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Der Artikel im Mittelhochdeutschen.
Von Franz K un z, k. k. Professor.

Sowie in allen Sprachen, die den Artikel besitzen, erscbeint er auch in 
der deutschen in einer verhaltnisma£Sig spaten Epoche ibrer Entwicklung, so 
dass er hier die jiingste Wortclasse dar.stellt. Wahrend ihn das Indoger- 
manische nocb nicht kennt, finden wir im Gotischen das Demonstratiypronomen 
mit den Functionen des bestimmten Artikels betraut. Daraus ergibt sich aucli 
seine urspriingliche Bestimmung; denn nicht das Bediirfnis, das Gescblecbt des 
Substantivums zu bezeichnen, schuf unseren Redetheil, da jenes obnedies dem 
Substantiyum innewohnt, sondern die Nothwendigkeit, Begriffe individua- 
lisieren zu konnen. Demnach ware aucb die von D. Sanders yorgeschlagene 
Bezeichnung „Vereinzelungswort“ statt der allgemein iiblicken „Geschlechts- 
wortw yorzuziehen.

Im weiteren Verlaufe der Entwicklung unserer Spracbe bemcrkt man 
neben der Abschwachung jener urspriinglichen, demonstrativen Bcdeutung 
eine stetige Zunahme im Gebraucbe des Artikels. So weist ihn gegenuber 
dem Gotischen das Althochdeutsche auch vor solchen Substantiyen aut’, die 
einer Indiyidualisierung nicht bediirfen, wie: Sonne, Erde, Himmel, Holle, 
so dass hier seine Bedeutung ais Vereinzelungswort bereits yerwischt ist. Ein 
Erzeugnis des ahd. Sprachgeistes ist auch der irnbestimmte Artikel ein , ent- 
standen durch Abschwachung des gleichnamigen Numerales. Er soli, wie 
Bebaghel treffend sagt, zum Ausdrucke bringen, dass der betreflende Gegen- 
stand mit dem Vorausgegangenen in keinerlei Verbindung steht, weshalb man 
ihn ais das Gegentlieil einer Conjunction bezeichnen konne. Nach und nacli 
gewohnte man sich aber daran, die Allgemeinheit eines Begriffes durch ein 
besonders zu betonen, wodurch seine urspriingliche Bedeutung yerloren gieng.

Das Mhd. bat die urspriingliche Bedeutung der beiden Artikel nocb 
yielfach empfunden, und sein Umfang hat im Vergleicke zum Got. oder Ahd. 
auCerordentlich zugenommen, obwohl er keineswegs ais Ersatz fur die ab- 
handen gekommenen Flexionsendungen dient wie im Nhd., wo er ein wirklicher 
articulus, ein Gelenk ist, das die Yerbindung und den Zusammenhang der
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Worte herstellt. Vergleichen wir die beiden letztgenannten Spraehperioden 
inbezug anf den Artikel mit einander, so ergibt sicb ein vierfacher Unterscbied:

1 . Der Artikel findet sicb in einigen Fiillen des Mhd., wo ilm das Nhd. 
nicbt mehr setzt.

2. In yielen Fiillen bleibt er im Mkd. weg, wiibrend wir ibn heute nicbt 
mehr missen konnen.

3. Das Mhd. weist eine Reibe von Anomalien auf, die das Nhd. nicbt 
kennt.

4. Der jetzige Sprachgebrauch ist beziiglich der Stellung des Artikels an 
weit strengere Gesetze gebunden ais der mhd.

Es soli nun Aufgabe der nacbfolgenden Zeilen sein, die Kategorien fur 
die genannten vier Punkte im einzelnen zu entwerfen und zu zeigen, wodurch 
sein Vorbandensein oder Wegbleiben gerecbtfertigt erscbeint. Zu diesem 
Behufe wurden die bervorragendsten mhd. Dichtungen auf Gebrauch und 
Stellung des Artikels gepruft, namlich: das Nibelungenlied (ein beigefiigtes B 
bezeicbnet die Ausgabe von K. Bartsch, sonst ist die Lachmann’sche gemeint), 
die Kudrun (h. v. E. Martin), die episcben Dichtungen Hartmanns v. d. Aue 
Iwein, h. v. K. Lachmann, Erec, h. v. W . Haupt, Gregorius h. v. H. Paul, 
Der arme Heinrich h. v. M. Haupt), die epischen Dichtungen Wolframs von 
Eschenbach (Parzival, Titurcl und Willehalm h. v. K. Lachmann), Gottfrieds 
Tristan (h. y. R. Bechstein), die Gedichte Walthers v. d. Yogelweide (h. v. 
F. Pfeiffer), endlich einige kleinere Dichtungen, w ie: Otte mit dem Bartę, 
des Hundes Notb, Sente Martines Nacht (enthalten im Lesebuche von Schadel 
und Kohlrausch).

