings mit einem typischen Namen zu belegen, und nannte sie, 
Teschenit, weil sie um Teschen grossartig und mannigfaltig auftreten, die Teschner Gesteine 
tiberall durchbrechen und von Teschen aus zuerst durcli die beriikmtesten Geologen be- 
kannt wurden. Naeh Hoheneggers Tode (1864) besuclite Ilerr Dr. G. Tschermak, Director 
des k. k. Hof Mineralien-Cabinets in Wien, die hiesige Gegend und besiclitigte nochmals 
diese plutonischen Gesteine. Das Resultat seiner Forschungen hinterlegte Hr. Director 
Tschermak unter Anderen in einer von der kaiserl. Akademie der Wissenschaftcn preis- 
gekronten Schrift„Die Porphyrgesteine Osterreichs“, der ich Folgendes entnehme. Er unter- 
schied die Teschenite Hoheneggers in zweierlei Felsarten. Die heller gefarbten, auf welche 
sich der Marne Syenit und Diorit beziekt, und durcli einen Gelialt an Analcim ausgezeiclmet 
sind, nannte er Teschenit. Die dunkelgefarbten, oft sclrwarzen Gesteine, welche von 
Ilohenegger Basalt und nacli v. Ilochstetter Aphanit genannt wurden, erkannte Tschermak ais 
bischer unbekannte Oliyingesteine und nannte sie Pikrit, wegen des bedeutenden Gehaltes 
an Magnesia (Bittererde). Der Pikrit ist ein basaltahnlickes Gestein, das zur Hiilfte aus 
01ivinkrystallen besteht und drei Abanderungen aufweist, indenn in der lialbkrystallinischen 
Feldspathartigen Gruudmasse entweder Ilornblende oder Biotit oder Diallag auftreten. Der 
Teschenit dagegen ist ein basischos Analcimfiilirendes Feldspathgestein, das sowolil Ilorn- 
blcnde ais Augit fiilirt. In diesen beiden Felsarten gehen nuu durch Verwitterung gewal- 
tige Vcranderuugen vor, ■welche ein anderes Ausselien und eine andere Consistenz derselben 
nach sich ziehen. Im Uebrigen yerweise ich auf das bereits angefiibrte Werk. Zum Schlusse 
sei mir nock gestattet, zu bemerken, dass diese beiden Eruptivgesteine an Ort und Stelle 
mannigfaltige Yerwendung finden. So werden z. B. die Landstrassen damit geschottert, 
obschon dieser Schotter zu weich ist. Auch wird der durch die Yerwitterung, namentlich 
des Pikrits, gebildete Sand an mancken Orten z. B. Punzau gewonnen.

Der leichteren Orientirung wegen, sah ich mich auch yeranlasst, einen 
Hauptuherblick der einzelnen geologischen Formationsglieder, wie sie von 
L. Ilohenegger aufgestcllt wurden, liier folgen zu lassen:
I. Steinkolilengruppe: 1. untere Abtheilung. (Culm-Schichten inSaclisen, Culmbeds in England);

2. obere Abtheilung. (Steinkohlengebirge, F. Romer, Steinkohlen-
sandstein.)

II. Stramberger-Kalkstein. (Oberer weisser Jura in Deutschland, Corallien imd z. Th.
Kimmeridgien d’Orbigny.)

III. Neocom (Hils und Ililscoglomerat A. Romer, Neocomien inferieur d’Orbigny.)
1. Unterer Tesclmer-Schiefer (unteres Neocom von Teschen.)
2. Tesclmer-Kalkstein (mittleres Neecom von Teschen

Abtheilung des Teschner Kalksteines.a) untere
b) obere

3. Oberer Tesclmer-Schiefer und Grodiscliter-Sandstein (oberes Neocom 
von Teschen.)

IV. Wernsdorfer-Scliicbten (Urgonien und z. Th. Aptien d’Orbigny.)
\ . Godula-Sandstein (Albien d’Orbigny, z. Th. englisclier Gault.)
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VI. Istebner-Sandstein (Cenomanien d’Orbigny.)
VII. Friedecker-Scbicbten „

a) Friedecker-Baculitenmergel (Planermergel in Bohmen [Reuss], Turonien d’Orbigny
b) Baschker-Sandstein (Oberer Ifreidesandstein in Bohmen [Reuss], Senonnien d’Orbigny

VIII. Eocane Scbicbten } a) Nummulitenperiode (Suessonien d’Orbigny.)
J b) Menilitgebilde Parisien? d’Orbigny.)

IX. Neogene Schichten.
X. Diluvium.

XI. Bildungen der Gegcnwart.
XII. Plutoniscbe und vulkaniscbe Gesteine: Tcscbeuit und Basalt.

Ł itcratu r-Y erm ch n iss.
1788 -1795. I Ia cq u e t ’s neueste physikalisch-politische Reisen in den Jahren 1788—1795 

durch die nordlichen Karpathen. Niirnberg 1795.
1791—1794. J. E. v. F ic h te l .  Mineralogische Bemerkungen von den Karpathen. 2 Thle. 

Wien 1791.
1822. C. v. O e y n h a u s e n .  Versuch einer geognostischen Beschreibung von Ober-Schlesien 

und den niichst angrenzenden Gegenden von Polon, Galizien und Oesterreichisch- 
Schlesien. Essen 1822.

1831. A. H e in r i c h .  Repertorium ilber die im k. k. Teschner Kreise vorkonmiendcn, nach 
Abr. G. Werner’s Mineralsystem und in XXVIII Sclnibladen aufgestellten Fossilien. 
Gesammelt und verzeichnet von Albin Heinrich, k. k. Gymnasial-Professor und provis. 
Bibliothekar der L. Schersehnik’schen Stiftung in Teschen [Manuscript],

1836. G. G. Pu sc h .  Geognostische Beschreibung von Polen, sowie der ttbrigen Nordkar- 
pathen-Lander sammt Atlas. 2 Theile. Stuttgart, 1836.

1842. P o g g e n d o r f f s  Annalen d. Physik und Chemie. 55. Bd. Leipzig. Kro. XI Prof. II. Rosę.
1843. A. H e in r i c h .  Der Teschner Kreis im Herzogthume Schlesien (Weidmann’s malerisches

Oesterreich III. Bd). Wien, 1843.
1843. G. L e o n h a r d .  Handwórterbuch der topographischen Mineralogie. Heidelberg, 1843.
1844. Dr. B e y r ic li. Oberschlesien und das Gebirgssystem der Karpathen. lvarsten’s Archiv 

fur Mineralogie etc. 18. Bd.
1846. L e o n h a r d  undBronn ,  NeuesJahrbuch f. Mineralogie etc. 1845 S. 55 ff.
1847. L. H o h e n e g g e r .  Notizen aus der Umgebung von Teschen. Berichte ilber die Mit- 

theilungen von Freunden der Naturwissenschaft von Haidinger. Wien HI. Bd. 
August 1847.

1848. L. Z e u s c h n e r .  Ueber das Alter des Karpathensandsteines und seiner Glieder. Be
richte iiber Mittheilungen u. s. w. von Haidinger. Wien. 1848. III. Bd. S. 129.

1849. L. H o h e n e g g e r .  Ueber die Arbeiten zur Erforschung der geologischen Verhaltnisse 
der Umgegeud von Teschen. Berichte ilber Mittheilungen u. s. w. von Haidinger.
V. Bd. Janner 1849 S. 115.

1849. — — Metallurgische Betrachtungen ilber den Spharosiderit der Karpathen. Naturw. 
Abhandl. u. s. w. von Haidinger, III. Bd. 1. Abthlg. S. 105.

1849. — — Geognostische Briefe tiber Schlesien. Berichte u. s. w. von Haidinger, VI. Band. 
October 1849 S. 106.

1850. Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien 1850—1857, 1858 z. Th. Bd. 7. 
1850. Dr. M o r i t z  Hornes .  Bericht ilber eine mit RitterFranz v. Hauer auf Kosten der

kaiserl. Akademie der Wissenschaften unternommene Rundreise. Sitzungsbericht der 
kaiserl. Akademio der Wissenschaften. 1850.

1852. O t to  Freiherr v. H in ge n au .  Uebersicht der geologischenVerhaltnisse yon Miihren 
und Oesterreichisch-Schlesien, im Auftrage des mahr. schles. Werner~Vereines. 
Wien, 1852.
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1852. L. H o h e n e g g e r .  Geologische Skizze der Nordkarpathen von Schlesien und der 
niichsten Angrenzungen. Jahrbuch d. k. k. geolog. Reichsanstalt. 3 Jahrg. III. Bd.
S. 235. 1852.

1852. Dr. F. H o c h s t e t t e r .  Ueber Kreidesckichten am Fusse der Karpathen bei Friedek. 
Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. 3. Jahrgang. IV. Band. S. 33.

1853. Dr. I ’. H o c h s t e t t e r .  Ueber Grunsteine aus der Umgegend von Tescken. Jahrbuch 
d. k. k. geolog. Reichsanstalt. IV. Jahrg. 1853. S. 311.

1853. F. M. F r i e s e. Reisenotizen. O. Freiherr v. Hingenau ósterr. Zeitschrift ftir Berg- und 
Hiittenwesen. Wien, Jahrgang 1853,

1854. F. A. K o le n a t i .  Die Mineralien Mahrens und Oesterr.-Schlesiens, dereń Fundorte 
und okonomisch- technische Verwendung. Briinn, 1854.

1855. L. H o h e n e g g e r .  Neuere Erfahrungen aus den Nordkarpathen. Jahrbuch der k. k. 
geolog. Reichsanstalt. VI. Jahrg. 1855. II. Heft. S, 304.

1855. F. R i t t e r  v. H a u e r  und F. F o e t t e r l e .  Geolog. Uebersicht der Bergbaue der osterr. 
Monarchie. Wien, 1855.

1856. L. H o h e n e g g e r .  Erlauterung zur geognostischen Kartę von Teschen. Amtlicher 
Bericht iiber d. 32. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte. Wien, 1856. S. 134.

1859. V. Ritter v. Z e  ph ar o vich.  Mineralogisches Lexikon fiir das Kaiserthum Oesterreich, 
I. Band. Wien, 1859.

1860, Dr. G. T s c h e r m a k .  Ueber secundare Mineralbildungen in dem Griinsteingebirge 
bei Neutitschein. Wien, 1860.

1861 C. K o f i s t k a .  Die Markgrafschaft Miihren und das Ilerzogthum Schlesien in ihren 
geogr. Verh. Wien, 1861.

1861 L. H o h e n e g g e r .  Die geognostischen Yerhaltnisse der Nordkarpathen in Schlesien 
und den angrenzenden Theilen von Mahren und Galizien, ais Erlauterung zu der 
geognostischen Kartę der Nordkarpathen. Gotlia, 1861.

1863—1866. G. B i s c h o f .  Lehrbuch der chemischen und physikalischen Geologie. Bonn.
3. Bde. 1863—66.

1869. Dr. G. T s c h e r m a k .  Die Porphyrgesteine Oesterreichs aus der mittleren geologischen
Epochc. (Akademische Preisschrift Wien 1869.)

1870. Dr. G. Tschermak .  Mineralogische Mittheilungen 2. Heft. Wien, 1871. t
1871. J. N ie d ź w i e d z i c h  Beitrag fur das mineralogische Lexikon, Yerhandlungen der k. k. 

geolog. Reichsanstalt. 1871. S. 303. |
1872. Dr. G. T s c h e r m a k .  Mineralogische Mittheilungen. 2. Hett. Wien, 1872.
1873. Y i c t o r  Ritter von Z e p h a r o v i c h .  Mineralogisches Lexikon fur das Kaiserthum 

Oesterreich II. Bd. Wien, 1873.
1875. Dr. E. F. N eminar.  Mineralogische Notizen aus Schlesien. Dr. G. Tschermak minę. 

ralog. Mittheilungen. Wien, 1875.
1876. Dr. A. Sch rau f .  Ueber den Analcim aus der Gegend von Friedek. Sitzungsberichte 

der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, Sitzung vom 9. Marz 1876.
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1. Sul fidc-SchwefelrerMndungcn.
Eisenlries {Pyrit). Im ganzen Gebiet, sowohl in den sedimentiiren ais 

auch in den verschiedenen krystallinischen Gesteinen. Zunilchst erscheint der 
Pyrit ais Anflug auf Schwarzkohle, seltener in kleinen Hexaedern eingewaclisen, 
im Steinkoldenbecken von Ostrau-Karwin. Manchmal erscheint er im Kohlen- 
schiefer ais Ueberzug auf fossilen Pflanzenresten. Haufig im Steinkohlen- 
sandstein von Orlau in kugelformigen Concretionen.*) Beim Zerschlagen der 
Pyrit-Kugeln, welcbe oft die Grosse einer Billard-Kugel erreichen, zeigt der 
Kern ein deutlich krystalliniscbes Gefiige, und im IJmfange eine Umwandlung 
in Brauneisenstein. Der Sandstein - ist in der Umgebung der P-Kugeln ge- 
lockort und braun gefarbt. Der Pyrit durclidringt ferner die schwarzen bituminosen 
Mergelsclńefer des Neocom und bildet diescn durch seine Verwitterung in Alaun- 
hiiltige Schiefer um, wie z. b. bei Bludowitz Kalembitz, Boguschowitz u. a. a. O. 
Nocli haufiger kommt er in dem Teschner Kalkstein vor, und dtirfte dieser Kalk- 
stein nie ganz frei von ihm sein. Ilie und da hauft er sieli melir an und bildet dann 
Trtimmer, von 2—3 Cm. Dicke, wie bei Kotzobendz, oder er kommt krystallisirt 
vor in grossen Wiirfeln bei Bludowitz. In den bituminosen Kalksteinen, die das 
Uebergangsglied zwischen dem unteren Teseliner-Schiefer und dem Teschner- 
Kalkstein bilden findet sieli viel Pyrit eingesprengt, wie in Grodietz, Ernsdorf und 
Bielitz.Der durch den Teschenit hart und weiss gebrannte Grodischter-Sandstein 
bei Mistrzowitz entliiilt zablreiche Kugeln von Pyrit, welcbe Granatkugeln 
abnlich sehen und von Eisenoxydhydrat braun angelaufen sind. Ausserdem 
findet sieli P. in den verschiedehen Sandsteinen eingesprengt. In den schwarzen 
Schiefern des Neocom und Aptien, namentlich in der Nitlie der Tesclienit- 
Durchbruche, findet sieli P. in kleinen flachknolligon Stticken oder Kugeln 
massenliaft eingewaclisen. Die Individuen, aus welchen sie bestehen, zeigen 
im Umfange oft zicmlich deutlich erkennbare Krystallecken. Ilie und da 
erscheint er ais Anflug auf dem Tlioneisenstein des Neocom und Aptien, 
am schonsten zu Malenowitz und Niedek, manchmal bildet er sogar 1 —2 Cm. 
starkę Lagen darin, wio in Wischlitz. Seltener kommt er in kleinen bunt-
angelaufenen Krystallcn von der Form 0. X̂ '2, haufweise gruppirt, auf den
Calcit-Drusen des Aptien-Spliarosiderit in Krasna bei Baschka vor. Auch im 
Mergelschiefer des Eocaen von Kozakowitz, Zeislowitz, Rzepisclit und Les- 
kowetz wurde ein reicheres Auftreten von Pyrit beobaclitet. Dcrselbe kommt 
bier tbeils in Kugeln von 2—4 Cm. Durchmesser vor, und gewohnlicli braun 
angelaufen, tlieils in deutlich ausgebildeten Krystallen von der Combination

*) Die Sammlung des Scherschnik-Museum entlialt mehrere solcher P.-Kngeln von 
verschiedener Grosse, theils lose, theils nocli eingewaclisen im Steinkolilensandstein von Orlau.
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ccOoo.O. Die Krystalle erreichen oft die Grdsse von 7— 8 Mm. und bildcn 
schone Druscn, die einzelne Stiicke des schiefrigen Mergels ganz umschliessen. 
Sie sind gewohnlich kugelig oder wulstartig gruppirt und treppenartig auf- 
gewachsen. Zwischen den einzelnen Krystallen findet sieli nickt selten 
Eisenvitriol ais Oxydationsproduct abgosetzt. Pyrit lindet sieli ferner in den 
aschgrauen, sandigen oder thonigen, Baculitenfuhrenden Kalkmergeln von 
Friedek in Form von braunlichen Knollen. Ferner ais accessoriseher Ge- 
mengtlieil in den Eruptiv-Gesteinen, im Teschenit liaufiger ais im Pikrit, 
theils in Spalten und Hohlraumen in kleinen Hexaedern oder staubformig 
auf Calcit vertheilt, tbeils eingesprengt in kleinen Kornern und kugeligen 
Concretionen mitten im Gestein, so im Teschenit von Oldrzychowitz, Blogotitz, 
und Skalitz und in den Pikriten von Kotzobendz und Bystrzytz (Suchy-Bach.) 
Ein iihnliches Vorkommen von Eisenkies findet sieli in den erratisclien Blocken 
von Ellgot, Marklowitz und Kalembitz. Audi ais Yererzungsmittel kommt 
der Pyrit vor z. B. bei manchen Ammoniten aus den bituminosen Schiefern 
des Grodischter-Sandsteines, bei Fischen aus derselben Facies, wo oft die 
ganze Wirbelsaule aus Pyrit bestelit.

Markasit (Strahlkies). Umanderungen von Markasit in Limonit beschrieb 
von Glocker aus Bielitz und Ober-Lischna, und Heinrich gibt Strahlkies an, in 
Kugelform auf Sandstein von Mistrzowitz, diehten Lcberkies von Ernsdorf, 
Kalembitz und Mistrzowitz.

Rleiglanz (Galenii)  wurde von Heinrich in Hermanitz a. d. Weiclisel, 
im Kalkspath eingesprengt, desgleichen in grossen Kornern in einom Sand- 
stcin von Brenna, und ais Geschiebe, von Ilaselnussgrosse, in der Weiclisel 
bei Ustroń gefunden. Belegstucke hiefur sind im Teschner Museum, in der 
von Heinrich angelegten Mineraliensammlung. Nach gefiilligen Mittheilungen 
des erzh. Markscheiders Herm W a l u s z c z y l c  in Biała wurde dieses Vor- 
kommen nocłi nicht seither beobachtet.

2. SauerstoflverlbmdHiigcii.
a) S c h w e r m e t a l l - O x y d e  und -Plydrate.

Rotheisenerz und Brauneiseners kommen hie und da ais Umwandlungs- 
product der Eocaen-Spharosiderite, im yerunreinigten Zustande vor, so in 
Leskowetz. R o t h e i s e n r a h m ais Ueberzug auf dem Calcit im Teschenit 
von Boguschowitz, gelbe und braune Thoneisenerze, ferner Eisen-Niercn 
(Adlersteine) in Geoden von Ulownitz. Dichtes Brauneisenerz fand sieli in 
den exotischen Jura-Blocken von Wischlitz mit Coelestin, ais Ausscheidungs- 
product. (Stufen hievon besitzt das k. k. IIof-Mineralien-Gabinet in Wieli.)

Rasencisenerz. Eine ftir die Industrie nicht unwichtige Noubildung sind 
die Rasenerze, welche in Schlesien nur an wenigen Orten in unbedeutender 
Ausdehnung an den Ufern der Ostrawitza, bei Dobrau, der Oder bei Oder- 
berg, und der Weiclisel bei Drahomischl sieli zeigen. In der Nalie der 
Rasenerze finden sieli fast immer Torfbildungen z. B. in Hermanitz und
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Drahomischl a. d. Weichsel. Es liegt meist auf Diluvial-Sand und wird von 
lockeren Torfschichten bedeckt • gewohnlich staubartigen Yivianit ftilirend. 
Nach E. F. Neminar kommen in den eocanen Schiehten von Leskowetz 
nordwestlich von Friedek auf Aeckern und Wiesen stcllenweiso Rasenerze, die 
theils mit vertorfenden Pflanzenresten, tbeiis mit einer dicbten Frdkrumme 
bedeckt sind, in zumeist isolirten Lagern von geringer Maclitigkeit vor. Die 
Poren dieser Rasenerze sind grossentheils von eincrn erdigen Vivianit ange- 
fiillt. Ausgezeichnet schon und noch bilufiger ist das Yorkommen in Bahno 
auf den herrschaftlicben Wiesen, ungefahr eino balbe Stunde nordlich von 
der Kirclie in Dobrau entfernt. Es ist von glaskopfartiger Structur, krumm- 
schalig zusammengesetzt und von zalilreichen Porenkanalen durchsetzt. Die 
Oberflache der scbaligen Stiicke ist rostgelb, wahrend nacli innen zu eine 
fettglanzende schwarzbraune Schichte folgt. Die Machtigkeit ist nicht an- 
haltend, erreicht abor manchmal 3 Dm. Der Eiscngcbalt varirt, docli steigt 
er bis zu 34% • Fin neues Vorkommen wurde an der Grenze zwischen Rop- 
pitz und Zukau beobachtet, wo das Rasencrz im Lehm unter der Dammerde 
eine 5 Cm. starkę, aber haufig unterbrochene Schichte bildet (Morasterz). 
Ausscrdem ist Rasenerz an mehreren Punkten in der Grabina bei Teschen 
anzutreffen, wo man die Bildung desselben leicht beobachten kann. (Sumpferz). 
Das Wasser der Siimpfe in der Grabina spielt auf der Oberflache mit Regen- 
bogenfarben, mit der Zeit bildet sieli eine diinne Haut darauf und Eisenoxyd- 
hydrat fallt nach und nach nieder. Kohlensaures Eisenoxydul aber, welches 
im Sumpfwasser enthalten ist, kann entweder von Zufliissen, die es aufge- 
lost enthalten, herrtihren oder vom Eisenoxyd in seinen schwebenden Theilen; 
diese setzen sich nach und nach ab, kommen auf dem Boden des Sumpfes 
in Beruhrung mit organischen Ueberresten und werden so desoxydirt. Eisen- 
oxydhydrat, welches sich durch Oxydation des kohlensauren Eisenoxydul 
bildet und nicderfallt, erleidet dieselbe Reduction. Wenn aber die organischen 
Ueberreste auf dem Sumpfboden durch diesen Process ganzlich zerstort worden 
sind, so kann die Reduction des abgesetzten Eisenoxyd nicht mehr von Statten 
gehen, sonaern es bilden sich dann Lager von Sumpferz. Alles in Gesteinen 
und Erden zerstreute Eisenoxyd wird so weit und so tief, ais die Faulniss- 
processe reichen, mit der Zeit gleichfalls in losliches Carbonat umgewandelt 
welches wieder durch Oxydation gefallt wird.

Man sieht, wie hei diesen Processcn das Eisenoxydul der Trager fur 
den Sauerstoff wird und ihn den, in der Tiefe des Sumpfes faulenden Sub- 
stanzen, welche wegen der Wasserbedeckung in keine unmittelbare Be- 
rtihrung mit dem atmospharischen Sauerstoff kommen, zufuhrt. Es ist dahor 
klar, dass die Zerstorung organischer Substanzen an Stellen, wo der Sauer- 
stoff durch das Eisenoxyd zugefiihrt wird, schneller von Statten gehen wird, 
ais an anderen, wo nur der vom Wasser der Siimpfe absorbirte Sauerstoff 
mit ihnen in Beruhrung kommt. Hier wie uberall, wirkt die Natur schaffend, 
wahrend sie zerstort. Organismen gehen unter und mineralische Bildungen
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treten an iłire Stelle. Das in Gesteinen und Erden zerstreute und in dicser 
Zerstreuung fur uns nutzlose Eisenoxyd wird extrahirt und sammelt sich iu 
Sedimenten, welche gewinnbringend fur Gegenden werden, in denen andere 
und bessere Eisenerze fehlen.*)

Rasenerz yon oolithischer Structur, in kugeligen Concretionen, kommt 
in Punzau stellenweise unter der Dammerde, jedoch nie reichlich vor.

b) S c h w e r m e t a l l - S a l z e .
Mag ncteis enem (Magnetit) kommt nur ais accessoriscber Bestandtheil 

der Teschenite vor. Haufiger und in steter Begleitung von Hornblende, in 
welcher es in mikrospokiscb kleinen Kornern eingebettet ilogt, im Teschenii 
von Marklowitz, Kalembitz und Zamarsk, oder in kleinen Kornchen im Pikrit von 
Bystrzyc. Aus dem Pulver des Gesteins zieht der Magnet viel Magneteisen an. 
Immerhin sclieint docli so viel Magneteisen im Teschenit entlialten zu sein, 
dass dadurch wesentlich seine dunkle Farbę bcdingt ist, die nach der Be- 
bandlung mit Salzsaure, welche das Magneteisen auflost, viel heller erscheint. 
Ich habe das Yorkommen yon 14 yerschiedenen Fundorten auf Magneteisen 
untersucht, und ermittelte die grosste Menge bei dem Teschenit von Kalem
bitz. In die Nahe der Magnetnadel gebracht, reagirte dieselbe ziemlich stark. 
Der beobachtetc Magnetismus war durchweg ein einfacher.

Titaneiseners oder Ilmenit findet sich ais accessorischer Gemengtheil 
in einer Teschenit-Variatit von Boguschowitz, und zwar theils in kornigen, 
theils in diinnschaligen Aggregaten von eisenschwarzer, bis ins Stahlgraue 
geneigter Farbę, in ziemlich bedeutender Menge im Gesteinc eingesprengt.

Braunit. In den rothen Mergeln der eocaenen Scliichten von Lubno 
und Neudorf an der Ostrawitza, der Nummulitenperiode angehorig, finden 
sich nicht selten schmale Lagen von Manganoxyd, welche almlich wie dic 
Spharosiderite auftreten, obcn an der Oberflache meist ganz scliwarz an- 
laufen und nur im Korne grau ausselien, wie die Spharosiderit-Flotze. Sie 
zeigen angcbrochen cine grobfaserige Structur, Krystalle jedoch wurden noch 
nicht beobachtet.

c) K i e s e l s h u r e  und S i l i c a t e .
Quar0. Ais selbststiindiges Minerał in wohlausgebildeten, wasserhellen 

Krystallon von der Comb. oo P.P. auf dem Thoneisenstein der Wernsdorfer 
Schichten von Malenowitz an dem Flusschen Zatina, unter dem Berge Gigulka, 
siidostlich von Friedland. Entweder zu Drusen yersammelt oder auf dcm 
Calcit und Dolomit einzeln aufliegend. Im letzteren Fallc sind die Individuen 
yollstandig an beiden Enden ausgebildet, wasserhell, mit spiegelnden Flachcn 
und gleichen im ausseren Ansehen yollig den sog. Marmaroszer Diamanten. 
Sie errcichen manchmal eine Lange von 7 Mm. und lassen sich leicht von 
ihrcr Unterlage abhebcn. Nach diesem Auftreten zu urtheilen erscheint der

') G. Bischof, Lehrb. d. chem. u. physikal. Geologie I. Bd. pag. 564.
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laufen und nur im Korne grau ausselien, wie die Spharosiderit-Flotze. Sie 
zeigen angcbrochen cine grobfaserige Structur, Krystalle jedoch wurden noch 
nicht beobachtet.

c) K i e s e l s h u r e  und S i l i c a t e .
Quar0. Ais selbststiindiges Minerał in wohlausgebildeten, wasserhellen 

Krystallon von der Comb. oo P.P. auf dem Thoneisenstein der Wernsdorfer 
Schichten von Malenowitz an dem Flusschen Zatina, unter dem Berge Gigulka, 
siidostlich von Friedland. Entweder zu Drusen yersammelt oder auf dcm 
Calcit und Dolomit einzeln aufliegend. Im letzteren Fallc sind die Individuen 
yollstandig an beiden Enden ausgebildet, wasserhell, mit spiegelnden Flachcn 
und gleichen im ausseren Ansehen yollig den sog. Marmaroszer Diamanten. 
Sie errcichen manchmal eine Lange von 7 Mm. und lassen sich leicht von 
ihrcr Unterlage abhebcn. Nach diesem Auftreten zu urtheilen erscheint der

') G. Bischof, Lehrb. d. chem. u. physikal. Geologie I. Bd. pag. 564.
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Menilitartigen Gcsteinen, und zwar oin siidlicher und ein nordlicher Zug am 
Fusse der Beskiden beobachtet worden. Auf der sirdlichcn Seite wurden sie 
bei Lubno, Baschka, Woikowitz, Oldrzychowitz, Niebory, Grudek und Ja- 
blunkau, auf der nordlichen Seite der Neocomgebilde, wurden sie bisher bei 
Ratimau, Kotzobendz, Gross-Kuntscliitz und Matzdorf bei Bielitz gefunden. 
Solten trifft nian den sehonen reinen braunlichen Halbopal von Menilmontant 
dann ist er gewolmlich mehrere Fuss machtig und die lichtbraunliche Masse 
ist durch dunkelbraune Bander abgetheilt, wie bei Kotzobendz. — Namentlich 
schon sind die żart gebanderten Menilite von Oldrzychowitz. Die Streifung 
wird hervorgebracht durch allmalig in einander iibergehende Farbentone von 
dunkelbraun bis lichtgrau und den einzelnen Farbentonen liegt eine dunkler 
gefarbte Aderung zu Grunde. Bei naherer Betrachtung sieht man dieselben 
von feincn Spriingen und Rissen durchsetzt, in denen sich Calcit abge- 
lagert bat. Diese schone Yarietat bildet ein 5— 15 Cm brcites Band. In den 
meisten Fiillen aber sind es dick- oder dunnschiefrige Massen, im Bruche 
dunkelbraun, und auf den Lagcrungsflachcn mit oiner meist gelben, grunen 
oder erdigen Masse iiberzogen, yon muscheligem Bruche, von Opalhiirte, 
und meist ganz von Bitumen durchdrungen. Diese Art von Halbopal enthalt 
gewolmlich Fischabdrueke und Insektenreste. Auch gibt es Abanderungem 
wclchc im frischen Bruche ganz schwarzbraun aussehen, aber durch Ver- 
witterung an der OberfUlche kreideweiss werden. Ausserdem findet sich der 
Menilit ais Geschiebc in den Flussbeten.

Eine sehr interessante Zusammenstellung aller bisher in Schlesien go- 
fundenen Menilit-Yarietaten befindet sich im erzhgl. Schichtamte.

