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Die Anwendung des Araometers zur Demonstration der Gewichts- 
zunahme der Korper bei ihrer Oxydation.

Von

Professor Max Rosenfeld.

Zu den wichtigsten Experimenten beim chemischen Elementarunterriclite 
gehoren unstreitig die Demonstrationen iiber die Gewichtszunahme der Ele- 
mente durch Aufnahme von atmospharisohem oder reinem Sauerstofi bei gewohn- 
licher und erhohter Temperatur.

Bei der Ausfuhrung dieser Fundamentałyersuche leistet jedoch die Wagę 
nur mangelhafte Dienste, weil die Ergebnisse der Wagung einem groCeren 
Auditorium schwer sichtbar gemaclit werden konnen und die Manipulation mit 
einem empfindlichen Instrumente zu viel Zeit in Anspruch nimmt.

Der letztere Punkt muss ais besonders wichtig hervorgehoben werden; 
denn man darf nicht yergessen, dass dem chemischen Unterrichte an Mittel- 
schulen nur Einzelstunden zur Verfugung stehen, welche uberdies noch not- 
wendiger Weise zu Recapitulationen yerwendet werden miissen. Vorłesungs- 
yersuche an Mittelschulen sollen daher in der Regel nur wenige Minuten Zeit 
in Anspruch nehmen, dabei aber niemals an Klarheit etwas zu wiinschen 
iibrig lassen.

In dieser Beziehung leistet das Araometer ausgezeichnete Dienste, indem 
sich mit diesem einfachen Instrumente, wie ich spater zeigon werde, die hier 
ins Auge gefassten Versuche in ktirzester Zeit in hijchst anschaulicher Weise 
ausfuhren lassen.

Wenn auch mit Hilfe des Araometers der B e t r a g  der Gewichtszunahme 
nicht ei-mittelt werden kann, so yerlieren die damit ausgefuhrten Experimente 
dadurch nichts an Wert, weil es sich auf jener Stufe des Unterrichtes, fur 
welche die Anwendung dieses Instrumentes bestimmt ist, nur um Constatierung 
der Thatsache iłberhaupt handelt, dass die Veranderung der Korper durch 
Oxydation mit einer Gewichtszunahme yerbunden ist.
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A. Das Araometer.
Fig. 1. Zur Ausfiihrung der Versuche verwendet man ein Nicłiol- 

son’sches Araometer mit 10 cm langem und 2 mm dickem Halse und 
ein Araometer aus Glas. x) Letzteres besteht (Fig. 1) aus einem 
Glaskorper a und einem 10 cm langen, 1 mm dicken Hals b aus 
Draht, an welcbem ein Glasschalehen c befestigt ist. Ein auf dem 
Schalchen liegendes Platinblecli d dient ais Unterlage fur die 
Substanz. Das Instrument ist so adjustiert, dass es, in Wasser ge- 
bracht, bei einer auf dem Platinblecbe befindlichen Belastung von 
0'8— 1 g so weit einsinket, dass der Draht ein wenig ins Wasser 
taucht. In dieser Stellung ist das Araometer so empfindlich, dass 
das Tiefersinken desselben schon bei einer Mehrbełastung von 0'02 g 
von grofierer Entfernung aus deutlich sichtbar ist.

Fig 2- Zur Herstellung dieses Instrumentes
dient ein Araometer fur Zucker und Syrup. 
An das obere Ende desselben wird parallel 
zui- Achse mit Siegellack ein Draht von 
angegebener Lange und Dicke befestigt und 
an diesen der abgesprengte Boden eines 
Reagenzr ohr chens.

B. Ausfiihrung der Versuche.

1. D ie  M e t a l l e n e h m e n ,  i n d e m  s i e  an 
d e r  L u f t  i h r e n  G l a n z  v e r l i e r e n ,  an 

G e w i c h t  zu.

Man bringt das Araometer in einen 
42 cm hohen, 7 cm weiten, fast bis zum Rande 
mit Wasser gefiillten Cylinder f  (Fig. 2),

F ig .i bedeckt die Mtindung desselben mit 
einer aus Pappe oder Metali ver- 
fertigten Scheibe, die einen Schlitz 
fur den Draht besitzt (Fig. 3) legt 
auf das Schalchen das Platinblech

‘) Die hier benannten Apparate sind dnrcli den k. k. Hofmeclianiker W. J. Hauck iu 
Wien, IV. Kettenbruckeng-asse 20, zu beziehen.
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und auf dieses e in  Stuck Natrium von 0 ‘7 g Gewicht. Sollte bei dieser Belastung 
der Draht nocli nicht eintauchen, so besehwert man das Instrument so lange 
mit Stanniolkltimpchen, bis der Draht etwa zur Halfte ins Wasser reicht. Nun 
wird der Stand des Araometers durch einen an einem Stative befestigten 
Draht g Fig. 2. markiert. Nachdem dies geschehen, nimmt man das Płatin- 
blech herab, bringt die zum Beschweren verwendeten Stanniolkiigelchen in 
das Schalchen c, schneidet das Natrium, um der Luft eine moglichst gro be 
Beruhrungsflache darzubieten, mit einem scharfen Messer auf einem Glanz- 
papiere in moglichst dunne Scheibchen und legt diese theils in das Glas- 
schfilchen c, theils auf das Platinblech. W ird das łetztere wieder auf das 
Schalchen gebracht, so bemerkt man, dass jetzt der Draht bedeutend tiefer 
in das Wasser reicht, ais vor dem Abnehmen des Bleches.

Diese Differenz in der Stellung des Araometers v o r  und n a c h  der 
Oxydation des Natriums ist iibrigens so bedeutend, dass sie auch ohne 
Markierung deutlich sichtbar ist.

Ganz auf dieselbe Weise zeigt man, dass auch Kalium bei sciner Ver- 
anderung an der Luft an Gewicht zunimmt.

2. D e m o n s t r a t i o n  d e r  G e w i c h t s z u n a h m e  b e i m  E r h i t z e n  des
E i s e n s  an der  Lu f t .

A u f das Platinblech des im Wasser schwimmenden Glasaraometers wird 
so viel fein vertheiltes Eisen (ferrum alkoholisatum) gegeben, dass der Draht 
ein wenig in das Wasser reicht. Sodann wird das Platinblech mit der 
darauf befindlichen Substanz vorsichtig abgenommen, mit Hilfe einer kleinen 
Zange iiber einer Flamme stark arhitzt und nach dem Erkalten wieder auf 
das Schalchen gelegt. Letzteres sinkt dann, wenn gentigend erliitzt wurde, 
bis auf das Wasser hinab.

3. D e m o n s t r a t i o n  d e r  G e w i c h t s z u n a h m e  b e i m  E r h i t z e n  des
K u p f e r s  an d e r  Luf t .

Hiezu benothigt man kleine porose Kupfercylinder von etwa 5 mm 
Durchmesser und 1 cm Litnge, die sich leicht folgendermaben darstellen lassen: 
Durch Formen eines dicken Teiges aus Kupferoxyd und Gummilosung werden 
Kupferoxydcyłinder von angegebener Dimension verfertigt und nach gutem 
Austrocknen durch Gltihcn im Wasserstoffstrom reduciert. Die Reduction 
wird entweder in einer Glasrohre oder rascher im Rosc’schen Tiegel vor- 
genommen.

i
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Yon dem so erhaltenen porbsen Kupfer bringt man so viel auf das 
Platinblech des im Wasser befindlichen Glasaraometers, dass der Draht etwa 
bis zur Hiilfte einsinkt, und yerfahrt im Ubrigen wie beim vorigen Versuche.

4. G e w i c h t s z u n a h m e  b e i m  Y e r b r e n n e n  des  M a g n e s i u m s .

Ais Unterlage fiir die Substanz bedient man sieli liier statt des Platin- 
bleches cines diclitmaschigen Drahtnetzes von gleicher Gro 13 e. Zur Ver- 
brennung verwendet man 0 7  g Magnesium in Bandform. Die Halfte des 
Bandes legt man zu einem dichten Biindel nicht ganz von der Lange des 
Drahtnetzes zusammen, mit der anderen Hiilfte umwickelt man das Biindel 
s e h r  d i e b t  der ganzen Lange nach.

Man legt nun auf das Schałchen des Glasaraometers das Drahtnetz mit dem 
darauf befindlichen Magnesiumbiindel und beschwert das Instrument durch 
Metallstuckchen, bis der Draht ein wenig in das Wasser reicht. Das Magnesium 
wird sodann mit einer kleinen Zange gefasst, in einer Flamme so erhitzt, 
dass eine moglichst grobe Flachę zur Entziindung gelangt und sodann wieder 
rasch auf das Drahtnetz gebracht. Nach dem Verbrennen des Magnesiums 
sinkt das Schałchen bis auf das Wasser hinab.

Dieser sehr instructive Versuch gelingt nur dann, wenn das Biindel 
vorschriftsmaCig s e h r  d i c h t  gewickelt ist, weil nur auf diese Weise die 
Verfluchtigung allzugrofier Mengen Magnesiumoxyds yerhindert werden kann.

5. G r e w i c h t s z u n a h m e  b e i m  V e r b r e n n e n  des S t a n n i o l s .

Bci der Ausfulirung von Versuclien zum Zwecke der Ermittlung rasch 
ausfuhrbarer Methoden zur Darstellung yon Metali oxytl en J); maohte ich die 
Beobachtung, dass das sonst so trage Blei durch einen Zusatz yon etwa 4% 
Zinn die Eigenschaft erhalt, bei Luftzutritt erhitzt, ziemlich lebhaft zu 
yerbrennen.

Diese Erscheinung weiter yerfolgend fand ich, dass stark bleihaltiges 
Stanniol, wie es yielfach ais Handelsartikel yorkommt, mittelst einer Ziind- 
holzflamme yerbrannt werden kann. Bringt man namlich den unteren Rand 
eines Streifens stark blciliiiltigen Stanniols mit einer solchen Flamme kurze 
Zeit in Beriihrung, so entzundet sieli das Metali sofort und yerglimmt

J) Die Yeroffentlichung einer hochst einfachen Methode zur schnellen Darstellung yon 
Zink- und Quecksilberoxyd bei Yorlesungsversuclien behalte ich mir fiir einen anderen Zeit- 
punkt vor.
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ziemlich rasch durch die ganze Masse; die entstehende strohgelbe Asche be- 
halt die Form des Bandes.

Der quantitative Erfolg dieser Yerbrennung wird folgendermaben gezeigt:
A uf das Schalchen s des Araometers wird mit Siegellack in der Richtung 

des Kreisdurchmessers ein diinner 25 cm langer Eisen- oder Messingdraht dd‘ 
(Fig. 4) befestigt. A uf jeden der beiden 
Arnie des Drahtes wird ein der Lange nach Flg' 4'
in der Mitte zusammengelegtes glattes blei- 
haltiges Stanniolblatt pp, von 6 cm Lange 
und 3 cm Breito aufgehangt und sodann das 
Instrument durch Einlegen von Metall- 
stiickchen in das Schalchen s so lange be- 
schwert, . bis der Drabthals etwa zur Hillfte 
in das Wasser reicht.

Der untere Rand der Stanniołblattchen 
wird nun an mehreren Stellen mit der 
Flamme eines brennenden Ziłndholzes so 
in Beriihrung gebraclit, das nur ein kleiner 
Theil des Metalls durch kurze Zeit erhitzt 
wird. Wahrend die Metallblattchen sodann 
von den Entziindungsstellen aus durch die 
ganze Masse yerglimmen und sich in gelbe 
Metallasche verwandeln, sinkt das Instrument bedeutend 
Wasser ein.

tiefer in das

f
6. G r e w i c h t s z u n a h m e  b e i m  Y e r b r e n n e n  des  S c h w e f e l s .

Zur Verwendung kommen hier das anfangs erwahnte 
Nicholson’sclie Araometer und ein Absorptionsgefiih.

Das Letztere (Fig. 5) besteht aus einem 7 cm łangen 
und 8 mm weiten Probierrohrchen, in dessen Miindung mittelst 
eines gut passenden Kautscliukpfropfens zwei 4 mm dicke 
Glasrohrchen befestigt sind, von denen das eine bis auf den 
Boden reicht, das andere mit dem unteren Rande des Pfro- 
pfens abschneidet und nach oben zu einer Kugel erweitert ist.

Auf der Schale des Araometers (Fig. 6) s ist mit Siegel
lack ein Korkring k befestigt, in dessen Offnung das Ab- 
sorptionsgefab genau hineinpasst.

Fig. 5.
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Zur Ausftihrung des Versuches bringt man das Ariio- 
meter in einen geniigend weiten mit Wasser gefiillten Glas- 
cylinder, befestigt das AbsorptionsgefaC in dor Offnung des 
Korkringes, legt auf die Scliale ein Stiick Scbwefel von 0 ‘5 g 
Gewielit und giefit nach dem Liiften des Pfropfens so viel 
Kali- oder Natronlauge 1j in das Absorptions-Rohrchen, dass 
nach dem Aufsetzen des Pfropfens etwa ein Drittel des 
Ar&ometerhalses in das Wasser einsinkt. Die Lauge darf 
h o c h s t e n s  d i e  H a l f t e  des Absorptions-Gefiibes erfullen. 
Sollte nach dem Eingiefien dieser Fltissigkeitsmenge der 
Araometerhals noch nicht in das Wasser reichen, so bewerk- 
stelligt man dies durch Auflegen von Metallstiickchon auf 
die Schale.

Den Schwefel gibt man sodann in sine schwer schmelz- 
bare 14 cm lange und 16 mm weite Glasrolire, die einerseits 
mit der Waschflasche eines Sauerstoffgasometers, anderseits 
mit dem Absorptions-Flaschchen in Yerbindung gebracht wird. 
Der Schwefel liegt in der Nahe der Einstromungsoffnung 
des Sauerstoffs.

Man leitet nun aus dem Gasometer einen langsamen Sauerstoffstrom 
durch die Rohre, erhitzt den Schwefel Yorsichtig bis, er eben zur Entziindung 
gelangt und entfernt sodann die Flamme.

Die Entziindung des Schwefels ist keine leichte Sache und verlangt 
einige Ubung. Der Schwefel muss zuerst ganz schwach bis zum Schmelzen 
erwarmt werden; um ihn sodann zu entziinden, darf nur ein ganz kłeiner 
Theil desselben mit der Spitze der Flamme durch kurze Zeit erhitzt werden. 
In keinem Falle darf der Schwefel zur Sublimation gelangen, weil dann die 
Entziindung explosionsartig erfolgt.

D e r  S a u e r s t o f f s t r o m  mu s s  so r e g u l i e r t  w e r d e n ,  dass  er 
e b e n  g e r a d e  n o c h  h i n r e i c l i t ,  das  B r e n ń e n  d e s  S c h w e f e l s  zu 
u n t e r h a l t e n ;  jedenfalls darf er nicht so heftig sein, dass etwa Fliissigeit 
aus dem Absorptions-Gefafie hinausgeschleudert wird. Bringt man nach der 
Verbrennung des Schwefels das Absorptionsgefab auf das Araometer, so sinkt 
die Schale bis auf das Wasser hinab.

') Man verwende eine etwa 28°/0ige Losung.
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7. G e w i c h t s z u n a h m e  b e i m  V e r b r e n n e n  d e r  K o h l e .

Dieser Versuch wird ganz wie der vorige ausgefiihrt. D ajedoch  Kohle 
nur langsam verbrcnnt, so verwendet man blob 0 ‘3 Gramm zur Oxydation. 
Ferner darf nielit vergessen werden, dass unter den Yerbrennungsproducten 
der Kohle, wenn sie auch ausgegliiht ist, sich immer Wasser vorfindet; dieses 
muss daher ebenfalls durch Erhitzen der g a n z e n  Rohre in das Absorptions- 
Rohrchen liineingetrieben werden. Aus diesem Grunde muss auch das recht- 
winkelig gebogene Rohrchen des Absorptionsgefafies an die Ausstromungs- 
offnung der Yerbrennungsrohre anschlieCen weil, sonst im Verbindungsschlauche 
Wasser zurtickbliebe. Die Verbrennung der Kohle wird durch Erhitzen ein- 
geleitet und auch beschleunigt.

8. G e w i c h t s z u n a h m e  b e i m  V e r b r e n n e n  e i ne  K e r z e .

Das AbsorptionsgefaP wird in dem Korkringe des im Wasser schwimmenden 
Ariiometers befestigt (Fig. 6.) und auf die Schale ein 15mm langes Wachskerzchen 
gelegt, welches in einem 16 bis 
17 mm langen, 8 mm dicken an 
einem Ende zugeschmolzenen 
Glasrohrchen steckt. (Fig. 7.)

Naclidem durch Eingieben 
yon Kalilauge in das Absorp- 
tions-Rohrchen und eventuell 
durch Auflegen yon Metall- 
stiickchen auf die Schale das 
Araometer so beschwert ist, 
dass ein Drittel des Halses in das 
Wasser taucht, wird das Glas
rohrchen mit der darin befind- 
lichen Kerze in der Vertiefung 
einer Korkscheibe h (Fig. 8) 
befestigt, die tiberdies noch 
eine mit einer rechtwinkelig 
gebogenen Rohre versehene 
Durchbohrung besitzt. Dieser 
Korkpfropfen passt in die un- 
tere 4 cm weite Offnung eines 
gewohnlichen 22 cm langen

Fig. 8. Fig. 7.



Lampencylinders l (Fig. 9), in dessen oberer Óffnung mittels eines gut passenden 
Pfropfens ein zweischenkeliges Rohr r befestigt ist. Die Rohre g steht mit 
der Wascbflasche eines Sauerstoffgasometers im Yerbindung.

Nachdem das liochstens bis zur Halfte mit Kalilauge gefiillte Absorptions- 
Gefaft mit der Rohre r so in Verbindung gebracbt ist, dass die Óffnungen der 
Rohren aneinander sto£$en, wird durch die Rohre g, bevor noch der Pfropfen 
k in den Cylinder eingeftihrt ist, ein mafiiger SauerstolFstrom hindurch geleitet, 
sodann die Kerze entziindet und mit Hilfe des sehr gut passenden Pfropfens 
k im Lampeneylinder befestigt.

Der Gasstrom wird nun so regulicrt, dass die Kerze nicht zu heftig 
brennt und besonders die Lauge in dem Absorptions-Flaschchen nicht ver- 
spritzt wird. Das an den Wanden des Cylinders sich condensierende Wasser 
muss durch allseitiges Erhitzen des Cylinders und der Rohre r ebenfalls sorg- 
faltig in das Absorptions-Gefafi geleitet werden.

Nach der ganzlichen Verbrennung der Kerze wird noch einige Zeit 
der Gasstrom durchgeleitet, nach dem Abstreifen des Verbindungssclilauches 
das Absorptions-Rohrchen entfernt und dieses so wie das nun leergebrannte 
Glasrohrchen auf das Araometer gebracht; das letztere sinkt bis zur Schale 
in das Wasser ein.



Ruekbliek
auf den

Aufwand fur Lehrmittel im ersten Decennium der Staatsrealschule
und

gegenwartiger Stand der Lehrmittelsammlungen.

Vom Director Ludwig Rotłie,

Zur Bestreitung der Ausgaben fiir Lehrmittel dienen folgende Einnahmen.
1. Der laut des Vertrages ¥om 7. October 1873 Punkt II. d. alljiihrig von der Stadt- 

gemeinde Teschen in der uniiberschreitbaren Hohe von 300 fl. zu leistende Lehrmittelbei 
trag, welcber in 2 Raten und zwar Ende Februar und Ende Juli abzufiihren ist. Dieser Beitrag 
wurde Ende Februar 1874 zum ersten Małe gezahlt und ergab bis Ende 1882 fi. 2700'—

2 . Der von jedem Schtiler zu entrichtende Lehrmittelbeitrag von 1 fl. 5 kr., 
von welchem seit 1879 eine Dispensation nicht mehr zulassig ist. Diese Post
ergab, wie weiter unten specificiert wird, in den 10 Jahren 1873—1882 . . fl. 1932'65
also im Durchschnitte jahrlich 193 fl. 26'5 kr.