I. Der pleonastische Gebrauch des Artikels.
§. 1 . D er  A r t i k e l  be im u n b e s t i m m t e n  Pr  o no men.  In diesem 

Falle tritt die demonstratiye Bedeutung des bestimmten Artikels noch klar 
zutage, so dass man ihn im Nhd. yielfach mit einem Demonstratiypronomen 
wie: derartiger, solcher u. a. wiedergeben kann. Der unbestimmte, nur ganz 
yereinzelt erscheinende, hat den Zweek, den ais allgemein hingestellten Begriff 
ais solchen noch besonders zu kennzeichnen.

Iw. 375: der wirt jach daz im nie mere d e he i n  d e r g a s t  wtere komen..
Iw. 4273: „ichn horte da ze hove sagen von iu d e h e i n  daz maire“ .
Trist. 16886: mit dem yertriben si manegen tac niht durh d e h e i n  en 

den  be j ac .
Nib. 44, 3: doch wold er wesen herre fur a l l en  den gewal t .
Trist. 15337: daz si im hier iiber funden e t e l i c h e n  den  list.
Nib. 145, 2: son ritent iu so nahen niht d ie  m a n e g e n  s c har  der 

iwer starken yinde.
Nib. 1070, 2 : „ez sold ein frumer man d e h e i n e m einem wibeniht  

des hordes lan.“
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§. 2. D e r  bes t i ramte  A r t i k e l  b e i m Nu merale.  Manchmal findet 
sich der bestimmte Artikel vor einer Cardinalzahl, welche Theil einer grofieren 
ist, in a b s o n d e r n d e m  Sinne; Beweis, dass auch hier seine urspriingliche 
Bedeutung empfunden ward.

Waltb. 81, I, 11: dekeinen rat kond’ ich gegeben, wie man dr i u 
dinc erwurbe; d iu  z we i sint ere und varnde guot, daz dritte ist gotes łralde.

Trist. 12002: er iibersach d e r dr i e r  ein und fragete von den  z we in.
Iw. 3396: ez was diu eine von den dr i n  d e r z w e i e r  vrouwe under in.
Parz. 13, 19: im wart gesagt, ze Baldac wcere ein so gewaltec man, daz 

im der erde undertan diu z wo i  te i l  wseren.

§. 3. D er A r t i k e l  b e i m Ausr u f e .  Erscheint der bestimmte Artikel 
beim Ausrufe, so verstarkt er das rhetorische Greprage desselben; der un- 
bestimmte dagegen steht nur pleonastisch.

Wilh. 345, 2: Teramer von Suntin sprach: „di e zehen siine min, ir suit 
łiaben die vierden scliar!u

Parz. 798, 10: „ich sol gehorsam iu nu sin, swester sun und d e r  herre 
min!u

Tit. 7, 4 : „nu enphach des grałeś krone und den grał, min sun der 
lieht gemale!“

Nib. B. 1529, 2: „ich wil dich warnen Hagene, daz Aldrianes kint!“ 
Nib. B. 1543, 4 : „nu zeige uns iiberz wazzer, daz allerwiseste wip!“ 
Iw. 1610: „eia herre got der guote!££
Trist. 744: herre got der riche!“
Walth. 23, 6 : „genade ein  kiiniginne!“
Parz. 810, 27. „ein krcftec got Jupiter, waz woltstu min zunsenfte her?“ 
Nib. 291, 3 : „sit willekomen, er Sifrit, ein  edel riter guot!“
Nib. 2299, 3 : „willekomen Gutlier, e in  helt uzerkant!‘!
Kud. 1589, 3: sit willekomen, her Sifrit, ein  kiinec uz Mórlande!“
V ereinzelt auch b e i d e  A r t i k e l :
Trist. 4329: „willekomen, Kual der werde, e in  wunder uf der erde!“

§. 4. D er b e s t i m m t e  A r t i k e l  be i m p r i i d i c a t i v e n A d j e c t i v u m  
und Pa r t i c i p i u m.