Feuersłein. Ais Begleiter der Nummulitenformation erscheint ein kie- 
scligcr Stinkmergel oder Stinkthon, der im frischen Bruche dunkelbraun er- 
schcint, alsbald aber an der Oberflache schon kreideweiss yerwittert. In 
diesem Stinkmergel findet man bedeutende Concretionen von feuerstein- 
iihnlichen Hornsteinen, wio in der Kreide. Auch diese feuersteinahnlichen 
Hornstein-Ausscheidungen zeigen liaufig eine Oberflache, welche wie Kreide 
in ihrem porosen, yerwitterten Aussehen abfiirbt. Ausserdem findet sich 
Fcuerstein ais Geschiebc von rauchgrauer gelblicher und brauner Farbo in 
Kotty, in der Obora, am Miaczyberg bei Niedek, in den Flussthalern der Olsa 
und Bober. Fcuerstein findet sich ferner im Flintconglomerat (Puddingstein), 
von schon rothbrauner Farbę, in den erratischen Blocken der Steinkohlen. 
formation zwischon Orlau und Radwanitz. Pusch berichtet von einein kalkigen 
hornsteinartigen Feuerstein (im Lande Weiberfeuerstein [Babsky kameii] ge- 
nannt, weil er zum Gebrauch ais Feuerstein zu weich ist) von weisslichgrauci- 
Farbę im Teschner-Kalkstein. Er ist darin in Nieren und Knollen so fest 
eingewachsen, dass er sich schwer herausschlagen lasst. „Es ist zw
Kalkstein und Feuerstein keine scliarfe Grenze, und der Gehalt^ 
an 10 %  kohlensaurem Kalk zeigt hinlilnglich, wie innig boido^Bildungen dn 
einander greifen.“
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Olivin. In den nnvcrwitterten Pikriten von Marklowitz, Kalembitz, nnd 
Dzingellan nimmt man in einer schwarzen fast dichten Grundmasse dcutlieh 
01ivin meist in yollstandig ausgebildeten kleinen krystallinischen Kornern wahr. 
Er rnacht ungefahr die I Ialftc des Gesteins aus, und ist mit demselben so 
innig yerwachsen, dass man ihn nicht leicht erkennt. Man sieht namlich durcb 
ihn hindurch immer nur die Farbę der Grundmasse, wahrend das Weingelb 
des 01ivins yerschwindet. Einzelne Krystalłe herauszulesen ist nicht moglich, 
da das Gestein ungemein zahe ist. In den Pikriten von Marklowitz, Dzin- 
gellau und Kalembitz sind am frischen Bruche sehr viele kleine Oliyin- 
Krystalle wie auch Korner zu erkennen.

In dem yerilnderten Pikrit aus dem Thalrisse des Suchybaches, bei 
Bystrzitz, finden sich 01ivin-Pseudomorphosen ais blaulichgraue bis apfel- 
griine Einschlussc in einer sehr feinkornigen Grundmasse, jedoch von unrogel- 
miissiger Form, was schliessen lilsst, dass sich der Oliyin im frischen Zustande, 
in Kornerform befunden haben mag oder abcr die 01ivin-Krystalle haben 
bei der chemischen Veranderung einige Yerschiebungen crlittcn. Ebcnso 
iinden sich thonig aussehende braunliche Oliyin-Pseudomorphosen in den ver- 
iinderten Pikriten von Boguscliowitz und Leskowetz.

Das Scherniksche Museum besitzt zwei ausgezeichnet schone 01ivin- 
Kugeln von der Grosse einer Erbse. Sie sind ohl- bis pistazgriin, stark durch- 
scheinend, ausserlich rauh und auf einer Seite etwas angeschliffen und stammen 
nach H e i n r i c h  angeblich aus den Briichen von Pogwizdau und Pastwisk.

Ein anderes Vorkommen von Oliyin ist das im Basalt. In der Gegend 
von Poln.-Ostrau, Hruschau und Muglinau findet sich Basalt mit individu- 
alisirten Oliyinkornern von bouteillengriiner Farbę in Geschieben vor. An 
einigen Stellen wird dieses Geschiebe ais Strassenschotter yerwendet. Nach 
lange anhaltendem Regen werden die 01ivinkornchen ausgewaschen, und im 
Strassengraben im Schlamme abgesetzt.

Diallag. In schwarzgriinen Kornern oder undeutlichcn Krystallen, in 
Gemeinschaft mit Oliyin, die Grundmasse der yerschiedenen Abandcrungen 
der Pikrite von Marklowitz und Dzingellan bildend, jedoch in geringerer 
Menge ais der Oliyin. Die Diallag-Krystalle, dem Augit ahnlich, zeigen 
yollkommene Spaltbarkeit in der Richtung der Flachę des Orthopinakoides 
minder yollkommene nach den Flachen des Protoprismas. Durch Gllihen 
wird das Minerał braungrau, und sclimilzt lcicht zu dunkelgrunem Glase. In 
optischer Hinsicht findet eine Uebereinstimmung mit dem Diallag statt.

Augit (Pyroxen). Sehr haufig ais wesentlicher Gemengtheil der Teschenite 
in deutlichen Krystallen, die Doleritartige Structur derselben bedingend und 
zugleich fiir diesclben charakteristisch. Beim frischen Bruche des Gesteines 
geben sich die Augitkrystalle, neben der frisch glanzenden Ilornblende, sehr 
leicht durch ihr mattes schwarzes Aussehen zu erkennen, und losen sich 
uberdies meist nach ihren Krystallflachen von der sie ungebenden Feldspath- 
masse ab. Kiystalle inComb.yon der Form coP. ccP oo. c o ?  o d . P, oder es tritt
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das Hemidoma P cc oder die Hemipyramide —P, hinzu. Die Krystallo sind alle 
kurz saulenformig und erreichen die Grosse bis zu 2 Cm, Die Flachen sind theils 
glatt und gliinzend, theils matt und schwach vertical gestreift und sind somit 
analog den Augiten im Dolerit vom Kaiserstuhl im Breisgau. Sie liegen in 
einem kornigen Gemenge von Feldspatli und Analcim. Manchmal linden sich 
Stellen im Gestein, wo der Augit in grossen Krystallen nesterweise ausge- 
scliiedcn ist, wie z. B. in Boguschowitz oder es kommen Augit und Horn- 
blende gemeinschaftlich gleicłi vertheilt im Gestein vor, oder es erscheint der 
Augit in kornigen und stiingligen Aggrcgaten. In manchen Partien sind 
die Augitkry stalle nicht ausgebildet, sondern der Augit fbrmt sich an den 
Feldspathlamellen ab, so dass das Ansehen der Gesteine manchen Diallagiten 
entspricht. Der Augit unterliegt sehr hiiufig einer Zersetzung in Griinerde, 
wodurch die ganze Umgebung des Augitkrystalles schwarzlichgrun gefarbt wird, 
und somit der Teschenit ein anderes Aussehen erhalt. Manchmal ist die 
Oberfliiche der Augitsaulen auch mit Biotitblattchen bedeckt. Namhafte 
Fundorte sind Kalembitz, Kotzobendz (Jerusalemberg), Ellgot, Mistrzowitz, 
Stanislowitz, Bludowitz, Schijbischowitz, Grodischt, Sedlischt, Pittrau, Rzepiseht, 
Pogorscli, Gumna, Kostkowitz, Rudow, Zamarsk, Boguschowitz, Marklowitz 
und Oldrzychowitz.

Amphibol (Hornblende). Erscheint wic der Augit ais wesentlicher 
Gemengtheil der Teschenite und Pikrite. Bemerkenswerth ist sein Vorkommen 
im hornblendeftihrenden Teschenite von Boguschowitz und Rudau. Eine Tesche- 
nit-Yarietat von den genannten Fundorten ftihrt die Hornblende in grosser 
Mengc. In einem weisslichen kornigen Gemenge von Feldspatli und Anal
cim sieht man lange, dunne, saulenformige, starkgliinzendc Hornblende-Krystalle 
eingewachsen, oline irgend gesetzmassiger Ordnung, bisweilen kreuzformig 
durchwachsen oder in Biischeln zusammengestellt. Die Krystallo variren 
oft an einem und demselben Ilandstitke von mikroskopisch feinen, geraden 
oder gekrummten Nadeln bis zu 5 Cm. Lange und Federkieldicke. Sie 
erscheinen in den Formen der basaltisclien Hornblende mit ausserst glatten 
Spaltungsflachen. Wenn die Hornblendenadeln aus der Grundmasse des 
Gesteins herausfallen, so hinterlassen sie sehr stark spiegelnde Eindriicke- 
Beim Bruch des Gesteins losen sie sich nie nach ihren Krystallflachen ab, 
sondern zerspalten immer nach ihren zwei hellspiegelnden Spaltungsflachen, 
oder sie brechen quer ab und zeigen dann an der iibrigen Masse scharf 
abschneidende vollkommcn geradlinige sechseckige Umrisse. Die siiulen- 
fiirmigen Krystalle sind an ihren Enden niemals vollkommen ausgebildet. — 
Manchmal flndet sich die Hornblende, wje der Augit, in reinen Partien 
gedrangt in der Grundmasse ausgeschieden, dann sind aber die Krystalle von 
besonderer Zartlieit und Feinlieit, gewohnlich btischelig gestellt und stark 
gekriimmt (Boguschowitz). In einer Augitfuhrenden Teschenit-Variatat von 
Boguschowitz kommt die Hornblende nur in vereinzelten Siiulen vor. Bei Punzau 
kommen namentlich grosse saulenformige Krystalle vor. Manchmal kommt
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die Hornblende audi in unregelmassigen blattrigschuppigen Aggrcgaten, an 
denen sich keine Krystallform wahrnehmen lilsst, vor.

In feinkornigen Aggrcgaten, in den Tescheniten von Ellgot, nordlich 
von Teschen, an der Olsa und bei Schimoradz. Andere bemerkenswerthe Fund- 
orto sind: Kalembitz, Kotzobcndz, Mosty, Pogwizdau, Punzau, Dzingellau 
und Nieder-Zeislowitz. In ahnlicher Weise, nur in kitrzeren Krystallen, bildet 
dic Hornblende mandimal die krystallinische Grundmasse der Pikrito.

Audi die Hornblende erfahrt, wie der Augit, durch Yerwitterung eine 
Veranderung. Die Krystalle erscheinon im Innern poroś von einem kieseligen 
Skelet durchsetzt (Boguschowitz) und die umgebendo Grundmasse crschein t 
rothbraun geffirbt, oder sie ist in eine diclite weiche graulicligriine, Chlorit- 
artige Masse, in welcher grossere Biotitschiippchen auftreten, umgewandelt, 
wie z. b. in Stanislowitz.

Apopliyllit. Ais Zersetzungsproduct des Labrador in Blasenraumen eines 
veranderten Pikrites von Bystrytz, von versehwindender Kleinheit bis zu 1 Cm. 
Durcbmesser. Derselbe ist trube, milcli-gelblicli- bis rothlichweiss, nirgends 
in Krystallen, da er die Blasenraume ganz erfullt. Ausserdem lindet sieli Apo- 
phyllit in kleinen Mengen in den Tescheniten, namentlicli in den Hornblende- 
fiihrenden Abiinderungen von Punzau und Dzingellau.

Serpentin. Findet sich hie und da ais Zersetzungsproduct der Hornblende 
und des Augites in den veranderten Tescheniten und Pikriten; im letzteren 
hitufiger. Er erscheint manchmal in kleinen griinen Partien von flaeli- 
musehligem Bruche. Ausserdem kommt der Serpentin ais hautartiger Ueber- 
zug von schwarzlichgruner Farbę auf der Oberflache und in kleinen Theilehon 
im Innern der angewitterten Pikrite von Marklowitz und Dzingellau vor. 
Er erscheint hier ais Umwandlungsproduct des 01ivins.

JBastit oder Schillerspath, in schwarzliclien kornig - blatterigen Ein- 
schlilssen, sparlich im veranderten Pikrit aus dem Thalrisse des Suchybaehes 
bei Bystrzyc.

Granat in einzelnen blutrothen, hirsekorngrossen Kornchon eingewaclisen 
in einem erratischen Granitfindling in der Sehlucht von Podrudau, zwischen 
Parchau und Zamarsk.

Chlorit. Ais Gemengtheil der Chloritschiefer, weiche in kolossalen 
Blocken die Nummulitenformation begleiten, wie z. B. im Bache Kompar- 
zowka bei Jablunkau, bei Bystrzyc und in der Sehlucht bei Lubno. Ferner 
findet sich Chlorit ais Zersetzungsproduct der Hornblende in kleinen griinlichen 
bis braunlichgriinen Schuppchen im veranderten Tesclienit von Kalembitz- 
Aueh im veriinderten Pikrit von Leskowetz sind neben den thonig aussehenden 
Olivin-Pseudomorphosen Chloritsehuppelien bemerkbar.

Magnesiaglimmer oder JSiotit. In diinnen Lamellen, von rabenschwarzer 
Farbo eingesprengt in den Granit-Findlingsblocken von Ellgot, sowie in reinem 
weissen kornigen Kalkstein eingesprengt, welcher in der Olsa bei Teschen ais 
Findlingsblock gefunden wurde. Tm Uebrigen tritt der Biotit ais tomback-
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brauner metallisch glanzender Glimmer in den yeranderten Pikriten auf, von 
dessen secundarer Natur man sieli durch Betrachtung einzelner Gesteinspartien 
leiclit tiberzeugen kann, w o die Glimmerblattchen genau parallel den Theilungs- 
fliichen auf den Hornblendekrystallen liegen oder durch dieselben hindurcb- 
gowachsen erscheinen. Im yeranderten Teschenit von Ellgot und Kotzobendz 
sind viele schwarze Biotitblattchen bemerkbar, welche den griinlichweissen 
Feldspath uberzielien. Manchmal bildet der Biotit, neben 01ivin und Hornblende, 
einen Iiauptbestandtheil der Grundmasse des Pikrites, so in Boguschowitz.

Kaliglimmer. Am Fusse des Friedeker Schlosses sieht man in den 
aschgrauen sandigen oder thonigen Kalkmergeln (Baculitenmergel) yielc kleine 
hellfarbige Glimmerblattchen. In gleicher Weise enthalten alle Sandsteine 
mehr oder weniger Glimmer, am reichsten daran sind die Sandsteine des 
Koc;in. Auch in den Blocken der Eocanformation lindet sieli zumeist der 
Kaliglimmer. Diese Blecke sind yorzuglich Granit, Gneiss, Glimmerschiofer 
und stelien in Lyski siidlich von Jablunkau, sowie an der Olsa zwisehen 
Bystrzyc und Karpentna, dann in Trzynietz, Niebory und Lubno bei Friedland.

Gelberde oder Melinit, nesterweise, im Teschner-Kallcstein, am Spital- 
berg bei Teschen. Beim Bauernvolke unter dem Namen „Glinka41 ais 
Farbę in Gebrauch. Ausserdem findet sie sich auf den Anhohen von Zamarsk 
und Bindowitz.

Grunerde oder Seladonit. Findet sich in den Breccienschichten und 
Sandsteinen der Nummulitgebilde in Triimmern eingestreut und verleiht so 
den letzteren ihr geflecktes Aussehen. Namhafte Fundorte sind: Niebory, 
Trzynietz, Lyski bei Jablunkau. Ausserdem findet sich Grunerde haufig ais 
Zersetzungspruduct des Augites in den verwitterten Tescheniten von Bogu
schowitz und Kalemhitz. Im verwitterten Teschenit von Leskowetz, an der 
Ostrau-Friedlander Balm, sind Kalkspathknollen ausgeschieden, welche rings- 
um von Grunerde umgeben sind. Die Augitkrystalle sind hier offenbar in 
Grunerde verwandelt, da sie erst weiter im Innern im frischen Gestein 
wieder auftreten. Etwas ahnliches beobachtete ich in Skalitz.

GlauJconit findet sich im Baschker-Sandstein der Friedeker-Schichten. 
Mit kalkigen Lagen dieses Sandsteins wechseln haufig Lagen mit glaukoni- 
tischen Kornern ab. Noch luiufiger erscheint Glaukonit in hirsekorngrossen, 
rundlichen, wie Schiesspulver geformten Kornern von spangriiner Farbę, ein- 
gowachsen in den Sandsteinen der Nummulitengesteine, welche ihnen ilire 
griine Farbę verleihen. Auch sie scheinen nichts anderes ais Steinkerne 
von Foraminiferen zu sein. Namentlich schon ist das Vorkommen yon solchen 
glaukonitischen Sandsteinen am Duszynietz-Bach, in Oldrzychowitz, zu be- 
ohachten.

Kaolin ais solcher wurde noch nicht beohachtet, jedoch yerunreinigte 
Varietaten desselben, in den yerschiedenen Thonen und ais Walkerde. In 
den neogenen Schichten sind massenhafte Ablagerungen von Tegeln oder 
blauen mergeligen Thonen, in einer Machtigkeit, die durch die Bolirliicher
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und Schachte des Steinkohleneckens, welches davon fast iiberall iiberdeckt 
wird, an mehreren Orten mit 200 Meter nicht erschopft wurde. Hielier ge- 
hort der Pfeifenthon, ein feiner ziemlichweisser Tlion, welcherbei Poln.- Leuthen 
und Deutsch-Leutlien gegraben und in der griifi Larisch’schen Thon-Geschirr- 
fabrik verarbeitet wird.

Stark bituminoser Tlion findet sich in den Schluchten von Kalembitz, 
im Steinbruche beim T e s c h n e r  i s r a e l i t i s c h e n  F r i e d l i o f e .  Grauer, 
griinlicher und gelblicher Tlion auf den Feldern an der Bober boi Pastwisk, 
graulicli-weisser und schwarzlicher in den stildtischcn Baugriinden. Lelnn 
durch Quarzsand und Glimmerblattchen verunreinigt, findet sieli iiberall, nur zu 
haufig. Ebenso dem Neogen angehorig ist der blaue Lctten von Grodietz.

WaTkerde (Fullerde-Fullersearth) wird bei Alt-Bielitz, wo sie in mehreren 
Meter machtigen Lagen briclit, gegraben und von den Bielitzer Tuchmacliern 
bentitzt. An manclien Punkten sind die Thone in Folgę der Einwirkung 
yon Kohlenbriinden oder Teschenit- und Pikrit-Eruptionen gebrannt und 
gefrittet, zu ganz eigenthiimlichen Gesteinen umgewandelt, von bedeutender 
Hartę, roth und griin gebiindert, und haben eine grosse Aehnlichkeit mit den 
sibirischen Bandjaspisen. Herr P. R a k u s  fand unlangst in einem Sandstein- 
bruche in Tierlitzko, ais Ausfullung in dessen Kliiften, eine licht-Kaffeebraun- 
liclie Walkerde.

OrthoMas, (Feldspath). In grosseren tafelartigen Krystallen mit deutlich 
entwickeltcr M- Flachę, von fleisch- bis braunlichrother Farbo, ausgeschie- 
den in den Granit-Findlingen von Kalembitz und Thiergarten, desgleichen 
von Lubno und in der Schlucht von Wieszczon bei Riegersdorf.

Labradorii*) erscheint nach H o c h s t e t t e r  in einem Pikrit von Kotzo- 
bendz, wo er unter den ubrigen Bestandtheilen am meisten vorherrscht. Es ist 
ein schneeweisser, graulicher bis grtinlichwei§ser Feldspath, theils in kbrnigen 
Massen fest yerwachsen mit den ubrigen Gemengtheilen, theils in tafclfbrmi- 
gen Krystallen, die liaufig zu 2 oder 3 oder noch mclir Indiyiduen mit ihren 
ausgedehnteren M- Fliichen parallel neben einander liegen. Die Blatterbriiche 
sind bei diesen tafelformigen Krystallen selir deutlich, und auf der sclimaleren 
Spaltungsflache sieht man immer eine Zwillings-Streifung oder die ein- und 
ausspringenden Winkel. Wird von Salzsaure sehr angegriffen, und schmilzt 
vor dem Lothrohre leicht zu einer opalisirenden Perle. Es scheint Labrador zu 
sein. Die Labrador-Krystalle sind an ihrer M- Flilche beinahe immer mit 
einem tombackbraunen Glimmer (Biotit) iiberzogen, der ganz wic ein Zer- 
setzungsproduct des Labrador erscheint.

Analcim. Kommt sowohl krystallisirt in Drusenraumen, wie auch ais 
Gemengtheil der basischen Teschenite vor. Auch eingewachsene Krystalle 
wurden beobachtet. In der Nśihe von Friedek bei Leskowetz an der Eisen- 
bahn findet sich der Analcim in einem stark yerwitterten Teschenit in fol- 
gender Weise. Der Teschenit ist an jener Stelle von zahlreichen breiteren

*) Nach G. Tsclicrmak ist dieser Labrador ein Anorthit im Gemengo mit Sanidin.
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und schmaleren Calcit-Bandern und Aederchen durchsetzt, welcher hie und da 
in Drusen auskrystallisirt. Schlagt man die Calcłt-Lage hinweg, so nimmt 
man alsbald kleinere und grbssere wasserhelle, manchmal getriibte, glasglan- 
zende Analcim-Krystalle walir, welche unmittelbar auf dem Muttergestein, 
Teschenit, aufsitzen und in Drusen versammelt sind. Es gelingt niclit gleicb 
immer, wovon ich mich an Ort und Stelle selbst tiberzeugte, den Calcit der- 
art wegzuschlagen, dass die Analcim-Krystalle unversehrt auf dem Mutterge- 
steine sitzen bleiben. Aetzt man die Calcit-Lage hinweg, so treten wohl die 
Analcim-Krystalle deutlich hervor, yerlieren aber sehr viel von ihrem lebhaften 
Glanze. Charakteristisch ist es fur die beiden Mineralien, fur den Anałcim 
und Calcit, dass sie hier beide immer zusammen beobachtet werden, in der 
Weise, dass der Analcim stets vom Calcit iiberdeckt ist, und beim llcrab- 
schlagen der Calcit-Lage die Analcim-Krystalle abgedriickt darin erschcinen. 
Offenbar ist hier der Calcit, nachdem die Bildung der Analcim-Krystalle am 
Muttergestein vorausgegangen war, durch die Verwitterung des Teschenites 
spiiter hervorgegangen und hat sich tiber dem Analcim abgesetzt. Herr Professor 
A. Schrauf ,  der cinigc Handstiickc hievon durchHerrn ObersteigerW itrzens 
zugeschickt erhielt, berichtct dariiber in den Sitzungsberichten der k. Aka
demie der Wissenscliaften vom 9. Marz 1876 Folgendes: „Es ergeben sieli 
beim Analcim ahnlieh wie beim Leucit Abnormitaten, welcbe mit dem 
tesseralcn Systeme in Widerspruch stehen. Selbst an den scheinbar 
einfachsten Krystallen ist mehrfache Zwillingsbildung yorhanden, erkenn- 
bar an dem constanten Werthe 89° 30’ fur den Winkel zweier Wiirfel- 
fliichen. Diese Zwillingslage stellt ein Dorna mit dem Winkel 44° 45’ und ein 
Axenyerhaltniss 1 :0 ’991 vor.“ Die Differenzen sind somit weit geringer ais 
jene, welche Leucit in seinen Abweichungen gegen das tesserale System 
zcigt. Dass die optischen Verhiiltnisse des Analcims von jenen wahrhaft 
einfach brechender Korper differiren, ist schon durch Brewster beobachtet 
worden.11 Auffallend bleiben die wohl ausgebildeten Wiirfelflachen, neben 
den in die Lange gezogenen pentagonalen Flachen. Ich habe zur naheren 
Untersuchung Herrn Director Dr. G. T s c h e r ma k  eine sehr schbne Stufe yon 
diesem Auftreten geschickt, in der Hoffnung, dass diese Abnormitaten genauer 
festgestellt werden.

Eine Viertelstunde siidlicher von diesem Fundorte, gegeniiber von 
Karlshiitte, fand C. F a l l a u x  in einem zersetzten Teschenit weisslichgraue 
Hexaeder mit untergeordnetem mOm eingewachsen, welche T s c h e r m a k  ais 
Pseudomorphosen beschrieb. Sie bestehen aus Calcit und einem Silicat- 
gemenge mit wenig Eisenoxydbeimischung. Bemerkenswert fur das Vor- 
kommen ist aber der Umstand, dass die Krystalle rundum ausgebildet sind, 
wahrend sonst der Analcim in aufgewachsenen Krystallen yorkommt. 
Aus dem yerwitterten Muttergesteine lassen sich die Wiirfel schon heraus- 
lesen, im unyerwitterten Gestein bemerkt man dieselben ais blassere Korper, 
welche sich yon dem umgebenden Muttergestein nur wenig abheben. Auf
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Kluften des Tcsclienites von Marklowitz und Kalembitz findet sieli ferner 
Analcim in Kr. von der Form des Leucites, erbsengross, zu Drusen versam- 
melt. Die Krystalle zeigen beim Zerschlagen einen graulichen glasigen Kern, 
welclier von ;einer gelblichweissen Hiille umgeben ist. — Vielleicht liabon 
wir lrier eine beginnende Umwandlungspseudomorphose von Analcim nacli 
Leucit. Das Vorkommcn ist selten.

Woitaus grosser ist das Vorkommen von Analcim, ais wesentlicher Ge- 
menge theil der Tesclienite, wo er mit dem Feldspath zu einem kbrnigen Ge- 
menge innig verwachsen ist, und in geringerer Menge ais letzterer Yorkommt. 
Er ist an der weissen Farbę, der Undurchsiclitigkeit und der ziemlich voll- 
kommenen Spaltbarkeit zu erkennen. Einzelne Gesteinspartien zeigen aucb 
am Querbruche eingewaclrsene Krystalle.

Ramotom  (Kreuzstein). In grosseren Hohlungen des Aplianit-Mandel- 
steines, welclier vor Jahren im Bergbaue zu Hruschau angefahren wurde, 
sassen iiber einer Kruste von Manganoclier Gruppen kleiner, graulicbweisser, 
balbdursichtiger Harmotom-Krystalle. Sie zcigten nur undeutlicli die kreuz- 
formige Zwiilingsbildung.

d) P b o s p h a t  e - Ph osp l i or  saur  e- V e r  bin dungen.
Vivianit oder reine blaue Eisenerde, findet sieli in staubartigen Tbeilen 

in den Poren der vorbin erwilhnten Rasenerze von Leskowetz, Dobrau, 
Grabina bei Teschen, bei Bielitz und Ober-Lisclina. Heinrich erwahnt von 
einem Vivianit-Vorkommen, welches er auf einem fossilen Mastodon-Zahne 
beobaclitete. Dieser Zahn, welcben das Teschner Sclierscbnik-Museum besitzt, 
wurde beim Graben des stiidtischen Brauhauskellers in den 20ger Jahren in 
einer Tiefe von 3 M. gefunden und zeigte sich ganz mit Yivianit bedeckt. Zu 
Endo der 50ger Jabre wurden die Kellerraume des erzberzoglieben Scbloss- 
Briiuliauses erweitert. Beim Graben, wo ich selbst zugegen war, stiess man 
auf eine Unzabl von Tbonscherben und Knochenfragmente, welclio mit 
erdigem Vivianit bedeckt waren.

e) S u l f a t e - S c h w e f e l s a u r e - Y e r b i n d u n g e n .
Coelestin. In der Kalie von Skotscbau, in Wischlitz, an der Weichsel, 

befinden sieli Blocke des Stramberger-Kalksteins. Dieser bestebt aus einem 
Aggregat von Korallenfragmenten volł melir und weniger kenntlichen Bruch- 
stiicken und Resten von Ostreen, Ammoniten u. s. w. Er entbiilt grossere 
Hohlungen oft mehrere Centimeter im Durcbmesser, vom wasserhellen Kalk- 
spatb (Habels Doppelspatb) ausgeftillt. Manche derselben entbalten eine 
Masse von weissen oder indigblauen, geradsebaligem Coelestin, zwiseben 
welchem stellenweise Faserbiischeln von Strontianit sitzon. An einigen Coe- 
lestin-Tafeln wurde eine ganzliche Umwandlung in Strontianit beobacbtet (der 
Entdecker dieses Vorkommens ist der verstorbene Postmeister 11 ab cl).

Oyps. In den die Nummuliten begleitenden Scbiefern bei Lyski, 
nacbst Jablunkau finden sich auf Kluften neben einer Bergtheer-ahnlichen
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Masse auch Gypskrystalle angesetzt. Sie sind hochstens 5 Mm. lang, graulich- 
weiss, und zeigen dic Form der bekannten Zwillinge von Montmartre. Ferner 
kommen an den Abłosungsflachen der plattenformigen Kalkmergel (Baculiten- 
mergel) von Friedek Mikrokrystalle von Gryps, ais drusiger Ueberzug, vor. 
In der Umgegend von Peterswald, Łazy und Deutscbleuten bat man sclion 
zu wicderholtenmalen beim Schacht-Abteufen faserigen Gyps, der mit Thon 
und Mergel wecbselt, gefunden. Scbon Puscb sprach die Vermuthung aus 
iiber das Vorkommen des Gypses im Tesclmer-Kalkstein, bei Rattimau im 
Thale der Ostrawitza, wo man ihn an jener Stelle gegraben baben soli; er 
wurde jedoch bisber an dieser Stelle niclit gefunden. Dagegen wurde blattriger 
und spathiger Gyps in einem bituminosen, feinblattrigen Mergel, welclier 
dem Neocom anzugehoren sclieint, in Karpentna, in der Grabina bei Teschen, 
in Zamarsk und an den Grenzen des der Stadt Teschen gehbrigen Gebietes von 
Rudau und Zamarsk, unter ahnlićhen Verhaltnisscn an den Anhohen ani 
Miihlgraben bei der Ilolzflosse, gefunden.

f) C a r b o n a t e - K o h l e n s a u r e - Y e r b i n d u n g e n .
Aragonit: Auf den angewitterten Aptien-Thoneisensteinen von Maleno- 

witz, nocli sclioner aber in dem benachbarten Kozlowitz, zeigt sieli der 
Aragonit in biischeligen Gruppirungen auf den Kluftfl&chen derselben. Die 
Krystalle sind sternformig, strahlig und buschelig gruppirt, spiessig und lassen 
nur undeutlich die Form erkenncn.

Ccilcit (Kalkspath). Ist ein sebr verbreitetes Minerał und erscheint in 
sehr mannigfaltigen Varietiiten tbeils in den yerschiedenen Gebirgsformationen, 
theils in den exotisclien Blocken. Die exotisclien Blocke des Stramberger- 
Kalksteines, welclier in zahllosen kleineren und grosseren Blocken in den 
jiingeren Formationen, namentlicb aber in den drei Glicdern des Neocom 
cingebcttet, oft in scharfkantigen Blocken von dem Umfange oincs grossen 
Ilauses in den Ncocomgesteincn eingebackcn sich findet, sind niclit seltcn 
von Hohlungen durchsetzt, in denen sieli Drusen yon Calcit auskrystallisirt 
liaben. In Ihnen sieht man fast immer nur ein cinfaclies Rhomboeder, seltener 
das Skalenoeder, manchmal von besonderer Reinheit und Durchsicbtigkeit, 
wic der durchHabel  bekannt gewordene Doppelspatli yon Wischlitz. Yon 
dernselben Fundorte erhielt ich in jiingster Zeit durch die giitige Vermitt- 
lung des erzherzoglichen Markscheiders Herrn P. Ra k u s  aus Habels Nachlass 
ein ziemlich grosses Spaltungsstuck, welches alle Eigenschaften des isliindi- 
schen Doppelspathes zeigt. Die Calcit-Skalenoeder erreichen oft betrachtliche 
Dimensionen, wie die von Willamowitz. In der Sammlung des erzherzoglichen 
Schichtamtes befindet sich ein Skalenoeder vom genannten Fundorte, welches 
zur Ilalfte ausgebildet 1 Dm. misst. Es ist milchweiss durchscheinend, und 
scine stark yerzerrten Flachen sind mit einer den Mittelkanten des Rliom- 
boeders parallelen Streifung yersehen. Calcit-Krystalle von derselben Form, 
etwas gelblich gefarbt kommen in den Jurabloeken von Bludowitz und 
Kotzobendz vor. Sind die Flachen niclit gestreift, so zeigen sie dann eincn
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eigenthumlichen Fettglanz. In der Sammlung des Henn C. F a l l a u x  sali 
ich eine Druse milchweisser Skalenoeder aus den Neocomkalken von Punzau 
Dic Krystalle sind schon ausgebildet, ungefahr 3 Cm. lang und sind an einer 
Scitc gegen die Spitze lun von Bitumen angeschwiirzt.