3. Die Aufnahmstaxe, welche jeder neu eint.retende Schiller mit 2 fl. 10 kr. 
zu zahlen hat, und yon welcher seit 1879 eine Dispensation nicht stattfinden
kann; diese Taxen ergeben in den 10 Jahren 1873—1882 ............................ fl. 1320'90
also im Mittel jahrlich 132 fl. 9 kr.

4. Die Taxen von Zeugnisduplicaten, welche bei einem Semestralzeugnis 
1 fl., bei einem Maturitatszeugnisse 6 fl. betragen; sie ergaben in den
10 Jahren 1873—1882 ...........................................................................................fl. 88.—
also im Mittel 8’80 fl. jahrlich.

5. Die Dotationen des physikalischcn Cabinetes und des chemischen 
Laboratoriums; diese Dotationen entfielen seit dem Ministerial-Erlasse vom 14.
Juni 1878, Z. 9290, betreffend die Lehrmitteldotation fur Staatsgymnasien und 
Realschulen im Zusammenhange mit den eigenen Einnahmen derselben. Es 
erhielten ais Dotation das physikalische Cabinet 1874: fl. 100, 1875: fl. 200,
1876: fl. 200, 1877: fl. 200, 1878: fl. 200, zusammen....................................... fl. 900 '-
das chemische Laboratorium erhielt von 1875 bis 1878 jahrlich fl. 250 . . fl. 1000'—

6. AuJPerordentliche Dotationen. Solche erhielt die Realschule anlasslich 
ihrer Ubernahme in die Staatsverwaltung im Jahre 1874 mit 1500 fl. und 1875 
mit 3000 fl., ferner im Jahre 1877 zur Einrichtung eines Schiilerlaboratoriums 
mit 350 fl., weiter zur Erganzung des physikalischen Cabinetes 1878 mit fl. 300 
und 1879 mit 250 fl.; weiter fur das chemische Laboratorium im Jahre 1879



250 fl. (Im laufenden Jahre erhielt das Laboratorium eine auBerordentliche 
Dotation von 240 fl. zur Anschaffung von Apparaten, die durch die Einfiihrung 
des Leuchtgases notwendig geworden waren, welche jedoch erst in der Aus- 
gabe fur 1883 zur Yerrechnung kommt). Daber bis Ende 1882 zusammen . fl. 5600.—

7. Beitrage der gewerblicben Fortbildungsschule, sonstige Ersatze, durchschnittlich 
per Jahr 40 fl.

Specification zu 2, 3 und 4.

Jahr Aufnabmstaxen Zeugnisduplicattaxen Lehrmittelbeitrage

1873 184-80 8 218-—

1874 199-50 6 248.85

1875 147-— 13 253-05

1876 142-80 9 233-10

1877 155-40 11
i

245-70

1878 155-40 10 234 15

1879 98.70 13 182-70

1880 107-10 10 157-50

1881 130 20 5 159-GO

1882 140-70 3 178-50

Summa 1320-90 88 1932 65

i

Die Lehrmittelrechnungen wurden in den ersten 5 Schuljahren mit. dem Schuljahre, 
seit 1879 werden sie bingegen mit dem Kalenderjahre abgeschlossen.

Es folgt nun in einer tabellarischen Ubersicht der Aufwand ftir jede einzelne Lehr- 
mittelsammlung bis Ende 1882 und sodann der Bestand der einzelnen Lehrmittelsammlungen.
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A. I. Kostami der Lebrerbibliotbek,

A b t h e i l u n g e n

AV
er

ke
(N

um
m

er
n)

Ba
nd

ę

H
ef

te

St
iic

ke

A. E s id a g o g ik . 37 46 12 58
K . P h i lo s o p h ie . 47 5 43 48
C. T l ie o lo g ie . 50 73 29 102
I). E l i i lo lo g ie .

I. Allgemeines...................................................................... 12 26 5 31
II. Alte Sprachen. a. L a t e i n .................................. 11 9 3 12

b. G riech iscb ............................ 17 9 9 18
c. Orientalisch............................ 3 2 1 3

III. Germanisehe Sprachen. a. Deutsch . . . . 80 251 24 275
b. Englisch . . . . 21 2 « 6 35

IV. Romanische Sprachen. a. Franzosisch 43 116 1 117
b . Italienisch . 8 7 2 9

V. Slavische Sprachen. a. Polnisch . . . 2 2 2
b . Russisch . . . 1 1 — 1

E, G e og ra p lih e .
I. Allgemeines. 3 7 1 7

II. Mathematik, Geographie und Astronomie. 19 4 15 19
III, Physische Geographie.................................................. 26 — 26 26
IV. Politische Geographie............................................ 7 2 5 7
V. Vaterlandskunde............................................................ 12 7 17 24

VI. Statistik............................................................................. 19 7 26 33
VII. Nationalokonomie. a. Allgem eines........................ 18 1 18 19

b. Handelskammerberichte 51 7 205 212
I VIII. Reisebeschreibungen..................................................... 17 5 14 19

E. G e s c h ic h te .
I. Allgem eines...................................................................... 4 21 — 21

II. Culturgeschichte............................................................. 53 3 52 55
III. Alterthum.......................................................................... 11 6 10 16
IV. M ittelalter......................................................................... 9 4 7 11
V. Neuere Geschichte.......................................................... 8 19 4 23
VI. Ósterreichische Geschichte......................................... 21 26 5 31

VII. Geschichte einzelner Lander...................................... 21 45 9 54
VIII. Biographien...................................................................... 64 4 60 64

IX. Sonstige Abhandlnngen............................................... 8 1 8 9
(». lU a tlie in a tik .

I. Reine Mathematik......................................................... 30 37 11 48
II. Praktische Geometrie................................................... 2 3 — 3

III. Darstellende Geometrie und Perspective. 15 16 5 21
IV. Kaufmannisches Rechnen und Buchfuhrung. 7 1 6 7

II. 3 fa tu rw is se n sch a fte n .
I. Allgemeines...................................................................... 27 51 16 67

II. Naturbeschreibung. a. Z o o l o g i e ....................... 44 26 36 62
b. Botanik............................ 22 15 13 28
c. Mineralogie . . . . 26 12 17 29
d. Geologie und Petrefacten-

kunde .............................. 23 27 12 39
III. Physik und M eteorologie................................ . 50 35 25 60
IV. Chemie............................................................................... 42 84 11 95
V. Technologie...................................................................... 20 13 12 25

VI. Anthropologie und Medicin........................................ 30 1 29 30
I. Zeichucn und Kunst. 34 9 26 35
K. Zeitscliriiten. 41 303 15 318
L . V a r ia . 4 6 — 6

Z us am m e n 1135 1384 851 2235
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A  I I . Bestand der Scbulerbibliothek.

A bth eilu n gen
l i

O'TJa:c3
CQ

PO*
rZlO
3cq

H
ef

te
 

i

St
iic

ke

A. Geschichte.
I. Mythologie und Religionsgeschiobte.

a) Griechische und R om ische...................... 3 2 i _ 3
V) D e u ts ch e ................................................... 2 2 i — 3

11. Literaturgeschichte....................................... 2 2 — — 2
III. Allgemeine Geschichte.................................. 3 5 i — 6
IV. Alte Geschichte und Antiąuitaten . 6 8 — — 8
V. Geschichte des M ittelalters....................... 2 2 — — 2

VI. Neuere und Neueste Geschichte 1 1 — — 1
VII. Geschichte und Vaterlandskunde

a }  Geschichtswerke........................................ 20 . 26 i — 27
6) B iograph ien ............................................. 27 1 30 — 31

VIII. Biographien.
a) Schriftsteller, Gelehrte, Kiinstler . 11 — 11 — 11
V) Regenten, Staatsmiinner, Feldherren . 8 — 8 — 8

li. Geographie.
I. Sammlungen znr Lander- nnd Volkerkunde

a) Ósterreich................................................... 10 5 5 — 10
6) D eutschland............................................. 2 2 — 2

c) E uropa ........................................................ 9 9 — — 9
d) A s i e n ........................................................ 4 4 — — 4
e) A fr ik a ........................................................ 2 2 — — 2
f )  Amerika........................................................ 3 3 — — 3
g) Australien................................................... 1 1 — — 1

li) P olarzone................................................... 2 1 i — 2

II. B eisebeschreibungen............................ : 16 16 — — 16
C. tlatiirwissenschaft.

I. Naturbeschreibung......................  . . 32 32 5 12 49
II. Astronomie, Physik, Chem ie...................... 17 20 — — 20

D. Schiine Literatur.
I. Marchen und S a g e n .................................. 16 2 15 — 17

II. Fabeln, Gedichte, Erzahlungen . . . . 200 35 147 24 206
III. Novellen und Rom anę.................................. 21 5 17 — 22
IV. Deutsche Dichtungen des Mittelalters nnd

des 16. Jahrhunderts .................................. 4 — 4 — 4
V. a) Einzel- und Gesammtwerke deutseher

Dichter des 18. und 19. Jahrhunderts . 88 14 79 _ 93
V) Ubersetzungen auslandischer Dichter . 43 7 37 — 44
c) Mustersammlungen.................................. 2 2 — — 2
d) Briefwechsel und Erlauterungsschriften . 2 1 1 — 2

VI. Schriftsteller
o) Frauzosische ............................................. 12 2 10 — 12
6) E n g lisch e .................................................. 17 8 8 3 19

Zusammen 588 220 382 39 641
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B . Geographische IiChrm ittel-Sam m lung.

Nummern Wand-
karten

Karten-
Blatter Stucke

A. Mathematische Geographie....................... 1 1 — 1
B. Physikalische Geographie.......................
C. Politiscbe Geographie.............................

23 20 16 36
17 17 — 17

D. Historische Geographie............................ 11 28 6 34
E. A tlan ten ................................................... 2 — 164 2
F. Sonstige geographische Lehrmittel 4 — — 4

Zusammen . 58 66 186 94

C. Aat u r lii sfor isclies Gabinet.

A. Zoologische Abtheilung.

Skelette Aus-
gestopfte
Objecte

Y e r t e b r a t a und
Skelet-
theile

Gyps-
modelle

Spiritus-
Praparate

Sonstige
Objecte

I. Anthropologische Objecte. 9 — 31 — —

II. Mammalia . 10 14 3 1 20
III. Aves....................... 2 114 — — 10
IV. Reptilia . . . . 2 1 — 7 —
V. Amphibia 1 — — 5 —

VI. Pisces . . . . 2 — — 30 6
I bis VI Zusammen 26 129 34 43 36

und 600 Tafeln Abbildungen.

t a Spiritus- sonstige Insecten-
Praparate Objecte arten

Cephalopoda . 2 2 —

VII. Mollusca < Gasteropoda . 3 49 —

Lamellibranchiata 8 20 —
Hymenoptera. — — 200
Coleoptera — — 325

VIII. Arthropoda, Insecta *
Lepidoptera . — r «s Raupen- 

ou balge 223
Diptera — 200
Neuroptera . — — 8
Orthoptera . — — 32
Hemiptera — — 100

Myriapoda 2 — —
Arthropoda Arachnoidea . 

Crustacea.
2

13
i

21 Z
. Cirripedia — 4 —

IX. Vermes . . . . 1 3 —
X, Echinodermata . 7 7 —

XI. Colenterata . 4 11 — '
VII bis XI zusammen 42 168 1088

und 14 Tafeln Abbildungen.

Die systematische Insectensammlung befindet sich in 10 Glaskasten und 10 Schachteln 
in Buchform; fur den Unterricht in der I. Classe ist eine besondere Sammlung in 4 Glas
kasten zusammengestellt.
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Sie enthalt ein allgemeines Herbarium . . . . 716 Arten auf 846 Blattern
B. Botanische Abtheilung.

und an sonstigen botanischen Objecten.............................  24 Nummern.

C. Mineralogische Abtheilung.
I. O r y k t o g n o s i e .

Summa 1358 Nummern
II. G e o g n o s i e .

Summa 433 Nummern
III. Kr ys ta l lm o d e l le

Summa 139 Stiick

D. Werkzeuge, Instrumente und Geratschaften
weist das Inventar 19 Nummern auf.

1>. D ie Lelirm ittelsam iulung fur P liysik
besitzt gegenwartig laut Inventar:

I. Einleitung und allgemeine Eigenschaften der Korper......................................................16
II. Chemie................................................................................................................................ 23

HI. W annę................................................................................................................................ 25
IV. Statik und Dynamik fester K o r p e r ........................................................................... 26
V. Hydrostatik und Hydrodynamik................................................................................. 20

VI. Aiirostatik und Aerodynamik.......................................................................................34
VII. A k u s t i k .................................................................................................................... 18

VIII. Magnetismus...................................................................................................................10
IX. Elektricitat .............. .................................................................................................... 86
X. O p t ik .............................................................................................................................. 48

XI. W e rk z e u g e ......................................................................................................................17
XII. V ersch iedenes................................................................................................................24

XIII. Fur Mathematik (schwarze Kugel mit M eridian).........................................................1
XIV. Fur Astronomie (Himmelsglobus)..................................................................................... 1

Summa der Inventarnummern 349 
Anmerkung:  Mittelst vorverzeichneter Inyentarnummern lassen sieli sammtlicke

Grundgesetze der Physik in zureichendem Mafie experimentell nachweisen.
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E. Inventar des chem isehen Laboratorium s.
............. ........................••• ■ Inyentar

I. Instrumente und Apparate. Nummern
a) Instrumente.......................................................................................... • 22
V) Apparate zum Gebrauche im L aboratoriu m .................................. 21
c) Apparate ził Vorlesungsversuchen . ............................................. 62

II. Gerate zu Messungon............................................. ..... ............................ 8

III. G la sg e ra te ................................................................................................ 23
IV. Porzellan- und T h on gera te .................................................................... 11
V. Koch- und Gliibyorrichtungen.................................................................... 46

VI. Metallgerate (Werkzeuge)......................................................................... 29
VII. H o lzg era te ................................................................................................ 8

VIII. D iyerses.................................................................... .......................
a) W andtafeln .......................................................................................... 9
c) Sonstiges................................................................................................ 14

Summę der Inyentarnummern 253
IX. Praparate..................................................................................................... 500

Anm erkung. Die yorbandenen Apparate gestatten nicht nur alle notwendigen 
Yórlesungsyersuche anzustellen, sondern geniigen auch dem Fachlehrer bei der Ausfilhrung 
selbstandiger Untersucbungen.

F. Łelirm ittel fiir geom. Zeichnen.
I. Geodatische Instrumente ........... ......................................................

(gegenwartig auBer Gebrauch)
Ha. Zeichniings-Reąuisiten..........................................................................
Ilb. Modelle aus H o l z ...............................................................................

Modelle aus Pappe...............................................................................
III. Nachschlagswerke 29 i n .............................................................. *

40 Stiick.

15 n 
174 „
106 „
46 Banden 
od. Heften.

O. Łehrm ittel fiir Freihaudzciehneu.
I. M od elle :

Drahtm odelle.................................................................................................... 51 Stiick
Holzmódelle..........................................................................................................32 „
Gypsmodelle, architektonische Formen...............................................................5 „

G efaPform en...........................................................................................5 „
ornamentale Stilform en........................................................................93 „
Tbierkopfe...............................................................................................16 „
Busten, Reliefs etc..............................................................................   23 „

Modelle, zusammen 215 Stiick.
II. Y o r la g e n :

Kopfe und F ig u r e n .........................................................................  539 Stiick
Ornamente..................................................  911 „
T h i e r e .................................................................................................. 216 „
Blum en...................................................................................................182
Landschaften.........................................................................  188 „
yerschiedene Yorlagen.........................................................................  170 „

Vorlagen, zusammen 2206 Stiick.
III. Rahm en mit G l a s .................................................................................. 196 Stiick.

Yon den Yorlagen sind einige Abtheilungen ganz aufier Gebrauch.



Sehulnaehriehten
v o m  Direetor  L u d w i g  Rothe.

I. Personalstand des Lehrkorpers.

a) Y e r a n d e r u n g e n .

Mit Schluss des vorigen Schul- 
jahres schied aus dem Lehrkorper aus:

der Professor A u g u s t i n  Di mt er ,  
welcher zufolge h. Min.-Erlasses vom 
30. Juni 1883, Z. 7883 an das 
Staatsgymnasium in Yillach versetzt 
worden war, (L. Sch.-R.-Erlass vom 
19. Juli, Z. 2176 und vom 24. Juli, 
Z. 2426);

der gepriifte Supplent J o h a n n  
K r a l i k ,  welcher eine Supplenten- 
stelle in Sereth angenommen hatte;

Es traten ais Ersatzmanner ein:

der gepriifte Supplent P e t e r  
P a s s l e r ,  ernannt durch Landes- 
schulrat - Decret vom 9. October 
1883, Z. 3435; Dienstesantritt am 
10. October.

der gepriifte Supplent P a u l  
D  rah  o r a d , ernannt durch L.-Scb.- 
R.-Deoret vom 9. November 1883, 
Z. 3940, Dienstesantritt am 16. No- 
vember.

Der Status der Nebenlehrer blieb in diesem Schuljabre unverandert.

b) B e u r l a u b u n g e n .

Der Professor Dr. T h o m a s  H a w l a s  erkrankte Ende Marz und wurde, 
nachdem sicb seine Wiederherstellung verzogerte, durch h. Min.-Erlass yom 
31. Mai, Z . 9706, gestattet, dass zur Vertretung desselben ein Supplent be- 
stellt werde; (mtim. durch L.-Sch.-R.-Erlass vom 17. Juni 1883, Z. 1843.) 
Der katholiscbe Religionsunterricht wurde zufolge dieser Ermachtigung fiir 
den Rest des Schuljahres durch den hiesigen Cooperator Herrn W e n z e l  
B a b u s e h e k  ertheilt.

2



L e h r e r
a m  S c h l u s s e  d e s  S c h u l j a h r e s  1882/83.

1. Fur die obligaten Gegenstande. *)

Za
hl

Name, Charakter, 
Stand

Alter, Yaterland, 
Geburtsort, 

Lehrbefahigung, 
Ernennung

Beschaftigung Classe

o
o 3.« a r- n
a a
^ a

Vo
rs

ta
nd

 
de

r 
Cl

as
se

1
Ludwig Rothe,

k. k. Director,
weltlich.

23. Febr. 1835, 
Kurhessen, Hanau, 

Chemie (0. R.), 
Math. (U. R.)
7. Oct. 1870. 

Dir.: 23. Juli 1875.

Naturgeschichte VII. 3 —

2
Karl Radda,
k. k. Professor,

weltlich.

23. Oct. 1844, 
Schlesien, Teschen, 
Gesch.,Geogr. (O.G.) 

12. Marz 1872.

Deutsch, 
Geogr., Gesch.,

Bibliothekar.

IV. u. VII. 
III., IV. 
u. VII. 17 VII.

3
Franz Holecek,

k. k. Professor,
weltlich.

28. Mai 1835. 
Bohm., Jungbunzlau, 

Zeichnen (0. R.)
2. Oct. 1873.

Freih.-Zeich.,

Custos der L.-M. 
fur F.-Z.

II.—VII.
'22 —

4
Thomas Hawlas,

theolog. Dr. 
k. k. Professor,
Weltpriester.

21. Dec. 1845, 
Schlesien, 

Kl.-Kuntschitz, 
Kath. Relig. (M.Sch) 

23. Sept. 1874.

Religion,
Exhortator.

•

I.—VII. 13 —

5
Franz John,
k. k. Professor,

weltlich.

2 . Juni 1849, 
Mahren, Braun- 

seifen, Math., Phys. 
(0. G.)

Stenogr. (M. Sch.) 
23. Sept. 1874.

Mathematik
Physik

Custos des phys. 
Cabinets

IA, II. u. VI. 
IV. u. VII.

18 VI.

6
Max Rosenfeld,

k. k. Professor, 
weltlich.