Calcit-Krystalle von der Fo r m— iR.ooR,  in Drusen, finden sieli hilufig 
mit Quarz-Krystallchen aufKluftflachen des Apticn-Thoneisenstcines yon Krasna 
boi Basclika. Yon demselben Fundorte aber von einem anderen Flbtz Nro. 
(sielie den Sphiirosiderit) zeigen die Krystalle die Form R3. coR. ] R 3. Manche 
zeigen die Form K 2.§R 2.R . VonHerrn Wi t r z c n s  crhielt ich cinc interessantc 
Kalkspathdrusc auf Aptien-Thoneisenstcin aus Malcnowitz. I )ic Calcit-Krystalle 
sitzen auf einer Druse von Braun,spath, sind milcliweiss, durchscheinend, und 
zeigen eine Art polysynthetischer Zwillingsbildung, welcher das Grundrhom- 
boiider zu Grunde zu liegen scheint.*) Nicht scltcn finden sieli auf den Kluft- 
fiaclien dieses Thoneisensteines flachgedrtickte Skalenoeder-alinliehe Form en, 
die reihenfórmig gruppirt sind. Auf den Kluftflachen des unteren Teschner- 
Kalksteincs sind auch Calcit-Drusen eine hiiufige Erscheinung, meist wiegt 
das Skalenoeder vor. Die Krystalle sind gewohnlicli mit einer Scliichte yon 
Eisenoxydhydrat tiberzogen. Namhafte Fundorte sind die Steinbruche von 
Roppitz und Mistrzowitz.

Kleine durclischeinende blaulichgraue Krystalle von der Form R 3. Ii, in 
Drusen, sehr liaufig auf den Kluftwanden des Baschker-Sandsteines. Ais 
weiterc Fundorte, yon dencn das Teschncr Muscum cinige krystallisirte Stiicke 
enthiilt, kann ich nocli anfiihren: Gumna, Bobrek, Mosty, Zamarsk, Domas- 
lowitz und Kosteletz bei Stanislowitz. Ein Analogon des „krystallisirten 
Sandsteines“ von Fontainebleau und von Sicvring slammt naeli Niedzwiedzki 
aus den Sandablagerungen urn Miilirisch-Ostrau, eine Gruppe aus 9 unregel- 
milssig yereinten 17 L. holicn — 2 R. bestehend; auf den Bniehfliiehen der 
raulicn, an Kanton und Eckcn gerundeten Formen mit 47 °l„ Quarzsand, zeigen 
sieli Spuren gleicli orientirter Spaltungs-Flachen, eine grossere solehe lasst 
sieli aber nicht darstellen. Auch im yeranderten Teschenit von Lcskowetz 
beobachtete ich Drusen von Calcit. Dic Krystalle zeigten die Form —  ̂R, 
mit abgerundetcn Eeken und auf einer Seite stets mit Eiscnoxydhydrat bc- 
dockt. Im Teschenit von Marklowitz fand ich Krystalle von der Form R 3. 
ganz mit Eisenoxydhydrat tiberzogen, hie und da fand sieli auch Pyrit 
staubartig auf ihnen yertheilt.

Ausserdem findet sieli der Calcit massig, ais Stramberger-Kalkstein, auf 
secundarcr Lagerstiitte, wie schon crwiihnt, in zahllosen kleinen und grossen 
oft scharfkantigen, sogcnannten exotischen Bloeken, in den jiingeren Formations- 
gliedern. Er ist ein massiger Kalk von grosser Rcinheit, wcisser Farbę, splittri- 
gem Bruche und meist sehr feinem Korne, zuwcilen etwas dolomitisch, mit 
zahlreichen Patrefacten, wie sie die vorhin angefiihrten Punkte aufzuweiscn

*) Dieses Hanćlstiick habc ich an Herrn Director T s c h e r m a k  uberschickt, welcher 
dasselbe bereitwilligst annahm und der Sammlung des Institutes einvorleibte.
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haben. Die chemische Analyse dieser Kalkę zeigt nebst kohlensaurem 
Kalk fast immer etwas kolilensaure Magnesia und nur Spuren von Thonerde 
und Kieselerde. Seltener sind diese Kalksteine oolithartig, aus abgerollten 
Muscheln und namentlich aus Nerineen zusammengesetzt, die eigentlicben 
Nerineenbankc, oder breccienartig, welclie in grauer Grundmasse weisse 
krystallinischen Punkte und Yerstcinerungen zeigen. Manchmal zeigen diese 
Błocko niclit immer dieselbe Reinbeit, sind oft grau und graulichscliwarz 
gefarbt, was von einem mclir oder weniger grossen Bitumengehalt herriihrt. 
We gen der seltenen Reinbeit werden diese Kalksteine niclit allein fiir das 
Bauwesen, sondern auch ais Scbmelzmittel boi den Hohofen yerwcndet. Das 
eigentliclie Yorkommen dieses Kalkes stelit bei Stramberg in Milbren und 
Alidrycliau in Galizien an, weshalb sieli H o b e n e g g e r  yeranlasst sali, diese 
Formation Stramberger-Kalk zu benennen. Ais exotiscbes Vorkommen ist 
der Stramberger-Kalkstein bis jetzt an folgenden Orten in Scblesien gefunden 
worden, und zwar in Ncocomgesteinen: Janowitz, Sedliscbt, Tierlitzko, 
Schobischowitz, Grodiscbt, Koniakau, Stanislowitz, Kotzobendz, Bobrek, Bo- 
gusebowitz, Tescben, Zamarsk, Iskritschin, Willamowitz, Wischlitz, Skotschau 
und Zeislowitz. Zwiscben Karpentna und Bystrzyc kommen Blocke eines 
oberdeyoniseben dunkelgrau geflirbten Kalkes vor.

Der sogenannte Tescbner-Kalkstein, welcher dem Neocom angehort, 
bildet wolilgescbicbtete Kalksteinbanke von 15 — 30 Cm. Macbtigkoit. Der 
Kalkstein ist in der Regel von feinem Korne, ziemlieb licliter Farbo und 
musebligem Bruclie. Dariiber finden sieli' nianehmal oolitisebe Lagen wie boi 
Boguschowitz. Da, wo der Kalk vom Teschenit durchbrochen wird, zeigt er 
sieli insoferno ycrandert, dass er eine krystallinische Structur besitzt und dem 
cararischen Marmor niclit unalinlicb ist wie z. B. in Grodiscbt. In der unteren 
Abtbeilung des Tescbner-Kalksteines kommen 10—16 Cm. maclitige 1'liitze von 
bydraulischem Kalkę vor. Dieser ist gewolinlicli dunkelgelb mit marmorar- 
tigen (dem Ruinenmarmor) abnlichen Figuren gezeiebnet und wird namentlicli 
bei Wasserbauten verwendet. Die obere Abtbeilung dieses Kalksteines, welclie 
bei Gollescliau und an der Babia Góra bei Wendrin sehr macbtig cntwickelt 
ist, ist von dunkelgrauer Farbo, yerwittert haufig und wird dann braun, 
Schon mit freiem Auge sieht man, dass dieser Kalk aus kleinen Kalkbreccien 
und Quarzki3rnern dureb cin Cement von kolilensaurein Kalk mit etwas 
kolilensaurein Eisenoxydul zusammengebacken ist. Er ist zur Felddiingung 
und ais Strassenmaterial sehr geeignet. Reinere Lagen finden sieli bei Niedcr- 
Lischna und Koikowitz, wo der Kalk gebrannt und bis nacli Preussen ver- 
fiibrt wird. Erwiibnenswertb ist eine sebwarze Breccienscbicbte, welclie aus 
kleinen dunklen Kalksteinbreccien zusammengesetzt ist, fast immer Belemnitcn 
fiilirt, dcm oberen Neocom angebort, und sicn iiberall yorfindet. Bemerkcns- 
wert ist ferner das Auftrcten einer kreideartigen Ausfullung (Bergmilcb) 
yieler Gesteinsspalten des Teschner Kalksteines am Berge Heim bei Gollescliau, 
und H e i n r i c h  erwahnt eines Yorkommens von raucbgrauem Faserkalk von
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Schobischowitz und eines schaligen Kalksteins, aus runden, gelblich-grauen, 
inwendig weissen Kornern bestchend, aus der Umgebung von Teschen. 
Sebwarze dureli Kobie gefiirbte Kalksteine (Anthrakonit) kommen nament- 
licli in Janowitz, Bludowitz, Kotzobendz und Ernsdorf vor.

Duttenkalk oder Nagelkalk von dunkelgrauer Farbę wurde schon an 
vielen Punkten gefunden, so in Woikowitz, in Ober-Lischna, am Fusse des 
Ostryberges, in Oldrzychowitz u. s. w. Namentlich schon und mit besonders 
grossen Niigeln, und langen Dutten in Malenowitz, ais Begleiter der Sphiiro- 
siderit-Mergel. — Eine Prachtstufe von Duttenkalk sali ich boi Herrn 
Bergmeister K l e i n p e t e r  in Friedland, welclie fiir das Brtinner Museum 
bestimmt war.

Neubildungen des Kalkes, wie sio beutzutage noch stattlinden, Kalk- 
tuffablagerungen, kommen namentlich am Fusse der Tescbner-Kalksteine fast 
liberał! vor, jedocb nie von einer bcdeutenden Miicbtigkeit. Solche Tuffe 
hnden sieli namentlich bei Lischna, Koikowitz, Dzingellau, Trzynietz, Iskritschin 
u. a. a. 0. Das Teschner Museum entbillt einen von H e i n r i c h  gefundenen 
Stalaktiten von betrachtlicber Lange, aus Wendrin, oline nahere Angabe 

»des Fundortes. Moosartiger Kalktuff, an der Grenze von Bystrzyc und 
Wendrin. Zwischen Mistrzowitz und Stanislowitz kommt stellenweise ein 
sehr junger Siisswassertuff vor, angeflillt von nocb jetzt lebenden Land- 
schnecken. Unter den gemauerten Briicken, welclie iiber die Fliisse Schlesiens 
hinwegfiihren, babę ich Kalktropfsteine gefunden. Sie sind weder lcrystalb- 
niscli nocb durchaus von fester kalkspatliartiger Beschaffenheit, wic die Tropf- 
steine der Kalkboblen, sondern bestclien aus zarten, lichter und dunldcr 
graugefarbten Iiautchen von kohlensaurem Kalkę, die Oeffnungen zwischen 
sieli lasscn. Ibre Bildung liisst daher auf einen von der Bildung der Holilen- 
tropfsteine yerschiedenen Yorgang schliessen, der insbesondere auf dem 
Umstande beruhen muss, dass der Kalk im Mortel im iitzenden Zustande vor- 
lianden war, durch Wasser aus demselben ausgezogen wurde, und dass sich 
auf dem durchschwitzenden Tropfen die Hiiutchen durch Hinzutritt der Kolilen- 
saure niederschlugen. Bei der Bildung der Kalktropfsteine in Holilen bat man 
dagegen Ursache anzunehmen, dass kohlensaurer Kalk in koblensaurehaltigem 
Wasser Aror dem Absatze aufgeldst war.

Auch im yerwitterten Teschenit spielt der Calcit eine grosse Rolle, 
indem er sieli in den Spaltcn und Hoblriiumen in krystallisirten Massen abge- 
setzt hat, wie dies namentlich schon in Boguschowitz und Marklowitz zu 
sehen ist. Es lassen sich aus dem meist rothlichen oder gelblichweissen Calcit 
sclione Spaltungsstiicke herausscblagen. Yerweisen will ich noch auf den 
beim Analcim von Leskowetz bcsprochenen Calcit, welcher ihn stets 
iiberlagert.

Sonst findet sich der Calcit in kleineren und griisseren Partikeln mitten 
im Gesteine der yeranderten Teschenite allenthalben, wo er sich durch Aetzen 
mit Sauren zu erkennen gibt. Auch ais Yersteinerungs-Mittel spielt
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der (Jalcit einc grosso Rolle, namentlich in den exotischen Blocken des 
Stramberger-Kalksteines, die oft ganz ans Korallen, Ammoniten, Brachiopoden- 
schalen etc. bestehen, sonst auch in den Neocom-Kalken, und don tibrigen 
Formationen.

Dolomit. Da der Stramberger-Kalkstein neben denr koblensauron 
Kalk fast immer etwas kohlensaurc Magnesia fidirt, so komnit es in scincn 
lloblraumen zu Dolomit-Aussclieidungen, wie in Bludowitz und Kotzobcndz. 
Die Krystalle von der Form — 2 B, in Drusen, regelmassig, von nelkenbrauner 
Farbę mit spiogelnden Flachen. Die Kanton erscheinen baufig dunkler ge- 
farbt ais das Innere.. Manchmal sind die Flachen mit Calcit wie beschneit. 
Auch im Aptien-Spharosiderit von Friedland und Lhotka (Milliren) kommt 
in Drusenraumen Dolomit vor. In einem Spharosideritbutzen von Zeislowitz 
wurde vor mehroren Jahren Dolomit aufgewachsen und zu Drusen verbun- 
den, von lichtgelber Farbę, gefunden Die Krystalle haben die Form — 2 R, 
Handstttcke hievon besitzt das k. k. I i o f mi ner  ali en - Cab  in e t , das erz-  
h e r z o g l i c h e  S c h i c h t a m t  in Teschen und ilerr C. F a l la u x. Jen es
Sttick, welches H e i n r i c h  ais Konit aufftihrt, ist nichts anderes ais ein dich- 
ter, im Bruche kleinsplittriger, schwarzgrauer, mit Kieselsaure gemengter, 
dolomitischer Kalkstein aus der Bober.

Strontianit. In Wischlitz nordlich von Skotschau, theils in Faserbuscheln 
zwischen indigblauen Coelestin-Tafeln, theils in Pseudomorphosen nach gerad- 
schaligem Colestin, welcher mit Calcit oft mehrere Cm. grosse Holdraume im 
Stramberger-Korallenkalkstein auskleidet oder erfiillt. Dieses Vorkommen 
wurde nur an diesiem Punkte beobachtct, obsclion in Kotzobcndz u. a. a. 
Localitatcn derselbe Korallenkalkstein zu finden ist.

Sphdrosiderit und Thoneisenstein. Er zieht sieli in zahllosen Flotzen 
an den Bcskidcn hin und wiederholt sieli yielmal in allen Untorgliedcrn scincr 
Formation, ist aber vorzugswoise nur in einigen Dliedern machtigcr und 
wird dann bergmannisch gewonnen. Da wo Teschenit-Durchbruche stattfinden, 
erleiden die Eiscnsteinflotze starkę Biegungen und Verwerfuugen, so dass 
der Bergbau an jenen Stellen gemieden wird. Nach H o h e n e g g e r  zerfallt 
das hiesige Neocom in drei Hauptabtheilungen. Die dritte, der oberc 
Tesclmerschiefer mit dem Grodischter-Sandsteine ais oberste Lagę, besteht 
aus schwarzen, bituminosen, glanzenden Mergelschiefern, welclie zwei machtige 
Ziige von Spharosideritflotzen enthalten. In Grodischt tritt ober und unter 
dem Sandstoine eine Schichte von Spharosideriten auf. Diese zwei Flotzztigo 
waren es namentlich, welche in Schlesien die Hauptgrundlage ftir die erzher- 
zoglichen Eisenworke bildeten.

In den Wernsdorfer-Schichten, welche fast ausschliesslich aus Schwarzem, 
glanzenden, bituminosen Mergelschiefer und nur wenigen schmalen Sandstein- 
schichten bestehen, tritt der dritte Hauptzug von Spharosiderit-Flotzen auf.

In der unteren Abtheilung der Godula-Sandsteine (Albien z. Th. Gault
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tritt der vierto Hauptzug von Spharosiderit auf, welcher jedoch niclits andercs 
1 st, ais cin sehr eiscnroicher Sandstoin mit 20—30% Eisengelialt.

Den 5ten Zug von Karpathen-Spharosiderit entlialten die Istebner- 
C enoman-Sandsteine, yorziiglich in Galizien entwickelt, und endlich der secliste 
Hauptzug in den blauon Mergeltbonen des Eocśin und zwar yon zwcierlei 
Art, ais ordentliche schmale Flotze von lilinlicher Beschaffenheit, wie in den 
śilteren Formationen und ais meist grosse Nieren und aucli eckige Klumpcn. 
Letzteres Yorkommen erscheint an den meisten Orten ais auf secundarer 
Lagerstatte, indem die runden Stiicke, wie die eckigen Klumpen Spuren von 
Abroibung zeigen, und beiin Zersclilagen nicht selten Pctrefacten aus dem 
Neocom oder Urgon zeigen, wolier sie stammen mtissen.

Die festen Sphiirosiderite entlialten Eisenoxydul, Kalk und Kalkerde 
nebst wenigem Manganoxydul an Koldensiiure gebunden und nebstdcm 
etwas Tlionerdc und eine betrachtliche Menge von Kieselerde, welclic ais 
feiner Quarzsand in der Erzmasso vertheilt ist. Die sogenannten milden 
Erze sind niclits anderes, ais der verwitterte und melir oder weniger voll- 
stiindig in Brauneisenstein metamorphosirte oberste Tbeil der Spliiirosiderit- 
fliitze; sie enthalten nebst Eisenoxyd, Mangenoxyd und Wasser ebenfalls 
einen bedeutenden Antheil an mechanisch beigemengtem Quarzsande, dagegen 
aber selir wenig Kalk und Kalkerde. In den festen Spharosideriten ycr- 
treten sieli die an Kohlensaure gebundenen Basen gegenseitig in den ver- 
schiedensten Verbi.il tnissen, der Eisengelialt ist dali er aucli ausserordentlieb 
schwankend und beinalie bei jedem Flotze anders. Die Tigelproben, welche 
bei jeder Iliitte regelmassig gemacht wurden, haben Unterscliiede von 4—36% 
Eisengelialt (feste und milde Erze zusammen) nacbgewiesen.

In den Wernsdorfer Schichten von Malenowitz, Bistry und Janowitz 
namentlich aber in den benachbarten Kozlowitz, Mettilowitz, Lichnau, Tychau, 
Czeladna ist der Sphiirosiderit yon yielen Contractionsspalten durchsetzt, und 
zeigt dann nierformige aucli maneben Tropfsteinen niclit uniihnliclie Gestalten, 
die cine drusige Obcrfliiche zeigen. Die Krystalle sind dann selir klein, 
gleiehmassig ausgebildet, stehen dicht gedrangt, sind linsenfiirmig und yon 
stahlgrauer bis eisensebwarzer Farbę, seltener buntangelaufen, ivo sie dann 
namentlich schon ausseben. Manchmal bat sieli auf diesen Spbiirosiderit-Drusen 
der lichtbraune Dolomit in der Wcise abgesctzt, dass er die kleinen zwischen 
den Krystiillclien befindliclien Liicken ausgeftillt bat, und sodann die scbwiirz- 
lichen abgerundeten Krystallecken des Spharosiderit iiber die Dolomit-Aus- 
fiil lung 11 inwegragen.

Kacli H o b e n e g g e r  zeigen einige Spbiirosiderite die Eigenschaft nach 
der Rostung rotli gefiirbt, stiinglig aggregirt zu erscbeincn, iihnlich wie jenes 
natiirlicbe Yorkommen vom rothen Eisenstein in der Niibc von Scblacken- 
wertb in Bohmen. —  Bituminoser Spharosiderit (Blackband, Kohleneisenstein) 
lagert zu Micbalkowitz in getrennten, unbedeutenden Partien in dcm Stein- 
koblenscbiefer, unmittelbar iiber dem yicrten Steinkohlenflotze. Namhafte



39

Fundorte von Spharosiderit- Vorkommen, \vo er mittelst eigenthiimlichen 
Schacht- und Stollenbauen gewonnen wird, sind: Gegend von Tcsclien, 
Ellgot, Konskau, Lischna, Wendrin, Niedek, Istebna, Ustroń, (Jurek, Lippo- 
wetz, Kotzobendz, Koniakau, Trzanowitz, Tierlitzko, Grodischt, Bascbka. 
Krasna, Janowitz, Bystrzyc, Malenowitz, u. a. O.

Durch die langjithrige, praktischc Erfahrung ergaben sieli beim hiesigen 
Eisensteinbergbaue folgende Resultate: Im oberen Neocom sind bisber 22 
vcrschicdene Flotze, im Apticn 14, im Albicn G und im Ccnoman 9 vcr- 
schiedcne Flotzc bekannt. Diesc einzelnen Flotze, wclclie in einer Miichtig- 
keit von 5 - 7  Cm., lioclist scltcn von 10— 15 Cm. auftrcten, zeigen gewisse 
Mcrkmale, wie den Sandbesteg, das Auftreten von Calcit und Schwcfelkics, 
groberes oder feineres Korn, lichtcre oder dunklere Fiirbung, rasebes oder 
langsameres Verwittcm, bcgleitcnde Fossilien (Pflanzcnflotz), wclclie es cr- 
moglichten, die einzelnen Flotze zu sclieiden. Die Anlage einer Sammlung, 
welche sieli in jodem Bevicre belindet, orleichterte diese Aufstellung selir; 
docli sind die Unterschiede selir wenig kcnntlich und kann nur cine lang- 
jiilirige Erfahrung in der Erkennung der einzelnen Flotze sicliere Be- 
urtheilung abgeben. Es werden nur einige ergiebigere Flotze abgebaut, die 
jeder Bergmann kennt, und es ftlhren dieselbcn dann eigene Local-Namen, wie 
z. B. das Mydlak-Flotz, Hoydisch-Flotz etc.

3. HytlroearhoiiTerhiudungcn:
Bernstein (Succinit). In Poln.-Ostrau wurde beim Eisenbahnbaue im 

tertiaren Sande, etwa 5 M. untor der Oberllacłie, cin flacbrundliches Bern- 
steinstiick gefunden; angeblich war es nur von aussen erhartet, im Innem 
aber in einem fast weichen Zustande. In neuerer Zcit wurde in Peterswald 
yon Herrn Bergmeistcr Menzel beim Abteufen eines Scliachtes im Diluvial- 
scliotter ein rundliches Stiick Bernstein, worin sieli cin Inscct eingcscblossen 
befand, aufgefunden. Desglciclicn besitzt Herr C. F a l l a u x  ein Stiick Succinit 
von Faustgrosse, abgerundet, gelblicli weiss, manchem derben Schwefcl iihnlich. 
Es wurde beim Schaclitabteufen in Peterswald im Dihmalschotter vor zwei 
Jabren erst gefunden. In den Fiinfziger-Jahren wurde in dem die Kohle 
bedeckendon tertiaren Tegel im Yogtwalde nachst Karwin bei Anlage eines 
Scliachtes, in einer Tiefe von 35 M., ein selir grosses Stiick Bernstein, welches 
sich im k. k. Hofmineralien-Cabinet betindet, ausgegraben.

Profcssor G o p p e r t  bat in einem Schreiben an Prof. B r o nn  folgende 
Bemerkungen ausgesprochen, welche auch bei diesen Funden zu Grunde ge- 
legt werden konnen. Dort lieisst es: „Hinsichtlich der Zweifel, welche man 
hie und da iiber die Lagę der den Bernstein einst lieferndon Walder ausge
sprochen hat, will ich hier nur bemerken, dass man wenigstens in Schlesien, 
wo man Bernstein an 850rten auffand, wohl nocli niemals ilm in seiner priinaren
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Lagę, sondom offenbar scbon in seiner sccundaren Lagerstiitte angctroffen 
bat, wie dic meist an den Ecken abgerundete Beschaffenheit desselben und 
das gleiclizeitige Vorkommon von Gerołle zeigen.“

Anthracit (Kohlenblende), kleinblasig bis poroś, die glattwandigen Ilohl- 
raume zuni Theil mit Calcit erfullt, saulig abgesondert, darin Pyrit eingesprengt, 
wurde nebst verandertem Scliiefertlion beiderseits eines Lagerganges von 
Aphanit-Mandelstein zwischen Schicbton der Steinkohlenformation in Hruscliau 
im Jahre 1856 angefahren.

Schwarzkóhle (SteinJcohle). Das Yorkommen ist ein zweifachcs: Einmal 
auf primiirer Lagerstiitte im Steinkohlenbecken von Ostrau-Karwin, und auf 
secundarer Lagerst&tto, in jungern Formationen, in untergcordnetcr Weise. 
Das Steinkohlenbecken von Ostrau-Karwin hat zahlreiche Flotze, von denen 
man mehr ais 60 kennt, aufzuweiscn. Die Machtigkeit dieser Flotze yarirt 
von 0.26 M. bis zu 9 M. Mehr ais 20 Fliitze werden abgebaut. An jenen 
Stellen, wo yulkanische Durchbrilche durch die Kohlenflotze stattfinden, sind 
dieselben in Coalcs umgewandelt. Die Ostrauer Kohlen zeichnen sieli durch 
grosse Reinheit und besondere Brauchbarkeit fur allo hohen Hitzgrade und 
besonders ftir das Eisenwesen ans. Es bestehen bisher Bergbaue zu Hruschau, 
Poln.-Ostrau, Michalkowitz, Peterswald, Karwin, Łazy, Poremba, Dombrau, 
Orlau und Polnisch-Leuten. Im Yorjahre wurde in Peterswald ein Schacht 
abgeteuft, wobei sich in einer Teufe von 148 M. ein Kolilenflotz 5 M. miichtig 
im Ausgehenden zeigte, welches eine Kohle lieferte, die im ausseren An- 
sehen der Kannel-Kohle gleicht; darauf folgte eine Schichte von 9 M. mlichtigen 
Sandsteinen und dann das eigentliche Stcinkohlenfldtz, wio es uberall be- 
obachtet wird. Die Analyse der sog. Kannel-Kohle ergab ein Coaksaus- 
bringen von 62'80 °/o> einen Aschengehalt an 15'46 %  und der Phosphorgehalt 
betrug 0'348 °/0. Die untersuchten Proben gaben einen sehr schonen Coaks.

Mcrkwiirdig ist aber das Vorkommen von Steinkohlo auf secundarer 
Lagerstiitte. In den eocaencn Sandsteinen der Nummulitenperiode kommen 
in den Karpathen kleine schwarze Trummer yon Pflanzenkohle auf don Lago. 
rungsflachen vor, wie z. B. in Grudek. In den Briichen von Lubno und Les- 
kowetz, Gutty und Smilowitz, Kozakowitz bei Ustroń, boi Jablunkau, Matz- 
dorf bei Bielitz u. a. a. 0. wurden Steinkohlentrummer besonders nach starken 
Flutben und Auswascbungen in bedeutender Mcnge gefunden. Audi in den 
geschichteten Kallcen und Sandsteinen des Neocom zeigen sich nicht selten 
Steinkohlenstuckchen, so namentlich am Fusse der Lissa-Hora, im Ostrawdtza- 
Thale, bei Gutty, bei Bystrzytz am Fusse der Czantory und in Grodischt.

Brauńkóhle. Nach Kolenati soli dieselbe am Sulow-Bergc an der ungarischen 
Grenze gefunden worden sein. In jiingster Zeit ubersandte mir Herr W i t r z e n s  
aus Basclika ein Stttck einer Baumwurzel, welcbe in Braunkohle umgewandelt 
war. Die einzelnen Knotchen der Rinde waren jedoch schon in Pyrit um
gewandelt. Dieses Stiick stammt aus den Aptienschiefern von Malenowitz.
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Naphtha (Bergthcer) findet sich nacli v. G l o c k e r  imBeskidengebirge boi 
Fricdland und Baschka ais Ueberzug auf dicliteni Spharosiderit. Nacb ge- 
falligen Mittbeilungen des Herrn Markscheider E a k u s  kommt Bergol in den 
eocaenen Scbiefern bei der Trzynietzer Wehre vor.

Asphalt. Schlackiges und zilhes Erdpecb ist bei Teschen im Eocaen, im 
ganzen Olsa-Thale, bei Niebory, Skotscliau, Grodischt, Bielitz, sehr ausge- 
zeichnet im Tescbner-Kalkstein anzutreffen. Es erfiillt gewohnlicb kleine 
Drusenraume und Kliifte, welche den Kalkstein durchzieben.



S a c h r e g i s t e r ,

Amphibol .
Seito 

. 27 Gyps . . . .
Seite 

. 32
Analcim . . 30 Harmotom . . . 32
Antliracit . 40 Kaliglimmer . . . 29
Apophyllit . 28 Kaolin . . . . 29
Aragonit . . 33 Kohleneisenstein . 38
Asplialt . . 41 Labradorit . . . 30
Augit . . Magnesiaglimmer . 28
Bastit . . . 28 Magneteisenerz . 23
Bernstein . . 30 Markasit . . . . 21
Bleiglanz . . 21 Menilit . . . . 24
Brauneisenerz . 21 Naplitba . . . . 41
Braunit . 23 01ivin . . . . . 26
Braunkohle . 40 Opal . . . . . 24
Calcit . . . 33 Ortkoklas . . . . 30
Chlorit . 28 Quarz . . . . . 23
Colestin . . 32 Raseneisenerz . . 21
Diallag . 26 Rotlicisenerz . 21
Dolomit . . 37 Schwarzkolilo . . 40
Eiscnkies . . 20 Serpentin . . . . 28
Eisenyitriol . 21 Spkarosiderit . 37
Feuerstein . 25 Strontianit . . . 37
Gclberde . . 29 Titaneisenerz . . 23
Glaukonit. . 29 Vivianit . . . . 32
Granat . . . 28 Walkerdo . . . 30
Grunerde . . 29



ScMnachrichten
v o m  D i r e c t o r  L u d w i g  E o t h e .

I. Personalstand des Lehrkórpers.
a) V e r a n d e r  ungen :

Durch dic Eroffnung der siobenten Classe und die Beibebaltung zweier 
Parallelclassen wurde die Anstellung dreier Lehrkrafte erforderlich, es 
waren dieses:

1.
der Supplent an der Leopoldstiidter Staatsrealschule zu Wien, M ax 

Rosenf e l d ,  ais wirklicher Lehrer (ernannt mit hobem Ministerial-Erlasse 
vom 9. Juli 1875 Z. 10180, intiinirt mit bohem landesschulrathlichem Erlasse 
vom 15. Juli 1875, Z. 2343);

2.

der Lchramtscandidat J o a c h i m Stein er ais Supplent (bestatigt m. 
h. 1. Erb vom 29. August 1875, Z. 2868);

3.
der Lchramtscandidat Anton Sa k r a v a  ais Supplent (best. m. h. 1. 

Erl. v. 26. Oct. 1875, Z. 3433).
Mit Schluss des ersten Semesters (12. Februar 1876) 
schied aus dem Lehrkorper: | trat ais Ei-satzmann ein:

4.
der Supplent A l o i s  Posp i ec h ,  

welcher bereits wahrend des ersten 
Semesters zum w. Lehrer an der Staats- 
roalschule zu T rautenau ernannt wnrdcn 
war (li. Min. Erl. v. 2. Novemb. 1875 
Z. 16786, intim. m. h. 1. Erl. vom 
8. Nov. 1875 Z. 3956);

der Lchramtscandidat J o s e f  
K l o t z e k a l s  Supplent (best. m. li. 1. 
Erl. v. 2. Marz 1876, Z. 693);
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und wahrend des zweiten Semesters:
5.

der wirkliche Lehrer (Jarl Po Iz 
in Folgę seinerBerufungan dieLandes- 
obcrrealsclmle in Graz (seiner łiiesigen 
Dienstleistung enthoben ani 24. Febr. 
1876 in Folgę h. 1. Erl. v. 23. Febr. 
1876, Z. 617);

der Supplent der Oberroalschule 
zu Trautenau L e o p o l d  I s a k  in 
gleiclier Uiensteseigenscliaft (best. ni. 
b. 1. Erl. v. 2. Marz 1876, Z. 689).

A n m e r k u u g :  Mit dem lteallehrer Rosenfeld wurde glcicbzeitig der Supplent am Maria- 
hilfer Communalgymnasium zu Wien, Karl Fink, zum wirklichen Lehrer an hiesiger 
Staatsrealschule ernannt, und hatten beide Ernennungen mit 1. September in Rechts- 
wirksamkeit zu treten. Durch den h. Min. Erl. v. 31. Juli 1875, Z. 10780 wurde der 
fur Toschen designirte w. Lehrer, Karl Fink, zum Hauptlehrer an der k. k. Lehrer- 
bildungsanstalt in Bożen ernannt (int. m. h. 1. Erl. v. i. Aug. 1875, Z. 2668).
Im Status der Nebenlehrer fand ein Zuwachs statt durch die Bestellung 

des k. k. Gymnasiallchrer R i c h a r d  F r i t s c h e  zum eyangel. Religionslehrer 
(best. durch h. 1. Erl. v. 15. December 1875, Z. 4142).

b) B e u r l a u b u n g e n  
von langerer Dauer fanden nicht statt.
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L e h r e r
a m S c h l u s s e  d e s  S c li u 1 j  a h r e s 1875/6.

1. Fiiv die oMigaten degeiistlinde:

Alter, Yaterland, ~ e3
<D

Name, Charakter, Geburtsort, Beschaftigung Classe i  g ^  w P co ej ej
r P Stand Łehrbefahigung, -a a » oej
N Ernennung O

>

i . L u d w ig  H otlie,
k. k. Director,

weltlich.

23. Febr, 1835, 
Kurhessen, Hanau, 

Chemie (O.R.), 
Math. (U.R.),
1. Nov. 1870, 

Dir.; 23. Juli 1875.

Chemie, 
(analyt. Ch.) 

(unobl.),
Custos des chem . 

Labor.

VI., VII.

G VII.

2. K a r l  R a d d a , 23. Oct. 1844, 
SchlcsieujTeschen, 

Gesch., Geogr. (O.G.)

Kalligr. I. A und B,
k. k. Professor, Gesch., Deutsch, IV., VI. 15 IV.

weltlich. 12. Marz 1872. Bibliothekar.

3. Mori/. G lo e se r,
26. Oct. 1847, Phys., III.,

Schlesien, Bennisch, Math., V.,
k. k . Professor, Math., Phys. Math., Phys., VII. 18 V.

weltlich. (0. G. O.R.) 
25. Oct. 1872. Custos des phys. 

Cabinets.

4. F ra n z  I lo le c e k , 28. Marz 1835, Freih. Z., II. A,
k. k. Realschullehrer, Bohm.,Jungbunzlau, III. bis VII. 24Zeichnen (0. R.) Custos d. L. M.

weltlich. 13. Oct, 1873. f. F. Z.

B. T hom as I la w la s , 21. Dec. 1845, 
Schlesien,

Iii. Kuntschitz, 
Kath. Relig. (M.Sch.)

Religion, I. bis VII.
theol. Doctor, 

k. k. Religionslehrer,
Exhortator,

Math. III. 16 —
Weltpriester. 29. Sept. 1874.

G. F ra n z  Jo h n ,
k. k. Realschullehrer, 
k. k. Reserve-Lieut.,

2. Juni 1849, 
Mahren, 

Braunseifen, 
Math., Phys. (O.G.) 

29. Sept. 1874.

Math.,
Math., Phys.

I. B., 
IV., VI. 19 V I.

weltlich.

7. i L .  K a r l  M oser,
7. Nov. 1845, 

Schlesien, Teschen,
Math.,

Naturg.,
II. A, II B, 
V. bis VII.

pliilos. Doctor, 
k. k. Realschullehrer,

weltlich.

Naturg. (O.G.) 
Math., Phys. (U. G.) 

29. Sept. 1874.
Custos des 

naturh. Cab.
14 II. B.
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Narne, Charakter, 
Stand

E ra s m u s K o tlin y ,
k. k. Realscliullehrer, 

weltlich.

M a x  R o se n fe ld ,
k. k. Realscliullehrer,

weltlich.

Alter, Vaterland, 
Geburtsort, 

Lehrbefahigung 
Ernennung

Beschaftigung

8. Febr. 1851, 
Schlesien, Troppau,

Deutsch, Geogr. 
und Gesch.,

Gesch., Geogr. (O.G.) Custos der"gooor 
5. Oct. 1874. bus m  | S

12. August 1845, 
Mahren, Koritschan, 

Chem. (O.R.) 
Naturg. (U. R.) 

15. Juli 1875.

Naturg.,

Chera.

Classc
■O -2 '

II. A, Y1I. 
V. 17

I. A und B, !
II. A und B, | 

IV., V. 18

II. A.

1. B.

10. J 'e lix  Z y fr in a ,
Supplent,

geistlick O.S.B.

18. Juli 1841, 
N.-Oest., Wien.

Franzosisch. I. A u. B,
II. A u. B, 

VII.
20

11.

12.

J o s e f  N . K a s s le r ,
Supplent,

weltlich.

J o a c h im  S te in e r ,
Supplent,

k. k. Reserveoffizier im 
2. Genie-Regiment,

weltlich.

13. A n to n  S a k ra ra ,
Supplent,

weltlich.

3. Marz 1834, 
Schweiz, Freiburg. Franzosisch,

Englisch.
III. bis VI. 
V. bis VII.

1853,
Ob.-Oest., Ischl.

11. Juni 1852, 
Mahren, Nikolsburg.

Math., 
Freih. Z., 
Geom. Z., 

Darst. Geom., 
Custos der geom. 

L. M. S.

I. A,
II. B, 

III, IV , 
V , VI,

17

1!)

Deutsch, Geogr. 
und Kalligr, 

Gesch.
I. A u. B, 

V.
19 I. A.

14.

1 5 .

J o se f K lo tz e k ,
Supplent,

weltlich.

5. Janner 1848, 
Schlesien, 
Tierlitzko.

Deutsch, Geogr. 
und Gesch.

L e o p o ld  I s a k ,
Supplent,

weltlich.

5. Juni 1854, 
Bohmen, Saaz.

Geom. Z ,  

Darst. Geom.

II. B, III. IG B I .

I. A und B,
II. A und B, i 21

VII.
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2. Fiir dic Ibedingt obligaten und niclit obligatcii Oegenstaiule.

*ci
N

Namc,  C h a r a k t e r Gegenstand Ahtheilungcn
Schiilerzahl arn 

Schlusse des Schul- 
jahres

i
|\

Vó
ch

en
tli

ck
e 

[ S
tu

nd
en

za
hl

i. R ic h a rd  F r it s c h e ,
k. k. Gymnasiallebrer,

geprtift.
evang. Relig.

2
1. Unter-Realcl.,
2. Ober-Realcl.,

20
1. Abth. 17,
2. Abth. 3.

2
Jede
Abth.

1

2. S im on  F r ie d m a n a ,
Kreisrabbiner,

geprtift.
mos. Relig.

3
t.Abth. I. u. II. Cl.
2. „ III. u. IV. „
3. „ V.u. VI. „

74
1. Abth. 45,
2. „ 19,
3. „ 10.

5
1. A. 2
2. A. 2
3. A. 1

3.

I

K a r l  W ilk e ,
k. k. Turnlelirer,

geprtift.
Turnen. - — —

L Jo li. N . P o s p is c lii ll ,
Professor

an der k. k. Lelirerbildungs- 
Anstalt.

Polnisch.

i
1 . Abth. I. Cl.
2. „ II. „
3. „ III. u. IV. Cl.
4. „ V. u. VI. Cl.

53
1. Abth. IG,
2. „ 14,
3. „ 15,
4. „ 8.

8
Jede
Abth.

2

5. A lfo n s  M etzn er,
dirigirender Oberlelirer. Gesang.

3
1 . Abth. I. Cl.
2. „ 11. „
3. „ III. bis VI.

104
1. Abth. 29,
2. „ 32,
3. „ 43.

G
Jede
Abth.

2

G. F r a n z  J o h n ,
vgl. imYoraugehendenZ. 6. Stenographie 1 24 2

7. L u d w ig  R o th e ,
vgl. im Yorangebenden Z. 1.

analyt.
Chemie. 1 G 1

r
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II. Lehrverfassung im Schuljahre 1875—1876.
I. Classe.

Abtheilung A, Classenvorstand: An to n  Sakrava.
Abtheilung B, Classemyorstand: M ax B o s e n f e l d .

R e l i g i o n :  2 Stunden. (Bcide Abtheilungen zusammen.) Einfuhrung der Schuler 
in die katholische Glaubens- und Sittenlehre. Die einzelnen religiosen Wahrheiten wurden 
den Schulern erklart und von denselben memorirt. Die aus den Geboten Gottcs und der 
Iiirche fur den katkol. Christen resultirenden Pflichten wurden móglichst fasslich und der 
Altersstufe der Schuler angemessen behandelt. Dr. Th. I lawlas.

D e u t s c h :  4 Stunden. Lektiire ausgewahlter Lesestiicke mit sachlicher und sprach- 
licher Erklarung. Memoriren kleinerer poetischer und prosaischer Lesestiicke, sowie miiud- 
liches und schriftliches Wiedergeben einfacher Erziihlungen und Beschreibungen. Wieder- 
holung der gesammten Formenlehre, Uebersicht der Satzformen in Musterbeispielen aus dem 
Lesebuche. Orthograpbische und grammatische Uebungen. Alle 8 Tago eine Hausarbeit, 
alle 14 Tage eine Schularbeit. A. Sakrava.

F r a n z o s i s c h :  5 Stunden. Tbeoretisch-praktiscbe Durcharbeitung der Orthoepie 
und der Elemente der Formenlehre sammt den nothwendigen syntaktischen Regeln. Memo

riren der Vocabeln. Zur Einiibung der Orthographie wurden sammtlicbe deutscb-franzosische 
Uebungen vor ihrer mundlichen Durcbnabme an der Tafel ausgearbeitet und in eigene 
Hefte eingetragen. Schriftliche Arbeiten (Hausarbeiten, Dictate, Extemporalien und Com- 
positionen) wurden im Ganzen 28 gegeben. F. Z viii-i na.

P o l n i s c h :  2 Stunden. (Beide Abtheilungen zugleich.) Das Wichtigste aus der 
Laut- und Formenlehre der flexiblcn Redetheile. Uebung im lautrichtigen flussigen Losen. 
Leiclite Fabeln iibersetzt und memorirt. Dictate und Yier schriftliche Arbeiten monatlich.

J. N. Pospischill.
G e o g r a p h i e :  3 Stunden. (1. Semester.) Fundamentalsiitze des geographischen 

Wissens, so weit dioselben zum Yerstandnisse der Iiarte unentbehrlich sind. Beschreibung 
der Erdoberflache in ihrer natiirlichen Beschaffenheit und (2. Semester) den allgemeinen 
Scheidungen nacb Yolkern und Staaten auf Grundlage steter Handbabung der Kartę. 
Kartographische Uebungen. A. Sakrava .

A r i t b m e t i k :  3 Stunden. Dekadisches Zablensystem; die vier Rechnungsarten in 
ganzen Żabien und Decimalbrucben, Reehnungsvortheile und abgekiirztes Rechnen, An- 
wendung auf das Rechnen mit benannten Zahlon. Theilbarkeit der Żabien, Berechnung des 
gr. g. Masses und des kl. g. Yielfachen; gemeine Bruclie. Haus- und Schularbeiten.

J. S t e i n c r  (in I. A), Fr. Jo h n  (in I. B).
N a t u r g e s c h i c h t e ,  Z o o l o g i e :  3 Stunden. Anscbauungsunterricht. I. Semester: 

Wirbeltbierc. II. Semester: Wirbellose Tbiere mit Hervorhebung der im Haushalte des 
Menscben wichtigeren Tbierformen. Max R o s e n f e ld .

Geo  me t r i s c h e s  Z e i c b n e n :  C Stunden. Anschauungsunterricht: Die Formenlehre 
der ebenen und raumlichen geometrischen Gebilde (Punkt, Gerade, Winkel, Dreieck, Yiereck, 
Vieleck, Kreis, Ellipse, Wellen-, Oval- und Spirallinie, die Raumecke, Strahlenflachen, 
Prismen, Pyramiden, Cylinder, Kegel, Kugel und die 5 regelmiissigen Korper). Das Zeichnen 
wurde aus freier Hand betrieben und zwar bei den ebenen Gebilden nacb Tafelzeichnungen, 
bei den raumlichen Gebilden nacb Draht und Holzmodellen nach der Anschauung und per- 
spectiYischen Grundsatzen. C. P e l z  im 1. Semester, L. I s a k  im 2. Semester.

S c h o n s c h r e i b e n :  1 Stunde. Uebungen zur Ausbildung der deutschen (1. Semester) 
und lateiniscben Schrift (2. Semester). A. Sakrava .
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II. Classe.
Abtheilung A, Classenvorstand: E r as m u s  Kothny .
Abtheilung B, Classenvorstand: Dr. Kar l  Mo ser.

R e l i g i  on:  2 Stunden. Katholische Liturgik. Die Schiller wurden mit den kirch- 
lichen Ceremonien bekannt gemacht, ikr Sinn und ihre praktische Bedeutung fur das religiose 
Leben des Christen erortert. Auch wurde das Kirchenjahr mit seinen hcil. Zeiten und 
Festen und dereń Verlialtniss zum Erlósungswerke durchgenommen. Dr. Tb. Hawlas .

D e u t s c h :  4 Stunden. Vervollstandigung der Formenlehre, Lehre vom einfacken 
und erweiterten Satze auf Grundlage einer Schulgrammatik yon A. Heinrich; miindliche und 
sckriftliche Reproduction und Umarbeitung grosserer abgeschlossener Stiicke aus dem 
Lesebuche yon Gehlen und Neumann. Alle 14 Tage eiue Hausarbeit, alle vier Wochen 
eine Schularbeit; am Schlusse jeden Monats katte jeder Schiller eine schriftliche Inhalts- 
gabe seiner Privatlectilre zu bringen. E. K o t h n y  (in II. A), J. K l o t z e k  (in II. B).

F r a n z o s i s c h :  4 Stunden. Das in Lect. 61 — 112 der Elementargrammatik von 
Plotz enthaltene grammatische und lexikalische Materiał wurde in theoretisch-praktischer 
Weise durchgenommen und hiebei auf eine dem Standpunkte der Wissenschaft wie den 
Forderungen der Methodik gleich angemessene Beliandlung der Tempusformation und auf 
steten Yergleich mit dem Deutschen ein besonderes Augenmerk gerichtet. Memoriren und 
dialogische Reproduction geeigneter Lesestticke. Orthograpliische Uebungen wie in der
1. Classe — Schriftliche Arbeiten wurden im Ganzen 30 gegeben. F. Z v er i na.

P o l n i s c h :  2 Stunden. (Beide Abtheilungen zugleick.) Die Formenlehre der flexiblen 
Redetheile erganzt; die inflexiblen Redetheile; den einfachen Satz. Fabeln, Anekdoten 
iibersetzt, memorirt. Orthographie und Grammatik beim Lesen wiederholt. Monatlich 
6 schriftliche Arbeiten. J. N. P o s p i s c h i l l .

G e s c h i c h t e  und G e o g r a p h i e :  2 Stunden. Specielle Geographie Asiens und 
Afrikas; detaillirte Beschreibung der Terrainverhaltnisse und der Stromgebiete Europas; 
endlich Geographie des westlichen und siidlichen Europas. 2 Stunden: Uebersicht der 
Geschichte des Alterthums. E. K o t h n y  (in II. A), J. K l o t z e k  (in II. B).

A r i t h m e t i k :  3 Stunden. 1. Semester: Das Wichtigste aus der Mass- und Ge- 
wichtskunde, aus dem Geld- und Miinzwesen, mit besonderer Beriicksichtigung des fran- 
zosischen Systems, Mass- Gewichts- und Miinzreduction. 2. Semester: Lehre yon den 
Yerhaltnissen und Proportionen, letztere mit moglichstem Festhalten des Charakters einer 
Schlussrechnung; Kettensatz, Procent- und einfache Zins-, Discont- und Terminrechnungi 
Theilrcgel, Dnrchschnitts- und Alligationsrechnung. Dr. M o ser.

Na tur g  e s c h i c h t e :  3 Stunden. Anschauungsunterricht. 1. Semester: Mineralogie.
2. Semester: Botanik mit Heryorhebung einzelner, fur den Haushalt des Menschen wichtiger
Mineralien und Pflanzen. Max R o s e n f e l d .

G e o m e t r i e  und g e o m e t r i s c h o s  Z e i c l i n e n :  3 Stunden. Die Grundlehren der 
Planimetrie, ais: die Lehre yon der Congruenz, Symmetrie und Aehnlichkeit ebener Gebilde 
und die Kreislehre. Zeiclinen: Gebrauch des Reisszeuges und der Reąuisiten uberhaupt; 
Anwendung der gelelirten Grundsatze auf die Losung einschlagiger Constructionsaufgahen, 
tiber das Theilen der Geraden und des Winkels, Construiren yon Dreiecken, Vierecken 
und Vielecken, insbesondere der regelmassigen, aus gegebenen Bestimmungsstiicken, das 
Yerjilngen und Vergrossern der Figuren, die Massstabe, insbesondere die Transversal- 
massstiibe, Berillirungsaufgaben am Krcise und Construction geometrischer Ornamente.

C. P e l z  im 1. Semester, L. I sak  im 2. Semester.
F r e i h a n d z e i c h n e n :  4 Stunden. Der Unterricht begann mit auf der Tafel vor- 

gezeichneten, yon der geometrischen Grundform abgeleiteten einfachen Blattform, yerhunden 
mit der Erklarung iiber die bei dem freien Nachbilden der gegebenen Objecte zu beobacli- 
tenden Regeln und zwar: Zeichnen des geometrischen Ornamentes und die Elemente

4
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des symmetrischen Flachornamentes. Sodann das Zeichnen des geometrischen wie auch des 
Flachornamentes nach Modellen; Darstellung geometrischer Korper nacli den Regeln der 
Perspective durchgefiihrt nach Gypsmodellen mit anschaulicher Erorterung der verschiedenen 
Schattentóne. II. A. IIo 1 ceck.  II. B. J. S te iner .

S c h o n s c h r e i b e n :  1 Stunde. Uebungen zur Ausbildung der deutschen und latei- 
niscben Scbrift nacb Greiner’s Vorlagen. K. Kadda .

III. Classt;.
Classenvorstand: A l o i s  P o s p i e c h  im 1. Semester, J o s e f  I i l o t z e k  im 2. Semester.

R e l i g i o n :  2 Stunden. Offenbarungsgeschichte des A. B. Alle Anstalten und Vor- 
kehrungen, die Gott getrotfen bat, um das ganze Menschengeschlecht iiberhaupt, das Volk 
Israels insbesondere zum Heile zu fiihrcn, wurdeu behandelt und mbglichst genau erbrtert. 
Das Vcrhiiltniss des Alten zum Neuen Bundę im Ilinblick auf den kommenden Messias 
wurde stets festgebalten und bei den betreffenden Gelegenbeiten kervorgehoben.

Dr. Th. I lawlas .
D e u t s c h :  4 Stunden. Lehre vom zusammengesetzten Satze, Arten der Nebensatze. 

Ycrkiirzungen derselben, dio Periode; Orthograpbie und Interpunction nacb IIeinrich’s 
Grammatik; Lecttire mit sachlicber und sprachlicher Erklarung; Vortrag memorirter Gedichte. 
Alle 14 Tage eine Hausarbeit und alle 4 Wochen eine Schularbeit.

A. P o s p i e c h  im 1. Semester, J. K l o t z e k  im 2. Semester.
F r a n z o s i s c h :  4 Stunden. 1. Wiederholung des Lehrstoffes der I. und II. Classe.

2. Orthographische Yeranderungen einiger regelmitssiger Verben. Die unregelmassigen 
Verben. Anwendung von avoir und etre. Reflexive und unpersonliche Verben. Formen- 
lehre des Subst., Adjectivs und des Zahlwortes. Miindliche und scbriftlicbe Conjugationen und 
Uebersetzungen, Praparationen; Haus- und Schulaufgaben. 3. Behandlung leichter Lese- 
stiicke poetischer und prosaiscber Form aus Dr. Plótz’s Lectures Cboisies.

J. K as s l e r .
P o l n i s c h :  2 Stunden." (Mit der IV. Classe zugleich.) Die gesammte Formenlehrc 

mit Erganzung anomaler Formen. Casuslebre. Lesen, Nacherzahlen und Nachschreiben, 
Uebersetzen. Kurze Gedichte memorirt. 4 schriftlicbe Arbeiten monatlicb.

J. N. P o s p i s c h i l l .
G e s c b i c b t e  und G e o g r a p b i e :  4 Stunden. Uebersicht der Geschichte des 

Mittelalters mit besonderer Hervorhebung der bedoutendsten Momente der bsterreicbiscbcn 
Gescbicbte. Specielle Geograpbie von West-, Mittel-, Kord- und Osteuropa in Verbindung 
mit Kartenzeicbnen. A. P o s p i e c h  im 1. Semester, J. K l o t z e k  im 2. Semester.

A r i t h m e t i k :  3 Stunden. Die vier Grundoperationen mit ein- und mehrgliedrigen 
algebraischen Ausdrucken. Quadriren und Kubiren von Binomcn und dekadischcn Żabien. 
Auszieben der (Juadrat- und Kubikwurzel aus dekadiscben Żabien olme und mit Abktirzung. 
Haus- und Schularbeiten. Dr. Th. Hawlas.

P b y s i k :  3 Stunden. Allgemeine Eigenschaften der Korper. Das Wichtigste aus 
der Warmelehre. Die iiussere Verschiedenheit der Korper. Mechanik fester, tropfbar- und 
ausdehnsam-flussiger Korper. Die yorgenommenen Grundlehren wurden durch Experimente 
hinreicbend erlautert. M. G ib ser.

G e o m e t r ie :  3 Stunden. 1 St. A n s c h a u u n g s l e h r e .  Fliichenbereehnung, mit be
sonderer Beriicksichtigung des metrischen Masses. Dreieck, Parallelogramm, Viereck im 
Allgemeinen, Yieleck. — Pytbagoraiscber Lehrsatz und yielfache Anwendung desselben. — 
Flacheninhalt des Kreises, des Kreisausschnittes, Kreisabschnittes und einiger regelmassiger 
Vielecke. Verwandluug und Tbeilung der Figuren. Oberflacbenberechnung und Kubikinhalts- 
bestimmung fur die Pyramide, das Prisma, den Kegel und Cylinder und die Kugel. — Ele- 
mente der Feldmesskunst. Praktiscbe Uebungen im Freien. Z e i c h n e n :  Uebungen im 
Schraffiren und*-Coloriren; geometrische Ornamente. Verwandlung und Theilung der Fi
guren. Elemente des Situationszeiclinens. J- Ste iner.
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F r e ih a n d z e i c h n e n :  4 Stunden. Uebungen im Fiachornamente nach der Tafel, wo- 
bei die wichtigsten Begriffe der ornamentalen Formen, ihr Ursprung und ihre Anwendung, 
wie auch die betreffende Stylart erklart wurde. Zeichnen von Ornamenten aller Stylarten 
nach der Vorlage und dem Modelle in einfachem Dmriss wie auch mit sammtlichen Schatten 
versehene; perspectivische Uebungen nach geometrischen Korpern und anderen technischen 
Objecten. Zeichnen aus dem Gedachtnisse. F. H o 1 e 6 e k.

IV. Classe.
Classenyorstand: Kar l  Radda.

Re  l i g  i on:  2 Stunden. Offenbarungsgeschiehte des N. B. Die politischen und reli- 
giosen Yerhaltnisse zur Zeit der Geburt Jesu. Die Geburt und das Jugendalter des Er- 
losers. Sein offentliclies Leben und Wirken, sein Yersohnungsopfer, seine Auferstehung 
und Ilimmelfahrt. Die Ausbreitung der Religion Jesu durch die Apostel und vorziiglich 
die Thiitigkeit der Apostel Petrus und Paulus. Dr. Th. Hawlas.

D e u t s c h :  3 Stunden. Wiederholung der Formenlehre und Syntax. Wortbildungslehre 
und Wortverwandtschaft. Lectiire ausgewdhlter Lesestficke mit sachlicher und sprachlicher 
Erklarung. Yortrag von Gedichten. Grundziige der deutschen Metrik. Geschaftsaufsatze. 
Alle 14 Tage eine Hausarbeit, alle 4 Wochen eine Schularbeit. K. Radda.

F r a n z o s i s c h :  3 Stunden. 1. Repetition der unregelmassigen Verben, der Anwendung 
von avoir und etre, etc. 2. Gramm. nach Dr. Plotz’s Schulgramm. Formenlehre des Substantivs, 
Adjectivs, Adverbs, Zahlwortes und der Prapositionen. Die Wortstellung. Gebrauch der 
Zeiten und Modi. Elemente der Wortbildungslehre. Miindl. und schriftl. Uebungen; Haus- 
und Schularbeiten. 3. Lectiire aus Dr. Plotz’s Chrestomathie und Versuche in der franz. 
Conversation. J. Kass ler .

P o l n i s c h :  2 Stunden. (Mit der III. Cl. zugleicli.) Gebrauch der Zeiten und Arten 
des Verbs. Das Wichtigste aus der Wortbildungslehre. Lesen, Nacherzahlen inhaltsreicher 
Lesestiicke. Uebersetzt mit steter Vergleichung der Ausdruckweise in beiden Sprachen. Ge- 
dichte memorirt. 4 schriftl. Arbeiten jeden Monat. J. N. Po sp i s c h i l l .

G e s c h i c h t e  und G e o g r a p h i e :  4 Stunden. Geschichte der Neuzeit mit besonderer 
Riicksicht auf Oesterreich. Specielle Geographie der osterreichisch-ungarischen Monarchie 
mit IIervorhebung der Grundziige der Verfassungslehre. Specielle Geographie Amerikas und 
Australiens. K. Radda.

A r i t h m e t i k :  4 Stunden. Wiederholung des Lehrstoffes der Unterrealschule. Qua- 
drirung und Kubirung mehrgliedriger algebraischer Ausdriicke. Zerlegung dekadischer Zahlen 
und algebraischer Ausdriicke in ihre einfachen und zusammengesetzten Factoren, Bestiin- 
mung des gr. g. Masses und des kl. g_ Vielfachen algebraischer Ausdriicke. Die vier Grund- 
operationon mit gemeinen Briichen: Gleichungen des ersten Grades mit einer und zwei Un- 
bekannten nebst dereń Anwendung auf praktische Aufgaben. Haus- und Schularbeiten.

F. John.
P h y s i k :  3 Stunden. Magnetismus und Elektricitat, Akustikund Optik. Die einzelnen 

Grundlehren wurden durch Experimente erlautert. Fr. John.
Che mi e :  3 Stunden. Uebersicht der wichtigsten Grundstoffe und ihrer Verbindun- 

gen, mit besonderer Beriicksichtigung ibres natiirlichen Vorkommens. M. R o s e n f e l d .
G e o m e t r i e :  3 Stunden. Graphiscbes Recbnen und seine Anwendung. Vom geome

trischen Ort. Curvenlehre. Grundbegriffe und allgemeine Losung der Beriihrungsaufgaben. 
Erweiterung der Kreislehre. Die Ellipse, Parabel und Hyperbel ais Punkt- und Tangen- 
tengebilde. Tangentenbestimmungen. Cycloiden, Epi- und Hypocycloide, die Cardioide, 
die Kreisevolvente, die Spiralen, Schnecken- und Schraubenlinien. Z e i c h n e n :  Construc- 
tionsaufgaben iibcr obigen Stoff. J. Ste in  er.

F r e i h a n d z e i c h n e n :  4 Stunden. Zusammengesetzte Fiachornamente wurden nach 
der halben oder Viertel-Vorzeichnung auf der Tafel von den Schulern erganzt dargestellt.

4 *
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Anlcgung der Zeichnung mit einigen Farbentdnen, wobei das Wichtigste aus der Farbenlebre 
und die Anwendung der Farbę auf das Ornament crklart wurdc; ferner Zeichnen des 
Aachen wie auch des plastischen Ornamentes nach Vorlagen und Modellen vom Umriss 
bis zur vollstiindigen Durchfiihrung mit Erkliirnng iiber die Form und Abstufung der Schattcn. 
Pcrspectivische Uebungen nach Korpergruppen, Zusammenstellung einer Verzierung fur 
gegebene Formen, Gedachtnissiibungen. F. H o l e  cek.

Y. Classe.
Classenyorstand: M o r i z  G loeser .

R e l i g i  on:  1 Stunde. Die allgemeine und besondere Glaubenslehre. Die einzelnen 
Glaubenswabrbeiten wurden mit moglichst kurzer und fasslicher Begrimdung den Schillera 

erortert und yorziiglich wurde angestrebt, dass sie auch dem Herzen derselben eingeprligt 
blciben. Dr. Th. Hawlas.

D e u t s c h :  3 Stunden. Lectiire einer Auswahl aus leichteren Werken der mhd. Periode 
Uebersicht der Laut- und Flexionslehre des Mhd. Ueberblick iiber die deutsche Literatur 
yon ihren ersten Anfangen bis zum Schlusse des XIV. Jahrhunderts. Erlauterung des Wesens, 
der Formen und Arten der Poesie, sowie der vorziiglichsten prosaischen Darstellungsformen 
auf Grund der Lecture. Recitiriibungen. A. P o s p i e c h  im 1. Sem., E. K o t h n y i m 2 .  Sem.