12. August 1845 
Mahren, Koritsckan, 

Chem. (0. R.) 
Naturg. (U. R.) 
15. Juli 1875,

Naturgeschichte
Chemie

analyt. Chemie
Custos des chem. 

Laboratoriums

II.
IV., V. VI. 

u. VII.
v., v i. u. vn . 17 II.

*) Die Namen der Professoren und wirklichen Lehrer sind, wie es bisher immer geschehen, nack der 
Dauer ihrer hierortigen Lehrthatigkeit geordnet.
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Za

hl

Name, Charakter, 
Stand

Alter, Yaterland, 
Geburtsort, 

Lehrbefahigung, 
Ernennung

Beschaftigung Classe

W
oc

he
nt

lic
he

 
j 

St
un

de
nz

ah
l

Vo
rs

ta
nd

 
de

r 
Cl

as
se

7
Josef Spinka,
k. k. Professor,

weltlich.

14. Febr. 1841, 
Bóhmen, Lzowitz, 

Darst. Geom., Math. 
(O.-R.),

13. Juli 1876.

Geom. Z.
darst. Geometrie, 

Kalligr.

IA, II., III. 
u. IV.

VI,
IA, B.

20 IA

1

8
Anton Pokorsky,

k. k. Professor,
weltlick.

4. Aug. 1846. 
Mahren, Gundrum, 
Naturgesch. (O.-G.), 
Math., Phys. (U.-G.), 

20. Sept. 1876.

Mathematik 
Naturg, 

Geographie, 
Custos d. naturh. 

Cab.

IB
IA, IB, V., VI. 

IA, IB. 20 IB

9
Karl Zahradnićek,

k. k. Professor,
weltlich.

3. Mai 1847, 
Mahren, Trschitz, 

Math., Phys. (O.-G.), 
20. Sept. 1876.

Mathem.,
Physik.

III, IV , VII. 
III, VI. 18 IV.

10
Franz Kreidl,

k. k. Realschullehrer,
weltlich.

27. Oct. 1846, 
Tirol, Tux, 

Deutsch, Frz. (O.-R.) 
30. Oct. 1876.

Franzosisch,

Deutsch.

III. V , VI. 
VII.
III

17 III.

11
Karl Hónig,
k. k. Professor,

weltlich.

28. Nov. 1850, 
Bohmen, Oschitz, 

Darst. Geom., Math., 
(O.-R.),

Turnen, (M. Sch.), 
15. Juli 1878.

Math., 
Geom. Z., 

Darst. Geom. 
Kalligr.

V , 
IB , 

V , VII. 
IB.

18 V.

12
Peter Willi,
k. k. Professor,

weltlich.

26. Mai 1850, 
Schweiz, Ems 

bei Chur, 
Franzos. u. Engl. 

(O.-R.),
16. Juli 1879.

Franzos.,
Englisch.

IB, IV.
\ ,  VI, VII. 17 -

13
Peter Passler,

suppl. Lehrer,
k. k. Landwehr- 

Lieutenant.

24. Aug. 1851, 
Tirol, S. Jacob 
in Defreggen, 

Gesch., Geogr. und 
Deutsch (O.-G.), 
9. Octob. 1883.

Deutsch,
Geogr. und Gesch.

II, V. u. VI. 
II, V. u. VI. 19 —

14
Paul Drahorad,

suppl. Lehrer,
weltlich.

29. Juni 1859, 
Mahren, Ungrisch- 

Hradisch, 
Franzos. (O.-R.), 
Bólimisch (U.-R), 
9. November 1883.

Deutsch,
Franzosisch.

■

IA, IB, 
IA, II. 17 —

'

i
2*
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2. Fiir die bedingt obligaten und nichtobligaten Gegenstande.

Name, Charakter Gegenstand Abtheilungen
Schiilerzahl am 

Scblusse des Schul- 
jabres

W
oc

he
nt

-
lic

he
St

un
-

de
nz

ah
l

Richard Fritsche,
k. k. Gymn.-Professor,

gepriift.
eyang.Relig.

2
1. Abth. I.bis III. Cl.
2. * IV. „  VI. „

26
1. Abth. 21
2. „ 5

3
1 . A. 2
2. A. 1

Simon Friedmann,
Kreisrabbiner,

gepriift.
mos. Relig.

3
1. Abth. I. u. II.Cl.
2. „ 01 . ,  IV. „
3. „ V. bis VII. „

36
1 . Abth. 28
2. „ 4
3. „ 4

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

Karl Wilke,
k. k. Turnlehrer, 

gepriift
Turnen 6

(C1.V. bis VII. comb.)

obligat
aus I. A. disp. 3 Sch. 
» I- B. „ 2 „ 
n II. » 6 n 
.  IV. 2 „ 
n VII. ,  1 „

12
Jede

Classe
2

Dr. Thom. Hawlas.
vergl. im Voran- 

gehenden Z. 4
Polnisch *)

2
1. Abth. I. u. II.Cl.
2. III.bisy. „

68
1. Abth. 32
2. Abth. 36

4
Jede
Abth.

2

Karl Zahradnifiek,
vergl. im Voran- 

gehendcn Z. 9
Bóhmisch

2
1. Abth. I. bis II. Cl
2. „ III. „ VI. .

23
1. Abth. 13
2. „ 10

4
Jede
Abth.

2

Anton Pohorsk^,
vergl. im Yoran- 
gehenden Z. 8

Gesang
2

1. Abth. I. Cl.
2. „ II.bisVn.Cl.

92
1. Abth. 47
2. „ 45

4
Jede
Abth.

2

2
Jede
Abth.

1

Franz John.
yergl. im Voran- 
gehenden Z. 5

Stenographie 2

21
10 Sch. aus IV. 
5 x » V. 
5 „ „ VI. 
1 , » VII.

Max Rosenfeld,
yergl. im Voran- 
gehenden Z. 6

Analytische
Chemie 2

8
1. Abth. 3 aus V.
2. .  3 „ VI.

2 „ VII.

4
Jede
Abth.

2

♦) konnte wegen Erkrankung des Fachlehrers nur bis Ende Marz gelehrt werden.
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II. L8hrverfassung im Schuijahr 1882— 1883.

I. Classe.
Abtheilung A, Classenvorstand: J o s e f  Spinka.

„ B, „ A nton  Pohorskji.
R e lig io n : 2 Stunden. Die Wahrheiten der katholischen Glaubens-und Sittenlehre 

wurden der Fassungskraft der Schiller entsprechend erlautert und die Lelire von den heiligen 
Sacramenten moglickst genau behandelt. Dr. Th. Hawlas. (in I. A u. B.)

D eu tsck : 4 Stunden. Sprackliche und sacliliche Erklarung ausgewahlter Lesestiicke, 
mundliche Wiedergabe derselben. Grundzuge der Formenlehre, die Syntax des einfachen 
Satzes. Memorieren von Gedicbten. Ortkograpkische tibuugen, jede Conferenzperiode 2 Ilaus- 
arbeiten und eine Schularbeit. Paul D rahorad. (in I. A. und B.)

F ra n zó s isck ; 5 Stunden. Aussprache, Hauptformen von avoir, etre und der 
ersten Conjugation, Decłination, Ubereinstimmung des Adjectivs, bestimmter und unbe- 
stimmter Artikel, Tkeilungsartikel, Possessiva, Demonstrativa, Prapositionen und Grundzahl- 
wiirter nach Bechtel’s Schulgrammatik §. 1—67.

Paul D rah orad  (in I. A), P e te r  W il li  (in I. B.)

G e o g ra p h ie : 3 Stunden. Fundamentalsatze des geograpkischen Wissens, so weit 
dieselben zum Yerstandnis der Karto unentbehrlich sind. Besckreibung der Erdoberilache 
in ihrer nattirlicken Besckaffenkeit und (2. Sem.) den allgemeinen Sckeidungen nack Volkern 
und Staaten auf Grundlage steter Handkabung der Kartę. Kartograpkiscke Ubungen.

A. P ok orską  (in I. A u. B.)

A rith m etik : 3 Stunden. Dekadisckes Zahlensystem; die vier Recknungsarten mit 
unbenannten und einfack benannten Zaklen oline und mit Decimalen. Erklarung des 
metrischen Mafi-und Gewicktssystems. G rundzuge der Theilbarkeit. Bestimmung des 
gr. g. Mafies und des kl. g. Vielfacken. Gemeine Briicke. Das Rechnen mit mekrfach 
benannten Zaklen. F. John. (in I. A), Ant. P ochorsk jb  (in I. B.)

N a tu rg e sch ich te : 3 Stunden. Anschauungsunterricht, u. zwar: I. Semester: 
W irb e ltk ie re , vorwiegend Saugethiere u. Vogel; eine Anzakl passend ausgewahlter 
Formen der ubrigen Classen; II. Semester: W ir b e l lo s e  T k ie re ; vorzugsweise Glieder- 
thiere, namentlick Insecten; einige der wichtigsten u. bekanntesten Formen aus der Abtkei- 
ung der Weick- u. Strahltkiere. A. P ohorsk jf (in I. A u. B.)

G eom etr isck es  F re ih a n d z e ich n e n : 6 Stunden.
Anschauungsunterricht: die Formenlehre der ebenen und raumlichen geometrischen 

Gebilde. Zeichnen ebener Gebilde nack Tafelzeichnungen; namlick: gerade und krumme 
Linien, Winkel, Dreiecke, Yielecke, Kreise, Ellipsen und Combinationen dieser Figuren.

Das geometrische Ornament; Elemente des Flachenornamentes.
J o s e f  Spinka (in I. A), K arl I ion ig  in (I. B.)

S ck on sch re ib en : 1 Stunde. Ubungen zur Ausbildung der deutschen (1 . Semester) 
und der lateiniscken Sckrift (2. Semester).

J o se f Spinka (in I. A), Karl H on ig  (in I. B.)
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II. L8hrverfassung im Schuijahr 1882— 1883.

I. Classe.
Abtheilung A, Classenvorstand: J o s e f  Spinka.

„ B, „ A nton  Pohorskji.
R e lig io n : 2 Stunden. Die Wahrheiten der katholischen Glaubens-und Sittenlehre 

wurden der Fassungskraft der Schiller entsprechend erlautert und die Lelire von den heiligen 
Sacramenten moglickst genau behandelt. Dr. Th. Hawlas. (in I. A u. B.)

D eu tsck : 4 Stunden. Sprackliche und sacliliche Erklarung ausgewahlter Lesestiicke, 
mundliche Wiedergabe derselben. Grundzuge der Formenlehre, die Syntax des einfachen 
Satzes. Memorieren von Gedicbten. Ortkograpkische tibuugen, jede Conferenzperiode 2 Ilaus- 
arbeiten und eine Schularbeit. Paul D rahorad. (in I. A. und B.)

F ra n zó s isck ; 5 Stunden. Aussprache, Hauptformen von avoir, etre und der 
ersten Conjugation, Decłination, Ubereinstimmung des Adjectivs, bestimmter und unbe- 
stimmter Artikel, Tkeilungsartikel, Possessiva, Demonstrativa, Prapositionen und Grundzahl- 
wiirter nach Bechtel’s Schulgrammatik §. 1—67.

Paul D rah orad  (in I. A), P e te r  W il li  (in I. B.)

G e o g ra p h ie : 3 Stunden. Fundamentalsatze des geograpkischen Wissens, so weit 
dieselben zum Yerstandnis der Karto unentbehrlich sind. Besckreibung der Erdoberilache 
in ihrer nattirlicken Besckaffenkeit und (2. Sem.) den allgemeinen Sckeidungen nack Volkern 
und Staaten auf Grundlage steter Handkabung der Kartę. Kartograpkiscke Ubungen.

A. P ok orską  (in I. A u. B.)

A rith m etik : 3 Stunden. Dekadisckes Zahlensystem; die vier Recknungsarten mit 
unbenannten und einfack benannten Zaklen oline und mit Decimalen. Erklarung des 
metrischen Mafi-und Gewicktssystems. G rundzuge der Theilbarkeit. Bestimmung des 
gr. g. Mafies und des kl. g. Vielfacken. Gemeine Briicke. Das Rechnen mit mekrfach 
benannten Zaklen. F. John. (in I. A), Ant. P ochorsk jb  (in I. B.)

N a tu rg e sch ich te : 3 Stunden. Anschauungsunterricht, u. zwar: I. Semester. 
W irb e ltk ie re , vorwiegend Saugethiere u. Vogel; eine Anzakl passend ausgewahlter 
Formen der ubrigen Classen; II. Semester: W ir b e l lo s e  T k ie re ; vorzugsweise Glieder- 
thiere, namentlick Insecten; einige der wichtigsten u. bekanntesten Formen aus der Abtkei- 
ung der Weick- u. Strahltkiere. A. P ohorsk jf (in I. A u. B.)

G eom etr isck es  F re ih a n d z e ich n e n : 6 Stunden.
Anschauungsunterricht: die Formenlehre der ebenen und raumlichen geometrischen 

Gebilde. Zeichnen ebener Gebilde nack Tafelzeichnungen; namlick: gerade und krumme 
Linien, Winkel, Dreiecke, Yielecke, Kreise, Ellipsen und Combinationen dieser Figuren.

Das geometrische Ornament; Elemente des Flachenornamentes.
J o s e f  Spinka (in I. A), K arl I ion ig  in (I. B.)

S ck on sch re ib en : 1 Stunde. Ubungen zur Ausbildung der deutschen (1 . Semester) 
und der lateiniscken Sckrift (2. Semester).

J o se f Spinka (in I. A), Karl H on ig  (in I. B.)
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R e l i g i  on: 2 Stunden. Die Geschichte der Offenbarung des alten Bundes.
Dr. Th. Hawlas.

D e u ts c h :  4 Stunden. Der zusammengezogene und zusammengesetzte Satz; Arten 
der Nebensatze, Yerkiirzung derselben, indirecte Rede. Orthographie und Zeichensetzung. 
Lectiire: Gliederung prosaischer und poetischer Lesestiicke. Doppelte Wiedergabe derselben. 
Memorieren und Yortragen. Aufsatze verschiedener Art, sich anschliefiend an bekannte Stoffe. 
Alle 14 Tage eine Hausaufgabe, alle 4 Wochen eine Schularbeit. F. K re i d l .

F r a n z o s i s c h : 4 Stunden. Wiederholung und Erganzung der Formenlehre. Syste- 
matische Behandlung der unregelmiiBigen (starken) Verben auf Grund der Lautgesetze. 
Verbes defectifs und impersonncls; Corjonctions, der zusammengesetzte Satz nach BeclitePs 
Grammatik II. Theil. Mtindliche und schriftliche Ubersetzung aus dem Franzosischen und 
in dasselbe. Leichte prosaische und poetische Lecture aus BechtePs Lesebuch tur die 
unteren und mittleren Classen. Yersuche in miindlicher Reproduction gelesener Stiicke. 
Memorieren kurzer Lesestiicke. Vermehrung des Wortyorrates, namentlich Aneignung 
der iiblichsten Phraseologie auf Grundlage der behandelten Verben. Alle 14 Tage eine 
Haus- oder Schularbeit. F. Kreidl .

Geschichte  und G e o g r a p h i e :  4 Stunden. Ubersichtliehe Geschichte des Mittel- 
alters mit besondarer Beriicksichtigung Ósterreichs. Specielle Geographie ton Hord-, Ost- 
und Mitteleuropa in Verbindung mit Kartenskizzen. K. Radda.

M ath em at ik :  3 Stunden. Die vier Grundoperationen in allgemeinen Zahlen mit 
ein- und mehrgliedrigen Ausdriicken. Quadrierung und Cubierung ein- und mehrgliedriger 
algebraischer Ausdriicke so wie dekadischer Zahlen. Ausziehung der Quadrat- und Cubik- 
wurzel. Fortgesetzte Ubungen im Rechnen mit besonderen Zahlen zur Wiederholung des 
arithmetischen Lehrstoffes der friiheren Classen, angewandt yorzugsweise auf Rechnungs 
aufgaben des biirgerlichen Geschaftslebens. Zinseszinsenrechnung. Jeden Monat 1 Schul- 
und 1 Hausarbeit. K. Zahra dn iće k .

P h y s i k :  3 Stunden. Allgemeine Eigenschaften der Kórper. Warmelehre. Magnetis- 
mus und Eiektricitat. Der Dnterricht geht yom Experimente aus.

K. Zahradn iće k .

G e o m e t ris ch e s Z e ic h n e n :  3 Stunden. G e o m e t r ie :  Berechnung, Yerwandlung 
und Theilung ebener Figuren. Pytbagoraischer Lehrsatz und seine Anwendung. Construction 
algebraischer Ausdriicke und algebraische Lbsung planimetrischer Constructionsaufgaben.

Ze i chnen:  Ubungen im Schraffleren und Colorieren; geometrisclie Ornamente. 
Elemente des Situationszeichnens. J. Spinka.

F r e i h a n d z e i c h n e n :  4 Stunden. Flachornamentale Ubungen nach Tafelzeich- 
nungen, Yorlagen und Modellen mit Hinweisung auf dereń Ursprung, Anwendung und die 
betreflende Stilart. Ubungen im Anlegen mit Farben nebst Unterweisung in der Handhabung 
des Pinsels und Erklarung des Wichtigsten aus der Farbenlehre. Perspectiyische Ubungen 
nach geometrischen Kórpern und einfachen technischen Objecten. Fr. Holećek .

III. Classe.

Classenvorstand: F r a n z  Kreidl .
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IV. Classe.

Classenvorstand: K a r l Z a h r a d n i ć e k .

R e l i g i o n  2 Stunden. Die Geschichte der Offenbarung des neuen Bundes.
Dr. Th. Hawl as .

D eu tsch : 3 Stunden. Wiederholung der Grammatik; Wortbildungslehre und Wort- 
verwandtschaft. Grundzuge der deutschen Metrik. Yortrag yon Gedi chten. Lecture mit 
sprachlichen und sachlichen Erklarungen. Geschaftsaufsatze. Alle 14 Tage eine Haus-, alle 
4 Wochen eine Schularbeit. K. R adda.

F r a n z o s i s c h :  3 Stunden. Formenlehre der Composita (substantif et adjectif). Rec- 
tionslehre. Mtindliche und schriftliche Ubersetzungen aus dem Franzosischen und in das- 
śelbe. Prosaische und poetische Lecture in’ Bechtels Lesebuch. Yersuche in miindlicher 
Reproduction gelesener Stiicke. Memorierung kur zer Lesestucke. Alle 14 Tage eine Haus- 
arbeit, alle 4 Wochen eine Schularbeit. P. W i l l i .

Ges chichte  und Geogr aphie :  4 Stunden. Geschichte der Reuzeit mit beson- 
derer Hervorhebung Ósterreichs. Geographie Amerikas und Australiens; specielle Geographie 
der osterreichisch-ungarischen Monarchie. K. Radda.

Mathematik:  4 Stunden. Allgemeine Arithmetik. Wissenschaftlich durckgefuhrte 
Lehre von den vier ersten Rechnungsoperationen. Grundlehren der Theilbarkeit der Zahlen. 
Theorie des gr. g. MaBes und des kl. g. Vielfachen angewaudt auch auf Polynome. Lehre 
von den gemeinen Briichen; Verwandlung gemeiner Briiche in Decimalbriiche und umge- 
kehrt. Lehre von den Verhiiltnissen und Proportionen nebst Anwendungen. Lehre von 
der Auflosuhg der Gleichungen des ersten Grades mit einer und mit mehreren Unbekannten 
nebst Anwendung auf praktisch wicktige Aufgaben. Alle Monate 1 Haus- und 1 Schul
arbeit. Praparationsaufgaben. K. Za hradni ćek.

Phys ik :  3 Stunden. Mechanik fester, tropfbar fliissiger und gasformiger Korper. 
Akustik, Optik, strahlende Warme. Der Unterricht geht vom Experimente aus.