F r a n z o s i s c h :  3 Stunden. 1. Wiederholung und Erganzung des gramm. Unterrichtes. 
Lehre von dem Subjonctif, den Participien. Syntax des Artikels, Adjectivs etc. Miindliche 
und schriftl. Uebungen, Praparationen. 2. Lecture, Uebersetzung und Conyersation aus Dr. 
Plotz’s Chrestomathie. Dictees. Anfange zu franz. Aufsatzen. J. K ass ler .

E n g l i s c h :  3 Stunden. 1. Lecture und element. Gramm. — Lese-und Betonungslebre 
mit sleter Hinweisung auf die im Lehrbuche angegebenen Regeln, die Aehnlichkeit, Ver- 
wandtschaft und Abstammung der engl. Worter aus germanischen und romanischen Elementen. 
2. Praparationen. Miindliche und schriftl. Uebersetzungen. Haus- und Schulaufgaben. Dictate.

J. Kass ler .
P o l n i s c h :  2 Stunden. (Mit der VI. zugl.:) Stete Wiederholung der Grammatik be- 

sonders der Satzlehre. Metrik. Inhaltreiche Lesestiicke gelesen, nach den Hauptmomenten 
wiedergegeben theils miindlich, theils schriftlich. Jeden Monat 3 schriftl. Arbeiten.

J. N. P o s p i s c h i l l .
G e s c h i c h t e :  3 Stunden. Geschichte des Alterthums mit besonderer Heryorhebung 

der Griechen und Romer bis zur Kaiserzeit; historische Geographie.
A. P o s p i e c h  im 1. Sem., A. Sa k ra y a  im 2. Sem.

M a th em a t i k :  6 Stunden. a) A l lgem.  A r i t h m e t i k :  Erganzung und orweiternde 
Wiederholung des Lehrstoffes der 4. Classe. Die Zahlensysteme iiberhaupt, das dekadische 
insbesondere. Die Theorie der Theilbarkeit. Decimalbriiche. Potenzirung und Radicirung. An 
letztere anschliessend die Elemente des Rechnens mit Imaginarien. Das Ausziehen der 
Quadrat- und Kubikwurzel aus mehrgliedrigen algebraischen Ausdriicken. Verhaltnisse 
und Proportionen. Gleichungen des ersten Grades mit mehreren Unbekannten und jene des 
zweiten Grades mit einer und zwei Unbekannten. Diophantische Gleichungen.

b) G e o m e t r i e :  P l a n i m e t r i e .  Einleitende Vorbegriffe. Gerade Linie und Winkel. 
Allgemeine Eigenschaften, Congruenz der Dreiecke. Polygone und Congruenz derselben. 
Proportionalitat gerader Linien. Aehnlichkeit der Dreiecke und Vielecke; Anwendung hievon. 
Flachenberechnung, Verwandlung und Theilung geradliniger Figuren. Kreislehre. Haus- und 
Schularbeiten. M. G lo ese r .

D a r s t e l l e n d e  G e o m e t r i e :  3 Stunden. Wesen der Projectionslehre. Orthogonale 
Projection des Punktes, der Geraden und der Ebene auf einer und auf zwei Projections- 
ebenen. Beziehungen dieser drei Grundgebilde zu einander. Projectionen des rechten, spitzen 
und stumpfen Winkels. Drehung des Punktes. Affinitat. Projection ebener Gebilde. Losung
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verschiedener tlieoretisclicr Aufgaben. Z e i c h n e n :  Constructionsiibungen zu obigem Lekr- 
stoff. Ais Abscbluss: Anwendung des Erlernten auf einige praktische Aufgaben. (Dachaus- 
inittlung, Rampenbestimmung etc.) J. S te in  er.

N a t u r g e s c h i c h t e ,  Z o o l o g i e :  3 Stunden. Anatomisch-physiologische Grundbe- 
griffe des Thierreichs mit besonderer Beriicksichtigung der hoheren Tbiere; Systematik der 
Tbiere mit genauerem Eingebcn auf die niedercn Tkierformen, verbunden mit mikrosko- 
piscben Demonstrationen. Dr. Moser .

C h e m i e :  3 Stunden. Gesetze der chemiscken Yerbindungen. Atome, Molecille, Aeąui- 
valente, Wertbigkeit der Atome, Typen, Bedeiituug der cbemiscben Symbole und Formoln. 
Metalloide, Metalle der Alkalien, alkaliscbe Erden und Erden mit besonderer Berucksicb- 
tigung der in techniscber Beziehung wichtigen Kórper. Max R o s e n f e l d .

F r e i b a n d z e i c b n e n :  4 Stunden. Erklarung der Grundregcln fur das Zeichnen 
des menschlicken Kopfes und dereń Anwendung beim Zeichnen nacb Vorlagen und Biistcn; 
Zeichnen einfach ausgefiihrter Kdpfe im Umriss wie aucb schattirt. Fortbildung im Wieder- 
geben plastischer Ornamente nacb Vorlagen und Modellen, chromatische Uebungen nach 
passenden Yorlagon; perspectiviscbes Zeichnen nach einfachen arcbitektoniscben Objecten 
und freie Wiedergabe des kurz vorber gezeicbneten aus dem Gedachtnisse. F. H o l e  cek.

VI. Classc.
Classenvorstand: F r a n z J o b n .

ł i e l i g i o n :  1. Stunde. Die katholiscbe Sittenlebre. Das Yerbaltnis des katb. Christen 
zu Gott, zum Nachsten, zu sich selbst. Die daraus resultirenden Pllicbten.

Dr. Tb. I lawlas.
D e u t s c h :  3 Stunden. Uebersicht der Literaturgescbicbte vom 15. bis zur Mitte des 

18. Jahrhunderts; eingebendere Behandlung der 2. Halfte des 18. Jahrh. mit Lectiire von 
Musterstiicken. Gelesen wurde Lessing’s „Natkan der Weise“ und Gootbe’s „Egmont“ .

K. R ad  da.
F r a n z o s i s c h ;  2 Stunden. 1. Grammatiscbe Wiederholungen und Uebungen. — 

Miindlicke und schriftliche Uebersetzungen und Praparationen aus der Literatur- und 
Sprachgesckichte. •— Versuche im miindlicben freien Vortrage und Aufsatze. 2. Lectiire: 
Uebersetzung und Conversation aus Dr. Plótz’s Cbrestomatbie; dann Cuvier’s Eloges 
kistorigues, berausgegeben von Dr. Goebel. J. Kass ler .

E n g l i s c b :  2 Stunden. 1. RepetitiondesLehrstoffesderV.Classe,namcntlichderun- 
regelmassigen Verben. 2. Grammatik nach Dr. Fólsing’s Lehrbuch fiir den wissenscbaftlicben 
Unterricht der engl. Spracbe. Lehre you dem Substantiv, Adjectiy, Verb, Artikel, Pronom und 
Zablwort. Priiparationen, miindl. und schriftl. Uebersetzungen. Ilaus- und Schulaufgaben. 
Dictate. 3. Lectiire: The Cricket on the beartb v. Charles Dickens, herausg. v. Dr. Hoppe.

J. K as s le r .
P o ln i s c h :  2 Stunden. (Mit der V. Cl. zugleicb.) Wie in der V. Cl. und aus der 

Literaturgescbicbte das Wicbtigste bis zum J. 1020. Droi schriftliche Arboiten monatlicb.
J. N. P o s p  is ch i  11.

G e s c b i c b t e  und G e o g r a p b i e :  3 Stunden. Geschicbte des Mittelalters und der 
Neuzeit bis zum wcstphalischen Friedenssckluss mit steter Beriicksicbtigung der geographi- 
schen Daten. K. R a d  da.

M a t h e m a t i k :  5 Stunden. A l l g e m e i n e  A r i t b m e t i k :  Logarithmen, Auflosung 
hoherer Gleichungen, welche auf guadratische zuriickgefiibrt werden konnen, und Exponen- 
tialgleichungen. Aritlim. und geom. Progressionen mit Anwendung auf Zinseszins- und 
Rentenrechnungen, das Wicbtigste iiber Convergenz unendlicher Reiben. Combinations- 
lehre, binomiscber Lebrsatz.

G e o m e t r i e :  Goniometrie und ebene Trigonometrie, Stereometrie und Elementc 
der spkarischen Trigonometrie; zablreiche Uebungsbeispiele. Ilaus- und Scbularbeiten.

Fr. J o b  u.
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D a r s t e l l e n d e  G e o m e t r i e :  3 Stunden. Drehung des Punktes. Projection ebener 
Gebilde. Yerschiedene theoretische Aufgaben. Centrale- und Parallel-Projection ebener 
Gebilde auf einer neuen Projectionsebene. Collineation und Affinitat. Die korperliche 
Ecke. Darstellung der regelmassigen Yielflachner. Pyramide und Prisma, Kegel und Cylin
der; ebene Schnitte und gegenseitige Durchdringung derselben.

Z e i c b n e n :  Ausser mannigfachen Uebungsbeispielen uber obigen Lehrstoff liat te 
jeder Scbiiler eine, mit besonderer Sorgfalt auszuarbeitende Studie uber die Durchdringung 
zweier Korper durchzufuhren, welcbe die Grundlage zu einem, von ihm selbst anzufertigen- 
den Modelle bildete, zu welebem die Anstalt das Materiale beistellte und woftir dasselbe 
in das Eigenthum der Lebrmittelsammlung iiberging. (S. diese.) J. S t e i n e r.

N a t u r g e s c b i c h t e :  B o t a n i k ,  2 Stunden. Anatomisch-physiologische Grundbegriffe 
des Pflanzenreiehs, Systematik der Pflanzen mit Riicksichtnahme auf beimatliche Vor- 
kommnisse; vei'bunden mit mikroskopischen Demonstrationen. Dr. Moser.

P h y s i k :  4 Stunden. Allgemeine Eigenscbaften der Korper, Wirkungen der Mole- 
cularkrafte, Mechanik und Akustik. Der durcbgenommene Lebrstoff wurde wissenschaftlich 
begriindet, durcb Versucbe erlautert und auf praktiscbe Aufgaben angewandt.

Fr. John.
Ch em ie :  3 Stunden. Die Metalle. Sodann die Chemie der Kohlenstoffverbindungen: 

Constitution derselben, homologe Reihen, Natur der zusammengesetzten Radicale, Isomerie, 
organische Elementaranalyse; Cyanverbindungen; Paraffine. Die Gahrungsprocesse und 
dereń Producte. L. Rothe .

F r e i h a n d z e i c h n e n :  4 Stunden. Fortsetzung der Uebungen im Darstellen com- 
plicirter Ornamente mit voller Licht- und Schattenwirkung mit ein oder zwei Kreiden nacli 
Vorlagen und Modellen; Zeicbnen schattirter Kópfe nach der Vorlage mit zwei Kreiden, 
und nach dem Modelle in einfachen Umrissen. Perspectiyisches Zeicbnen architektonischer 
Theilo und Gedachtnissubungszeichnen. Composition gegebenen Inkaltes. F. H o l e  cek.

YJL Classe.
Classenvorstand: L u d w i g  R o t h e .

R e l i g i  on: 1 Stunde. Geschichte der Kirche Jesu von ihrer Griindung bis auf 
unsere Zeiten. Dr. Th. Hawlas.

D e u t s c h :  2 Stunden. Deutsche Literatur des endenden XVIII. und des XIX. Jahr- 
hunderts im Anschluss an die Lecture. Lesung der Dramen: Iphigenie auf Tauris (Goethe) 
und Braut von Messina. Redeiibungen. E. Kothny ,

F r a n z ó s i s c h :  2 Stunden. Wiederholung und Abschluss des gesammten gramma- 
tischen Pensums nach Plotz1 Schulgrammatik. —  Lecture ron „Histoire de Theodose lc Grand 
par Flechier“ 1. I und II und ausgewahlte Stiicke der „Lectures choisies“ von Plotz. — 
Jeden Monat durchschnittlich eine Haus- und eine Schularbeit F. Zyer ina.

E n g l i s c h :  2 Stunden combinirt mit der VI. Classe.
G e s c h i c h t e  und S t a t i s t i k :  4 Stunden. Ausfiihrliche Behandlung der Geschichte 

des XVIII. und XIX Jahrhunderts mit besonderer Hervorhebung der culturhistorischen 
Momente. Statistik Oesterreich-Ungarns mit eingehender Besprechung der Verfassungs- 
rerhaltnisse. E. Kothny .

M a t h e m a t i k :  5 Stunden. a) A l l g e m e i n e  A r i t h m e t i k :  Grundlehren der Wahr- 
scheinlichkeitsrechnung mit Anwendungen auf die Berechnung der wahrscheinlichen 
Lebensdauer. Die Kettenbruche und ihre wichtigsten Eigenschaften. Arithmetische Reihen 
hoherer Ordnung mit besonderer Berucksichtigung des Interpolationsproblems.

b) G e o m e t r i e :  Anwendung der spharischen Trigonometrie auf die Lósung 
mannigfncher Aufgaben der Stereometrie und insbcsondere auf spharische Astronomie.

A n a l y t i s c h e  G e o m e t r i e  der  E b e n e :  Analytische Behandlung der Geraden, 
des Krcises und der Kegelschnittslinicn.
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Wiederholung des gesammten arithmetischen und geometrischen Lehrstoffes der 
cberen Classen an der Iland zahlreiclier Uebungsaufgaben. Ilaus- und Scbularbeiten.

M. G loeser .
D a r s t e l l e n d e  G e o m e t r i e :  3 Stunden. Die Erzeugung, Darstellung und Einthei- 

lung krummer Fliichen. Ebene Schnitte derselben, Durchdringungen und Bertihrungsauf- 
gaben. Die Sckattenlekre und die Grundlebren der freien Perspective, ais: Darstellung 
des Punktes, der Geraden und Ebene, der Korper, ebene Schnitte und Durchdringungen 
der letztercn und Schattenbcstimmungcn. C. P e l z  im 1. Sem., L. I s a k  im 2 Sem.

N a t u r g c s c h i c h t e : 3 Stunden. 1. Semester: Kenntuiss der wichtigsten Mineralien 
nach krystallographisehen, physikalischen und chemischen Grundsiitzen, Geognosie. 2. Sem. 
Grundziige der Geologie, das Wichtigste aus der Klimatologie der Phyto- und Zoogeo- 
graphie. Dr. Moser .

P h y s i k :  4 Stunden. Die Lehre von der Warme, Magnetismus, Elektricitat, Optik. — 
Die dahin gehorigen Lehren wurden vom streng wissenschaftlichen Standpunkte behandelt 
und das Yerstandniss derselben durch entsprechende Expcrimente gesichert.

M. G lo es e r .
C h e m i e :  2 Stunden. 1. Semester: Chemie der Kohlenstoffverbindungen. 2. Semester: 

Recapitulation mit kurzer Andeutung der verschiedenen chemischen Theorien.
L. Rothe .

F r e i h a n d z e i c h n e n :  4 Stunden. Darstellung plastischer Ornamente nach Model- 
len mit voller Licht- und Sehattenwirkung mit zwei Kreiden auf Tonpapier, so wie auch 
mit dem Pinsel. Zeichnen vollkommen ausgefuhrter Kópfe erst nach der Yorlage und 
spiiter nach antiken Biisten; Erklarung der wichtigsten architektonischen Grundformen und 
die perspectiyische Darstellung dieser Gebilde nach geeigneten Modellen. F. H o l e  cek.

Evaiigelisclier Itellgioiisunterriclit.
1. A b t h e i l u n g  (U n te r re a l s c h u l e ) :  1 Stunde. 1. Sem.: Die aussere Geschichte 

des Lebens Jesu. Geographie des heiligen Landes. 2. Sem.: Die Reden Jesu; besonders 
die Bergpredigt. Die schónsten Kirehenlieder und das Leben der betreffenden Dichter.

2. A b t h e i l u n g  (V. Classe ) :  1 Stunde. 1. Sem.: Das Leben der Vorliiufer der
Reformation: Petrus Waldus, Johann Wiklef, Johann Hus und Girolamo Savonarola. — Ein- 
leitung in die Schriften des alten Testamentos. 2. Sem.: Das Leben der Reformatoren: 
Martin Luther, Huldreich Zwingli und Johann Calvin. Einleitung in die Schriften des 
neuen Testamentes. R. Fr i t s ch e .

Israelitiselier Iteligioiisunterriclit.
1. A b t h e i l u n g  (I. und II. Classe). 2 Stunden: Eine Stunde: Die Israeliten auf 

ihrem Zuge durch die Wiiste bis zum Ende der Richterzeit, nach dem bibłischen Katechis- 
mus von Wessely. Eine Stunde: Lesestticke aus der Genesis mit sachlichen und gramma- 
tikalischen Bemerkungen.

2. A b t h e i l u n g  (III. und IV. Classe): 2 Stunden. Eine Stunde: Geschichte der 
Israeliten von der Zeit der Konige bis zum Maccabaerkriege, nach Wessely. Eine Stunde: 
Lesestiicke aus Exodus, sachlich und sprachlich erklart.

3. A b t h e i l u n g  (V. und VI. Classe): 1 Stunde. Sittenlehre: Von den Pilichten nach 
ihrer Eintheilung, von den Burgerpflichten nach Johlson. Geschichte der Juden von Johann 
Hyrkau bis zur Zerstorung des Reiches durch die Romer. S. Fr iedmann.
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T nrn nnterr icht.
Nachdem das seitherige Winterturnlocale durch die Eroffnung der siebenten Classe 

anderweitig verwendet werden musste und nachdem der Sommerturnplatz beira Baue der 
in Kiirze zur Vollendung golangenden neuen Turnhalle zu Bauzwecken nothwendig war, 
konnte im Schuljalire 187% kein Turnunterricht ertbeilt werden.

III. Lehrbucher,
w e l c h e  im Schul j a l i r e  1875—76 g e b r a u c h t  wurden.

R e l i g i o n s l e h r e :  a) k a t h o l i s c l i e ;  Fischer, katholische Religionslehre, in I. — 
Liturgik, in II. —  Gesckichte der Offenbarung des alten Bundes, in III. — Geschichte der 
Offenbarung des neuen Bundes, in IV. — Wappler, kath. Religionslehre fur hohere Anstal- 
ten, 6. Auflage, in V. und VI. — Fessler, Kirchengeschichte, in VII.

b) e v a n g e l i s c h e ;  Ein neues Testament und ein Gesangbuch, in I. bis IV. — 
Emil Tittel, die Entstehung der Bibel; II. Palmer, Lehrbuch der Geschichte der christlichen 
Ifirche fiir die oberen Classen hoherer ev. Bildungsanstalten, in V.

c) i s r a e l i t i s c h e :  Wessely, biblischer Katechismus, in I. bis VI. —  Pentateuch, 
in I. bis IV. — Johlson, Unterricht in der mosaischen Religion, in V. und VI.

D e u t s c h e  S p r a c h e :  Neumann und Gehlen, Lesebuch fiir die erste Classe, in I. — 
Neumann und Gehlen, 2. Theil, und HeinriclPs deutsche Grammatik, in II. — Neumann, 
Lesebuch, 3. Theil, und Heinriclds Grammatik, in III. — Neumann, Lesebuch, 4, Theil> 
und Bauer’s neuhochdeutsche Grammatik, in IV. — Egger, deutschcs Lesebuch, 1. Theil, 
und Muth’s mittelhochdeutsches Lesebuch, in V. — Egger, deutschcs Lesebuch, 2. Theil, in
VI. — Thurnwald, Lesebuch fiir die oberen Classen, in VII.

F r a n z o s i s c h e  S p r a c h e :  Plotz, Elementargrammatik, in I. und II. — Plótz, 
Schulgrammatik, und Plotz, lectures choisies in III. bis VII. — Plotz, nouvelle grammaire 
franęaise, in VI.

Lectiire: Goebel, Bibliothek franzosischer Werke, Heft 9, 14 und 18 (Bossuet, orai- 
son funebre de Louis de Bourbon, — Choix de poesies narratives, — Cuvier, Eloges histo- 
riques), in VI. — Goebel, Bibliothek franzosischer Werke, Heft 15, 21 und 23 (Petites pieces 
de theatre, — Corneille, le Cid, — Moliere, l’Avare), in VII.

E n g l i s c h e  S p ra ch e :  Folsing, Lehrbuch fiir den Elementarunterricht, in V. — 
Folsing, Lehrbuch fiir den wissenschaftlichen Unterricht, in VI. und VII.

Lectiire: Hoppe, the cricket on the hearth, in V. bis VII.
G e o g r a p b i e :  Kozenn, Leitfaden, in I. und II. — Klun. Leitfaden, in III. und IV. — 

Kozenn od er Stieler, Schulatlas, in I. bis VII.
G e s c h i c h t e :  Ilannak, Lehrbuch der Geschichte des Alterthums, in II. — dessen 

Mittelalter, in III. — dessen Neuzeit, in IV. — Gindely, Lehrbuch fiir die oberen Classen, 
1. Band, in V. — dessen 2. Band, in VI. und VII. — Ilannak, osterr. Vaterlandskuude, in
VII. — Rbode, histor. Schulatlas, in II. bis VII.

Ar i t l imet ik :  Villieus, Lehrbuch fiir Unterrealschulen, 1. Theil, in I. — Moenik, 
Arithmetik fiir Untergymnasien, 1. Abtheilung, in II. — Villicus, Lehrbuch, 3. Theil, in III. 
— Salomon, Algebra, in IV. bis VII. (in V. nur die letzte Auflage).

G eo m et r ie :  Streissler, geom. Formenlehre, 1. Theil, in I. — Streissler, 2. Theil, 
in II. und III. — Schramm, Anfangsgriinde, in IV. — Moćnik, Geometrie fur Obergymnasien, 
in V. bis VII.

D a r s t e l l e n d e  G e o m e t r i e :  Schnedar, Grtindziige, in V. bis VII.
N a t u r g e s c h i c h t e :  Pokorny, Thierreich, in I. — Pokorny, Pflanzenreich und Minc- 

ralreieh, in II. — Thome, Zoologie, in V. —  Bill, Botanik, in VI. — Kenngott, Minera
logie, in VII.
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Ph ys ik :  Pisko, Lehrbuch fur Unteftealschulen, in III. und IV. — Pisko, Lehrbuch 
fiir Oberrealseliulen, in VI. —  Schabus, Grundziige, in VII.

C h e m i e :  Kauer, Elemente der Chemie, in IV. — Lorscheid, Lehrbuch der anor- 
ganischen Chemie, in V. — Roskoe, kurzes Lehrbuch, in VI. und VII.

P o l n i s c h e  S p ra ch e :  Lercel, Grammatik, in II. bis VI. — Wypisy polskie Tom I, 
in I. und II. — Wypisy polskie Tom II, in III. und IV. — Wypisy polskie Tom II część 
II, in V. nnd VI.

S t e n o g r a p h ie :  Faulmann, Lchrgebaude und dessen stenogr. Anthologie.

IV. Themen fiir die oberen Classen zu den Aufsatzen 
in der deutschen Sprache.

V. Classe.  1. Ackerbau ist die Grundlage aller menschlichen Cultur. — 2. Das 
Wohlthatigo der Eliisse. — 8. Entwickeluug der athen. Verfassung seit dem Sturze des 
Konigthums bis aut Perikles. — 4. Woriu besteht das Wesen echter Vaterlandsliebe? — 
5. Was verdanken wir dem Studium der Geschichte? — 6. Volkesstimme, Gottesstimme. — 
7. Das Greisenalter der Winter des Lebens. —  8. Man lobt die Menschen meist erst nach 
ihrem Tode. — 9. Geringes ist die Wiege des Grossen. — 10. Grosse in Hagen’s Charakter
— 11. Ililf dir selbst, so hilft dir Gott. — 12. Deutschland, das Herz Europas. — 13. Der
Brodgelehrte (nach Schiller). — 14. Die Macht des Gesanges (auf Grund der Novelle von 
Goethe). — 15. Die Folgender Unordnung. —  16. Was zeigt uus Schiller durch den „Kampf 
mit dem Drachen“ . A. P o s p i e c h  im 1. Sem., E. K o t h n y  im 2. Sem.

VI. C lasse.  1. Sem.: 1. Griinde fiir den Untergang der romischen Republik. — 
2. Am Ruheplatz der Todten, da pflegt es still zu sein. — 3. Theuer ist mir der Freund, 
docli auch den Feind kann ich niltzcn; zeigt mir der Freund, was ich kann, lchrt mich 
der Feind, was ich soli. — 4. Neid und Nacheiferung. — 5. Arbeit und Fleiss, das sind 
Fliigel, die fiihren iiber Berg und Hiigel. — 6. Was dient uns in Leiden und Kummer zum 
Trost und zur Ermunterung. — 7. Bedeutung Klopstock’s fiir die deutsche Nationalliteratur. — 
2. Sem.: 8. Kampf der Welfen und Hohenstaufen. — 9. Denn mit des Geschickes Machten 
ist kein ew’ger Bund zu flechten. — 10. Noth entwickelt Kraft. — 11. Vortheillia4te Folgen 
der Entdeckung Amerikas. — 12. Gang der Handlung in Lessing’s „Nathan der Weise“. — 
13. Nutzen des Reisens. — 14. Vorziige der gemassigten Zonę. —  15. Leonidas und Zriny. —

II. Radda.
VII. Classe.  1. Wer mich entbehren kann, wird Wahrheit fiir mich haben.

— 2. Schwermut und Genesung des Orestes. — 3. Auf welche Weise sucht Isabella ihrc 
Solinę zur Eintracht zu bringen? — 4. Auf welche Weise bewegt die Grafin Terzky Wallen- 
stein vom Kaiser abzufallen? — 5. Zeugt das Benehmen Johanna’s gegen ihren Vater wirk" 
lich von einem unkindlichen Herzen ? — 6. Hermann’s Charakter (Hermann und Doro- 
thea). — 7. Die wahre Freiheit, eine Untersuchung auf Grund der franzosischen Revolution.
— 8. Schule und Leben. — 9. Eiu niederer Sinn ist stolz im Gliick, im Lcid bescheiden;
bescheiden ist im Gliick ein edler, stolz im Leiden (Riickert). — 10. Warum fiel Napoleon I. 
yon der Hohe, die er erklommen, wieder herab? — 11. Wonach streben die europiiischen 
Yolker in der neuesten Zeit (eine Untersuchung auf Grund der Geschichte von 1789—1876)? 
12. Welthistorische Bedeutung des Mittelmeeres (Maturitatsarbeit). Kothny .
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V. Freigegenstande.
G esa ng :  Der Unterricht im Gesange wurde in 3 Abtheilungen durch je  2 wochcnt- 

liche Stunden ertheilt. In der 1. Abtheilung beschrankten sicb die Gesangsiibungen zunachst 
auf das Singen der wichtigsten Dur-Tonleitern und das Treffen der Hauptintervalle dieser 
Tonleitern, in der 2. und 3. Abtheilung wurden ausser s a m m t l i c h e n  Dur-Tonleitern und 
dereń Hauptintervallen die gebrauchlichsten Moll-Tonleitern zur Uebung gebracbt. Wahrcnd 
ferner in den einzelnen Abtheilungen nur zwei- und dreistimmige Liedcr gesungen werden 
konnten, macbte ein zeitweiliges Zusammenziehen aller Abtheilungen auch die Pflegc des 
yierstimmigen Chorgesanges moglich.

Die 1. Abtheilung zabite 29 Schiller der I. Classe A und B,
„ 2. „ „ 32 „ „ I I .  „ A  und B,
„ 3 .  „ „ 43 „ „ tibrigen Classen.

Alfons Metzn er .
S t e n o g r a p h i e :  (eino Abtheilung) 2 Stunden. Wortbildungslehre, Yor- und Nach 

silben, Wortkiirzungslehre, zahlreiche Schreib- und Leseiibungen. Fr. John .
A n a l y t i s c h e  Ch em ie :  1 bis 2 Stunden. Dieser Unterricht musste sich in Er- 

manglung eines eigenen Schiilerlaboratoriums auf die qualitative Untersuchung von Mine- 
ralien und einfachen Salzen mittelst des Lothrohres und des Spectralapparates besckriinken, 
nebstbei wurden auch einige Praparate fur die Lehrmittelsammlung dargestellt.

L. Rothe .

VI. Statistische Notizen.
In d er Cla sse

1. U c lie r s ic h t  d e r  S c h il le r .

a) n ac h  der  Z a h l : W I.
B <5

II
. B _

H -
• -I 1—i jj

ZuBaraincu

waren am Ende des vorigen Schuljahres . . . . 47 45 28 25 31 30 17 4|—| 227
in dieselbe sind aufgenommen worden:

Repetenten.............................................. 5 G 2 5 3 — 3 — — 241
au fgestiegen ......................................... — — 29 26 33 :23 23 12 4 150> 246
von aussen hinzugekommen . . . . 27 25 3 8 4 2 2 1 5| 72)

Summę der aufgenommenen Schiller . . 32 31 34j34 40 25 28 13 9)| 246
wahrend des Schuljahres sind ausgetreten . . . 2 1 — 1 41 1 2 1 121 246somit am Ende des Schuljahres verblieben . . . 30 30 34 33 36 24 26 13 8 234J

b) nac h  dem F o r t g a n g s e r g e b n i s s e :
IIiervon erhielten ein Zeugniss der Reife:

mit V o r z u g ......................................... 1 3 2 3 3 1 2 2 — i 7j
der I. C la s s e ........................................ 17 IG 22 23 23 19 18 7 8 153

waren unreif zum Versetzen;
zur Wiederholungspriifung zugelassen 2 2 1 1 3 — 1 — — 10 234
Zeugniss der II. C la s s e ..................... 9 3 7 5 5 3 3 3 — 38
Zeugniss der III. Classe . . . . 1 6 2 1 2 1 2 1 — 16
blieben u n g e p r ilft ............................... — — _ — — —

Von den im v o r i g e n  S c h u l j a h r e  zur Wieder- 1
holungsprtifung bestimmten Śchulern . . . . 2 1 1, 1 1 1 11 10

haben diese Priifung bestanden . . 2 1 11 2 — 1 8
nicht besta n d en .................................... — — —

_ — 1 — — 1 10
sind ausgetreten ............................... — — - I —! 1 —i--- i— 1
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In  d e r  C l a s s e

< P sa -H HH ZuBammeu

c) n ach  dem  W o h n o r te  d er  E l t e r n : M M M M
W

•-H
W ł-H k- k •H

k
in Teschen w olm en d ................................................... 8 5 8 6 8 5 6 4 3| 53 234Frem de............................................................................ 22 25 26 27 28 19 20 9 5] 181
bievon in der Bezirksbanptmannscbaft Tesclien . 6 9 4 12 12 5 5 2 _1 55)

„ „ „ „ Freistadt . 8 5 7 3 3 5 2 3 2 38
„ „ „ „ Ihelitz . . 2 8 3 3 3 3 4 1 1 28 126„ „ „ „ Troppau . 1 — — — — — — — 2 3I„ „ „ „ Jagerndorf 1 _ 1
„ „ „ „ Freudcnthal — — — - — — 1 — —| lj

also zusammen S c h le s ie r ......................................... 25 27 22 24 26 18 18J11 8| 179
ferner M a h r e r ............................................................. 2 2 6 3 5 2 2 1 _1 22

G a liz ia n e r ........................................................ 2 2 1 _ 1 2 1 _ 9
U n g a r n ............................................................. i 1 3 5 5 1 4 __ _ 20
N iederosterreicher......................................... — 1 — — 2 — — 3

sorait zusammen N ichtsch lesier.............................. 11 9 10 6 8 2 __ 54
Preussisch-Schlesier................................................... — - 1 - 1

d) n ac h  der  C o n f e s s io n ;
K a th o l ik e n .................................................................. 14 19 17 22 17 17 14 12 8 140
Protestanten.................................................................. 5 3 2 3 4 3 — — 20 i 234
Juden ............................................................................ 11 11 14 9 16 3 9 1 — 74 I

e) nac h  der  M u t t e r s p r a c h e :
Deutsche . . . 21 15 25 17 27 13 18 8 6, 150)
Polen..................... 7 7 5 6 7 5 5 4 2 48 •234Tscliechen . . . 2 8 3 10 2 4 2 1 32
Magyaren . . . — — 1 — _ 2 1 __ _ 4l

f) nac h  dem L e b e n s a l t e r  am 15. Juli 1876:

10 Jahre alt 1 1
11 .  » 7 6 13
12 „ „ 8 4 3 — — — — — 19
13 „ „ 9

6 8 11 10 H 3 — — — 52
11 „ „ 4 14 10 10 4 1 — — 49
l-r> „ i, 3 3 3 7 9 6 4 — — 35 234^  » » — 1 1 2 5 7 8 2 1 27
17 ,  „ — — 1 1 1 3 8 5 1 20
18 » „ — — — — — 1 3 4 4 12
19 „ „ 2 2 4
20 „ „ 1 1
21A n » - — ~ — — — 1 — — 1 lj

g) in B e z u g  a u f  d i e  S c h u l g e l d z a h l u n g :
e!im ersten Semester za h len d e .................................... 29 26 30 29 21 1817 9 185 244» „ » b e f r e i t e ................................... 5 4 5 19 7J10 4 2 59

„ zweiten „ za h len d e ................................... 27 22129 30,22 17114110 51 176 237„ ,, b e f r e i t e ................................... 3 7 5 4] 15 8 j 13 3 3 61

3 . S c liu lK e ld c r tr a g .
Im ersten Semester zahlten 184 Schtiler 1901 fl.
„ zweiten „ » 177 „ 1838 fl.

Zusammen 374iT fl.

S. K tj| icn «lie ii.
Eigene Stipendien hat die Staatsrealschule keine zu vergebcn; es bezogen aber: 

Ein Schiller ein A n t o n  R i t t e r  v. O t t t e n t h a P s c h e s  S c h u l s t i p e n d i u m  im
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Jahresbetrage von 67 fl. 20 kr., welches demselben wahrend des vorigen Schuljahres 
vom lobl. Gcmeinderathe der konigl. Landesbauptstadt Briinn auf die Dauer seiner 
Studien verliehen wurde.

Ein Schiller ein s c l i l e s is c h e s  S c h u ls t ip e n d iu m  im Jahresbetrage von 
40 fl., welches demselben vom h. scbles. Landesausscbusse vom 1. Jiinner 1875 au 
auf hochstens 10 Jahre verliehen wurde.

Es bezogen somit zwoi Schiller cincn Stipcndienbetrag von 107 fl. 20 kr.
Ueber den IJnterstiitzungsverein „ S c b i i le r la d e 11 folgt der Jahresbericht 

weiter unten.
4 . A n fw a n i)  1'iir L o li m i i  I le i .

Zur Yerfilgung standeu:
a) Dotatiou der lobl. Stadt-Communc . . . . . .  fl. 300.—.
b) die Aufnahmstaxen von 70 Schiilern a fl. 2.10 . „ 147.—.
c) die Lehrmittelbeitrage von 241 Schiilern a fl. 1.05 „ 253.05.
d) die Taxen fur 13 Sttick Zeugnisduplicate 5, fl. 1 „ 13.—.
e) Dotatiou des phys. Cabinetes pro 1876 . „ 200.—.
f) „ „ chcm. Laboratoriums pro 1876 . . „ 250.— .

Summa fl. 1163.05.

VII. Vermehrung der Lehrmittel.
A. Die Bibliothek.

Custos: K. R a d d a.

I. LehrerUbliołheŁ
Z u w a c b s  d u r c b  A n k a u f :  Verordnungsblatt filr den Dienstbereicli des k. k. 

Ministeriums liir Cultus und Unterricht, Jahrg. 1875. — Zeitscbrift fiir das Realscbulwesen 
von Kolbe, Hoffmann und Warbanek, 1. Jahrg. 1876. — Strack, Centralorgan fur die 
Interessen des Realschulwesens I., II. und IV. Jahrg. — Petermann’s geogr. Mittheilungen 
2. Band und 10. Band der Erganzungshefte. — Sybel, historische Zeitscbrift, 18. Jahrg. — Seibert, 
kleine Beitragc zur Lauder- und Volkerkunde Oesterreichs, 1. Jahrg. 1876. — Ausland, 49. 
Bd. 1876. — IIerrig’s Archiv fiir das Studium der neueren Sprachen 55. Bd 1876. — 
Hoffmann, Zeitschrift fiir den mathem. naturwiss. Unterricht. 7. Jahrg. 1876 — Grunert’s Archiv 
der Mathematik und Physik. Jahrg. 1876. — Liebigs Annalen der Chemie, Jahrg. 1876. Poggen- 
dorfs Annalen der Physik und Chemie, Jahrg. 1876, und Erganzungsband 7. — Yirchow 
und Iloltzendorf, Sammlung von Vortragen, XI. Serie.

Richter, padag. Bibliothek 13. Bd. Herbarfs padagogische Schriften. —  Schmidt, 
Geschichte der Padagogik 4. Bd. — Schmidt, Encyklopadie des Erziehungs und Unter- 
richtswesens. 11. Bd. Lief. 100— 102. —

Goedeke und Tittmann, deutsche Dichter des XVII. Jahrh. 8 Bde. — Sanders, 
Ilandworterbuch der deutschen Sprache. — Diintzer’s Erlauterungen zu Schiller’s Werken, 
11 Bandchen. — Lexer, mittelhochdeutsches Ilandworterbuch, II. Bd. 3 Hefte. — HempePs 
Classiker, Lief. 458—527. — Goebel, Bibliothek gediegener franz. Werke. 40 Bandchen. — 
Kreyssig, Studien zur Iranz. Cultur- und Literaturgeschicbte. — Schmitz, Encyklopadie des 
philolog. Studiums der neueren Sprachen. I. und III. Theil. — Brachet, dictionnaire etymo- 
logigue de la langue franęaise. — Vapereau, 1’annee litteraire et dramatiąue. 10. und 11. Jahrg.

Mommsen, romische Geschichte, 3. Bd. und Inlialtsverzeichuis. — Rankę, zur Ge
schichte Oesterreichs und Preussens. 30. Bd. der sammtl. Werke. — Rankę, die deutschen Machte
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und der Ftirstenbund. 31. u. 32. Bd. der sammtl. W. — Wattenbach, Deutschlands Geschichts- 
ąuellen. II. Bd. — Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaisorzeit. 2 Bdo.

Spitz, Lehrbuch der allgemeinen Arithmetik. 2 Bde. — Salomon, Sammlung von Formeln 
und Aufgaben aus der Arithmetik und Algebra, herausg. v. Zampieri. —Hoffmann, mathema- 
tisches Worterbuch. 7 Bde. — Bauerfeind, Elemente der Vermessungskunde. 2 Bde. — 
Burmeister, Tbeorie und Darstellung der Beleuchtung. — Heehel, stereometrische Aufgaben 
2 Ilefte. — Smolik, Lehrbuch der darstellenden Geometrie. — Briicke, Physiologie der 
Farben fiir die Zwecke der Kuustgewerbe. — Salmon, analytische Geometrie der Kegel- 
scbnitte, bearbeitet von Fiedler.

Festschrift zur Feier des 25-jahrigen Bestehens der k. k. zool. bot. Gesellschaft in Wien. 
1870. — Ilayek, Ilandbuch der Zoologie, 3—5. Heft. —  Schrauff, Lehrbuch der Krystal- 
lographie und Mineralmorphologie. — Kobell, Tafeln zur Bestimmung der Mineralien. — 
Zepharovich, mineralogisehes Lexicon fiir das Kaiserthum Oesterreich. 2 Bde. — Kirchhoff, 
Vorlesungen iiber mathem. Physik, 2. und 3. Lief. — Riihlmann, Handhuch der mechani- 
schen Wiirmetheorie 2. Lief. •— Muller, Lehrbuch der kosmischen Physik. — Buff, Lelirhuch 
der Mechanik, Schlussheft. — Landauer, Lothrohranalyse. — Hoffmann, Bericht iiber die 
Entwicklung der chemischen Industrie wahrend des letzten Jahrh. 2 Bde. —  Bunsen, gaso- 
metrische Methoden. — Muspratts theoretische und praktische Chemie. 4. Bd. ■— Knapp, 
Lehrbuch der chemischen Technologie I. Bd. I. und II. Abth. II. Bd .II. Abth. Lief. 1 und 2.

Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  Yom h oh en  k. k. M i n i s t e r i u m  fiir Cu ltus  
und U n t e r r i c h t :  Bericht iiber die Verhaltnisse der Industrie, des Handels und Verkehres 
Oberosterreichsji. J. 1874. — Movimento della navigazionc in Trieste nel 1874 und 1875.
— Movimento commerciale di Trieste nel 1874. — Navigazione austro-ungarica all estero nel 
1874. —  Navigazione e commercio in porti austriaci nel 1874. — Oesterr. botanische Zeit- 
schrift. 26. Jahrg.

Vom Gymn.  M u s eu m  in T r o p p a u :  Kofistka, Ilypsometrie vou Mahren und 
osterr. Schlesien. — Y om  D i r e c t o r :  Schlesinger, darstellende Geometrie. — Schaller 

geomctrische Formenlehre. — Sonndorfer, Lehrbuch der Geometrie 1. Theil. — Steinhauser 
Grundziige der mathem. Geographie und Landkartenprojection. — V o m L e s e z i r k e l d e s  
L c h r k o r p e r s :  Helitsch. Aus allen Welttheilen VI. Jahrg. — Fliegende Blatter, Bd. 52 
und 53. — Ausland Bd. 48. — Leipziger illustrirte Zeitung Bd. 64 und 65. — Gaca 11. 
Bd. — V o m  P r o f e s s e r  Dr. M o s e r :  Krause, botanische Systematik. — Das Kaiserthum 
Brasilien im Jahre 1873. — Nussbaumer, wissenschaftliche Mittheilungen aus dem akad. 
Vereine der Naturhistoriker in Wien 1872. — Separatabdruck naturw. Abhandlungen 
aus den Schriften des k. k. zool. bot. Vereines in Wien 1856. — Erdinger, Verzeichnis der in 
der Umgebung von Krems vorkommenden Laub- und Leber-Moose. — V om  B i b l i o t h e -  
k a r : Xenophons Kyropaedie von Jakobitz. — Xenophontis historia graeca. — Osianders 
Xonophons hellenische Geschichte. — Vom R e a l l e h r e r  S a k r a v a :  Aeneae Silyii historia 
Friderici III. Taciti ab excessu Augusti annalium libri 1581. — Ciceronis operum vol. IV.
— Ciceronis librorum philos. vol. I. 1569. — Appiani historia romana vol. II. — Gellii 
noctium atticarum libri XX. 2 Bde. — Eutropii historia romana. — Frontini strategematicon 
libri IV. — Juli Flori epitome de Tito Livio. — Yalerii Maximi factorum et dictorum 
memorabilium libri IX. — Suetonii quae supersunt omnia. — Diodori bibliotheca historica 
vol. V. — Dionis Cassii historia romana vol. IV und V, — Yom R e a l l e h r e r  K a s s l e r :  
Merguin, noyeau dictionnaire. 3 Bde. — Vom R e a l l e h r e r  B r o s c h :  Engel, Ideen zu einer 
Mimik. 2Bde. — A u s dem N a c h l a s s e  des HerrnDr .  P r u t e k :  Homers Ilias 2 B de.— 
A u s  d e m N a c h l a s s e  des  He rrn  D. Fi  z i a, pens.  k. k. R e g i m e n t s a r z t e s :  Schulze, 
Astronomie. — Beudant, Mineralogie und Geologie. — Kooh, Synopsis florae germanicae 
et helveticae. — Cotta, Briefe iiber Humboldfs Kosmos 1. Theil. — Burmeister, Geschichte 
der Schopfung. — Bischoff, Lehrbuch der Botanik. — Kletke, Humboldfs Reisen in die 
Aequinoctial-Gegenden. 2 Bde. — Von der Y e r l a g s h a n d l u n g  E ó l d e r  in W i e n :



62

Engelhard, Lesebuch fiłr Gabelsberger Stenographen. —  V on  d er  V e r l a g s b a n d ! u n g  
G e s t e v i t z  in W i e s b a d e n ,  Boyle, englisebe Aufsatze. —  Von der scbl .  I l a n d e l s -  
und G e w e r b e k a m m e r  in T r o p p a u :  Statistischer Bericbt iiber die Industrie Schlesiens 
im Jahre 1870.

II. SchulerbibliotheŁ
Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  Hoffmann, Erzahlungen, 10 Biindchen. — Horn, Er- 

ziihlungen, 5 Bandchen. — Chr. Scbmid. Erzahlungen, 2 Biinde. — Rolfus, Alpenrosen. — 
Alberti, Erzahlungen, 3 Bandchen. — Daniel de Foe, Robinson Crusoe. — Brug, Galeeren- 
strafling. — Riedl, Erzablungen, 2 Bandchen. — Ferd. Schmidt, Konig Lear. — Nieritz, 
Erzahlungen, 2 Bandcben. — Wagner, Rom, 1. Bandę, — Oesterreichische Geschichte 
fur das Volk, 11 Bandę. — Hobirk, Wanderungen auf dem Gebiete der Lander und 
Yolkerkunde. 6 Bando. — Hansleen, Reise-Erinncrungen aus Sibirien. — IIuc und Gabet, dureb 
China und dureb dio Mongolei nach Thibet, 2 Biinde. — Markham, Reisen in Peru. — Koch, 
die kaubasischen Lander. — Schlagintweit, Prairien. — Julius Payer, die dsterr.-ung. Nord- 
polexpedition. — Wagner, im Griinen. — Pilz, die kleinen Tbierfreunde. — Posche, 
Thiergescbichten, 2 Bandę. — Thomas, die denkwiirdigsten Erfindungen, 2 Biinde. — Róh- 
rich, riitbselbafte Dinge. — Mobl, seltsame Gesehicbten. — Welt der Jugend von Spamer, 
Heft 1, 11, 12, 13, 10, 17 und 18. — Heller, Bibliothck fiłr die Jugend, 1 Bandchen. — 
ReclauTs Classiker, 20 Bandcben.

Z u w a c h s  d u rc h  S c h e n k u n g :  Aus dem Naehlasse des Herrn Dr. F i z i a :  Wagner 
Ed. Vogel, der Afrika-Reisende. — Vom B i b l i o t b e k a r :  GolPs Mytbologie. — Vom Real- 
lebrer K a s s l e r :  Schmidt, W. Tell. — Cottin, Elisabetb, ou les exiles de Siberie. — Ri- 
chomme, contes cliinois. — Feller, dictionnaire franc. et allcmaud. — Von der Verlags- 
bandlung H o l d e r i n  W i e n ;  Egger, deutsches Lelir- und Lesebuch. I. Theil, Ausgabe 
fur Realschulen. — Von der Verlagshandlung T e m p s k y  in P r ag :  Steinhauser, Lehrbuch 
der Geographie II. Theil. — Yon der Verlagshandlung K l e i n m a y e r  in L a i ba cli • 
Heinrich, deutsches Lesebuch fur die I. CL

U. Lelirmittelsammlung fiir den geograpliischen Ilnterriclit.
Custos : E. K o t h n y.

Z u w a c h s  du rch  A n k a u f :  Berghaus, physikalischer Atlas, 7. Abtheilung: Anthro- 
pologie, 8. Abtheilung: Ethnograpbie. — C. F. Baur, oro-hydrographische Wandkarte von 
Oesterreicb-Ungarn. — Kozenn, polit. Wandkarte von Europa. — Baur, politische Wand
karte von Oesterreich-Ungarn. — Leeder, politische Wandkarte von Deutschland, 187G. — 
Kiepert, historische Wandkarte von Alt-Griechenland.

€♦ Lehrmittelsammlung fiir Naturgescliichte.
Custos: Dr. L. K a r l  Mose r .

Z u w a c h s  durch A n k au f .  Von J. Erber in Wien, ein Kopfskelet von Canis familiaris. 
Skelet von Perca fluviatilis aui einem Gestelle. Eine Sammlung yon 26 Arten Iirusten- 
thieren (getrocknet): Homarus yulgaris (auf Brett), Xantho riyulosus, Portunus corrugatus 
Inachus thoracicus, Lambrus angulifrons, Eupagurus Prideauxii, Pilumnus hirtellus, Pisa 
corallina, Galathea squamifera, Carcinus maenas, Grapsus varius, Sąuilla Desmarctii, Stenor- 
hynchus phallangium, Pinotheres yeterum, Acanthonyx lunulatus, Eriphia spinjfrons, Astacus 
fluviatilis (auf Brett), Sąuilla Mantis (auf Brett), Maja sąuinado (auf Brett). Spirituspriiparato 
auf Glasplattchen gespannt, von: Idothea tricuspidata, Sphaeroma serratrum, Macra orche- 
stipes, Porcellana platychelles, Gammarus poecilurus, Ligia Brandtii, Branchipus stagnalis, 
Cirripedia: Balanus tulipa, Lepas anatifera; Myriapoda: (In Wcingeist) Julus terrestris; 
J. syrius. Von A. Koch in Munster: Anatomia insectorum, und das Leben der Silphiden, 
dargestcllt in Glaskilstchen.



Angeschafft wurde ferner ein grosser Doppelkasten mit zwei Glasthiiren zur Aufbe- 
wahrung naturh. Objecte; 4 Stiick Scbmetterlingskasten mit Glasdeckeln, eine Steckzange. 
Eine Mappe fur die geolog. Kartę yon Hauer.

Z u w a c h s  du rch  S c h e n k u n g :  Von der k. k. z o o l o g - b o t a n . - G e s e l l s c h a  ft in 
W i e n  wurden folgende Objecte gespendet: Sepia officinalis, Scorpio europaeus (2 Stiick), 
Lycosa tarantula, Astacus fluyiatilis, Teredo navalis, Actinia Cereus, Taenia mediocanellata in 
Weingeist. Die Montirung dieser Objecte besorgte Herr J. Erber. Ferner eine grosse Rficken- 
scbulpe von Sepia officinalis, Chiton siculus, Lithodomus, Pholas, Ostrea und Mytilus edulis, 
Balanus, Lepas anatifera, Coronula, Gorgonia. Vom Herrn J. Ste in  er, k. k. Bergrath in Ischl 
eine Suitę von Steinsalz-Vorkommen nebst den sog. Abraumsalzeu aus Hallstadt und Aussee. 
Vom C u st o s  erhielt das naturk. Cabinet: Miillers schiidliche Forstinsecten, 2 Tafeln: 
Nadelholz- und Laubkolzverderber, nacb der Natur gez. und colorirt von J. Muller; 2 
grosse polirte Nussholzrabmen biczu spendete der Herr Tischlermeister P. S i k o r a  und 
die Yerglasung Herr J. B i l o w i t z k y ;  ferner 1 Tafel mit Physapus minutissimus, und eine 
Tafel Farbendruck mit Chaysopa tricolor. Desgleichen schenkte der C us tos  mehrere Ge- 
hause kleinero Gastropoden- uno Bivalven-Arten, 29 characteristischo Schaustiicke yon Mi- 
neralien, 3 Stiick Friichte von Coccos nucifera.

1). Płiysikalisches Caliinet.
Custos: P r o f .  G losęr .

Im Laufe dieses Schuljahres sind folgende Apparate und zwar siimmtlich durch 
Ankauf zugewaclisen:

Eine Kupfer-, eine Messing- und eine Platinschale. Weingeistthermometer mit drei 
Skaleń. — Wagę fur gróssere Belastung, Reversionspendel, Decimalwage mit Gewichtssatz^ 
Windschaufelapparat mit Recipient. —  Bennet, Goldblattelektroskop mit Condensator, 
grosse Leydnerflasche, sechs Callan - Elemente, Multiplicator. — Holilprisma mit Stativ, 
Modeli eines Spiegelsextanten. — Hobelbank.

Ausserdem wurden noch verschiedene Glaswaarcn, Experimentir-Utensilien, Wcrk- 
zeuge und dgl. angeschafft und Reparaturen ausgefiihrt.

E. Chemischcs Laboratorium.
Custos: L. Rothe .

Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  I. In s t r u m e n t c  und Ap p ar at e .  Ein Satz ordiniire 
Grammgewichte aus Messing und 5 Stiick Eisengewichte, % bis 10 Kilo. — Ein Aspiralor, 
bestehend aus 2 Flaschen mit Tubus am Boden, etc. — U-formige Rohre mit Hahn und 
Kiihlgefass zur Darstellung von schwefliger Saure. — Condensationsrohre mit 3 Glas- 
hahnen. — Spektroskop zum Gebrauch ftir die Schiller. — 4 Reagensgestclle. —  2 Exsicca- 
toren nach Ludwig. — Vorrichtung zum Schneiden yon Glasrohren grósseren Calibers. —

III. G l as ge ra th e .  300 Praparatenglaser mit Korkstopsel. — 40 Reagirkelche. — 
Ein Yorrath von Krystallisirschalen. Glasstaben und Yerbrennungsrohren.

VI. M e t a l l g e r a t h e .  1 Satz Trichterschablonen.
Vin. D iy e rse s .  4 Stiick Praparatenkastchen aus starker Pappe mit Leineniiberzug 

mit je 5 Einsatzen. — 300 Mineralienkastchen. — 2 Buch schwedisches Filtrirpapier. — 
Hestermann, das Eisen und seine Verwendung in 100 Anschauungsstiiclcen. — 8 technolo- 
gische Wandtafeln von Knapp (Gasofen: Querschnitt und Langenschnitt; Riibcnzuckei- 
fabrikation: Filtcr, Riibenrcibai)parat und Yacuumapparat; Bierbrauerei: Malzdarre, Maisch- 
kasten und Maischmaschine). — Kolbe, Journal fur praktische Chemie, Jahrgang 1876.

Vorrath von reinen Sauren und Reagentien.
Z u w a c h s  du r c h  S c h e n k u n g :  Yon den Ilerren L i b e r d a  und von M a o r te n s  

in T r z i n i e t z  19 grosse Stufen zur Veranschaulicliung des Eisenhiittenprocesses. Vom 
Herrn Lchrer K le in  in D o b s c h a u  6 schone Kobalterze. — Yom Herrn K ar l  Ber nat -  
z ick in T e s c h e n  Proben yon Portland-Cement und feuerfestem Thon.

-  63 —
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Yom Professor I t o s e n f e l d  folgende selbst angefertigte Apparate: 1. Apparat zur 
Erzeugung von Ozon nach Professor Wright; 2. Apparat zum Nachweise von Arsen nach 
Mitscherlich; 3. Apparat zur directen quantitativen Bestimmung der Kohlensaure nach 
Fresenius.

An Praparaten wurden dargestellt vom Professor R o s e n f e l d :  Schwefel, rhombisch 
krystallisirt, dsgl. monoklinisch, Ammoniumsulfat, Kali-, Ammoniak- und Eisenalaun, Alu- 
miniumhydroxyd, Eisendoppelsalz, Platinschwamm, Cassius’ Goldpurpur, Quecksilberjodid. 
Zinnsaure, Kupfersulfat in schonen Krystallen, Bleicklorid, Phosphorcalcium und Indigotin 
— Vom Schiiler W o ź n i t z a  unter Anleitung des Custos: Nickelcarbonat, Kupfersulfid, 
Nickeloxydul, Kaliumnickelsulfat in schonen Krystallen, Nickelsulfat ebenso (Quadratoctae- 
der). —  Yom Schiiler K r i s t e k  unter Anleitung des C u st o s :  Bleieisencyanid, Bleirho- 
danid, Nickeloxalat und chemisch reines Nickel.

F. Lchrmittelsammlung fur geometrisclies Zeielmen und darstellende
Geometrie.

Z u w a c h s  durcl i  A n k a u f :  Ein 3, Messingzirkel. — 3 grosse Curvenschablonen 
(Ellipse, Parabol, Ifyperbel) zum Tafelzeichnen. — J. Weiner, Vorlegebl:itter fur den 
Unterricht im Maschinenzeichnen, 4 Lieferungen a 10 Blatt.

S e l b s t  a n g e f e r t i g t  wurden nachfolgende Modelle: symmetrische, ahnliche und 
symmetrisch-ahnliche Polyeder. — Das Ikosaeder, zerlegbar in 3 fiinfseitige Pyramiden und 
den Erganzungskorper (vom Custos.) — Schtilerarbeiten (Durchdringungen oder ebene 
Schnitte): 2 Prismen (Blaschke). — Prismenstumpf und Pyramide (Elirlich). —  Pyramide 
und Prisma (Gamroth). — Octaeder und Prisma (Jonkisch). —  Hexaeder und Prisma 
(Jureczek). — 2 Pyramiden. Dodekaeder und Octaeder (Kristek). — Das Dreikant. und 
seine Supplementarecke ais Kiirper (Machaczek). — Pyramide und Prisma. Kegelstutz 
(Nalepa). — Prisma und Pyramide (Nierlich). — Dodekaeder und Pyramide (Schreinzer). — 
2 Pyramiden. 3 Prismen. Ebener Schnitt des Dodekaeders. Kreuzgewolbe (Seehoff). — 
Pyramide und Prisma (Skulina). — Ebener Schnitt des Octaeders (Zmyka.)

Cr. Lelirmittelsammlung fur Freihandzeiclmen.
Custos: Er. H o le  cek.

Z u w a c h s  du rch  A n k a u f :  Stork, kunstgewerbliche Vorlegeblatter. 4 Hefte 
a 10 Blatt. Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  Von Herrn K a r l  B e r n a t z i k :  eine japa- 
nesische Zeichnung in Holzrahmen.

H. Programmsammhmg.
Custos: D er D ire c to r .

Diese Sammlung yermehrte sich im laufenden Schuljahre um 251 Stiicke, worunter 
33 Stiicke geschenkt vom Herrn k. k. Landesschulinspector A. Maresch und 32 Stiicke vom 
Berichterstatter. Zuwachs und gegenwartigen Bestand zeigt folgende Zusammenstellung;

Zuwachs Bestand.
I. Mittelschulen Niederosterreichs

II.
III.
IV.
V .

VI.
VII.

VIII. 
IX.

Oberosterreichs 
Steiermarks 
Karntens und Krains 
des Kiistenlandes 
Tirols und Vorarlbergs 
Bohmens .
Mahrens 
Schlesiens .

24 Stiicke 159 Stiicke
7 77 34 77

9 77 35 77

4 77 22 71

9 77 35 77

11 77 46 77

30 77 92 77

15 77 74 77

8 >7 79 77
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X. Mittelschulen G a liz ie n s .............................................. 4 Stiicke 8 Stiicke
XI. „ der Bukowina und Dalmatiens . 6 21
XII. Oesterreichische Lehrerbildungsanstalten . . . . V 24 n

XIII. Schulen Ungarns, Siebenbiirgens und der Militargranze 22 15 42 r

XIV. sonstige inlandische A n s t a lt e n ............................... 1) 21
XV. Baierische Studienanstalten und Gewerbeschulen . . 29 96

XVI. Preussische R e a ls c h u le n ......................................... 67
XVII. „ Gymnasien ................................... ..... 11 19 51

XVIII. sonstige auslandische Anstalten.............................. 15 15 11

251 Stiicke 889 Stiicke.

I. Mttnzen- nnd Antikensammlung.
Custos: D er  D ir e c to r .

Herr Baumeister Clemens  H l a d i s c h  in Mahr . -Ostrau  schenkte zwei in seinem, 
in Loschitz befindlichen Garten ausgegrabene antike Gefasse aus Thon und eine Bank- 
note (Cinco Pesos) der Provinz Buenos Ayres aus dem Jahre 1869.

Der Lehrkórper schenkte filr das Conferenzzimmer ein von der Kunstanstalt Holtzl 
in Wien in Oelfarbendruck ausgefiihrtes grosses Bild Sr. apostolischen Majestat nebst 
breitem Goldrahmen.

Fur sa m m tlich e  im V o r a n s t e h e n d e n  au fg e  fii l i r ten S p e n d e n  wird  
h ie r m i t  im Namen des L e h r k o r p e r s  der  g e z i e m e n d e  Dan k  a u s g e s p r o c h e n .

VIII. Maturitatsprufung.
Die schriftlichen Maturitatsprufungen wurden vom 7. bis 10. Juni abgehalten und fol- 

gende Themen behandelt:
A u s dem  D e u t s c h e n :  Das Mittelmeer in seiner welthistorischen Bedeutung. 

Arbeitszeit 6 Stunden. Hilfsmittel keine. E. K o t h n y.
A u s  dem  F r a n z o s i s c h e n :  Aus „Thdodose le Grand11 par Flśchier, („Bibliothek 

gediegener und interessanter franzósischer Werke“ yon D. Gobel, I. B.) L. III. Ch. I, von 
Anfang bis „de ses crimes pag. 102— 107. — Arbeitszeit 3 Stunden. Hilfsmittel franzo- 
sisches Lexikon. F. Z v ś l i n a .

A u s  der  M a t h e m a t i k :
a) Ein Gutsbesitzer betheiligte sich beim Bau einer Eisenbahn mit acht Actien a 350 fl. 

und bezahlte am Ende eines jeden Jahres durch 4 Jahre hindurch 700 fl. — Nach 6 
Jahren war der Bau beendet, und der Staat zog nun die ganze Bahn gegen Ruckerstattung 
der Herstellungskosten an sich. Wie viel hat dieser Gutshesitzer yerloren, wenn dem Zins- 
fusse 4*/j % zu Grunde gelegt werden?

b) Man will in einem Walde eine vierseitige Flachę ABCD von a =  4520'7 □  m 
Inhalt abstecken und lasst zu diesem Zwecke Yon den Standpunkten A und B aus, dereń 
Entfernung AB gemessen und b =  542 5 m gefunden wurde, zwei schmale Gange AD 
und BC durchhauen, die unter dem Winkel a =  86° 481 47 -5 6 11 gegen einander geneig1 
sind. Man sucht die Lange dieser Gange, wenn sie einander und der Linie CD gleich sein 
sollen? (AUgemein und besonders.)

c) Die Entfernung zwischen Teschen und Philadelphia (d. h. der betreffende griisste
Kreisbogen) betragt 94167 geogr. Meilen, die geogr. Breite yon Teschen ist 49° 45‘ 3011, 
jene yon Philadelphia 39° 571 7-511. — Wie yiel betragt die Differenz der Uhren an beiden 
Orten? — Arbeitszeit 4 Stunden. Hilfsmittel Logarithmentafel. M. G l o e s e r .