F. John.

Ch e mi e :  3 Stunden. Vorbereitender Tłieil: Vorfubrung der wichtigsten physikalisch 
chemischen Erscheinungen und Processe. Gedrangte Charakteristik der Elemente und der 
verschiedenen Arten der aus ihnen entstehenden Verbindungen. M ax R o s e n f e l d .

G e o me t r i sches  Z e ic h n e n :  3 Stunden. a) Geometrie. Elemente der Stereometrie. 
Lagę der Geraden und Ebenen gegen einander mit Rticksicht auf die Bedurfnisse des Unter- 
richtes in der darstellenden Geometrie. Prisma, Pyramide, Cylinder, Kegel und Kugel; 
GroPenbestimmung der Oberflache und des Rauminhaltes dieser Korper. b) Geometrisches 
Zeichnen. Erklarung und Darstellung der Kegelschnittlinien, elementare Eutwicklung ihrer 
wichtigsten Eigenschaften und dereń Anwendung zu Tangenten-Constructionen. Darstellung 
des Punktes, der Graden nnd der gewohnlichen geometrisehen Korper sowie der einfachsten 
technfechen Objecte mittelst zweier orthogonaler Projectionsbilder anf Grund bloBer 
Anschauung und im Anschlusse an den zugehorigen Lehrstoff der Stereometrie. Schul- 
arbeiten. J o s e f  Spinka.

F re ih a n dze i ch nen :  4 Stunden. Darstellung des plastischen Ornamentes nach 
Tafelzeichnungen, Yorlagen und Modellen. Erklarung der die Stilart charakterisierenden 
Form so wie auch uber die Entstehung der Schatten. Wiederholung des polychromen 
Ornamentes, und entsprechende Ubungen im perspectivischen Darstellen geeigneter Objecte.

Fr. Holećek.
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V. Classe.
Classenvorstand: K a r l  H o n ig .

R e l i g i o n :  1 Stunde. Allgemeine und specielle Dogmatik. Dr. Th. Hawlas.
Deutsch :  3 Stunden. Lectilre episeher und lyrischer Dichtungen mit besonderer 

Beriicksichtigung von Ubersetzungen aus der classischen Literatur der Griecben und Romer. 
Erlauterung der wicbtigsten Formen und Arten der episcben, lyrischen und didaktischen 
Poesie. Ubung im Yortrage, Priyatlectiire: jede Conferenzperiode eine Haus- und eine 
Schulaufgabe. Passler.

F r a n z o s i s c h :  3 Stunden. Wiederholung u. Erganzung der Syntax. Abscbluss der 
gesammten Pronominallehre; Participial-Constructionen und Adverbialsatze. Interpunctions- 
lehre. Mundliche und schriftliche Ubungen. Lectiire yon moglichst abgeschlossenen Muster- 
stiicken der franzosischen Literatur mit besonderer Beriicksichtigung der Prosa, und ver- 
bunden mit kurzeń biographischen Notizen uber die betreffenden Autoren. Spsechiibungen 
im Anschlusse an die Lectiire. Alle 14 Tage eine langere Hausarbe.it, alle 4 Wocken eine 
Schularbeit. Fr. K r e i d 1.

E n g l i s c h :  3 Stunden. Lese- und Aussprache-Lehre auf Grund der leicht yerstand- 
lichen Lautgesetze; die Betonung mit Hinweis auf den germaniscben und romaniscber 
Ursprung der Worter. Formenlehre sammtlicber Redetheile. Syntax des einfacben Satzei 
das Vcrbiiltnis des Nebensatzes zum Hauptsatze, soweit die Kenntnis desselben zum Ver. 
standnisse einfacher Lesestiicke erforderlick ist. Miindlicbes und scbriftlicbes Ubersetzer 
englischer Satze in das Deutsche und umgekekrt. Englische Dictate uber den in der Gram- 
matik und beim Lesen behandelten Lehrstoff. Alle 14 Tage die Ubersetzung einer gróPerer 
Anzahl Satze in’s Englische ais Hausarbeit. P. Wil l i .

G es ch ic ht e :  3 Stunden. Geschichte des Alterthums bis zum Sturze der romischer 
Republik mit steter Beriicksichtigung der geographischen Daten. Passler .

Math ema t ik :  5 Stunden. A l lg em ei ne  A r i th m et ik :  Kettenbriiclie. Unbe 
stimmte (diophantische) Gleichungen des 1. Grades. Lehre yon den Potenzen und Wurzeł- 
GróPen. Gleichungen des 2. Grades mit einer Unbekannten. Lehre yon den Logarithmen 
Das Brigg’sche Logarithmensystem. Einrichtung und Gebrauch der Logarithmentafeln 
P la n im e t r ie :  Streng wissenschaftliche Behandlung der Lehre von den Linien, Winkeln 
Drei-, Vier- und Vielecken. Proportionalitat der Strecken, Ahnlichkeit und Flacheninhall 
ebener Figuren. Die Lehre vom Kreise und den ein- und umgeschriebenen Yielecken. Kreis- 
messung. Alle Monate 1 Haus- und 1 Schulaufgabe nebst Praparationsaufgaben.

K. Honig.
Naturgesc l i i chte ,  Z o o l o g i e :  3 Stunden. Anatomisch-physiologische Grund- 

begriffe des Thierreichs; Systematik der Thiere mit genauerem Eingehen auf die niederen 
Thiere. A. Pohorskjf .

Chemie:  3 Stunden. Specielle Chemie, I. Theil: Anorganische Chemie.
Max Ro senfe ld .

Dar ste l lende  Geometrie :  3 Stunden. Eingehende Wiederholung der wichtigsten 
Lehrsatze iiber die Lagenyerhaltnisse der Geraden und Ebenen. Wesen der Projections- 
lehre. Durchfiihrung der Elementaraufgaben der darstellenden Geometrie in orthogonaler 
Projection. K. Honig.

F r e i h a n d z e i c h n e n :  4 Stunden. Die Grundregeln fur das Zeichnen des mensch- 
lichen Kopfes und dereń Anwendung beim Zeichnen nach Vorlagen und Modellen, ferner 
der Knocheu und Muskelschadel ais Grundlage der Form wurden erklart. Kopfzeichnen nach 
Vorlagen und Modellen. Ubungen plastischer Ornamente nach Yorlagen und Modellen und 
entsprechende Ubungen im perspectiyischen Darstellen. Fr. Holećek .
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R e l i g i o n :  1 Stunde. Christkatholische Ethik. Dr. Th. Ha w las.
Deutsch :  3 Stunden. Grundziige der naittelhochdeutschen Grammatik nebst Lectiire 

einer Auswahl aus dem Nibelungenliede und aus Walther von der Vogelweide nach dem 
Grundtexte. Ubersicht der Literaturgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit bis zur
2. Halfte des 18. Jahrhunderts mit der entsprechenden Lectiire, Erklarung der Haupt- 
pnnkte der Dramatik. Gelesen wurde Schillers „Maria Stuart11. Ubungen im Vortragen 
prosaischer und poetischer Schriftstiicke. Passler .

F r a n z ó s i s c h :  3 Stunden Abschluss des grammatischen Unterrichtes. Lectiire 
grófierer Fragmente descriptiver und didaktischer Prosa, sowie Muster der Epik, Lyrik und 
der didaktischen Poesie, verbunden mit kurzeń biographischen Notizen iiber die betreffenden 
Autorem Sprechiibungen im Anschluss an die Lectiire. Alle 14 Tage eino umfangreiche 
Hausarbeit, alle 4 Wochen eine Schularbeit. Fr. K re i dl.

E ngl isc h :  3 Stunden. Vervollstandigung der Formenlehre durch die anomalen und 
schwierigen Elemente. Die notwendigsten Elemente der Wortbildung im Anschlusse an die 
deutsche und franzosische Sprache. Alle 14 Tage eine Ubersetzung aus der Unterrichts- 
sprache in’s Englische. Lectiire von Unterrichtsstiicken erzahlender, descriptiver und epi- 
stolarer Gattung auf Grund des Lesebuches von Seeliger. P. Wil l i .

G es ch i ch t e  und G e o g r a p h i e :  3 Stunden. Geschichte des Mittelalters bis zum 
Beginn des 30jahrigen Iirieges mit steter Beriicksichtigung der geographischen Daten und 
besonderer Riicksichtnahme auf die Geschichte Ósterreichs. Passler.

Mat hemat ik :  5 Stunden. Quadratische Gleichungen mit einer und mehreren 
Unbekannten. Unbestimmte Gleichungen des II. Grades. Hóhere Gleichungen, welche sich 
auf ąuadratische zuriickfiihren lassen. Exponentialgleichungen. Arithmetische und geomet- 
rische Progressionen und dereń Anwendung auf Zinseszinsen- und Rentenrechnung. Com- 
binationslehre und Binomiallehrsatz.

Goniometrie, ebene Trigonometrie, Stereometrie mit zahlreichen Ubungsbeispielen. 
Alle Monate 1 Haus- und 1 Schularbeit nebst Praparationsaufgaben. F. John.

Dar ste l lende  Geometr ie :  3 Stunden. Ortliogonale Projection der Pyramiden 
und Prismen, ebene Schnitte und Netze dieser Korper; Schattenbestimmungen. — Das 
Wichtigste iiber die Darstellung der krummen Linien. — Darstellung der Cylinder-, Kegel- 
und Rotationsflachen, letztere mit der Beschrankung auf die Flachen zweiter Ordnung; 
ebene Schnitte und Beriihrungsebenen, sowie einfache Beispiele von Durchdringungen dieser 
Flachen. — Die Bestimmung der Selbstsckatten-Grenzlinien und der Schlagschatten.

J. Spinka.
Naturgeschichte ,  Botanik:  2 Stunden. Anatomisch-physiologische Grundbegriffe 

des Pflanzenreiches, Systematik der Pflanzen. A. P o h o r s k / .
P hys i k :  3 Stunden. Einleitung. Mechanik fester, tropfbar-und ausdehnsam-flussiger 

Korper. Wellenlehre und Akustik. Die hieher gehorigen Lehren wurden experimenteR 
abgeleitet und streng wissenschaftlich begriindet. K. Zahradnieek .

Chemie:  3 Stunden. Specielle Chemie. II. Theil: Chemie der kohlenstoffhaltigea 
Verbindungen. (Organische Chemie.) Theoreme der allgemeinen Chemie; Constitution 
chemischer Verbindungen. Max Rose nfe ld .

F r e ih a n dz e i c h ne n :  3 Stunden. Hach Vorlagen und Modellen wurden sowohl 
Ornamente wie auch Kopfe in yerschiedenen Darstellungsarten zumeist aber mit zwei Kreiden 
gezeichnet. Perspectivisches Zeichnen verschiedener architektonischer Objecte.

Fr. Holećek.

VI. Classe.

Classenvorstand: Franz John.
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VII. Classe.
Classenvorstand: Karl Radda.

R e l i g i  on:  1 Stunde. Geschichte der Religion Jesu Christi von den Zeiten des 
Erlósers an bis auf unsere Zeit. Dr. Th. Hawlas .

Deutsch:  3 Stunden. Ubersicht der Literaturgeschichte von der Mitte der 18. Jahr- 
hunderts bis zur Gegenwart im Anschluss an die Lecture. Gelesen wurde Goethes „Hermann 
und Dorothea“ . Redeiibungen. K. Radda.

F r a n z o s i s c h :  3 Stunden. Wiederholung der wichtigsten grammatischen Lehren 
an der Hand der Lecture des Cid von Corneille und ausgewahlter Lesestiicke aus der Chre- 
stomathie von Bechtel in Verbindung mit biographischen Notizen uber die betreffenden 
Autoren. Sprechubungen. Der Unterricht bediente sich gelegentlich der franzosischen Sprache. 
Alle 14 Tage eine Hans-, alle 4 Wochen eine Schularbeit. F. Kreidl .

E n g l i s c h :  3 Stunden. Vervollstandigung der Syntax an der Hand der Lecture. 
Alle 4 Wochen eine schriftliche Ubersetzung aus der Unterrichtssprache in’s Englische ais 
Haus- und einer solchen, zeitweilig eines schwierigen Abschnittes aus einem englischen 
Prosawerk in die Unterrichtssprache ais Schul-Arbeit. Lecture: Tales from Shalcespeare 
von Charles Lamb und Life and Yoyages of Christ. Columbus von Wash. Irving. Versuche 
mundlicher Reproduction des Gelesenen in englischer Sprache. P. Wil l i .

G e s c h i c h t e  und  S ta t i s t ik :  3 Stunden. Geschichte der Neuzeit. Ubersicht der 
Statistik Ósterreich-Ungarns mit Hervorhebung der Verfassungsverhaltnisse. K. Radda.

A l l g e m e in e  A r i th m et ik :  5 Stunden. Grundlehren der Wahrscheinlichkeits- 
rechnung. Durchfiihrung einiger Aufgaben aus dem Gebiete der Lebensversicherungsrechnung.

G eom etr ie :  Grundlehren der analytischen Geometrie der Ebene im vollen Umfange. 
Spharische Trigonometrie und dereń vielfache Anwendungen. Wiederholung des gesammten 
arithmetischen und geometrischen Lehrstoffes durch Lósung von entsprechenden Ubungsauf- 
gaben. Jeden Monat 1 Haus- und 1 Schularbeit. K. Z ahradn iće b .

D a rs te l l en d e  G e o m e t r i e :  3 Stunden. Yemdlstandigung des in der V. und VI. 
Classe vorgenommenen Lehr- und Ubungsstoffes, betreffend die Beruhrungsaufgaben und 
Schattenconstructionen; Elemente der Linearperspective und Anwendung derselben zur 
perspectivischen Darstellung geometrischer Korper und einfacher technischer Objecte. 
Wiederholung der wichtigsten Partien aus dem Gesammtgebiete der darstellenden Geometrie.

K. H o n i g.

N a t urg es ch i ch t e .  3 Stunden. 1 . Semester: Mineralogie. 2. Semester: Allgemeine 
und specielle Geologie. L. Rothe.

P h y s i k :  4 Stunden. Einiges aus der kosmischen Physik. Magnetismus und Elek- 
tricitat. Optik und Warmelehre. F. J o h n.

C hem ie :  1 Stunde. Recapitulation der wichtigsten Partien der organischen und 
anorganischen Chemie. Max R o s e n f e ld .

F re iha ndzeichn en: 3 Stunden. Nach Modellen wurden Figurales und Ornamen- 
tales geiibt, dargestellt wurde entweder im vergroPerten oder yerkleinerten Mafetabe und 
in der Ausfuhrung wurde verschiedenes Materiał angewendet. Bei Ornamenten wurde auf 
die der Stilart eigenthttmliche Form, und bei Kopfen auf den Ausdruck und Charakter hin- 
gewiesen an Objecten, aber wo es passend erschien, wurden kunsthistorische Bemerkungen 
angekniipft. Fr. Ho le će k .
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Evangelischer Religionsunterricht.
1. Ab thei lung :  2 Stunden. Das Leben und die Lehre Jesu. Geschichte der 

Reformation.
2 . Ab the i lung :  1 Stunde. Glaubens- und Sittenlelire. R ich ard  Fritsche.

Israelitischer Religionsunterricht.
1. A b th e i lu n g  (I. und II. Classe): 2 Stunden: Eine Stunde: Biblische Geschichte 

von der Zeit der Richter bis zur Theilung des Reiches, nach dem biblischen Katechismus 
von Wessely. Die andere Stunde: Hebraische Lesestiicke aus der Genesis sachlich und 
sprachlich erklart.

2 . Abt hei l  ung (III. und IV. Classe): 2 Stunden. Eine Stunde: Biblische Geschichte. 
Das Reich Juda, das babyl. Exil, die Riickkehr aus demselben, nach Wessely. Die andere 
Stunde: Geographie von Palastina.

3. Ab th ei lung  (V., YI. und VII. Classe): 1 Stunde. Yon der Erkenntnis Gottes, 
dereń Quellen: Offenbarung, Natur und Geschichte. Von dem Gottesdienste nach Philippson.

Simon Friedinann.

Turnunterricht.
I. C lasse:  2 Stunden. Fre i-  und Or dn un gsubungen:  Aufstellung. Richtuug 

Stirn- und Flankenmarsch. Neben-, Vor- und Hinterreiken zu Zweien. Ziehen im Umzuge, 
zum Kreise und mit halber Windung. Armheben- und Senken. ArmstoBen. Drehungen. 
Fufi- und Kniewippen. Schrittstellungen. Rumpfbeugen- und Strecken. Gehen mit Spreizen, 
Knieheben und Springen. Trittweckseln. Laufen.

Ge rat e iibungen:  Klettern an senkrechten Stangen. Steigen an schragen und 
senkrechten Leitern. Hangilbungen an wagrechten Leitern, senkrechten Stangen und am 
Reck. Stutziibungen am Barren. Sprungiibungen fiber Schnur und Schwungseil. Sturmspringen. 
Gemischte Sprlinge am Bock. Schwebeubungen an den Schwebestangen. Rundlauf. Spiele.

II. C lasse :  2 Stunden. Frei-  und Or dn un gsubu ng en:  Neben-, Hinter-und 
Vorreihen zu Vieren im Gehen und Laufen. Óffuen und SchlieBen der Flankenreihen nacli 
vorn. Zusammengesetzte Fufi-, Bein-, Rumpf- und Sprungiibungsfolgen mit Geraten (Holzstiibe).

Ge ra te i i bu ngen :  Hangiibungen an wagrechten Leitern, senkrechten Stangen und 
am Reck. Stutziibungen am Barren. Freispriinge iiber die Schnur und Schwungseil. Sturm
springen. Gemischte Sprtinge am Pferd und Bock. Schwebeubungen an den Schwebestangen. 
Ubungen am Rundlauf. Spiele.

III. undlY. Classe :  2 Stunden. Frei- und Ordnungsubungen: Aufmarsche zu 
geóffneten Aufstellungen. Zusammengesetzte Freiubungsfolgen mit Eisenstaben und Hanteln.

Gera te i ibungen :  Ubungen am Reck; Barren; wagerechter und schrager Leiter; 
Tau und Klcttergeriist; Ringen; Rundlauf und Schwebereck; Hoch-, Weit-, Tief- und 
Sturmspringen; am Pferd und Bock; Stangenspriinge; Gerwerfen; Spiele.

V. — VII. C la ss e :  2 Stunden. Kurturnen an allen Geraten. Turnspiele. Gerate- 
turnen in der Form des Riegenturnens. Bilden von Ubungsgruppen an den Geraten, und 
Zusammenstellen der Gerate unter einander. K a r l  Wi lk e ,

k. k. Turnlehrer.
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III. Lehrbiicher,
w e l e h e  i m S c h u l j a h r e  1882/3 g e b r a u c h t  w u r d e n .

R e l i g i o n s l e h r e :  a) Kathol i sche :
Fischer, kath. Religionslehre, in 1.,
Liturgik, „ „ „ II.,
Eichler, Geschichte der Offenbarung des alten Bundes, in III.,

n » » » „ neuen „ „ IV.
Wappler, katholische Religionslehre, in V. und VI.,
Kaltner, Kirchengeschichte, in VII.

b) ey angel i s ch e :
Das neue Testament, in der 1. Abtheilung,
Das eyangelische Gesangbuch, 1. „ ,
Schramm, Geographie von Palastina, 1 Abtheilung,
Zittel. Die Entstehung der Bibel, 2 „ ,
Palmer, Kirchengeschichte, 2. Abtheilung.

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., VI., VII.

Deuts che  Sp rache :
Willomitzer, Grammatik, in I. und II.
Heinrich, „ in III. bis VII.,
Neumann Franz, Lesebuch L, in I.,

jł yt » II*J II.,
„ Alois, „ III., in III..
* v n IV., in IV.,

Egger, Lesebuch fiir Realschulen, I. in V.
„ „ „ „ IL 1., in VI.
„ „ „ „ U- 2-, in VII.