5
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A u s d e r  d a r s t e l l e n d e n  G e o m e t r i e :
a) 3 Punkte sind durch ihre Orthogonalprojectionen gcgeben; es sind die Projectionen 

jenes in der Ebene derselben liegenden Punktes anzugeben, der von allen dreien gleich 
weit abstebt.

b) Ein gerader Kreiskegel ist nach einer Hyperbel zu schneiden und die wahre Ge- 
stalt des Schnittes auszumitteln.

c) Eine auf der horizontalen Projectionsebene aufstehende, ąuadratisclie Pyramide
und ein auf der yerticalen Projectionsebene aufstehendes, gerades, sechsseitiges Prisma 
durchdringen sich. Es ist die Durchdringungsiigur und unter Voraussetzung paralleler Be- 
leucbtung der Selbst- nnd Scklagschatten zu construiren. Arbeitszeit 5 Stunden. Hilfsmittel: 
die Zeichenreąuisiten. L. lsak.

S a mm tl i c l i e  8 Sch i l l e r  der VII. Classe erhielten bei der am 14. Juli abgehal- 
tenen mundlichen Maturitatspriifung das Z e u g n i s s  der  R e i f e  zum B e s u c h e  e in er  
t e c l i n i s c b e n  H o c k s ch u le .

Y e rz e ie h n is s  d e r  A b it u r ie n te n :

Za
hl

Name des 
Abiturienten

Vaterland und 
Geburtsort

Alter
Natio-
nalitat

Con-
fession

Gewiihlter Boruf
|

1. Anton H a d in a  . . Schlesien, Teschen 19'/, J. polnisch kathol. Technik
2. Eduard P o la c h  . . n 17* 3 J- deutsch n Technik
3. Eduard S c h i n d l e r Schlesien, Troppau 183I, J. n n Bergakadomie
4. Johann S c h o n a i c h Schlesien, Schbnstein 19 J. n „ Hochsch. f. Bodencultur
5. Eduard S ch  u Sc ik  . Schlesien, Petrowitz, 16*/* J. polnisch » unbestimmt
6. Emil S t o s c h  . . . Schlesien, Troppau 18'/, J. deutsch Eorstakademie
7. Adolf S w o b o d a  . . Schlesien, Teschen 18V2 J. „ „ Forstakademie
8. Rudolf W o ż n i t z a  . Schlesien, Pruchna W /2 J. » n Bergakademie

Polach und Schuścik besuchten die Realschule durch 7 Jalire, Iladina, Schindler
Stosch, Swoboda und Wożnitza besuchten die Realschule durch 8 Jahre, Schonaich absol- 
yirte das Untergymnasium und besuchte sodann die Realschule durch 5 Jahre.

IX. Chronik.
Der seitherige proyisorische Leiter, Professor L u d w i g  Rothe ,  wurde laut h. Min. 

Erl. vom 23. Juli 1875 Z. 11101 von Sr. k. k. a p o s t o ł .  M a j e s t a t  mit Allerhochster 
Entschliessung vom 18. Juli zum Director der Staatsrealschule allergnadigst ernannt (int. 
m. h. L. Sch. R. Erl. v. 30. Juli Z. 2621.)

Ausser den bereits oben unter 1 angefuhrten Veranderungen im Lehrkórper ist hier 
noch anzufiihren, dass der wirkliche Lehrer Karl R a d d a  mit h. 1. Erlasse yom 24. 
October 1875 Z. 3608 im Lehramte definitiy bcstatigt wurde und den Titel „k. k. Professor" 
erhielt; ebenso wurde dem wirklichen Lehrer M o r i z  G l o e s e r  durch den k. k. Erl. yom
7. November 1875 Z. 3727 mit der definitiven Bestatigung im Lehramte der Titel „k. k. 
Professor" gnadigst yerliehen.

Nachdem die Aufnahmsprufungen fiir die erste Classe am 13. und 14. September 
stattgefunden hatten, wurde das Schuljahr am 16. September yorschriftsmitssig mit einem 
feierlichen Gottesdienste eroffnet. Die Aufnahmspriifungen fiir die hóheren Classen und die 
Wiederholungspriifungen fanden ara 15., 16. und 17. September statt. In die erste Classe 
waren 62, in die zweite Classe 68 Schiller eingetreten, daher diese beiden Classen in je 2
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Parallelabtheilungen getheilt werden mussten. D u r ch  d i e  E r O f f n u n g  d e r  7. C l a s s e  
wurde die Anstalt zu einer v o l l s  ta ndi  gen  S t a a t s o b e r r  eal  s c h u l e  erweitert.

Am 19. Noyember 1875 ais am Tage der N a m e n s f e i e r  I h r e r  M a j e s t a t  der  
K a i s e r i n  wurde ein Festgottesdienst abgehalten und den Schiilern der Tag freigegeben.

Am 12. Februar 1876 wurde das 1. Semester gescblossen und begann das 2. Semester 
am 16. Februar 1876.

Die Realschule wurde vom 12. bis 21. Juni von Seiten des k. k. substit. Landesschul- 
inspectors, Herrn H e i n r i c h  S c h r e i e r  eingehend inspicirt. Am 28. Juni wurde freige
geben und unternahmen die Herrn Classenvorstande nach yerschiedenen Richtungen mit 
ihren Classen Excursionen, zu welcken einige Classen, die sicb ein weiteres Ziel erkoren 
hatten, bereits Abends vorher aufbracben.

Am 30. Juni wobnte der Berichterstatter mit den dienstfreien Collegen dem feier- 
lichen Seelenamte fur w e i la nd  K a i s e r  F e r d i n a n d  in der Pfarrkirche bei.

Die mtindlichen Maturitatsprufungen wurden am 14. Juli abgebalten und am 15. Juli 
wurde das Schuijahr in der iiblicben Weise gescblossen.

X. Einige wichtigere Verfiigungen des hochl. k. k. 
schles. Landesschulrathes an die Realschule.

1. Yom 13. Juli 1875 Z. 2108. Aufmerksammacbung auf die im Verordnungsblatte 
Stiick XII erschienene k. Min. Yerordnung, durch welcbe die Bestimmungen bezuglich 
der Zeugnisse iiber den Religionsunterricht erlautert werden.

2. Vom 27. August Z. 2921, womit die vom Lehrkorper yorgeschlagenen Disciplinar- 
yorschriften genehmigt werden.

3. Vom 30. August Z. 2973. An Stelle des zur Dienstleistung im Unterrichts- 
ministerium einberufenen Herrn k. k. Landesschulinspector, A. Maresch, wurde der Director 
des deutschen Obergymnasiums zu Olmutz, Herr Heinrich Schreier, mit den Functionen 
eines Landes-Schulinspectors fiir die schles. Mittelschulen auf unbestimmte Dauer betraut.

4. Vom 27. September Z. 3330. Zufolge h. Min. Erl. yom 23. September Z. 14866 
wird die Aufnahme eines Aushilfsdieners gegen 30 fl. Monatslohn pro Schuijahr 1875/6 
gestattet.

5. Vom 23. October Z. 3660. Intimation des h. Min. Erl. vom 13. October Z. 12609 
demzufolge bei den diesjahrigen Maturitatsprufungen an den Realscbulen zu Troppau und 
Tescken bezuglich der franzbsischen Sprache nur eine schriftliche Uebersetzung aus dieser 
Sprache in die Unterrichtssprache verlangt wird, und yon der Prufung aus dem Englischen 
abzusehen ist. Ausserdem muss jeder Candidat mtindlich aus der franzosischen Sprache 
geprlift werden.

6. Vom 21. Noyember Z. 4013 und v. 6. December Z. 4224 Intimation der Vcrfiigung 
des h. k. k. Min. d. Innern Z. 4518 y. 4. Noy. und Z. 4735 yom 23. Noyember, wonach 
der 2. Marz und der 28. Juni ais Hofnormatage zu gelten haben, an welchen Trauergottes- 
dienste abzuhalten sind.

7. Vom 12. December Z. 4277. Die Einsendung eines Programmes an die k. k. Wiener 
Uniyersitat hat zu entfallen (h. M. E. yom 26. Noyember Z. 17375).

8. Vom 3. Januar 1876 Z. 13. Intimation der h. Min. Ver, yom 21. December 1875 
Z. 19109, betreffend die Regelung der Semesterdauer, der Schulferien und der Unter- 
richtszeit.

9. Vom 26. Januar Z. 193 und vom 16. Juni Z. 1675. Zufolge h. Min. Yerfiigungen 
werden die Remunerationen und standigen Substitutionen von nun an entsprecheud der 
Eintheilung des Schuljahres am 16. jeden Monates anticipatitiy ausgezahlt.

5*
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10. Vom 1. Februar Z. 37G womit die Uebergabe der gesaramtcn inneren Einricbtung 
der Staatsrealschule in die Obsorge der Stadtgemeinde Tescben, entsprechend dem Vertrage 
vom 7. October 1873 Abs. II lit. e angeordnet wurde.

11. Vom 11. April Z. 1149. Die Schiller sind auf die etwaigen schadlichen Folgen 
des unvorsicktigcn Gebrauches der J. Anreiter’sclien Farbcn aufmerksam zu machen.

12. Vom 15. April Z. 1132. Intimation des h. Min. Erl. vom 7. April Z. 14636 be- 
treffend die Approbationsverhandlung bei Lehrmitteln des Gesangunterrichtes. Diese erfolgt 
nunmehr durch die betreffcnden Landes-Scbulinspectoren.

13. Vom 29. Mai Z. 1616. Intimation des h. Min. Erl. von 22. Mai Z. 7852, wonacb 
wie im vorigen Jahre so auch heuer den im Reseryestande d. k. k. Armee stehenden 
Lehrern und Schulern uber ihr Ansuchen die Verschiebung der Waffeniibung auf die Ferien- 
monate gewahrt wird.

14. Vom 27. Juni Z. 1843. Intimation des h. Min. Erl. vom 22. d. M. Z. 10133, Be- 
stimmungen beziiglich des noch nicht erschienenen rcyidirtcn Yerzeichnisses der zugelasse- 
nen Lehrbiicher fur Mittelscbulen.
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des

Dnterstiitznnfls-Vereins S c H e r la ie  an ller Ł  Ł  OŁerrealschnlB zn T e s c t a ,
n e b s t  M i t g l i e d e r - Y e r z e i c h n i s s .

Die ordentliche JahresYersammlung wurde am 21. November 1875 abgehalten. In der- 
selben wurde der Bericbt des Vorstandes uber die Tkatigkeit und den Stand des Vereines im 
Schuljabre 1874—75, sowie auch der Bericbt des Herrn Cassiers genekmigend zur Kenntniss 
genom men.

Nachdem der Lekrkorper der Staatsrealschule aut Grund des §. 12 der Satzungen 
scbon vor der Jahresrersammlung seine 2 Mitglieder fur den Ausschuss gewahlt batte, 
waklte die JabresYersammlungdiebisherigen Ausscbussmitglieder wieder. Der Ausschuss bestebt 
sonach im gegenwartigen Yereinsjahre aus dem Vorstande Director L. R o t b e ,  dem Yorstand- 
Stellvertreter k. k. Saatsanwaltsubstitut Th. K a d r n o ź k a ,  dem Schriftwart Professor 
Dr. Hawlas,  dem Sackelwart Herrn E. Sc hro der ,  dem Bibliothekar Professor K o th n y ,  und 
den Ausscbussmitgliedern Gemeinderath G im pe l  und Kaufmann E. FI o oh. Zu Recknungs- 
reYisoren fur das neue Yereinsjabr wurden die Professoren R a d  da und R o s e n f e l d  gewahlt.

Den Beschliissen der JahresYersammlung zufolge gelangte der vom vorigen Jahre 
verbliobene Cassenstand mit fl. 310T9 zur Verwendung. Wie seitber wurde eine grossere 
Zahl von Scbulbucbern und Atlanten angeschaift, so dass der Vorrath an solcben, mit Hin- 
zurechnung zweier Yon der Verlagsbandlung A l f r e  d H ó l d e r  in Wien geschenkter Biicher, 
auf 281 Stiicke anwuchs. Hierron konnten 221 Stiick an 41 S c h i l l e r  a l l e r  Classen  
ausgeliehen werden.

Zugleich sah sich aber der Verein in die angenehme Moglichkeit versetzt, auch ander- 
weitige, ebenso unumganglich nothwendige Unterstiltzungen ins Auge zu fassen. Wie die 
weiter untenfolgende Jahresrechnungausweist, konnten auch neun Schtiler mit Ge ldu nte r -  
s t u t z u n g e n  in Monatsraten von 2 bis 3 Gulden oder einem einmaligen Betrage vou 5 
bis 6 Gulden zum Ankaufe von Stiefeln oder einem Reisszeuge betheilt werden. Es steht 
zu hoffen, dass durch grossere Theilnahme an dem Vereinszwecke dieser Seite der Vereins- 
thittigkeit in dem nachsten Jahre mehr zugewendet werden kann.

Die zweite Aufgabe des Vereines, die Beschaffung der Mittel zu den beim Beginne des neuen 
Sehuljakres und wahrend dieses neuen Schuljahres nóthigen Unterstutzungen, veranlasste den 
Vorstand Petitionen an Corporationen und hochstehende Persónlichkeiten Schlesiens zu richten-

Infolge dieser Schritte beschloss der h o he  s c h l e s i s c h e  L a n d t a g  in seiner am 
17. Marz abgehaltenen 7. Sitzung, der Schiilcrlade pro 1876 eine S u b Y e n t io n  v on 50 
Gulden zu bewilligcn, wofiir der Verein sowohl dem h o h e n  L a n d t a g e  ais auch dem 
h o h e n  s c h l e s i s c h e  n L a n d e s a u s  s c h u s se f u r  dessen Befurwortung sich zum warmsten 
Danke verpflichtet fiililt.

Ebenso muss dem Herrn Franz M i l l e r ,  R i t t o r  von  A i c h h o l z  in Hruschau der 
warmste Dank ausgesprochen werden fur seinen Beitritt zum Vereine mit einem Jahres- 
beitrage vou 25 Gulden, welchen wir gleich fur 2 Jahre tibersendet erhielten. Ueber den 
Erfolg der ubrigen Petitionen kann erst spiiter berichtet werden.
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Zu Gunsten des Reservefondes wurden von den Mitgliedern des Lehrkorpers der 
Staatsrealschule populara Vorlesungen gehalten.

Es sprach am 10., 14. und 16. December Director R o t h e  iiber den Gebraucli der 
neuen Masse und Gewichte (gegen ermassigtes Eintrittsgeld). Es lasen sodann am 21. December 
Herr K as s l er  iiber Beranger und seine Lieder; (dieser Yortrag findet sich abgedruckt 
in Herrig’s Arcliiv fiir neuere Sprachen, Band LY, Heft 4); am 14. Januar Herr Professor 
R a d d a  iiber Hamlet yon Shakespeare; am 18. Januar Herr Professor R o s e n f e l d  iiber 
das Skelet des Menschen; am 25. Januar Herr Felix Z v § r in a  iiber Vittorino da Feltre, 
ein piidagogisches Charakterbild aus dem 15. Jabrhundert; am 25. Marz Ilerr Professor 
G l o e s e r  iiber den galvanischen Strom und einige seiner Wirkungen, (fiir die Experimente, 
welche diesen Yortrag begleiteten, lielerte Herr Kaufmann Carl B e r n a t z i c k  das ndthige 
Quantum Salpetersiiure um den Einkaufspreis, die lobliche 1. priv. S o d a f a b r i k  in 
H r u s c h a u  schenkte einen Ballon Scliwefelsiiure, Herr Mechaniker Franz S t e f l i t s c h e k i n  
Wien— VI. Bez. Biirgerspitalgasse 26 — li eh hiezu die elektrischc Lampe von Dubosy, welcher 
Apparat durch seine pracise Ausfiihrung yorziigliche Dienste leistete); am 31. Marz und 
am 4. April Herr Professor Dr. Hawlas- .  die Ansichten deralten Volker iiber den Zustand 
der Seele nach dem Tode; am 8. April Herr Professor Kot l iny  iiber Friedrich Ilolderlin.

Die von der Jahresversammlung beschlossene Herausgabe des Teschner Adressen- 
kalenders konnte bis zur Abfassung dieses Reehenschaftsberichtes noch nicht realisirt werden.

Um auch den Schillera Gelegenheit zu bieten zum Besten des Unterstiitzungsfondes 
zu wirken, und anderseits auch eine Probe von ihrer im Gesangsunterrichte erlaugten 
Fertigkeit abzulegen, veranstaltete die Realschuldirection am 8. d. M. zu Gunsten der Schtiler- 
lade ein Wohlthatigkeitsconcert im stadtischen Rathhaussaale.

Dem geehrten Fraulein A u g u s t ę  R u f f  und den Herren A l o i s  S r d y n k o  und J o a 
chim S t e in e r ,  welche, um das Programm mannigfaltiger gestalten zu konnen, ihreMitwirkung 
gtitigst zusagten, und dem lobl. G e m e i n d e v o r s t a n d e ,  welcher den Rathhaussaal unent- 
geltlich zur Verfiigung stellte, sei im Vorhinein hierfiir der warmste Dank ausgesprochen.

Der unten folgende Bericht des Herrn Cassiers ergibt nach Abzug des vom Vorjahre 
restirenden, zu Unterstiitzungen zu verwendenden Betrages von fl. 310-19 fiir das l a u f e n d e  
V e r e i n s j a h r  ais E inn a l i me  v. fl. 462.86, ais A u s g a b e  v. fl. 335.49, so dass der nachsten 
Jahresversammlung fl. 437-56 zur Verfiigung stehen, woneben der aus einer Siidbahnprioritat 
bestehende Reservefond Anfangs Juli einen Curswerth von 112 Gulden reprasentirt.

L. R o t h e ,  Yorstand. Dr. Th. H a w l a s ,  Schriftwart.

Einnahmen im Yereinąjahre 1875—76.
Ein Sparcassabiichlein Nr. 1278 B m i t ..................................................................
Eingegangene Riickstande von 1874—75 ..................................................................
Eingezahlte Jahresbeitrage......................................................................................
Im Yoraus eingezahlter Jalires-Beitrag des Herrn Miller, Ritter v. Aichholz

pro 1876—1877 ...............................................................................................
Interessen des Sparcassabiichleins............................................................................
Interessen des Reservefondes (Siidbahnprioritat Nr. 117350 Serie P.) . . .
Nachtraglich eingegangen fur das Adressenbuch pro 1875 ...............................
Ertrag der populiiren Yorlesungen

des Director L. R o t h e ...................................................................... 7 60
„ Lehrer J. K a s s le r ........................................................................... 9-60
„ Professor K. Radda...........................................................................9-81
„ „ M. Rosenfeld . ........................................................ 4-52
„ Lehrer F. Z vfifina .......................................................................2-50
„ Professor M. G lo e s e r ..................................................................23-03
„ „ Dr. H a w la s ...................................................................19 80
„ „ E. Kothny ..................................................................... 18-50

Ftirtrag

fl. 310.19 kr.
» ?)
„ 280.— „

25.
14.62

6.06
6.52

55

95.36 „ 
fl. 744-75 kr.
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Uebertrag fi. 74-475 kr.
Sammlung der Stenographen der V. R ealclasse............................................. ~  4.50
dgl, der VI. R ea lc lasse ............................................................................................ 1.20

G e s c h e n k e :  F. 40 kr, D. 40, Herr Oberlelirer Kopka 1. fl, H. Jonas 
Rosner 50 kr. H. Striź 1 fl. 85 kr., H. Wawrosch 1 fl., H. A. Stuks 80 kr., II.
A. Hebling 1 fl., H. J. Niedetzky 1 fl., H. A. Bellak 1 fl., H. Job. Turek 
50 kr., Fr. ErnestineDworak 1 fl.,H.David Weil 1 fl. 95 kr., x. x 1 fl.,CH. Twardzik 
1 fl., H. David Spitzer 2. fl., H. Lermer 50 kr, unleserlich 2 fl., M. fur
uin Programm 50 kr..................................................................................................... 19.40 „

VomlIerrnLackirerZatzekzugewiesenerVerdienst2 fl.40.kr.Pr.Pr.80kr. „ 3.20 „
Suma fl. 773.05 kr.

Ausgaben im Yereinąjahrc 1875—70.
Fflr 123 Schulbucher und 28 A tlau ten .................................................................. fl. 225.95 kr.
„ ein R e is sz e u g .................................... .........................................................„ 0. — „
„ zwei Paar S tie fe l..........................• ..................................................................„ io. — „
„ Unterstutzungen in Baarem an 1 Schuler der VI. u. 5 Schuler der V. . „ 71.18 „

Summę der U n t e r s t u t z u n g e n .............................................................~ 313A3—
Sonstige Ausgaben:
Remuneratiou des Dieners fur 2 J a lirc ....................................• .
Druckkosten des 2. Rechenschaftsberichtes...................................
Druckkosten von 400 St. Placaten zu den popularen Vorlesungeu 
Dem Dienstmanninstitut fur das Auschlagen der Placato . . .
Nachtragliche Ausgabe zum Adrcssenbuck pro 1875 .....................
Porti-Auslagen...........................................................................................
Stempel des Cassabuches.......................................................................
Im Sparcassabttchlein............................................................................
Baar in C a s s a .......................................................................................

5 . -  „
n 3.90 „
n 8.35 „
„ 2.10 „
n 1.10 „
» - .6 1  „
» 1.30 „
n 435.12 „
n_ 2-44

Summa fl. 773.05 kr.
S t a n d  des R e s e r v e f o n d e s .

Eine Sudbahnprioritat Nr. 117350 Serie P. im Ankaufswerthe von . . .  fl. 102
E d u a r d  S c h r o d e r ,  

Cassier.

Mitglicder-Yerzcichniss
Iloker Schles. Landes-Ausschuss 50 fl.
Herr Franz Miller, Ritter von Aichholz 25 „
Stadtgemeinde Teschen 20 „
Herr Aufricht A. 1 „

„ Balcar Ant., Dr., Professor 1 „
„ Balzar Job, Steueramts-Controllor 2 „
„ Bartelmus Rud., k. k. Bezirksschul-

inspector 1 „
„ Bartbe, Edl. von Partbe, k. k.

Landesgerichtsrath 5 „
„ Beess-Chrostin, Freiherr v. 5 „
„ Beess-Cbrostin, Freiin von. 5 „
„ Benyovszky J. 1 „
„ Bernatzik Karl sen., Kaufmann 1 „
„ Bernatzik Karl jun., Kaufmann 1 „
„ Bedzierski, Privatier 2 „
„ Birk Josef, erzberzogl. Rentmeister 1 „
„ Bobm Mathias, k. k. Ober-Landes- 

Ger. Rath 1 „
„ Busek G., erzh. Hutten-Cassier 1 „

Herr Drastich Josef, Lebrer der Volks- 
scbule

„ Droessler Karl, J. U. Dr.
Frau Dulawa Filomena 
Herr Farsky, Fabrikant

„ Feitzinger Heinrich, Buchhaudler 
„ Flooh Eduard, Kaufmann 
„ Frankel M., Jablunkau 
„ Freyseysen J oh., erzh. Beamte, Wioń 
„ Friedmann S., Kreisrabbiner 
„ Friedrich Gottlieb, k. k. Professor 
„ Fritsche Rich., k. k. Professor 
„ P. Fussek Eventius, Prior der 

Barmherzigen Bruder 
„ Gabrisch Johann,Kaminfegermeister 
„ Genserek Ignaz, k. k. Katechet 
„ Gimpel Anton, Ilausbesitzer und 

Gemeinderath.
„ Glesinger Bernhard 
„ Glesinger, M. Dr., prakt. Arzt

1 fl. 
1 » 
1 „

2 „ 
1 » 
1 r

5 » 
1 » 
1 n
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Herr Gloeser Moritz, k. k. Professor 1 fl.
„ Grauer J., Kaufmann 1 „
„ Haas Salomon 1 „
„ Hau II., Forster in Bukowetz 3 „
„ Ilawlas, Th. Dr., k. k. Professor 2 „
„ Ileissig A., Kaufmann 2 „
„ Hentscholek K., erzh. Cassier,

Ustroń 1 „
„ Herlitschka S., Rosoglio-Fabrikant 2 „
„ Hesser J. Kaufmann 1 „
„  Holećek Franz, lc. k. Professor 1 „
„ Hirnczirs Karl, Hausbesitzer 2 „
„ Jarmulski Martin, erzh. Cassier,

Ustroń 1 „
„ John Franz, k. k. Professor 1 „
„ i sak Leopold, k. k. Professor 1 „
„ Jureczek J., Kaufmann 1 „
„ Kadrnoźka Thomas, k. k. St. A.

Subst. 1 „
„ Karell Armand, k. k. Professor 1 „
„ Kassler Jos., k. k. Professor 1 „
„ Klotzek Jos., k. k. Professor 1 „
„ Klucki, Dr., Adyocat 1 „
„ Kolii Job., Hausbesitzer 10 „
„ Kohn Ferdinand 1 „
„ Kohn Josef 1 „
„ Kohn Sigmund 1 „
„ Kotliny Erasmus, k. k. Professor 1 „ 
„ Kriyoss Joh., Kaufmann in Liptó

S. Miklosz 5 „
„ Kunz Ignaz, Gf. LariscKscher Yer-

walter 5 „
„ Kunze Fedor, Zimmermeister 1 „ 
„ Lamich Rud. Hausbesitzer 2 „
„ Lehmann Wilh., k. k. Maschinist 1 „ 
„ Liberda Georg, erzh. Hiittencassier 3 „ 
„ Lustig II., Geschaftsmann 1 „
„ Maceczek J., k. k. Landes-G. Rath. 1 „ 
„ Machaczek Karl, Backermeister t „ 
„ Mathia Leopold, k. k. Professor 1 „ 

Frau Mattencloit Marie, Freiin von, in
Seibersdorf 5 „

Herr Mattencloit Emerich, Freiherryon,
auf Schumbarg 5 „

„ Mentel Fr., J. U. Dr. 1 „
„ Metzner Alfons, dir. Oberlehrer 1 „ 
„ Moser Karl, Phil. Dr., k.k. Professor 2 „ 
„ Motika Anton, Gutsbesitzer, Trza-

nowitz 2 ,,

Herr Munk Ignaz, Fabrikant, Friedek 3fl.
„ Muszal, Lehrer in Schibitz 2 „
„ Pfeifer Franz, Gastwirth 1 „
„ Pospiech Alois, k. k. Professor in

Trautenau 1 ,,
„ Presser Moritz, Geschaftsmann 2 „
„ Prochaska Karl, Buchhandler 5 „
„ Pscheidl Wenzel, k. k. Professor 1 „
„ Pszczółka Ferdinand, JUDr. 1 „
„ Radda Karl, k. k. Professor. 1 „
„ Richter Edvin, Privatier 1 „
„ Rosenfeld Max, k. k. Professor i „
„ Rosner Joh., Bankier 1 „
„ Rosner Alfr., JUDr. 1 ,.
„ Rothe Ludwig, k. k. Director 5 „
„ Salcraya Ant., k. k. Professor l  „

Frau Schindler Augustę, Muhlenbesitzerin 3 „
Herr Schindler Karl in Mahr. Ostrau 1 „

„ Schmied Franz, k. k. Professor 1 „
Herr Scholtis Karl, Farber 2 „

„ Schreinzer Franz, Gastwirth 1 „
„ Schróder Eduard, Hausbesitzer 1 „
„ Schuster Roman, JUDr., erzh. Rechts-

anwalt. 2 „
„ Schwanda Ludwig 3 „
„ Sitzenfrei Josef, Buchhaltcr, Hru-

schau 3 „
„ Skrobanek Jacob, Kaufmann l „
„ Śliwka Karl, Volksschullehrer 1 „
„ Sniegoń Franz, F. B. Generalyicar,

kath. Pfarrer 5 „
„ Sousckck C., k. k. L. G. Rath 1 „
„ Spitzer J., Geschaftsmann, 1 „
„ Steiner J., k. k. Professor 1 „
„ Stern Jos., Gutsbesitzer, Ungarn 5 „
„ Stuks A., Geschaftsmann 1 „
„ Thiel Karl, Kaufmann 3 „
„ Tugendhat Daniel 2 „
„ Yetchy Joh., k. k. Professor 1 „
„ Vogel Dayid 1
„ Werber Josef, k. k. Gymn. Director 1 „
„ Wilke K., Turnlehrer 1 „
„ Wolf Leop. 1 „
„ Zajonz Andr., M. Dr., k. k. Bezirks-

arzt 4 „
„ Zatzek Adolf, Lackirer 2 „
„ Zebisch Hermann, dir. Oberlehrer 1 „
„ Zyei-ina Felix, k. k. Professor 2 „

Der Yerein zahlt sonach 118 Mitglieder.

Den s a m m t l i c h e n  Wo h l t . h a t e r n  wird hiermit Namens der diirftigen Schiller 
der w a r m s t e  Da n k  erstattet.
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i i b e r  d i e  g e w e r b l i c h e  F o r t b i l d u n g s s c h u l e  i n  T e s c h e n .
S c h u l j a h r  1875/76.

Nachdem schon im April 1874 anlasslich einer Eingabe des G e w e r be -H i l f s -  
y e r e i n e s  iu T e s c h e n  durch den h. k. k. schles. Landesschulrath Erhcbungen angestellt 
worden waren, ob die Verbindung einer gew. Fortbildungsschule mit der hiesigen Staats- 
Oberrealschule thunlich sei, ertbeilte bochderselbe mit dem Erlasse vom 8. November 1874 
Z. 3685 liiesiger Realschuldirection den Auftrag, nach Einvernehmen des Lehrkorpers einen 
ausfiihrlichen Organisationsplan und einen moglichst genauen Kosteniiberschlag iiber eine 
derartige Schule zu yerfassen. Diese Elaborate wurden von dem h. k. k. schles. Landes- 
schulrathe dem G e werb e - Ii i I fs vc rei n in Teschen zur Aeusserung seiner Ansichten iibermittelt. 
Der Gewerbe-IIilfsverein berief ein Comite von Schulmannern und Angebórigen des Ge- 
werbe-Hilfsvereines, welchem auch der Berichterstatter zugezogen wurde, und dessen Wohl- 
meinung am 1 April 1875 dem h. k. k. schles. Landesschulrathe unterbreitet wurde. In 
Erledigung dieser Eingabe fand der h. k. k. schles. Landesschulrath d ie  E r r i c h t u n g  der  
g e w e r b l i c h e n  F o r t b i l d u n g s s c h u l e  in T e sc h e n ,  auf Grundlage des modificirten 
Statutes (mit Vorbehalt der Genehmigung des Herrn Ministers fiir Cultus und Unterricht, 
in Beziehung auf die Bestimmungen beziiglich der Yerwendung der Lehrmittel und der 
Lehrsale der Staatsrealschule) und des genehmigten Lehrplanes z u be w i l l i g e n .  (Z. 1222 
v. 23. Juli 1875.)

Orgaiiisationsstatut.
§. 1. Z w e c k  der  Schule .  Die gewerbliche Fortbildungsschule in Teschen hat die 

Bestimmung, den Lehrlingen und Gehilfen der Handel- und Gewerbetreibenden in Teschen 
und dessen nachster Umgebung Unterricht zu gewahren, theils zur Wiederholung und Er- 
weiterung ihrer mitgebrachten Schulkenntnisse, und theils zur theoretischen und praktischen 
Fortbildung in jenen Lehrfachern, welche ikrem Berufe und dem praktischen Geschaftsbe- 
triebe am nachsten liegen.

§. 2. O r g a n i s a t i o n  de r  Schule .  Diese gewerbliche Fortbildungsschule besteht 
aus 4 Abtheilungen oder Jahrgangen und zwar aus einem zweijahrigen Yorbereitungskurse 
und einem zweijahrigen Fortbildungskurse. Der Yorbereitungskurs ist fiir solche Schiller 
berechnet, dereń aus der Volkssckule mitgebraclite Kenntnisse noch einer 'Wiederholung 
und Ergiinzung bediirfen.

§. 3. Schi l ler .  In jede der 4 Abtheilungen werden hochstens 50 Schiiler aufgenommen.
Sollten sich fiir eine Abtheilung bedeutend mehr Schiiler melden, so ist sof ort eine 

Parallelabtheilung zu errichten.
In den Fortbildungskurs werden alle Schiiler aufgenommen, welche eine gute Volks- 

schulbildung durch Schulzeugnisse oder durch die Aufnahmspriifung nachweisen. Schiiler, 
welche die crforderlichen Vorkenntnisse, um in den Fortbildungskurs aufgenommen zu 
werden, nicht besitzen, werden in den 1. oder 2. Jahrgang des Vorbereitungskurses einge- 
theilt. Der Vorbereitungskurs setzt jedoch d ie  e r f i i l l t e  S c h u l p f l i c h t  voraus, und es 
ist zur Aufnahme in den Yorbereitungskurs das zuriickgelegte 14. Lebensjahr erforderlich.
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Jeder Aufnahmswerber hat eine schriftliche Erklarung seines Lehrherrn beizubringen, 
worin sich dieser yerpflichtet, dafitr Sorge zu tragon, dass der Aufnahmswerber an dem 
Besuche der gewerblichen Fortbildungsschule nicht gehindert werde.

§. 4. Z e i t  und B e d i n g u n g e n  der  Schii l  e r au fn a hm e .  Die regelmassige Auf- 
nahme der Lehrlinge und Gehilfen in alle 4 Abtheilungen der gewerblichen Fortbildungs
schule findet am Beginne jedes Scbuljahres statt, wahrend desselben aber nur ausnahms- 
weise und in so weit, ais Platze frei werden und der Aufnahmswerber die nóthigen Kennt- 
nisse initbringt. Der Eintritt in den Fortbildungskurs bangt von dem guten Erfolg einer 
Aufnahmsprufung ab, welclie sich auf deutsches Lesen und Verstandniss des Gelesenen, 
auf łeserliches und orthographisches Schreiben und auf hiureichende Kcnntnisse im Recbnen 
mit den 4 Grundoperationen in ganzen Żabien, Decimalen und gemeinen Bruchen erstreckt. 
Jene Aufnahmswerber, welcbe diese Vorkenntnisse nicht besitzen, baben sich dieselben vor- 
erst im Vorbereitungskurse zu erwerben.

§. 5. U n t e r r i c b t s z e i t  und S c b u l j a h r .  Der Untcrriclit findet jeden Sonntag von 
9 bis 12 Uhr Vormittags, und am Montage und Freitage von 6—8 Uhr Abends statt.

Das Scbuljahr umfasst einen Zeitraum von 9 Monaten und zwar vom 1. October bis 
Ende Juni eiues jeden Jabres.

§. 6. L e h r g e g e n s t a n d e .  Im Yorbereitungskurs wird deutsche Sprache und Lesen, 
Schreiben und Rechnen, sowie Zeichnen und Geographie in zusammen 14 wochentlichen 
Unterrichtsstunden gelebrt. Im Fortbildungskurse werden deutsche Sprache, Geschaftsstil, 
einfache Bucbfuhrung, Handelsgescbichte, Zoll- und Wechsclkunde, Recbnen, Geographie, 
yaterlandische Geschichte und Ycrfassungskunde, Naturgeschiehte und Pkysik, Freiband- 
und geometnscbes Zeichnen in wochentlichen 16 Stunden gelehrt.

Im Fortbildungskurse wird den Schiilern die Wahl der Lehrgegenstande freigestellt, 
dagegen haben die Schiller im Yorbereitungskurse an allen Lebrgegenstanden Theilzu nehmen.

Die Eintheilung und nahere Bezeichnung der Lehrgegenstande enthalt der specielle 
Lehrplan.

§. 7. L e i t u n g  der  g e w e r b l i c h e n  F o r t b i l d u n g s s c h u l e .  D i r e c t i o n u u d  
G e w er be s ch u l - C or am is s io n .  Die unmittelbare Leitung der gewerbl. Fortbildungsschule, 
insbesondere in padagogisch-didaktischer Hinsicht liegt in der Iland des Directors der 
Staatsrealschule; ihm kommt es zu Schiller aufzunehmen und zu entlassen.

Demzufolge hat derselbe auch das Recht, den Titel: Director der gewerblichen Fort
bildungsschule zu filhren. Alle vom Director ais Leiter der gewerblichen Fortbildungsschule 
ausgehenden Schriftstiicke baben seine Unterschrift und das Siegcl der gewerbl. Fortbil
dungsschule zu tragen.

Die mittelbare Leitung und Aufsicht, die ókonomische Yerwaltung der gewerbl. Fort
bildungsschule und dereń Vertretung nach Aussen fiihrt die Gewerbeschul-Commission.

§. 8. B i l d u n g  der  G e w e r b e s c h u l - C o m m is s io n .  Die Gewerbeschul-Commission 
besteht aus 8 M i t g l i e d e r n .  In dieselbe entsenden:

а) der k. k. schles. Landesschulrath,
б) der schles. Landesausschuss,
i) die schles. Ilandels- und Gewerbekammer je cin Mitglied, zusammen drei Mitglieder. 
ci) der Gemeindeausschuss der Stadt Teschen zwoi Mitglieder und 
e) der Gewerbc-Hilfsverein in Teschen ebenfalls zwei Mitglieder und ais 8tes Mitglied 

fungirt der jeweilige Director der k. k. Staatsrealschule, zugleich Director der gewerbl. 
Fortbildungsschule.

Die Gewerbeschul-Commission hat aus der Mitte ihrer gewilhlten Mitglieder den Ob- 
mann und Obmann-Stellvertreter, den Cassa- und Rechnungsfiihrer und den Schriftfuhrer 
mit absoluter Stimmenmehrheit zu wahlen, und itber die Art der Besorgung aller der Ge
werbeschul-Commission zukommenden Geschafte eine Geschaftsordnuug auszuarbeiten und 
dereń Genehmigung von dem k. k. schles, Landesschulrathe einzuholen.
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§. 9. F u n c t i o n s d a u e r  d e r  G e w e r b e s c h u l - C o m m i s s i o n .  Die Gewerbeschul- 
Commission wird stets auf 3 Jabre bestellt, und ist nach dereń Ablauf eine Neuwahl vor- 
zunehmen. Die abtretenden Mitglieder konnen wieder gewahlt werden.

Wenn im Laufe der 3-jahrigen Functionsdauer in Folgę Austrittes oder Ablebens 
eines Mitgliedes eine Erganzung yorgenommen wird, so bat diesełbe nur auf die noch iibrige 
Zeit der Functionsdauer der ganzen Gewerbeschul-Commission Giiltigkeit.

Die Erganzung liat jene Kórperschaft yorzunehmen, von welcher das ausgetretene 
oder yerstorbene Mitglied in die Gewerbeschul-Commission delegirt war.

Das Amt eines Mitgliedes der Gewerbeschul-Commission ist ein Ebrenamt und unent- 
geltlick zu yersehen.

§. 10. S t e l l u n g  des  D i r e c t o r s  zur  G ew e r be s ch u l - C o m m is s i o n .  Der 
Director der gewerblichen Fortbildungsschule ais unmittelbarer Leiter derselben, hat die 
yon der Gewerbschul-Commission innerhalb ihres Wirkungskreises gefassten Beschliisse in 
Ausliihrung zu bringen und etwaige sieli diesfalls ergebende Differenzen dem k. k. Landes- 
schulratbe zur endgiiltigen Eutscheidung zu unterbreiten.

§.11.  W ir l c u n g k re i s  der  G e w e r b e s c h u l - C o m m is s io n .  Die Gewerbeschul- 
Commission hat fur den guten Stand und Ruf der Schule und fur dereń gedcihliche Fort- 
eutwicklung die eifrigste Sorge zu tragen, und tiber die in dieser Absicht zu ergreifenden 
Massregeln zu entscheiden.

Insbesondere kommt der Gewerbeschul-Commission zu:
a) die Honorare fur den Leiter und die Lehrer der Schule und
b) die Entlohnung der Diener festzustellen;
c) iiber Yorschlag des Leiters der gewerbl. Fortbildungsschule die Lehrer zu berufen;
d) den yon der Gewerbeschulleitung yerfassten speciellen Lehrplan zu begutachten;
e) das Jahrespraliminare zu entworfen;

/ )  innerhalb des genehmigten Jahrespraliminares alle Erfordernisse der Schule zu be- 
streiten;

g) die Jahresrechnung zu priifen und innerhalb des genehmigten Praliminares gutzu-
heissen;

k) iiber alle Lehrlinge der Handel- und Gewerbetreibenden stets eine genaue Evidenz 
zu fiihren, und den Besuch der gewerbl. Fortbildungsschule zu beaufsichtigen;

i) die Aufsicht zu fiihren iiber die Leituug der Schule und iiber die Ertheilung des 
Unterrichtes, zu welchem Zweck jedes Mitglied das Recht hat, dem Unterrichte bei- 
zuwohnen, jedoch ohne Kraft dieses Rechtes in den Unterricht oder in die Hand- 
habung der Disciplin sich einmengen zu dtirfcn;

i) die gewerbl. Fortbildungsschule in allen Angelegenheiten nach Aussen zu yertreten. 
Alle yon der Gewerbeschul-Commission ausgehenden Schriftstiicke haben deshalb die 
Uuterschrift des Obmannes oder dessen Stellvertreters und des Schriftfiihrers zu 
tragen;

l) Antrage auf Abanderungen des Statutes an den Landesschulrath zu bringen;
m) zu bestimmen, ob ein Schulgeld zu zahlen ist und in Beziehung auf die Hohe des 

Scbulgeldes Antrage an den Landesschulrath zu stellen;
n) am Schlusse eines jeden Schuljahres iiber alle Yerh&ltnisse der Schule einen Bericht 

zu yerfassen und zu yeroffentlichen.
ad a, b, c, d, e ist die Bestatigung des Landesschulrathes erforderlieb. Ueberschrei- 

tungen des Praliminares bediirfen der Genehmigung.
§. 12. O b e r a u f s i c h t  des k. k. L a n d e s s c h u l r a  thes.  Die gewerbl. Fortbildungs

schule in Teschen steht unter der Oberaufsicht des k. k. schles. Landesschulrathes und 
wird durch den Landcsschulinspector fiir Volksschulen inspicirt.

§. 13. D i s c i p l i n a r - O r  dnung.  Zur Regelung der Yerhaltnisse der Schuler zu der 
Lehranstalt und zur Handhabung der gesammten Schulordnung hat eine eigene Disciplinar-
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Ordnung zu bestehen, welche die Gewerbeschul-Commission mit~dem Lehrkórper der Anstalt 
auszuarbeiten und dem k. k. scbles. Landesschulratbe zur Genehmigung vorzulegen bat.

§. 14. L e h rz im m e r . Die fiir die gewerbl. Fortbildungsschule erforderlichen Raum- 
lichkeiten stellt die k. k. Staatsrealschule bei. Fiir Beheizung, Belcuchtung und Reinigung 
der Lehrzimmer bat jedoch die Gewerbeschul-Commission Sorge zu tragen.

§. 15. L e h r m it t e l .  Werden in den einzelnen Fślchcrn Lehrkraftc der Staatsrealschule 
ais Lehrer der Fortbildungsscbule verwendet, dann kónnen auch die in das betreffende Fach 
einschlagigen Lehrmittel der Realschule beim Unterrichte in der gewerbl. Fortbildungsschule 
verwendet werden. Ist dies jedoch nicht der Fali, dann hat fiir die Beschaffung der erfor
derlichen Lehrmittel die Gewerbeschul-Commission selbst zu sorgen. In jodem Falle aber 
sind die erforderlichen S p e c i a l l e h r m i t t e  1 fiir die gewerbl. Fortbildungsschule von Seite 
der Gewerbeschul-Commission anzuschaffen, welche auch fiir dereń Inventarisirung und Auf- 
bewahrung Sorge zu tragen hat.

§. IG. P r i i f u n g e n  und Y e r s e t z u n g e n  d e r  Schi i ler .  Am Schlusse eines jeden 
Schuljahres wird in jeder Abtheilung unter dem Yorsitze des Obmannes der Gewerbeschul- 
Commission, oder seines Stellyertreters eine bffentliche Priifung aller Schiller und Aus- 
stellung der Schiilerarbeiten veranstaltet, und erhalt jeder Schiiler ein Zeugnis iiber den Be- 
such und den Erfolg des Unterrichtes wahrend des ganzen Schuljahres.

Auf Grund dieser Zeugnisse findet die Versetzung in die hohere Abtheilung, beziehungs- 
weise die Entlassung aus der Anstalt statt. Die Curse sind ganzjahrig und es werden 
daher keine Semestralpriifungen abgehalten und keine Semestralzeugnisse erfolgt. Die Zeug
nisse werden vom Director der gewerblichen Fortbildungsschule ausgefertigt und vom Ob- 
manne der Gewerbeschul-Commission, resp. von dessen Stellvertreter vidirt.

§. 17. S c h u l d ie n e r .  Zu Dienstleistungen sind die Schuldiener der Realschule (gegen 
Entlohnung) zu rerwenden. Dieselben unterstehen diesfalls dem Director der k. k. Staats
realschule ais unmittelbarem Leiter der gewerblichen Fortbildungsscbule.

Lehrplan.

Yorbereitungscursus.
1. A b t h e i l u n g .

D e u t s c h :  2 Stunden wdchentlich. Lesen mit sprachlichcr und sachlicher Erklaruug. 
Im Anschlusse an das Lesebuch Ucbungen im mtindlichen und schriftlichen Gedankenaus- 
druck. Orthographisclie Ucbungen.

R e c h n e n :  2 Stunden. Mundliche und schriftlichc Einiibung der 4 Grundoperationen 
mit ganzen Zahlen und Decimalbriichen in benannten und unbenannten Zahlen. Ein- 
iibung der metrischen Masse.

S c h r e i b e n :  1 Stunde. Nach Vorschrift des Lehrers an der Schultafel. Der Un- 
terricht ist móglichst mit dem Sprachunterricht in Verbindung zu bringen und namentlich 
durch die geeignete Auswahl der vom Lehrer yorgeschriebencn Worte fiir die Einiibung der 
Orthographie zu beniitzen.

Z e i c h n e n :  2 Stunden. Anfangsgriinde: gerade und krumme Linien bis zum einfach- 
sten Ornamente nach Tafelzeichnungen und Wandtafeln. (Durchaus aus freier Hand.)

2. A b th e i l u n g .
D e u t s c h :  2 Stunden w. Der Lehrstoff wesentlich wie in der 1. Abth., in der letzten 

Zeit erweitert auf die Anfertigung kleiner Geschaftsaufsatze.
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Re c h ne n :  2 Stimden. Wiederholung des yorjahrigen Lehrstoffes und dazu die 
4 Grundoperationen mit den hiiufigst vorkommenden gcmcinen Briichen. Mfinz-, Mass- 
und Gewichtskunde.

G e o g r a p h i e :  1 Stunde. Eingehendere Bekanntschaft mit den Yerhaltnissen der 
bsterr. ungarischon Monarchie ist das Lehrziel.

Z e i c h n e n :  2 Stunden wie die 1. Abtheilung.

Forthildungscursus.
1. A b t h e i l u n g .

De u t s c b :  1 Stunde. Mtindliche und schriftlicbe Wiedergabe gelesener oder gehórter 
Darstellungen. Die Lecture des Lesebuches soli Gelegenheit zur Bekanntmachung mit den 
wesentlichsten Momenten der vaterlandischen Geschicbte bieten, Daneben einfache Uebun- 
gen im Geschaftsstile.

R e c h n e n :  1 Stunde. Proportionen, Procent- und Zinsrecbnung, sammtlich in Form 
von Schlussrechnungen mit Einubung der wichtigsten Abkiirzungen und Recbnungsvortheile.

Berecbnung der einfachsten ebenen und korperlichen Raumgrossen.
G e o g r a p h i e :  1 Stunde. Wiederholung des Vorjahrigen, dazu llandels- und poli- 

tiscbe Geographie Europas, insbesondere Mitteleuropas.
N a t u r g e s c h i c h t e  (Waarenkunde): 1 Stunde. RohstoiFe aus dem Thier- und 

Pflanzenreicbe.
P h y s i k :  1 Stunde. Mechanik, Warmelehre, Motoren.
F r c i b a n d z e i c h n e n :  1 Stunde. Reichere Ornamente nacli Vorlagen; Zeichnen 

nach plastiscben Modellen mit Berucksichtigung des Unterrichtes in der Perspective. Figtir- 
liche Zeichnungen nach Yorlagen.

G e o m e t r i s c h e s  Z e i c h n e n :  1 Stunde. Constructionen in der Ebene. Messen 
von Geraden und Winkeln. Construction der Dreiecke, Vierecke und regelm. Vielecke, 
sowie der im praktischen Leben am haufigsten vorkommenden Curven.

2. Ab t h e i l u n g .
D e u t s c h :  1 Stunde. Geschaftsstil mit gesteigerten Anforderungen. Verfassungskunde.
R e c h n e n :  1 Stunde. Commercielles Rechnen.
H a n d e l s k u n d e  (statt Zeichnen): 2 Stunden. Handelsgeschichte, Wechsel- und Zoll- 

kunde. Das Wichtigste aus der Buclifuhrung. Eintragung eines monatlichen Geschaftsganges.
N a t u r k u n d e :  1 Stunde. Rohstoffc aus dem Mineralreiche, dereń Prufung und 

Yerwerthung. Grundlehren der Chemie.
P h y s i k :  2 Stunden. Das Unentbehrlichste aus der Optik, Elektricitat und dem 

Magnetismus.
F r c i b a n d z e i c h n e n :  1 Stunde. mit der 1. Abtheilung.
G e o me t r i s c h e s  Z e i c h n e n :  1 Stunde. Maschinentheile, Bauzeichnungen von ge- 

wcrblichen Gegenstanden, wie sie fur Schlosser, Schreiner, Drechsler, Decorationsmaler 
geeignet sind.

Constituirung der Gewerboschiil-Comniission und Beginn des
TJnterriehtes.

In die G e w e r b e s c h u l - C o m m i s s i o n  wurden entsendet vom h. k. k. schl. Landes- 
schulrathe der k. k. Bezirksschulinspector, Herr Rudolf Ba r t e l mu s ,  vom h. schles. 
Landesausschusse Ilerr Dr. Joliann D e m e l  Ritter von Elswehr, von der schles. Ilandels- 
und Gewerbckammer der erzh. Gewerks-Iuspector Herr Karl Uhl i g ,  vom Gemeindeaus- 
schusse der Stadt Teschen die Herren Anton G i mp e l  und Eduard F l o o h ,  vom Gewerbe-
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trat der Realschuldirector Ludwig R o t li e hinzu. Diese Gewerbeschul-Commission constituirtc 
sieli am 18. September 1875 und wahlte zum Vorstande Herm Bartelmus, zum Stellver- 
treter Herrn Gimpel, zum Schriftfuhrer Ilerru Feitzinger, zum Rechnungsfiihrer und Cassier 
Herrn Flooh. Diese Commission erliess sodaun am 22. September an alle Handelsleute 
und Gewerbetreibenden in Teschen einen Aufruf, zufolgo dessen am 1., 2. und 3. October 
die Einschreibungen und sodann bis 10. October die Aufnabmspriifungen stattfanden und 
der regelmassige Unterricht am 11. October begann.

Schon zuvor war mit Erlass des h. k. k. schles. Landesscbulratbes vom 1. October 
Z. 3174 die hohe ministerielle Genehmigung herabgelangt, dass Lehrsale und I.ebrmittel 
der Staatsrealschule mitbeniitzt werden diirften, und dass der Director der Staatsrealschule 
mit der Leitung der Fortbildungsschule betraut werde; wie auch cine angemessene Staats- 
subvention in Aussicbt gestellt wurde (h. k. k. Min. Erl. vom 9. September Z. 11627).

Es wurden vorlaufig nur die beiden Jahrgange des Vorbereitungscurses und der 
erste Jahrgang des Fortbildungscurses ins Leben gerufen, jedocb zur 2. Classe des Vor- 
bereitungscurses eine Parallelabtheilung ftir Gehilfen erriebtet.

Der Unterricht wurde nach obigem Lehrplane bis zum 1. Decembcr in allen Abthei- 
lungen Sonntag von 9 bis 12 Yormittags, Montag und Freitag von 6 bis 8 Abends ertheilt, 
seit 1. December aber, um die gleichzeitige Abwesenheit vieler Lelirlinge aus einem und 
demselben Geschafte mdglichst zu vermeiden, an den Wochentagen derart, dass die beiden 
Abtheilungen der II. Classe Montag und Donnerstag, hiugegen die I. Classe des Vorberei- 
tungs- und die I. Classe des Fortbildungscurses Dienstag und Freitag den Unterricht 
genossen.

Lehrkorper der gewerblichen Fortbildungsschule.
Mit Schluss des Monates Janner traten aus dem Lehrkorper aus Ilerr k. k. Gymna- 

sialprofessor Yincenz B i e n e r t ,  welcher zum Director des k. k. Real- und Obergymnasium 
in Ungarisch-Hradisch ernannt worden war, und Herr Realsckulsupplent Alois P o s p i e c h ,  
um ais wirklicher Lehrer an die Oberrealschule in Trautenau abzugelien.

Am Schlusse des Schuljahres bestand der Lehrkorper aus folgenden Ilerren (bei An- 
gabe ihrer Verwendung wird der Kurze halber die I. Classe des Fortbildungscurses mit 
III. bezeichnet):

1. Director Ludwig R o t h e  lehrte Rechncn in III;
2. R. Scli. Professor Karl R a d  da, 1. Deutsch in III, Geographie und Deutsch in II. A ;
3. R. Sch. Professor Moriz G l o e s e r ,  1. Physik in III;
4. Gy. Professor Dr. Anton B al c ar ,  1. Geogr. in II. B;
5. „ „ Wenzl P s c h e i d l ,  1. Rechnen in II. A ;
6. Real schullehrer Franz H o l e  c e k ,  1. Freihandzcichnen in II. B und III;
7. „ Franz J o h n ,  1. Rechnen in II. B;
8. „ Erasmus Ko t l i ny ,  I. Geographie in III;
9. „ Max R o s e n f e l d ,  1. naturg. Waarenkunde in III;
10. R. Sch. Supplent Joachim S t e i n e r ,  1. geom. Zeichnen in II. B und III;
11. dirig. Oberlehrer Alfons Me t z n e r ,  1. Zeichnen in I. und II. A ;
12. Yolksschullehrer Karl Ś l i w k a ,  1. Rechnen in I ;
13. „ Franz Mi r a ,  1. Deutsch in I;
14. „ Josef W i ś n o w s k i ,  1. Deutsch in II. B ;
15. „ Johann R y h k a ,  I. Schreiben in I.
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F r e q u e n z

I . I I .  A I I .  U I I I .

! 
Zu

sa
m

m
en

I

Vorbereitungs-
Cursus

Fo
rt

b.
-

Cu
rs

us

Ge-
hilfen

Lehr-
lingo

Besuch am 30. November . . . . 72 42 24 37 175
Besuch am 30. April . . . . - 63 26 16 33 138
Besuch am 30. J u n i ..................................... 69 20 11 29 121
Hievon reif zum Aufsteigen , . . . 12 17 6 19 44

„ u n r e i f .............................................. 35 11 5 6 57
„ nichtclassificirtwegen zu seltenen Besuches 12 2 — 6 20

Zusammenstellung der in Teschen befindlichen Lehrlinge nach ihrem Bcrufe 
nebst Angaben uber die Art ihrer Betheiligung am Unterrichte.

A rt d es G e w e r b e s Zahl der Lehr
linge

Davon
besuchten den 
Unterricht bis 

30. Juni

Wu:
classifi

reif

rden 
cirt ais

unreif

Anstreicher..................................... i _ — —

B & c k e r .................................... 15 i i —
B a r b i e r e .................................... 1 - — —
Binder . . . . . 3 i — i
B r i l u e r ..................................... 1 — - —
Buchbinder . . . . 4 4 i 3
Buchdrucker und Lithographen . 25 6 5 1
Btichsenmacher . . . . 6 1 — 1
Biirstenmacher . . . . 1 — — -
D r e c h s le r ..................................... 2 1 1 -
Fiirber . 2 1 — 1
Fleischhauer . . . . 9 — — —
Friseure . . . . . 6 — — —
G a r t n e r ..................................... 1 — — —
G e r b e r ..................................... 3 — — —
Glaser ..................................... 3 - — —
Goldarbeiter . . . . 1 1 1 -
Handlungsbeflissene . 34 17 14 3
H utm acher..................................... 4 3 1 2
Kaminfeger..................................... 1 - —
K iirsch n er ..................................... 4 — — —
Kunstweber..................................... 3 1 1 -
Kupferschmiede . . . . 4 2 1 1
L a c k i r e r ..................................... 1 — —
L e b z e l t e r ..................................... 1 — - —
Maler (Zimmermaler) . 6 1 — 1
Messerschmiede . . . . 2 — — —
M uller.............................................. 3 — — —
Pfeifenschneider . . . . 1 — — —
Posamentiere . . . . 3 1 1 —
Ofenfabrikanten . . . . 1 — — —

152 41 27 14
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A r t  des G e w er be s Zahl der Lehr- 
linge

Davon
besuchten den 
Unterricht bis 

30. Juni

Wui
classifi

reif

den 
sirt ais

unreif

Uebertrag 152 41 27 14
S a t t l e r .................................... 1 1 1 —
Schlosser . . . . . 16 10 7 3
S c h m ie d e ..................................... 4 4 — 4
S c h n e id e r ..................................... 33 10 2 8
S c h u s t e r ..................................... 62 9 1 8
Seifensieder . . . . 1 1 1 —
S p e n g l e r ..................................... 5 2 — 2
T a p e z ie r e ..................................... 3 3 1 2
T i s c h l e r ..................................... 35 17 1 16
T ó p f e r ..................................... 1 — — —

Uhrm acher..................................... 1 1 — 1
Wagner . . . . . 3 3 — 3
Zuckerbacker . . . . 2 — — —

319 102 41 61

Die offentliche Jahresprtifung in Yerbindung mit einer Ausstellung der Zeichnungen 
und schriftlichen Arbeiten fand am 29. Juni statt.

I)as nachste Scbuljahr beginnt fur die gewerbiiche Fortbildungsscbule am 1. October.
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XIII. Bestimmungen Liber die Aufnahme der Schiller an der Staats- 
realschule fiir das Schuljahr 1876— 77.

Das Schuljahr 1876—77 wird am 16. Septemher d. J. mit cinem Festgottesdienste 
eroffnet wcrdeu.

Dic Aufnahme der Schiller findet am 13., 14. und 15. S e p t e m b e r  Yormittags von 
9 bis 12 Uhr in der Directionskanzlei statt.

A l l e  aufzunehmenden Schuler haben sich in Begleitung ihrer Eltern oder dereń 
Stellvertreter bei der Direction zu melden und das zuletzt erhaltene Studienzeugniss mit- 
zubringcn; neu Eintretende wollen iiberdies den Tauf- oder Geburtsschein yorlegen.

Zur A u f n a h m e  in die I. C lasse  ist das yollendete oder bis 31. December d. J. 
zur Yolleuduug gclangende 10. Lebensjahr, sowie das Bestehen der A u f n a h m s p r i i f u n g  
erforderlich. Bei dieser Priifung wird gefordert; „Jenes Mass von Wissen in der Religion, 
welches in den ersten 4 Jahrescursen einer Volksschule erworben werden kann; Fertigkeit 
im Lesen und Schreiben der deutschen Sprache und der lateinischen Schrift, Kenntniss der 
Elemente aus der Formenlehre der deutschen Sprache, Fertigkeit im Analysiren einfacher 
bekleideter Siitze, Bekanntschaft mit den Regeln der Orthographie und Interpunction und 
riclitige Anwendung derselben beim Dictandoschreiben; Uebung in den 4 Grundrechnungs- 
arten in ganzen Zahlen."

Zum Eintritte in eine h o h e r e  C l a s s e  ist cino Aufnahmspriifung in allen jenen 
Fallen u n e r la s s l i c h ,  in welchen der Aufnahmswerber ein Zeugniss iiber die Zuriicklegung 
der unmittelbar vorhergehenden Classe einer g l e i c h o r g a n i s i r t e n  óffentlichen Realschule 
nicht beigebracht hat, welches Zeugnis iiberdies mit der Bestiitigung yerseben sein muss, dass 
der Schuler seinen Abgang ordnungsgemass angezeigt hat.

Die A u f n a h m e  von  P r i v a t i s t e n  unterliegt denselben Bedingungen wie jene der 
dfientlichen Schuler.

Dic Taxe fiir eine A u f n a h m s p r i i f u n g  (mit Ausnahmc jener fiir die I. Classe) und 
fiir eine Privatistenpriifung ist 12 fi.

Das lialbjahrig im 1. Monate des Semesters im Vorhinein zu entrichtende Schulgeld 
betriigt in den vier untern Classen jahrlich 20 fl., in den oberen Classen 24 fi.

Jeder neu eintretende Schiiler hat eine Aufnahmstaxe von 2 fl. 10 kr. zu erlegen.
Der Lehrmittelbeitrag, welchen jeder nicht vom Lehrkiirper bcfreite Schuler zu ent- 

richten hat, betragt 1 fl. 5 kr.
Dic Aufnahmspriifungen fur die erste Classe werden am 14. und 15. September, die 

Wiederholungspriifungen am IG. September abgehalten werden.

Teschen, am 13. Juli 1876.
Ludwig Rotlie,

Director.

6
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