Jauker und Noe, Mittelhochdeutsches Lesebuch, in VI.,

F r a nzós i sc h e  S pra ch e :
Bechtel, Grammatik, 1. Theil in I. und n.,

„ „ 2. „ in III. und IV.,
„ Ubungsbuch und Lesebuch in III. und IV.,

Plotz, Schulgrammatik, in V. bis VII.,
Bechtel, Chrestomathie, in V., VI. und VII.,
Corneille, Cinna, in VII., Racine, Mithridate, in VII.,

Eng l i sch e  Sprache :
Folsing, Elementarunterricht, in V.,

„ Wissenschaftlicher Unterricht, in VI. und VII.
Seeliger, Lesebuch, in V. bis VII.,
Tales from Shakespeare von Charles Lamh, in VII.,
Life and Voyages of Christ. Columbus yon Wash. Irying, in VII.,

G eograp hie :
Kozenn, Leitfaden. in I. bis IV., 
Stieler, Schulatlas, in I. bis VII.,
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Geschichte:
Hannak, Lehrbuch fur U. R. 1., in II.,

„ r, » U. R. 2., in III.,
„ „ „ U. R. 3., in IV.,
„ „ „Ob.  R. 1„ in V.,
„ „ „ Ob. R. 2., in VI.,
„ „ ,, Ob. R. 3., in VII.,
„ Vaterlandskunde fur O.-R., in VII.,

Putzger, Historischer Schulatlas, in II. bis VII.,
Mathemat ik :

Gloser, Lehrbuch 1., in I. und II.,
Villicus, Lehrbuch 3., in III.,
Wallentin, Aufgabensammlung, 2 Theile, in IV. bis VII.,
Wiegand, Planimetrie, 2 Theile, in V. bis VII.,

„ ebene Trigonometrie, in VI. und VII.,
„ Stereometrie und sphariscbe Trigonometrie, in VI. und VII., 

Kohler, Logarithmentafeln, in V. bis VII.,
G eo m et r i e  und geom etr isches  Ze ich nen:

Streifiler, geom. Anschauungsunterricht, in I.,
„ geometrische Formenlebre, in II. —IV.,

D ars te l l en de  Geometrie:
Streifiler, Lehrbuch, in V. bis VII.,

Nat urgeschichte :
Pokorny, Thierreich, in I.,

„ Pflanzenreich, in II.,
„ Mineralreich, in II.,

Woldrich, Zoologie, in V.,
Bill und Hayek, Botanik, in VI.,
Hochstetter-Bisching, Mineralogie, in VII.,

Phy sik:
Krist, Anfangsgrunde, in III. und IV.,
Mfinch, Lehrbuch, in VI. und VII.,

Chemie:
Rosenfeld, Erster Unterricht, in IV.,
Mitteregger, Anorganische Chemie, in V., VI. und VII.,

„ Organische Chemie, in VI. und VII.
S te nog ra phi e :

Faulmann, Lehrgebaude. Faulmann, Schule der Praxis.
P o ln is c h e  Sprache :

Lercel, Grammatik, in I. bis V.,
Wypisy polskie, tom 1. ,. I. „ V.,

Bohmische Sprache :
Kunz, Ćeska mluynice in 1. und 2. Abtb.
Jirećek, Ćitanka I. in 1. Abth.,

„ Obrazy z zakouskjich zemi, in 2. Abth.



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

Y. Classe:
1. Freuden des Winters.
2. Welchen Einfluss haben die geographischen Verhaltnisse des Nilthales auf die 

Cultur-Entwicklung seiner Bewohner ausgeiibt?
3. Gudrun (Charakterbild).
4. Trau ; sckau: wem!
5. Der Ackerbau die Grundlage der Cultur.
6. Sturm und Krieg.
7. Der Zug der Auswanderer.
8. Die Heimkebr Friedricbs mit der leeren Tasche.
9. Der Reiclistag zu Pressburg im Licbte der Uberliefcrung.

10. Gedankengang der Hymne an Ósterreich von A. Grun.
11. Das rómische Haus.
12. Die Schlacht bei Aspern im deutschen Liede.
13. u. 14. Welcke Ursachen bedingten den Yerfall des romischen Staatswesens?

Peter  Passier.
VI. Classe.

1 . Begeisterung ist die Quelle aller grofien Thaten.
2. Not entwickelt Iiraft.
3. u. 4. Welche Bedeutung hatte Chlodwigs Ubertritt zum Katbolicismus fiir das 

Frankenreich ?
5. Ein Gang um Mitternacht.
6. u. 7. Die deutscbe Treue im Nibelungenliede.
8 . Der Ósterreicher bat ein Vaterland und liebts und hat auch Ursach, es zu lieben: 

(Schiller.)
9. Rudolf von Habsburg im Licbte der deutschen Dicbtung.

10. Wiederseben.
11 . Frisch, frohlich u. frumb, Ist des Studenten Reicbthumb. Volksspruch aus dem 17. Jh.
12. Klopstock, der Sanger des Vaterlandes.
13. u. 14. Die Beziehungen zwischen Spiel und Gegenspiel in Schillera Maria Stuart.

Pet er  Passier.
VII. Classe.

1. Wie ist die Metapher: „Die Natur schlaft im Winter“ zu begriinden?
2 . Versuch, Schillera Balladen nacb ibrem sittlichen Inhalte zu gruppieren.
3. Gedankengang in Goethes Elegie „Hermann und Dorothea.”
4. Die Schmerzen sinds, die ich zu Hilfe rufę; denn es sind Freunde, gutes raten 

sie. (Iph.)
5. Bedeutung der romantischen Schule (Sch.)
6. Cbarakteristik Hermanns in Goethes „Hermann u. Dorothea1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12' (Sch.)
7. Wie wurde der Grund zur GroPmacht Ósterreichs gelegt?
8. Wovor hat sich der Jtingling zu hiiten, der sich zu seiner Ausbildung in der 

Fremde befindot?
9. Wer ist ein Gebildeter. (Sch.)

10. Kampf’ und erkampf’ dir eignen Wert:
Hausbacken Brot am besten nahrt!

11. Die Kraft des Beispiels. (Sch.)
12. Wie hat sich der Patriotismus der Volker Ósterreichs in einzelnen Epochen der 

Geschichte gezeigt? (Maturitatsarbeit.)
K. Rad da.



V. Freigegenstande.
P ol n is ch e  Sprache.  I. Abth. 2 wochentl. Stunden. Lautlehre. Substantiv. Adjectiy 

Pronomen. Lecture leichter Pro sa aus „Wypisy polskie" I. II. Abth. 2 wochentl. Stunden 
Grammatik: Lehre vom Satze. — Lecture prosaischer und poetischer Lesestiicke nach 
„Wypisy polskie", I. Memorieren von Gedichten. — In beiden Abtheilungen, Schul- und 
Hausaufgaben. Dr. Thomas Hawlas.

Der Unterricht in der polnischen Sprache musste Ende Marz wegen Erkrankung des 
Fachlehrers ausgesetzt werden.

B oh m is ch e  Sprache.  I. Abtheilung. 2 w. Stunden: Die Grundbegriffe aus der 
Formenlehre des Nomens und Verbums, eingeubt bei der Lecture gewahlter Lesestiicke aus 
Jirećek’s Lesebuche I. Memorieren kurzer Gedichte.

II. Abtheilung. 2 w. Stunden: RegelmaPige Formenlehre des Hauptwortes, Beiwortes 
und Zeitwortes. tjbersetzungen aus dem Deutschen in’s Bohmische und umgekehrt. Erklarung 
bóhmischer Lesestiicke zumeist unter Gebrauch der bohmischen Sprache. Yortrag.

K. Zahradnićek .

Gesang. I. Abtheilung. 2 w. Stunden: Yorbereitende Ubuugen. Die Tonleiter. 
Wert der No ten und Pauseu. Die Tactarten. Die Yersetzungszeichen. Einstudieren 
mehrerer Lieder.

Gesang. II. Abtheilung. 2 w. Stunden. Wiederholung des Lehrstoffes der 1. Abth. 
Einstudieren mehrerer gemischter Chore in Gemeinschaft mit Schiilern der 1 . Abtheilung.

A. P ohors k f .

S te n og ra p h i e :  I. Abtheilung. 1 w. Stunde: Wortbildungslehre, Wortkiirzung. Sigel. 
Schreib- und Leseiibungen.

II. Abtheilung. 1 w. Stunde: Ausfiihrliche Theorie der Satzkiirzung. Schreibiibungen 
nach rascher werdenden Dictaten. F. J o h n.

A nal yt i sch e  Chemie. I. Abtheilung. 2 Stunden: Systematik der qualitativcn 
analytischen Chemie. Die Beziehungen der allgemeinen Reagentien zu den basenbildenden 
Verbindungen (Metalle).

Die Charakteristik der fiinf Gruppen. Die Trennungsmethoden derselben. Die Eigen- 
reactionen der Metalle. Lotrohrproben. Reactionen auf die gewóhnlichen anorganischen 
Sauren.

Analytische Untersuchung von:
1. Verbindungen, bestehend aus einer Base nnd einer Saure, welche in Wasser 

lóslich sind;
2. Substanzen, die im Wasser unloslich, aber in Sauren loslich sind.
II. Abtheilung. 2 Stunden: Qualitative Analyse mehrfach zusammengesetzter Kórper. 

Trennung und Bestimmung der Kórper nach einzelnen Gruppen. Trennung der Kórper 
einer  Gruppe, Combination der yerschiedenen Gruppen untereinander. Analyse von in 
Sauren lóslichen Mineralien. Max Rosenfe ld .
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VI. Statistische Notizen.

R i c h t i g s t e l l u n g  der yor j ahr i gen  Classi -  
f i c a t i o n  nach dem Ergebnisse der Wiederholungs 

priifungen:
Es erhielten ein Zeugnis der Reife:

mit Vorzug.............................................
der I. C la s s e ........................................

waren unreif zum Versetzen:
Zeugnis der II. C la s s e .......................
Zeugnis der III. C lasse.......................
blieben ungepruft..................................

somit waren am Ende des vorigen Scliuljahres . .

i 1. IJbcrsiclit der Seliiilcr im Seliuljahre 
1882/1883.

a) nach der Z a li 1:
I in dieselbe sind aufgenommen worden 

Repetenten von liier . 
aufgestiegen von liier .
Repetenten von auCen 
aufgestiegen von aufien 
durcli Aufnahmsprufung 

Summa der aufgenommenen Schiller
davon ausgetreten wahrend des 1. Sem.

n n » n n
somit am Ende des Scliuljahres verblicben .

b) nach dem F o rt ga n gse rg eb n i ss e ;  
Hievon erhielten ein Zeugnis der Reife:

mit Vorzug........................................
der I. C la s s e ..................................

waren unreif zum Y e r s e tz e n ............................
zur Wiederholungspriifung zugelassen 
Zeugnis der II. Classe . . . .  
Zeugnis der III. Classe . . . .  
blieben ungepruft............................

c) nach dem W o h n o r t c  der El tern:
in Teschen wohnend.............................................
Fremde....................................................................
hiervon in der Bezirkshauptmaunschaft Teschen 

„ „ „ „ Freistadt
„ „ „ „ Bielitz .
„ „ „ » Troppau
„ „ „ „ Freiwaldau
„ „ „ „ Jagerndorf

somit zusammen Schlesier 
ferner Mahrer.

Galizianer .
somit zusammen Nichtschlesier. 

dazu Ungarn .
d) nach der Confess ion:

Katholiken...................................................
Protestanten.............................................
Juden ........................................................

In der Classe

<  cq Lg W |> ! K"
Zusammen

t
|

2 _ 2 16
■>4 17 14 13 3 1C 3 107

s f __ 1 1 13
141

i
| 1 I —

4
1

33 34 2: ló 15 5 11 5 141

4 4 1 2 11
— ~

1
^

 
(

16 11
1

5 5 10 92
1

32 32
1

1 —
— — 1

65
36 3G 40

1
4

17
1

15 5 5 10 170

•2 1 Z — _ —
Z
7

34 36 41 16 15 5 5 1(1 161

0 2 4 O 1 1 2 1 201
23 29 33 13 14 4 3 9 128

4

i

4 4 — — - — 12

1

IGI

10 12 IG 4 5 2 1 5 55
24 2, o 25 12 10 3 4 5 106
U 16 13 4 3 2 3 — 4 9)

8 r 8 1 1 — — 2 26
1 3 1 2 1

1
1 — 1

1
10

2 89
1
_ __ _ 1 _ _ ___

1
1

31 34 38 H|12 5 4 9 144
3 1 2 2

___ 1
1

' I )  “
3 1 3 2|2 — 1 1 13

- - — 3 1 4

14 23 24 13 13 4 3 5 9 9)
8. V G — 1 1 1 2 20! 161

12 5 11 3: 1 1 3 361
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In der Classe
Zusammen

e) nach der Mu tt e rs pra ch e :
CQt-H h |3 >i—1 >

HH> t-H
>

D e u ts ch e .................................................................... 20 18 25 10 9 1 3 10 961
P o l e n .......................................................................... 12 12 11 2 3 2 2 — 44 161
Tschechen .................................................................... 2 5 5 4 1 2 — — 19
M agyaren .................................................................... — — — — 2 — — — 2)

f) nach dem L e b e n s a l te r  am 15. Juli  1883:
10 Jahre alt — t 11
U „ 7 5 12
12 „ „ 5 5 3 13
13 „ 9 16 13 1 — — — — 39
14 „ „ 11 5 9 4 1 — — — 30

2 3 11 7 3 1 1 — 28
16 „ „ — — 5 4 4 2 — — 15
17 „ „ — —— — 4 — 2 2 8
18 n » — — — — 2 i 2 3 8
19 * „ — — — — 1 i — 3 5
20 „ „ 1 1
21 „ * 1 lj

g) nach der S c hul ge ld zah lu ng :
im ersten Semester za h le n d e .................................. 3G36 20 11 10 4 3 10 1361

„ „ h a lbbefre ite ............................ — _ 2 - 2 — — — 4 169
„ „ befreite........................................ — — 17 6 3 1 2 — 29j

im zweiten Semester zahlende .................................. ■23,17 28 9 10 3 3 10 1031
„ „ h a lbbefre ite ............................ 2 3 2 — 2 — — — 9 164
„ „ befreite....................................... 9 15 14 7 3 2 2 — 52 J

2. Scliulgeldertrag.
Im 1. Semester zahlten 140 Schiller fl. 1314 
Im 2. „ „ 112 „ fl. 1107

Zusammen fl.^2421

3. Stipemlien.

Po
st

-N
r. Name

des
Schiilers

Classe Stipendium Verlcihungsdccret
Betrag

in
Gulden

Anmerkung

1 Kotula
Emerich V.

Emilie
Friedmann’sche

Realschulstiftung

Conf.-Protokoll 
vom 10. Kovember 

1880
15 von 1881 

an bezogen

2 Winkler
Arsenius VII.

Handstipendium 
aus den Gefalls- 

strafgeldern

Z. 3293 vom 
September 1880 
von der k. k. 

Fiuanzdirection 
iu Troppau

150
vom 1 . Se

mester 
1880/81 an 

bezogen

3 Kaszper
Paul II.

Stipendium eines 
ungenannt seiu 

Wollenden.

Z. 4023 vom 
2 . Januar 1883 vom 
k. k. schl. Landes- 

schulrate.
40

pro
Schuljahr

1882/3.

Zusammen 3 Stipendien im Gesammtbctrage von 205 fl.
Uber den Unterstutzungsverein Schiilerlade folgt der Jahresbericht weiter unten.
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4. Aufwand fiir Lehrmittel,
Im Jahre 1882 betrugen die Einnahmen fur Lehrmittel:
1. Ubertrag vom Jabre 1 8 8 1 ...................................................... fi. 22-10
2. Dotation der Stadtgemeinde..................................................„  300-—
3. Lehrmittelbeitrag von 170 Schiilern a fi. 1-05..................... „  178-50
4. Die Aufnahmstaxen yon 70 Schiilern a fl. 2-10 . . . . „  140'70
5. Die Taxen von 3 Semestralzeugnisduplicaten k fl. 1 . . . „  3-—
6. Beitrag der gewerblicheu Fortbildungsschule zum Experimen-

tiermateriale.............................................................................. „ 10—
7. Ersatze der Laborantcn fiir geliefertes Yerbrauchsmateriale „  47-34

Hieyon wurden 
wurden yerausgabt:

Summę des Empfangs fl. 70T64
die im Nachfolgetidcn aufgefuhrten Ausgaben bestritten, und zwar

1 . fiir die Lehrerbibliothek . . . . fl. 197-77
2. „  Schtilerbibliothek . . . „ 42-14
3. V geographische Lehrmittel . . . . „  11-58
4. physikalische „  ,> . . . „  143-38
5. naturhistorische „  „ . . . „  61-65
6. chemische „  „ . . . „  152-34
7. n Freihandzeichnen • ■ • „ 11 —
8. y> geometrisches Zeichnen . . . „ 32-82
9. V Ubertrag auf die Lchrmittelrechnung pro 1883 . . . „ 48-96

Summę der Ausgabe fi. 701-64

VII. Vermehrung der Lehrmittel im Jahre 1882.
A. Bibliothek.

Custos: Professor K. Radda.

I. Lehrerbibliotliek.
Zuwachs  durch  Ankauf :  Yerordnungsblatt des k. k. Ministeriums fiir Cultus 

und Unterricht. Jahrg. 1882. — Kolbe, Zeitscbrift fur das Realschulwesen 1882. 7. Bd. — 
Romania, Drittcljahresschrift 1882. — Sybel, Historische Zeitscbrift 1882, 11 . und 12. Bd. — 
Statistische Monatsschrift 1882. 8. Bd. — Wiedomann, Annalen der Physik und Chemie. 1882.
7. Bd. — Wiedemann, Beiblatter. 1882. 6. Bd. — Arendt, Chemisches Centralblatt 1882. — 
Hoppe, Archiy fiir Mathematik. 1882. 69. und 70. Bd. — Jahrbuch der k. k. geolog. Reichs- 
anstalt 1882. — Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt 1882. — Gaea yon Klein. 1882. 
Verhandlungen der k. k. zoollogisch- botanischen Gesellschaft in'Wien 1881. — Viyes Scbriften 
iibersetzt yon Dr. Heine. 3 Hfte. — Hayek, Zoologie III. Bd. 1 . Lief. — Yirchow und Holt- 
zendorff, Wisseuschaftliche Yortrage 17. Serie 23 Hfte. — Gmeliu-Kraut, Ilandbuch der 
Chemie I. Bd. 1. und 2. Abth. — Goedeke, Grundriss der Geschichte der deutschen Dich- 
tung. 3 Bde. — Rankę, Historisck-biographische Studien. — Rankę, Zur yenezianischen 
Geschichte.

Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  V o m  h o h e n  k. k. M i n i s t e r i u m  fiir Cu l t us  
und U n t e r r i c h t :  Bericht iiber den Handel und die Industrie in Niederosterreich 1880.— 
Nayigazione austro-ungarica all’ estero nel 1880. — Statistik der Seeschiffahrt und des See- 
handels iu Osterreich 1880. — Statistischer Bericht der Ilandels- und Gewerbekammer in 
Pilsen. — Nayigazione iu Trieste nel 1881. — Commercio di Trieste nel 1881. — V om  
h o c h l o b l .  k. k. s ch les .  L a n d  e s s c h u l r a t : Ergebnisse der 1880 durchgefiihrten Volks-

3*
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zahlung in Schlesien. — Bericht uber den Zustand des Schulwesens in Schlesien im 
Jahre 1881/2. -  Osterr.-botanische Zeitschrift 1882. — Von der k. k. Akademie  
der Wiss ensch af t en  in W ie n :  Anzeiger fur die pbil.-hist. und die math.-naturw. 
Classe 1882. — V om H e r m  erzh. B auverw alt er  A lb in  P r o k o p :  Winkler, Prak- 
tische Messkunst. — Balling, Die Branntweinbrennerei. 2 Bde. — Hamiltons neue Brennerei- 
erfahrungen. — Vom Herrn  Dubrawski :  Der slayischc Interrogatmatz.

II. Schlilerbibliothek.

Z uw a c b s  durch Ankauf :  Gerstacker, Wie der Christbaum entstand. — Krones, 
Geschichte Ósterreichs ftir die reifere Jugend 2 Bde. — Gindely, Geschichte des 30 jahrigen 
Krieges. 3 Bde. — Niebuhr, griechische Heroengeschichten. — Umlauf, Das Erzherzogthuro 
Niederosterreich. — Grassauer, Das Erzherzogtkum Oberosterreich. — Jiittner, Die gefurstete 
Grafschaft Tirol und Yorarlberg. — Das neue Universum II. III. Bd. — Knauer, Der Natur- 
bistoriker. — Klein, Allgemeine Witterungskunde. — Taschenberg, Die Insecten nacb ihrem 
Schaden und Nutzen. — G. Freytag, Die Fabier. — Stifter, Bunte Steine. — V. v. Scheffel, 
Der Trompeter von Sackingen. — Oberlander, Liyingston der Missionar. — Oberlander, 
Liyingstons Nachfolger.

Zuwacli s durch  Schenkting:  Yom Professor P. Willi: Charles Dickens, A Childs 
History of England. — Goldsmith, Life of Alexander tbe Great. — John Gillies, The Persian 
Wors. — John Gillies, Illustrious Statesmen and Philosophers.

B. Geographische Lehrmittelsammlung.
Custos: Professor K. Rad da.

Dieselbe erfuhr einen Zuwacbs durch Ankauf ;
Kiepert, Politische Schulwandkarte von Nord-Amerika.

„ , „ „ „ Siid-Amerika.

C Lehrmittelsammlung fur Naturgeschichte.
Custos: Professor Anton  P o h o r s k / .

Zuwacbs durch Ankauf:
Eine Insectensammlung, bestehend aus 200 St. Hymenopteren, 200 St. Dipteren, 40 Stuck 
Neuropteren und Orthopteren, 100 Stuck Ilemipteren und 50 Raupenbalgen. — Vier Insecten- 
kasten aus Holz mit Glasdeckel. —

Ges chenkt  erhielt das naturhistorische Cabinet vom Herrn Franz  I l l i c h ,  
B e t r i e b s l e i t e r  der Ka sc ha u -O der ber ger  Eisenbahn: einen Backenzahn von 
Mammuth (Elephas primigenius), einen riickwartigen Oberschenkelknochen eines urweltlichen 
Riesenhirsches (Cervus megaceros) und das Geweih mit angrenzenden Schadelknochen des 
Cervus megaceros.

D. Physikalisches Cabinet.
Custos: Professor Fr. John.

Das physikalische Cabinet erhielt auf Rechnung der Jahresdotation von 150 fl. 
folgenden Zuwachs:

Ein Paar Telephone; der Rest wurde ais erste Ratę zur Anschaffung einer dynamo- 
elektrischen Maschine nach dem Systeme Gramme, Reparaturen, Verbrauchsmateriale, Fracht- 
und kleinere Ausgaben yerwendet.
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E. Chemisches Laboratorium.
Custos: Professor Max Rosenfe ld .

Zuwachs durch Ankauf: I. c. Apparate zu Yorlesungsversuchen: Elektrisiermaschine; 
Eudiometer nach Hofmann; Apparat zur Demonstration, dass bei der Vereinigung von 
Sauerstoff mit Wasserstoft eine Volumverminderung von */3 stattfindet; Apparat zur Unter- 
suchung der Volumsverhaltnisse von Wasserstoft' und Stickstoff im Ammoniak; Rohre 
mit zwei Ilalmen zur Yereinigung von Clilor und Wasserstoft (nach Hofmann;) Apparat zum 
Beweise, dass in zwei Volumen Salzsaure ein Volumen Wasserstoft enthalten ist.

V. Koch- und Gluhvorrichtungen: Kleiner Stahlambos zum Lothrohrbesteck.

F. Die Lehrmittel fur geometrisches Zeichnen.
Custos: Professor Karl  Honig.

Z u w a c h s  durch Ankauf ;  Gusseisernes Gestell mit Projectionstafeln aus feinen 
Drahtgeflecht, von H. Kunz in Brieg. — II. Putsche, Perspectivische Constructionen, 1 Serie. —

G. Lehrmittelsammlung flir Freihandzeichnen.
Custos: Professor Frań z Holedek.

Zuwachs  durch Ankauf :  Das byzantinische Kuppelgewolbe (Holzmodell).

H. Programmsammlung.
Custos: Der Director .

I. Mittelschulen Niederosterreichs..................................

Gegenwartiger 
Zuwachs: Bestand :

II. 55 Oberosterreichs..............................................
III. n Steiermarks...................................................
IV. 55 Karntens und K ra in s ..................................
V. u des Kiistenlandes.......................................

VI. V Tirols und Yorarlbergs..................................
VII. V Bohmens.........................................................

VIII. n Mahrens........................................................
IX. n S ch les ien s ...................................................
X. » Galiziens........................................................

XI. n der Bukowina und Dalmatiens . . . .
XII. Ósterreichische Lehrerbildungsanstalten........................ .....

XIII. Schulen Ungarns, Siebenhurgens und der Militargrenze .
XIV. Sonstige inlandische A n s ta lte n ........................................
XV. Baierische Studienanstalten und Realschulen . . . .

XVI. PreuBische R e a ls c h u le n ...................................................
XVII. PreuBische Gymnasien........................................................

XVIII. Sonstige auslandische Anstalten (inclus. Gymnasien
Sachsens, Wtirttembergs und Badens e tc .) .......................

20 Stucke. 410 Stiicke.
rt 93 55

9 101 55

G 55 68 55

9 51 91 55

13 55 140 55

44 15 393 55

21 55 209 55

8 55 136 55

9 55 104 55

3 55 57 55
2

5) 46 55

u 55 123 55

2
55 55

19 55 267 55

11 55 519 55

217 55 1142 55

1 55 533 55

414 Stiicke 4503 Stucke.

I. Mlinzensammlung.
Custos:  Der Di rector .

Diese Sammlung erhielt im Jahre 1882 keinen Zuwachs.
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K. Turnhalle.
C ust os: Turnlehrer Carl Wilke.

Angekauft wurden: 1 Ballkorb mit 16 Lederballen und 1 Paar neue Schaukelringe

L. Lehrmittel fiir Musik.
Custos;  Professor Anton Pohorskji .

Diese erbielten im Jahre 1882 keinen Zuwachs.

Fiir slimmtliclie im Yoranstelienden aufgefiilirten Spcnden w ird liiermit 
namens der Anstait der geziemende Bank ausgesprochen.

VIII. Maturitatspriifung.
Die scbriftlicben diesjahrigen Maturitatspriifungen wurden yom 28. Mai bis 1 . Juni 

abgebalten und folgende Themen bebandelt.
Ab han dlu ng  aus dem De uts ch en :  „Wie bat sicb der Patriotismus der Volker 

Osterreichs in einzelnen Epochen gezeigt?" Arbeitszeit 5 Stunden. Hilfsmittel keine.
K. Rad da.

Ube rse tz ung  aus dem Deuts chen  ins F r a n z ó s i s c h e :  „Die Mafiigung in 
hoher Steiiung“ (Ubungsbuch von A. Becktel, Oberstufe Nr. 122, pag. 81). — Arbeitszeit 
3 Stunden. Hilfsmittel Lcxikon. Franz  Kreidl .

U ber se t zun g  aus dem F ra nz o s i sc h  en ins Deutsche :  „Mignet, Charles
Quint“, vom Anfang b is ---------- „longtemps pour achever“, enthalten in Ilerrig und Burguy,
la France litteraire p. 582. — Arbeitszeit 3 Stunden, Hilfsmittel Lexikon. F. Kreidl .

U bers et zung  aus dem Engl ischon ins Deutsche :  „Charlemagne" by Edw.
Gibbon, von Anfang b is ------------ „or caution of their generał". Yergleiche: the British
Classical Authors by L. Herrig. pag. 204 — 205. ■—■ Arbeitszeit 3 Stunden, Hilfsmittel Le- 
xikon. P. Wi l l i .

Mathematische A r b e i t :  1. Die Bahn eines Kometen sei eine Parabel. Eine 
durch Beobachtung und Rechnung bestimmte Entfernung desselben von der Sonne sei 
r =, D67 Halbmesser der Erdbahn, seine Winkelentfernung vom Perihel <p =, 5° 23' 25", die 
Zeitentfernung t _  27 25 Tage. Wie lange wird es dauern, bis der Radiusvector r, =  2 ist, 
und wie grofi ist dann sein Winkelentfernung vom Perihel?

2. Eine Gemeinde kat von ihrer Herrschaft c =  20000 fl. geborgt und ihr dafttr einen 
Wald verpfandet, welcher jahrlich einen Reinertrag a =  1500 fl. gewahrt. Wenn nun die 
Herrschaft bei der Riickgabe des Waldes der Gemeinde noch c, =  13219.5 fl. auszahlt und 
die Zinseszinsen zu p =  5% gerechnet werden: wie lange hat die Herrschaft den Wald 
beniitzt?

3. Aus 4 Staben von gleicher Lange (a) eine yierseitige Pyramide won ąuadratischer
Basis zu construieren, dereń Rauminhalt so grofi ais moglich ist. — Arbeitszeit 4 Stunden, 
Hilfsmittel Logarithmentafel. K. Zahradnićek .

A r b e i t  aus der d ars te l l  enden Ge o m et r i e :  1 . In einer zu beiden Bild- 
ebenen geneigten Ebene sind durch jenen Punkt, dessen erste Distanz 4 cm, die zweite 
Distanz 3 cm. betragt, Gerade zu ziehen, welche mit der Yerticaltrace Winkel von 60° bilden.

2. Es ist eine Lichtąuelle so anzunehmen, dass eine auf der horizontalen Bildebene 
aufliegende Kngel auf diese einen parabolischen Schatten wirft, der dann zu bestimmen ist.
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3. Ein gerader Kreiscylinder, welcher in der Grundebene aufsteht, ist mit einer 
ąuadratischen Platte bedeckt. Der Radius der Basis betragt 3 cm, die Hohe des Cylinders 
12 cm, die Grundkante der Platte 8 cm uud ihre Hohe 2 cm. Dieses Object ist perspec- 
tivisch darzustellen, wenn die Grundebene 6 cm unter dem Horizonte und die Augdistanz 
mit 30 cm angenommen wird uud wenn ein Paar Seitenflachen der Platte mit der Bildebene 
einen von 50° bilden. Auch sollen hierauf die Schatten bestimmt werden.

Sammtliche Schiller der VII. Classe hatten sich zur Ablegung der Maturitatsprufung 
gemeldet.

Die miindliche Priifung wurde am 4. und 5. Juli unter dem Yorsitz des Herrn k. k. 
Landesschulinspectors H e i nr i c h  Sch re ie r  abgehalten, nnd erhielten alle 10 Schiller das 
Zeugnis der Reife zum Besuche einer technischen Hochschule.

Yerzeichnis der Abiturienten.
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Name
d o s

A bi tu r i en te n
Yaterland,
Geburtsort Al

te
r Natio-

nalitat Co
n-

fe
ss

io
n Gewahlter

Beruf

61 Blumenthal Bernh. Schlesien, Freistadt 177, deutsch mos. Chemie
62 Busek Karl „ Ustroń 197, 55 kath. Forstwesen
63 Heisig Alfred „ Teschen 17 74 n mos. Handels-Akad.
64 Kunz Heinrich „ Steinau 197, kath. Lehrfach
65 Liberda Arthur „ Teschen 18>712 n evaog. Agricultur
66 Pospiech Johann „ Teschen 19 7o » kath. »
67 Silberstein Heinrich „ Tierlitzko 18“ /,, mos. Handels-Acad.
68 Strauch Robert Mahren, Trnawka 817. 51 kath. Militar
69 Uhlig Karl Schlesien, Teschen 1874 55 evaog. Agricultur

70 Winkler Arsenius Mahren, Deutsch- 
Paulowitz. 20 55 kath. Marinę

Heisig, Pospiech und Silberstein besuchten durch 7 Jahre, Blumenthal, Kunz und 
Liberda durch 8 Jahre die hiesige Anstalt; Busek durch 1 Jahr das hiesige Gymnasium 
und dann durch 7 Jahre die Realschule, Ulilig durch drei Jahre das Gymnasium und durch 
6 Jahre die Realschule; Strauch durch 3 Jahre die Realschule in Troppau und dann durch 
6 Jahre die hiesige, Winkler durch 5 Jahre die Realschule in Troppau und dann durch 
3 Jahre die hiesige.

IX. Chronik.
1882. Die fiir den IG. September bestimmt gewesene Eroffnung des Schuljahres 

wurde infolge telegraphischen Auftrages der hohen k. k. schlesischen Landesregierung ver- 
schoben, da Typhusfalle in hiesiger Stadt aufgetreten waren. Durch Erlass der h. Landes
regierung vom 26. September Z. 10579 wurde sodann die Eroffnung des Schuljahres mit
1 . October gestattet.

Fur die erste Classe meldeten sich 73 neue Aufnahmswerber, von welchen 9 wegen 
unzureichender Vorkenntnisse keine Aufnahme fanden.

Am l. October wurde das Schuljahr mit dem vorgeschriebenen Gottesdienste eroffnet 
und fand sodann im festlich geschmilckten Geometriesaale die Uberreichung des durch Seine 
k. und k. Apostolische Majestat mit Allerhóchster Entschliefiung vom 2. Juli 1882 dem 
Schuldiener A l o i s  Montag aus Anlass seiner Versetzung in den bleibenden Ruhestand, 
in Anerkennung seiner vieljahrigen treuen und eifrigen Dienstleistuug allergnadigst ver- 
liehenen silbernen Yerdienstkreuzes durch den Berichterstatter statt.
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Die erste Classe zahite einschlieBlich der 8 Repetenten 72 Schiller und musste daher 
wiederum in 2 Abtheilungen getheilt werden.

Der wirkliche Lehrer Peter  W i l l i  wurde mit L. Sch. R. Erlass vom 21. September 
Z. 2291 im Lebramte definitiv bestatigt und ihm der Titel „k. k. Professor“ verliehen. 
Dem Professor Karl  Radda und dem Berichterstatter, Director Ludw ig  Rothe wurde 
mit den L. Scb. R. Erlassen vom 16. Noyember Z. 3877 uud 3878 vom 1. October angefangen 
der Bezug der zweiten Quinquonnalzulage zuerkannt.

Am 4. October wobnte der Lehrkórper dem anlasslich des Namensfestes  Sr. k. k. 
Majestat  in hiesiger Pfarrkirche abgebaitenen feierlichen Oottesdienste bei und wurde 
filr die Schiller aus gleickem Anlasse ein besonderer Gottesdienst abgebalten.

Am 19. November wurde der N a m e n s t a g l h r e r  Majes ta t  der K a i s e r i n  durch 
einen Gottesdienst gefeiert und dieser Tag vom Unterricbte frei gegebeu.

Mit Eude October wurde der Schuldiener Alo is  Montag seiner Dieustleistung 
entboben und demselben der Bezug seines Ruhegehaltes angewiesen. L. Scb. R. Erlass vom 
27. October, Z. 3796. Durch Decret des hohen Landesschulrates vom 3. Noyember, Z. 3772 
wurde die erledigte Scbublienerstelle dem Gefangenaufseher des k. k. Kreisgerichtes in 
Teschen Ignaz Burzinsky yerliehen, welcher seinen Dionst am 1. December antrat.

Am 22. December wurde das sechshundertjahrige Jubilaum der glorreichen Regierung 
des Hauses Habsburg in Ósterreich durch einen Festgottesdienst und eine darauffolgende 
Schulfeier im festlich gescbmiickten Geometriesaale abgebalten. Bei dieser Feier hielt der 
Septimaner Robert Straucli eine Rede iiber die bobo Bedeutung dicses Tages, hieran scblossen 
sicb die Volksliymne und yierstimmige Chore, sowie Yortrage patriotiscber Gedicbte durch 
die Primaner Franz Fulda, Tertianer Julius Eckstein und Sextaner Berthold Wewerka 
Zum Schlusse brachte der Director ein dreimaliges Hoch auf Se. Majestat den Kaiser und 
die erlauchte Herrscberfamilie aus, in welches die Anwesenden mit Begeisterung einstimmten.

Der 23. December wurde auf Grund des L. Scb. R. Erlasses vom 18. December 
Z. 4380 und des h. Min. Erlasses vom 13. December 21111 fur dieses Jahr freigegeben, 
nachdem yielfach der beilige Cbristabend an diesem Tage gefeiert wurde.

1883. Am 10. Febrtiar wurde das erste Semester mit der Verlesung der Location 
und Vertheilung der Zeugnisse geschlossen, und begann am 17. Februar das zweite Semester.

Die Osterferien dauerten vom 21. bis incl. 27. Marz.
Vom 16. bis 19. April wurde die Anstalt durch Herrn k. k. Landesschulinspector 

Heinrich S cb re ie r  eingoliend inspiciert, docb konntc wegen Erkraukung des Herrn 
Landesschulinspector die tibliche Conferenz nicht abgebalten werden.

Die Pfingstferien dauerten vom 12. bis 15. Mai. Yom 28. Mai bis 1. Juni wurden 
die schriftlichen Maturitatspriifungen abgebalten.

Am 23. Juni fand in der Turnhalle der Staatsrealschule ein Schauturnen der hie- 
sigen Mittelscbuler statt, an dem sich Seitens der Kealschule die 1 . und die 2. Classe voll- 
standig, sowie auch eine Musterriege aus den iibrigen Classen und die Vorturner betbeiligten.

Die milndlichen Maturitatspriifungen wurden vom 4. und 5. Juli abgebalten.
Am 14. Juli wurde das Schuljabr in der tlblicben Weise geschlossen.

X. Einige Verfiigungen des hoch!. k. k. schles. Landes- 
schulraies an die Realschule.

1. Vom 6. August 1882, Z. 2578, Intimation des Min. Erlasses vom 22. August 1881, 
Z. 444 beziiglich des Religionsunterrichtes von Schiilern, dereń Eltern confessionslos ge- 
worden sind.

2. Landesprasidialerlass vom 6. October 1882, Z. 664, wonacb die Befreiung wehr- 
pflichtiger Lebrpersonen yon der Einriickung im Mobilisierungfalle nicht mehr stattfindet. 
(Min. Erl. yom 30. Sept., Z. 1191.)
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3. Vom 16. October, Z. 3590, wonach kiinftighin von Programmen mit historischen 
Abhandlungen je ein Exemplar an die Redaction der „Mittheilungen des Institutes fiir
osterreicliische Geschiclitsforschung in Wien“ einzusenden ist.

4. Vom 16. October, Z. 3591, womit iiber Auftrag des h. k. k. Ministeriums fiir 
Cultus und Unterricht ein Exemplar einer Zusammenstellung der vom deutschen Geogra- 
phentage zu Halle in Betreff des geographischen Unterrichtes angenommenen Thesen iiber- 
mittelt wird.

5. Vom 9. December 1882, Z. 4246, Intimation des Min. Erl. vom 28. Nov. Z. 20416, 
betreffend die Lehrfaehervertheilung und die Anforderungen an die hausliche Thatigkeit 
der Schiller.

6. Vom 15. December 1882, Z. 4305, Intimation des Min. Erlasses vom 24. Nov., Z. 
20151, die Lehrbefahigung der Lebrer unobligater Gegenstande wird ais Bedingung fiir die 
Gewahrung einer Remuueration ans Staatsmitteln festgestellt.

7. Yom 20. April 1883, Z. 1027. Intimination des Min. Erlasses vom 26. Marz, Z. 
5485, betreffend die Einfiihrung der Abkiirzungszeicben fiir die metriscben MaC- und Ge- 
wichtsgriiCen.

Voranzeige fiir  das kommende Schuljahr.
Die Einschreibungen der Schiller finden am 13., 14. und 15. September statt. Zeit und 

Ort der Anfnahmspriifung werden bei der Anmeldung bekannt gegeben. Am 16. September 
wird das Schuljahr mit einem Gottesdienste eroffnet.

Beziiglich der Aufnahme der Schuler in die I. Classe, der Aufnahmstaxen, der Lehr- 
mittelbeitrage etc. gilt dasselbe, wie in den letzten Jahren.

Teschen, am 15. Juli 1883.

Ludwig Rotlie,
k. k. D i r e c t o r.



Zehnter Reehensehafts-Berieht
des

fur das Jahr 1882/3

u 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 .

Die am 8. December 1882' abgehaltene ordentliche Generalversammlung ergab ftir das 
Yereinsjabr 1883 die folgende Constituierung des Ausschusses: Director L. R oth e  ais 
Yorstand, k. k. Hoibuchhandler und Hofbuchdruckereibesitzer Kar l  Pro ch a s ka  ais 
VorstandstellYertreter, Professor Dr. Ha w las ais Schriftwart, Professor Franz  John  ais 
Sackelwart, Kaufmann und Gemeinderat E d u a r d F l o o h ,  Gemeindorat Jo hanu Gabrisch  
und Professor Franz  H ol eće k  ais Ausschussraitglieder. Zu Rechnungsrevisoren wurden 
gewahlt die Herren k. k. Steueramtsadjunct Johann Navrat i l  und Professor Karl  
R a d d a.

Uber die ertheilten Geldunterstutzungen gibt der nacbfolgende Rechnungsausweis 
Aufschluss; auflerdem wurden noch an 63 arme Schiller 241 Schulbiicher und Atlanten 
und an 10 Schiller ReiPzeuge ausgeliehen.

Die diesjahrigen Sammlungen ergeben 245 fl.; hievon sind statutenmaflig 235 fl. im 
nachsten Vereinsjahre zu yerwenuen.

Franz John, Sackelwart. L. Rothe, Yorstand.

Einnahmen im Vereinsjahre 1882— 83.
1. Cassenbestand in der Sparcasse elociert

2 . Eingezahlte Jahresbeitrage
pro 1882 von 3 Mitgliedern 35 fl. 
pro 1883 von 102 Mitgliedern 210 fl.

3. Zinsen von dem in der Sparcassa elocierten Cassenbestande
4. AuBerordentliche Einnahme:

. fl. 181'—

. fl. 245 — 

. fl. 11-60

a) Geschenke bei der Inscription von: Frau Huml 50 kr., Herrn 
Rudolf 2 fl., fur ein Adressenbuch 40 kr., Herrn Lewinsky 1 fl., 
Herrn Sator 4'09 fl., Herrn Franz Kolibabe 2 fl., Herrn von 
Portenschlag 2 fl., Herrn Josef Glesinger Zukau 50 kr., Herrn Thomas 
Lenoch 1 fl., Herrn Adolf Heisig 1 fl., Herrn J. Ph. Glesinger 2 fl., 
Frau Agnes Leschansky 1 fl., Herrn Em. Aufricht 50 kr., Herrn 
David Spitzer 2 fl., Frau Rosa Bacho 1 fl., N. N. 1 kr. . . .  fl. 21 —
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b) Geschenke im Laufe des Jahres: Yom Primaner Heinrich 3 fl.,
Herrn Karl Prochaska fur 2 Programme 1 fl., lóblichen Teschner 
Consortium des Beamtenyereins 20 fl., vom praktischen Stenographen 
1 fl., von einem Ungenannten 1 fl., vom Herrn Maler Oczko 90 kr.,
Kreuzersammlung 12 kr.......................................................................... fl. 27-02

Eine betrachtliche Unterstiltzung wurde dem Vereine durch die 
Bemiihungen des Herrn Realschulprofessors Anton Pohorsky zutheil, 
indem derselbe mit den Schiilern der Anstalt ein Concert yeran- 
staltete, bei welchem auch mehrere Damen und Herren gefalligst 
mitwirkten. Aus diesem Anlasse wurde dem Stipendienfonde der
namhafte Reinertrag in der Hóhe v o n ............................................. fl. 100-11
zugewendet.

Empfangssumme fl. 585'73

Ausgaben im Vereinsjahre 1882— 83.
1. Unterstiitzungen

a) Eine einmalige Unterstiltzung erhielten
1 Schiller aus der I. Classe im Betrage von . . fl. 8-—
1 n n Ił HI. „ w łł n . . „ 30"—
2 rt łł ł? V. „ je 6 fl. n • ■ ■ * 12-—
1 n n 7ł VI. , rt n r • • - * 30 -

b) Eine monatliche Unterstiltzung je 1 fl. erhielten 1 Schiller 
aus der II. und 1 Schiller aus der Y. Classe fl. . . fl. 24-—

104-—
c) fiir Schulbiicher und Buchbindereiarbeiten . . . 101-33

2. Regie-Auslagen:
Druck des Rechenschaftsberichtes . . . . . . . fl. 3-—
Ein Rechenbuch ............................................. 0-22
Inserat zur Generalyersammlung . . . . • • • łł 2-20
fur Bedienuug und Eincassieren . . . . • • • łł 4-—

9-42
3. Hem Stipendienfonde iiberwiesene Geschenke und Interessen . . 135-98
4. Cassenstand in der Sparcassa (1278 B) e loc iert ............................. 235-—

Ausgabssumma 585-73

Gebahrung des Stipendienfondes.
Empfang:

Ubertrag yon yoriger Rechnung:
1) allgemeiner Fond, in der Sparcassa elociert . . . 133-40
2) besonderer Fond, yinculierte Silberrente im Nominal-

werte von 1200 G u ld en .............................................
Zuwachs:

Zinsen der yinculierten S ilb e rre n te ............................ fl. 50-40
Zugewiesene Geschenke und Zinsen aus obiger Rechnung „ 135-98 186-38

Empfangssumme 319-78
Ausgabe:

Auszahlung des Stipendiums an Moriz S p itzer..................................  50-—
Ubertrag auf neue Rechnung

1) allgemeiner Fond in der Sparcassa (5129 B) elociert 269-78
2) besonderer Fond wie oben

Ausgabssumma 319-78
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Mitglieder-Verzeichnis.
a.

Schles. Landesausscliuss.......................30
Stadtgemeinde T esch en .......................40
Herr Miller Franz, Edler v. Aicliholz,

Fabrikant, Hruschan. . . .  20 
„ Babuschek Wenzel, Pfarrcaplan . 1
„ Bartelmus Rudolf, k. k. Bezirks-

schul-Inspector........................... 1
„ Barthe Edl. v. Parthe, k. k. Landes- 

gerichtsrat in P., . . . .  5
„ Bednarek Johana, Pfarrcaplan . — 

Frau BeeP-Chrostin Freiin v., Haus-
besitzerin...................................... 5

Herr Bernatzick Carl sen., Kaufmann und
Mitglied d. schles. Handelskammer 1 

„ Bernatzick Carl jun., Kaufmann . 1
„ Bitta Joh., Pfarrer in P.-Ostrau . 2
„ Bitta Jos., Consistorialratk . . 1
„ DordaJohann,k.k.Bezirks-Secretar 1 
„ Drahorad, k. k. Reallehrer . . 1
„ Drossler Leopold, mahr. schles.

Landesadvocat, J. U. Dr. . . 1
„ FasalMichael,Sodawasserfabrikant 2 
„ Feitzinger Ed., Hausbesitzer . . 1
„ Feitzinger Heinr., Buchdruckerei- 

besitzer und Buchhandler . . 10
„ Fink Johann, Hausbesitzer . . 1
„ Flooh Ed., Kaufm., Gemeinderat 1
„ Frenzel, p. Forster........................... 2
„ Friedmann Simon, Kreisrabbiner. 2 
„ Frisa Anton, Hausbesitzer. . . 1
„ Fritsche Richard, k. k. Professor. 1 
„ Gabrisch Johann, Hausbesitzer . 1
„ P. Genserek Ignaz, k. k. Religions-

lehrer ........................................ 1
„ Gimpel Anton, Hausbesitzer . . 2
„ Glesinger Bernhard, Hausbesitzer. 2
„ Glesinger J. Pliil................................ 3
„ Gorgosch Karl, Hausbesitzer . . 1

Frau Gregor Augustę.................................1
Herr Haller Rudolf, Freih. v., erzhl. Cen-

tral-Revisions-Leiter . . . .  3
„ Hawlas Thomas, Theol. Dr., k. k.

Professor.......................................2
„ Heisig Adolf, Kaufmann . . .  2
„ Herlitschka Samuel, Rosoglio-Fa-

brikant............................................. 1
„ Heszer Jacob, Kaufmann . . .  1
„ Hoenig Carl, k. k. Professor . . 1
„ Holećek Franz, k. k. Professor . 2

Herr Hoschek Johann, Hausbesitzer, 
Gemeinderat . . . .

„ Hrnczirs Carl, Hausbesitzer 
„ Jedek, Baumeister . .
,, John Franz, k. k. Professor 
„ Jureczek Josef, Kaufmann 
„ Karell Armand, k. k. Professor 
„ Kasalowsky Alois, erzhl. Industrial

Yerwalter.............................
„ Kittrich Joh., Pfarrer in Dobrau 
„ Klucki Sobieslaus, mahr.-schles 

Landesadvocat . . . .
„ Kohn Ferdinand, Geschaftsmann 
„ Kohn Karl, Móbelfabrikant 
„ Kohn Sigmund, Lederhandler.
„ Kreidl Franz, k. k. Professor.
„ Kunze Feodor, Baumeister 
„ Lehmann Wenzel, Hausbesitzer 
„ Lenoch Thomas, Hausbesitzei 

Sparcassa-Cassier, . .
Frau Leschansky Agnes . . .
Herr Ligotzki Franz,Pfarrer inTierlitzko 

„ Lomosik, erzh. Ver\valter .
„ Makowski J., Kaufmann, .
„ Malik Karl, Buchhandler . .
„ Metzner Alfons, dir. Oberlehrer
„ P. Moroń Peter.......................
„ P. Mores Ladislaus, Cony. Pr.
„ Navratil Johann, k. k. Steuaramts

A d ju n c t .......................
„ Palasek Johann, k. k. Landes 

gerichtsrath . . . .
„ P. Amilian Pancif, Prior d. Barmh 
„ Passler Peter, k. k. Reallehrer 
„ Pokorsky Anton, k. k. Professor 
„ Presser Moriz, Handelsmann .
„ Prochaska Karl, Hofbuchhandler 

und Hofbuchdrucker.
„ Prokop Albin, erzh. Bauverwalter 
„ Pszczółka Ferdinand, J. U. Dr., 

mahr.-schles. Landesadvocat 
„ Pustelnik Josef, Hotelier . .
„ Radda Carl, k. k. Professor .
„ Raschka, Apotheker . . .
,, Rastawiecki Victor, Kesselinspector 
„ Rduch Sim., Pfarrer in Grofikun-

tschitz............................ .....  .
„ Richter Edwin, Priyatier . . .
„ Rosenfeld Max, k. k. Professor .
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Herr Rosner Alfred, J. U. Dr., mahr.-
fl.

Herr Tilger Eduard, Uhrmacher und
fl.

schles. Landesadvocat . 1 Hausbesitzer............................ 1

55 Rosner Johann, Bankier . . 1 55 Tolg, Oberapotheker . . . . 1

55 Rolhe Ludwig, k. k. Director 5 55 Treutler Franz, k. k. Oberingenieur 1

r> Satzke Ernst, k. k. Kreisgerichts- 55 Tront Carl, Med. Dr..................... 1
prasident.................................. 2 55 Tugendhat Daniel, Rosoglio-Fabri-

Schmied Franz, k. k. Professor . 1 k a n t ........................................ 2

n Schuster Roman, J. U. Dr., Erzh. 55 Vogel David, Geschaftsmann . 1
Rechtsanwalt............................ 1 55 Walcher Rudolf, Edler von, erzh.

55 Simonet Alexander, Cafe'tier . . 1 Camcraldirector....................... 2

55 Skrobanek Jacob, Hausbesitzer, 55 Werber Josef, k. k. Director . 1
Kaufmann.................................. 1 55 Wilke Carl, Turnlehrer 1

55 Sniegoń Franz, Prałat und fb. 55 Willi Peter, k. k. Professor . 1
Gen.-Yicar.................................. 3 55 Wolf Leopold, Geschaftsmann 1

55 Souscbek Josef, k. k, Landes- 55 Wrubel Josef, Pfarrer in Mosty . 1
gericbtsrat.................................. 1 55 Zahradnicek Carl, k. k. Professor 1

55 Spinka Josef, k. k. Professor. 1 55 Zajonz Andreas, Med. Dr. . . 1
Strzemcha Carl, erzh. Forstmeistor 2 55 Zebisch Hermann, dir. Oberlehrer. 1

55 Thiel Carl, Kaufmann . . . . 2

Zusammen zahlten 102 Mitglieder fl. 245, von 4 Mitgliedern (—) sind die Beitrage nocb
ausstandig.

Den si immllicl ien W o h lt h a te rn  wird hieniit Namens der diirftigen Schiller 
der warmste Dank erstattet.



Aehter Jahresberieht
tiber die

Gewerbliche Fortbildungsschule in Teschen.
Schuljahr 1882-—83.

Der Unterricht wurde in 6 Classenabtheilungen ertheilt und zwar in 3 Vorbereitungs- 
und 3 Fortbildungsclassen.

A. Der Lehrkorper.
Der Lehrkorper bestand aus folgenden 11 Herren, welche zusammen wóchentlich 36 

Stunden Unterricht ertbeilten:
Ludw ig  Rothe,  Director, lehrte Rechnen in den beiden Fachcursen, Handelskunde 

im 2. Fachcursus, wóchentlich zusammen 4 Stunden.
Karl  Rad da, k. k. Realschulprofessor, lehrte Deutsch in beiden Fachcursen, wó

chentlich 2 Stunden.
Franz  Holeeek,  k. k. Realschulprofessor, lehrte Freihandzeichnen in den Fort- 

bildungscursen mit wóchentlich 2 Stunden.
Max R os en fe ld ,  k.k. Realschulprofessor, lehrte Chemie und Warenkunde in beiden 

Fachcursen, wóchentlich 2 Stunden.
Karl  Zahradnićek ,  k. k. Realschulprofessor, lehrte Physik im 1 . Fachcurse, 

wóchentlich eine Stunde.
Kar l  Hónig,  k. k. Realschulprofessor, lehrte Geometrie und geometrisches Zeichnen 

in deu Fortbildungscursen, wóchentlich 3 Stunden.
A le x a n d e r  Lit tera,  Hauptschullehrer, lehrte Deutsch, Rechnen und Geographie 

im allgemeinen Fortbildungscurse, wóchentlich 5 Stunden.
Johann Scholz ,  k. k. Ubungsschullehrer, lehrte Deutsch, Rechnen und Schreiben 

im 3. Vorbereitungscurse, wóchentlich 5 Stunden.
J o s e f  W iśn io ws k i ,  Hauptschullehrer, lehrte dieselben Gegenstande im 2. Vor- 

bereitungscurse, wóchentlich 5 Stunden.
J o s e f  Rybka,  Hauptschullehrer, lehrte dieselben Gegenstande im 1. Yorbereitungs- 

curse, wóchentlich 5 Stunden.
J o s e f  Eppich,  Hauptschullehrer, lehrte das Zeichnen in den Vorbereitungscursen 

mit wóchentlich 2. Stunden.
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B. Der Lehrplan.
In die 1. Vorbereitungsclasse wurden jene Schiller aufgenommen, welche das 14. Lebens- 

jahr zuriickgelegt und die Volksschule so nachlassig besucht hatten, dass sie nicht ilber die 
elementarsten Kenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen verfiigten, sowie jene slavischen 
und polnischen Schiller, welche an der Volksschule nicht Gelegenheit hatten, das Lesen und 
Schreiben der deutschen Druckschrift zu erlernen. In die 2. und 3. Vorbereitungsclasse 
wurden je nach den Yorkenntnissen jene Schiller eingereiht, dereń aus der Volksschule 
mitgebrachten Kenntnisse noch einer Erganzung und Wiederholung bedurften.

In den allgemeinen Fortbildungscurs wurden alle Schiller aufgenommen, welche eine 
gute Volksschulbildung durch Schulzeugnisse oder durch die Aufnahmspriifung nachweisen 
konnten. Aufnahmswerber, welche schon wenigstens zwei Mittelschulclassen absolviert 
hatten, fanden sofortige Aufnahme in dem 1. Fachcurse.

Der im abgelaufenen Schuljahre durchgenommene Lehrstoff vertheilt sich folgender- 
maBeii:

Vorbereitungs-Curse.
1. Cnrsns:

Rechnen. (2 Stunden wóchentlich.) Einfiihrung der Schiller in den Zahlenkreis ron 
1— 100 und die vier Grundrechnungsarten in diesem Zahlenraume; Erweiterung des Zahlen- 
raumes bis 1.000 und das Rechnen in diesem Zahlenraume; einfaclie Prcisberechnungen.

Deutsche Sprache. (3 Stunden wóchentlich.) L e s e - u n d  Sprachi lbungen:  Ein- 
iibung der Laute und dereń Zeichen in der Schreib-und Druckschrift; langsames laut- 
richtiges Lesen; Besprechung des Lesestoffes in sachlicher und sprachlicher Beziehung.

S c h r i f t l i c h e  Ubungen :  Einiibungen der einzelnen Schreibbuchstaben; Ubungen im 
Abschreiben des an der Schultafel Yorgeschriebenen und des bebandelten Lesestoffes; Nieder- 
schreiben von aufgelósten Wórtern und von kleinen Satzen nach Dictat.

Schreiben: In Verbindung mit dem Sprachunterrichte.

3. C nrsus:
Rechnen. (2 Stunden wóchentlich.) Erweiterung des Zahlenraumes iiber 1.000 hinaus. 

Zerlegen, Anschreiben und Lesen von Żabien; die 4 Grundrechnungsarten in unbenannten 
und benannten ganzen Zahlen miindlich und schriftlich; Preisberechnungen mit Beriick- 
sichtigung der gangbaren Miinzen, MaCe und Gewichte.

Deutsche Sprache. (2 Stunden wóchentlich.) L e s e - u n d  Sprachi lbungen.  Sach- 
liche und sprachliche Behandlung leichter Lesestucke.

S c h r i f t l i c h e  Ubun gen .  Ubungen im Abschreiben eitizelner im Unterrichte 
gewmnnener Satze, kurzer Erzahlungen nnd Beschreibungen von der Tafel und aus dem 
Lesebuche; schriftliche Beantwortung leichter Fragen im Anschlusse an die Lectiire; Dictate 
iiber behandelte Stoffe.

Schreiben. (1 Stunde wóchentlich.) Einilbung der kleinen und grofien Schreibbuch
staben der deutschen und lateinischen Schrift in genetischer Folgę. Den Ubungsstoff bildeten 
inshesondere Wórtergruppen zur Einiibung der Orthographie, dann Sprichwórter und andere, 
dem Sprachunterrichte entlehnte Stoffe.

:t. C n rsu s :
Rechnen. (2 Stunden wóchentlich.l Die vier Grundoperationen in unbenannten und 

benannten ganzen und Decimalzahlen miindlich und schriftlich. Anwendung derselben auf 
die Lósung einfacher Schlussrechnungen.

Deutsche Sprache. (2 Stunden wóchentlich.) L e se -  und Sp ra ch i l b u n g en .  
Behandlung von Lesestilcken mit sprachlichen und sachlichen Erlauterungen.
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S ch r i f t l i ch e  Ubungen. Ubungen im Abscbreiben; schriftliche Beantwortung 
leichter Fragen, angewandt auf die Wiedergabe behandelter Lesestucke, kleiner Erzahlungen 
und Beschreibungen.

Schreiben. Wie im 2 . Cursus.

Fortbildungscurse.
I. Allgemeiner Fortbildungscurs,

Rechnen.  (2 Stundeu wochentlich.) Miindliches und schriftliches Rechnen in ganzen 
Żabien, Docimai- und gemeinen Briichenj Losung von Dreisalzaufgaben und einfaclien 
gewerblichen Rechnungen nach. der Schlussmethode.

De utsche  Sprache.  (2 Stunden wochentlich)
a) Lese- und Sprachiibungen: Sacblicbe und sprachliche Behandlung ron Lesestiicken 

mit gelegentlic.her Mittheilung des Wissenswertesten aus der Geschichte, Geographie und 
Naturkunde.

b) Schriftliche Ubungen: Orthographische Ubungen, bestehendira Abschreiben passender 
Lesestucke und Niederschreiben von Dictaten: kurze schriftliche Wiedergabe behandelter 
Lesestucke erzahlender und beschreibender Art und des im Anschlusse an die Lectiire 
Gebotenen nach gestellten Fragen und nach gegebener Disposition; Ubung im Verfassen 
yon Rechnungen, einfachen Geschaftsbriefen, Quit,tungen, Anweisungen und Annoncen nach 
gegebenen Mustern.

Geogr aphie .  (1 Stunde wochentlich.) Grundbogriffe der mathematischen Geographie. 
Ubersichtliche Kenntnis der politischen und Culturyerhaltnisse der Welttheile. flandels- 
und politische Geographie Europa’s, insbesondere Mitteleuropa’s, eingehendere Kenntnis der 
osterreichisch-ungarischen Monarchie mit besonderer Beriicksichtigung der gewerblichen und 
industriellen Yerhaltnisse; Grundziige unserer yaterlandischen Yerfassung.

II. Erster Fachcursus.
Deutsch.  (1 Stunde wochentlich.) Miindliche und schriftliche Wiedergabe von Erzah

lungen. Ubungen in einfachen Geschaftsaufsatzen ais: Rechnung, Quittung. Empfangsschein, 
Depositenschein, Schuldschein, Obligation, Dienst- und Lehrzeugnis, Anmeldung eines freien 
Gewerbes, Lehrvertrag, Klagen und Dienstanerbietungen.

Rechnen.  (1 Stunde wochentlich.) Repetition der Bruchrechnung. Unser MaC- und 
Gewichtssystem, Umrechnung desselben in fremde oder das friihere System. Preisberechnungen 
und Preisumrechnungen, Proportionsaufgaben, Procent- und Zinsberechnungen j edoch sammtlich 
in Form yon Schlussrechnungen. Ebenso behandelt Aufg ben aus der Gesellschafts-, Durch- 
schnitts- und Mischungsrechnung mit steter Hinweisung auf die wichtigsten Abkiirzungen und 
Rechnungsyorteile.

Chemie. (Warenkunde.) (1 Stunde wochentlich.) Kurzer Abriss der anorganischen 
Chemie. Die Waren aus dem Mineralreiche.

Physik.  (1 Stunde wochentlich.) Das praktisch Wichtigsle aus allen Gebieten der 
Physik an Experimenten yorgeftihrt.

Geometr ie .  (1 Stunde wochentlich.) combiniert mit dem zweiten Fachcurse.

III. Zweiter Fachcursus.
Deutsch.  (1 Stunde wochentlich.) Allgemeine Vorschriften fiir die Abfassung von 

Geschaftsaufsatzen. Eingaben an Behorden. Die wichtigsten Priyaturkunden. Preisver- 
zeichnisse, Rechnungen und offontliche Bekanntmachungen. Circulare, Erkundigungs- und 
Auskunftsbriefe, Antrage und Oiferten, Empfehlungsschreiben. Briefe tiber gewohnliche
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Zahlungen und im cigentlichen Warengeschafte. Warenbestellung und Yollziehung. Mahn- 
briefe und Dienstofferte.

Rec hnen .  (1  St. wochentlich.) Nach Moćnik’s angewandter Arithmetik fur Btirger- 
Handels-, Gewerbeschulen: Procentrechnung, einfache und zusammengesetzte Zinsrechnung, 
Auwendung der Procentrechnung bei Warengeschaften (Tara-, Discont-, Sensarie-, Provision- 
und Gewinnberechnuug.) Berechnung der Staats- und Indusfriepapiere nach dem Curszettel.

Hande l skunde .  (2 St. wocbentlich.) Wechsel- und Zollkunde. Wechselrechnung. 
Das Wichtigste aus der Buchfuhrung. Eintragung eines zweimonatlichen Geschaftsganges.

Chemie.  (Warenkunde) (1 St. wochentlich.) Kurzer Abriss der organischen Chemie 
mit besonderer Berucksichtigung der im Handel vorkommenden Verbindungen. Die Waren 
aus dem Pflanzen- u. Tkierreiche; ihre Verfalschungen u. Nachweisungen dieser mit Ililfe 
von chemischen Reactionen u. des Mikroskops.

Geometr ie .  (1 St. wochentlich.) Aus der Planimetrie: Gerade und krumme 
Linie, Winkel, Drei-, Vier- und Yieleck, Kreis, Flachenberechnung dieser Figuren. Aus der 
Stereometrie: Betrachtung und Berechnung der Oberflachen und des Inhaltes von Parallelo- 
pipeden, Cubus, Cylinder, Pyramide, Kegel, Kugel und Fass nach vorausgegangener 
Darstellung desselben in Grund- und Aufriss und Verzeichnung ihres Netzes. Praktische 
Rcchenbeispiele zum Yoranstehendcn.

Zeichnen.
Im Zeichenunterrichtc wurden die Schuler des Yorbereitungs- und Fortbildungscurses 

mit Riicksicht auf die bereits erlangte Zeichenfertigkeit uud das gewahlte Gewerbe in drei 
Gruppen getheilt, in denen vorbereitendes Freihaudzeichnen (I. Gr.), Freihandzeichnen (II. Gr.) 
uud geometrisches und facliliches Zeichnen (III. Gr.) gelelirt wurden.

Im abgelaufenen Schuljahre wurde in den einzelnen Gruppen folgender Stoff durcli- 
gcnommen:

1. Gruppe: Yorbereitendes Frcihandzeiclincu.
(2 Stundcn wochentlich.)

Die gerade Linie, der Winkel, recht- und schiefwinklige Linienzugc, das regelmaPige 
Drei-, Vier- und Sechseck, dereń Flachentheilung und Verzierung durch Rosetten, Stern- 
formen und Banddurchschiebungen; der Kreis; GefaCformen und Vorderansichten tech- 
nischer Objecte.

II. Gruppe: Freihandzeiclmen.
(2 Stunden wochentlich.)

Zeichnen verschiedener dem Gewerbe des Schulers entsprechender Objecte nach Yor 
lagen; Zeichnen nach plastischen Modellen und tibungen im perspectivischen Darstellen.

Figurliches Zeichnen nach Vorlagen.

III. Gruppe: Geometrisches Zeichnen.
(2 Stunden wochentlich)

Einfiihrung in den Gcbrauch von Zirkel, Reifisehiene und Dreieck. Das Zeichnen von 
Dreiecken, Vierecken und regelmafiigen Vielecken. Anwendung hievon auf das geometrische 
Ornament. Zeichnung von Tischler-, Schlosser- und Schmiedearbeiten etc. in Grund- und Aufriss.

In den Vo r b e r e i t u n g s c ur s e n  sind, das Zeichnen ausgenommen, alle Gegen- 
stande obligat fur alle Schuler.

In den F o r t b i l d ung s c ur s e n  siud Doutscli und Rechncn fur alle Schuler aller 
3 Curse obligat, ebenso Geographie fur die Schuler des allgemeinen Curses.

Das Zei chnen ist obl i gat  filr Buchseumacher, Buchbinder, Drechsler, Giirtner, 
Glaser, Goldarbeiter, Hafner, Kupferschmiede, Lithographen, Maler, Ofenfabrikslehrlinge, 
Pfeifenschneider, Posamentiere, Schlosser, Schmiede, Spongler, Tapezierer, Tischler, Uhr- 
macher, Wagner.

-1
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Die Geom etr ie  ist ob l i ga t  fiir Buchsenmacher, Kupferschmiede, Schlosser, 
Schmiede, Spengler, Tisehler, Uhrmacher, Wagner und Ofenfabrikslehrlinge.

D ie  P hys ik  ist o b l i g a t  fur Brauer, Buchsenmacher, Drechsler, Kupferschmiede, 
Schlosser, Schmiede, Spengler, Tisehler, Uhrmacher, Wagner.

D ie Chemie ist ob l i ga t  fur Brauer, Gerber, Goldarbeiter, Handelsbeflissene, 
Maler, Vergolder und Zuckerbacker.

Die Ha nd elskunde  und Buckfi ihrung ist ob l i ga t  fiir Buchbinder, Handels
beflissene und Tapeziere.

Daneben kann jeder Schiller eines Fachcursus die fiir sein Gewerbe nicht obligaten 
Gegenstande ais freio Gegenstande besuchen.

C. Stundenplan.
1. Vo rbere i tungscurs .  Sonutag 9—10 vorm. Deutsch.

10—12 vorm. Ze ichncn.
Montag und Donnerstag 0—7 nachm. Deutsch.

„ „ 7—8 „ Rechnen.
2. V orb ere i  tuugscurs. Sonntag 9—10 vorm. Deutsch.

10—12 „ Ze ichnen.
Dienstag und Freitag 6—7 nachm. Deutsch.

„ „ 7—8 „ Rechnen.
3. V orb ere i tu ngscurs .  Sonntag 9 — 10 vorm. Deutsch.

10-12 „ Zeichnen.
Montag und Donnerstag G —7 nachm. Deutsch.

„ „ 7— 8 „ Rechnen.
I. A l lgem einer  Fort b i l du ngsc ursu s .  Sonutag 9—10 vorm. Geographie.

„ 10—12 „ Fre ih a n dze i ch neu
oder geom. Ze ichnen.  

Montag und Freitag G—7 abeuds Deutsch.
„ „ 7—8 „ Rechnen.

II. E r s t e r  Fa chcursus .  Sonntag 9— 10 vorm. Geometr ie .
„ 10— 12 „ F r e i h a n d z e i c h n e u  oder geom.

Zeichnen.
Montag G—7 abends Chemie.

„ 7—8 „ Physik.
Donnerstag G —7 „ Deutsch.

„ 7—8 „ Rechnen.
II. Z w e i te r  Fachcursus .  Sonntag 9— 10 vorm. Geometrie.

„ 10—12 „ F r e ih a n dz e i c h ne n  oder geom.
Zeichnen.

Montag 7—8 abends Chemie.
Dienstag 6—7 „ Deutsch.

„ 7— 8 „ Rechnen.
Freitag 6— 8 „ Buchfi ih rung u. Wech se lk und e .
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D. Statistisches.

a )  t ib e r s ic h t  d er  S c h iile rz a h l a n d  
d e s  F o r tg a n g e s  n a cli d en  C u rsen .
Im Ganzen sind eingeschrieben worden

davon wahrend des Schuljahres freige- 
sprochen.

„ „ „ fortgezogen . .
somit bis Ende des Schuljabres verblieben

Von den bis Ende Yerbliebenen wurden 
classificiert:

ais reif . 
ais unreif .

konnten wegen seltenen Besucbes nicbt 
classificiert werden . . . • •

besucbten nur das Zeicbnen und blie- 
ben daher unclassificiert . . .

b )  U b e r s ic h t  n a cli d e r  N a tio 
nal i la t .

Unter den bis Ende des Schuljahres 
Verbliebencn waren Deutsche .

Polen
Tschechen

c )  U b e r s ic h t  n a cli d er  C o n fess io n .
Unter den bis Ende ( Katboliken . 
des Schuljahres Yer- ; Protestanten . 

bliebenen waren ( Juden . . .

Vorbereitungs-
curse

Fortbildungs-
curse

Ge
sa

m
m

tz
ah

l

i. 2 . 3.

zu
sa

m
m

en

i. II. III.

zu
sa

m
m

en

al
lg

e-
m

ei
ne

r
er

st
er

zw
ei

-
te

r

Fachcurs

65 55 69 189 75 47 38 160 349

6 5 5 16 4 2 5 11 27
5 2 2 9 6 2 6 14 23

54 48 62 164 65 43 27 135 299

24 22 40 86 38 24 23 85 171
20 10 9 39 21 10 — 31 70

10 16 13 39 6 6 2 14 53

— — — — — 3 2 5 5
299

4 25 29 46 30 17 93 122
52 43 33 128 19 9 9 37 165

2 1 4 7 — 4 1 5 12
299

39 31 43 113 49 32 19 100 213
15 16 18 49 9 5 6 20 69
— 1 1 2 7 6 2 15 17

299

d ) Y e r z e ic h n is  d e r je n ig e n  S c h ille r , w e le lie  b e i d er  J a h r e s s c h lu s s p r u fn n g  lo b e n d e
E r w a h n u n g  erfu h r en .

Aus dem II. F ach cu rs e :
* Porske Emil, Schlosser bei Herrn Paul Wenglorz senior.
* Hinze Wilhelm, bei Herrn Kaufmann Eduard Flooh.
* Goreczka Ludwig, Buchbinder bei Herrn Heinrich Feitzinger.
Grabietz Josef, Steindrucker bei Herrn Heinrich Feitzinger.
Heczko Johann, „ „ „ „ „
Repczyk Stefan, Buchdrucker , „ „
* Mikulik Eduard, Lithograph „ „ „ „
* Kożdon Georg, Schustergehilfe.
Michalik Adam, Buchdrucker bei Herrn Karl Prochaska.

4*
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D. G ew erfolicli.cs: Gópel. Illustrierte Kunstgeschichte. — Roth. Buch der Arbeit. 
2 Bandę. — Brade. Blustriertes Buchbinderbuch. — Atlas zum Yoranstehenden. •— Fink, 
Der Bauschlosser. — Fink. Der Tttncher, Stubenmaler, Stuckkator und Gypser. — Stockel. 
Der Bau-, Kunst- und Mobelschreiner, nebst Atlas. ■— I.udicke. Handbuch fiir Bau-, Kunst- 
und Maschinenschlosser, nebst Atlas. — Delabar. Die wichtigsten Maschinenelemente. — 
Siewert. Leitfaden fiir Uhrmacherlehrlinge. — Knofel. Lehrbuch der Fufibekleidungskunst 
mit 10 Foliotafeln. — Schmidt. Chemie fiir Metallarbeiter.

E. N a ln rlin u d ę : Die Naturkrafte. Herausgegeben von R. Oldenbourg in Miinchen, 
in 28 Original-Einbauden. — Bernstein, Naturwissenschaftliche Yolksbibliotliek, in 5 Ori- 
ginal-Einbanden. — Artus. Grundziige der Chemie in ihrer Anwendung auf das praktische 
Leben. — Wouwerman. Farbenlehre.

F. E rfliid u n g en : Spamer. Buch der Erflndungen, in 7 Banden. — Thomas. Die 
denkwiirdigsten Erflndungen bis zu Endo des 18. Jahrhunderts. — Thomas. Die denkwiir- 
digsten Erflndungen des 19. Jahrhunderts. — Das neue Universum. Die interessantesten 
Erflndungen auf allen Gebieten, 1., 2. und 3. Jahrgang. — Koller. Die neuesten Erfindun- 
gen und Erfahrungen auf dem Gebiete der Technik. — Muyden & Frauberger. Die Erfin- 
dungen der neuesten Zeit.

G. E n tdeck u n gen  nnd R e is e n : Burmann. Quer durch Afrika, Gerhard Rohlfs 
und Cameron’s Reisen. — Burmann. Stanley’s Reisen durch den dunklen Welttheil. — 
Albrecht. Die Eroberung des Nordpols. Schilderung der Forschungsreisen yom 16. bis 19. 
Jahrhundert. — Thomas. Buch der Entdeckungen, 2 Bandę.

Die Bibliothek wurde im abgelaufenen Schuljahre yon 123 Fortbildungsschiilern be- 
nutzt, welche zusammen 1017 Bandę jedesmal auf eine bis zu sechs Wochen entliehen, 
so dass im Durchschnitt jeder 8 Bandę ausgeliehen hatte. Vorbcdingungen fiir die Biblio- 
tkekbeniitzung waren regelmaPiger Schulbesuch, gutes Betragen und Schonung der Biicher.

An dieser Stelle muss auch erwahnt werden, dass die Stadtgemeinde Teschen fiir 
sammtliche Lehrzimmer der Fortbildungsschule, wie auch der Staatsrealschule die Gas- 
beleuchtung einfiihrte, was nicht nur den Unterricht im AUgemeinen, sondern auch das 
Arbeiten im chemischen Laboratorium ungemein forderte.

F iir a lle  d iese  Gaben wird namens der Schule  l i iermit der warmste 
Dank au sg esp ro chen .

F. Verwaltung der gewerblichen Fortbildungsschule.
Diese besteht fur die Jahre 1882 bis 1884 aus folgenden 8 Herren:

R u d o l f  Bartelmus, k. k. Bezirks-Schulinspector, in Yertretung des h. k. k. Landes- 
Schulrathes, Obmann.

Dr. Johann Demel,  Ritter v. Elswehr,  in Vertretung des h. schles. Landesausschusses. 
Kar l  Uhlig,  erzh. Bergrat, in Yertretung der h. schles. Handels- und Gewerbekammer. 
J a c o b  Skrobanek,  inVertretung desGemeinde-Ausschusses der Stadt Teschen, Obmann- 

s te l l yer tr et er .
Eduard  FI o oh, in Vertretung des Gemeinde-Ausschusses der Stadt Teschen, Cassicr .  
H e i nr i c h  Fe i tz inger ,  in Vertretung des Tescbner Gewerbe-Hilfsyereins.
Johann Franke, in Vertretung des Teschner Gewerbe-Hilfsvereines.
Ludwig Rothe,  Staatsrealschuldirector, Director der gewerblichen Fortbildungsschule, 

Schriftf tihrer.
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G. Jahresschlussprlifung.
Die o f f e n t l i c h e  Jahresschlusspriifung— verbunden mit einer Ausstellung der 

Schiilerarbeiten — fand unter Vorsitz des Obmanns der Yerwaltung, Herm k. k. Bezirksschul- 
inspector Herrn Rudolf Bartelmus am 29. Juni statt. Derselben wohnten bei von Seite der 
Gemeindevertretung die Herren Burgermeisterstellvertreter Johann Hoschek, Jakob Skrobanek 
nnd Johann Gabrisch, ferner die kiesigen Mitglieder der schlesischen Handels- und Gewerbe- 
kammer Herr Bergratk Uhlig, Herr Johann Rosner und Herr Carl Bernatzick sen.; die 
Teschner Kammer war auPer durch Herrn Uhlig auch durcb Herrn Braumeister Horner 
yertreten, der hiesige Gewerbeverein durch Herrn Uhrmacher Franke. Nach Beendigung 
der Priifung wurden die Namen der Yorzugsschiiler yorgelesen und an 12 derselben (ver- 
gleiche Seite 52) Priimien vertheilt. Za diesem Zwecke hatte der hiesige Gewerbeverein 
20 fl. einschlieClich eines Ducaten und ein ungenannt sein Wollender 4 wertvolle Biicher 
gespendet. (Rothschild. Taschenbuch fur Kaufleute. — Henkel. Waarenkunde. — Hartleben. 
Handelslexikon. — Odermann und Feller. Kaufmannische Arithmetik; letztgenanntes Werk 
wurde jedoch, weil mehr fur die Hand des Lehrers geeignet, der Bibliothek tiberwiesen.)

Zum Schlusse sprach der Herr Obmann den hohen Behorden und Corporationen, 
welche die Schule so reichlich fórdern, den Dank aus, ebcnso dankte er den Spendern der 
Pramien und endlich dem Lehrkórper fiir seine unverdrosseuc Thatigkeit.

Das niichste S ch u l ja h r  beg innt  am 1 . O c t o b e r  1883.
Die Einschreibuugen finden in der Directionskanzlei der Staatsrealschule am 30. 

September vormittags von 9 bis 12 Uhr und nachmittags von 3 bis 5 Uhr statt.

Lmlwig llotlie,
Diroctor der gewerbliclien FortbildungBSchule.