Im Nhd. steht das priidicierende Adjectivum und Participium entweder 
ohne Artikel, oder es tritt zu demselben ein Substantivum mit dem unbestimmten 
Artikel. Das Mhd. dagegen pfłegt oft den adjectivischen oder participialen 
Pradicatsbegriff durch den bestimmten Artikel nachdrucksvoll zu betonen.

Nib. 2000, 3: der schaden in duhte d er  Yol le.
Kud. 540, 2: do er erzenie, wurzen unde krut genoz, er wart der 

sorgen vrie.
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Tit. 9, 4 : „ich mac geleben daz ir pris wirt vor anderm prise d er  
hel le .u

Tit. 12, 1: sus was der starkę Titurel worden der swachę.
Tit. 67, 2: daz muoz ich sin an fróuden di u kr anke .
Parz. 539, 10: „bistu nu der g e s i g e n d e ? “
Parz. 198, 18: „so wurde ich der y e r l o r ne . "
Tit. 79, 2: Grahmuret sich yerholne von magen und von mannen schiet, 

daz sin vart was gar d iu  v er s t o l ne .
Dies kann aucli stattfinden, wenn das Adjectiyum oder Participium seinem 

Substantiv in Form einer Apposition nacbgestellt ist.
Walth. 80, 6 : ein got, der hóhe here.
Walth. 80, 79: ein got der ie gewesende, wart ein man.
Parz. 66, 12 u. 13: Lot von Norwsege, gein yalschheit der  trsege, 

und der  s n e l l e  gein dem prise.

§. 5. D e r  u n b e s t i m m t e  v o r  dem b e s t i m m t e n  A r t i k e l .  Hier 
sowie in den folgenden Paragraphen, wo der unbestimmte Artikel ais Thei- 
lungsartikel aufgefasst werden kann, tritt seine ursprungliche Bedeutung ais 
Zahlwort hervor. In der Regel folgt auf die beiden Artikel ein Superlatiy, 
sonstige Falle sind selten.

Kud. 8, 3 : er hiez im werben e ine  die  b e s t e n  yon den richen.
Nib. 1173, 4: ,,ja vlos ich e in  den  besten,  den ie vrouwe gewan.“ 
Iw. 1315: si muose tóten sehen ein  den l i e b s t e n  man.
Iw. 334: „an ein  daz schoeneste  gras yuorte si mich an.“
Nib. 131, 3: er truoc in simę sinne ein minnecliche meit und ouch in 

e in  d iu  yr ouwe ,  diu er noch nie gesach.

§. 6. D e r  A r t i k e l  be i  S t o f f n a me n .  Der bestimmte Artikel ist in 
diesem Falle genereller Artikel, wahrend der unbestimmte ais Theilungsartikel 
dient, eine Erscheinung, der man in Suddeutschland und Osterreich noch 
heute begegnet. Mhd. ein bli, ein is, ein kol bedeutet demnach ein S t u c k  
Blei, Eis, Kohle, sowie sd. ein Wasser, ein Brot ein Gil as Wasser, ein Stuck  
Brot bedeuten kann. Sehr hiiufig geht dem Artikel eine Vergleichungspartikel 
yoraus wie: ais, alsam, danne, sam, só.

a) B e l e g e  fiir den  b e s t i m m t e n  A r t i ke l .
Nib. 353, 1 u. 2 : die Arabischen siden wiz al só  der  sne, unde yon 

Zazamanc der griienen so d er  kle.
Walth. 109, 8 : swer hiure schallet unde ist hin ze jare hoese ais e, des 

lop gruonet unde yalwet só d er  kle.
b) B e l e g e  fiir den u n b e s t i m m t e n  A r t i k e l  sind weitaus zabl- 

reicher u. z w.
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a) m it y o r h e r g e h e n d e r  V e r g l e i c h u n g s p a r t i k e l :
Kud. 1664, 3 : sin kar lac uf dem houpte ais ein  g o l t  gespunnen. 
Walth. 2, 17: des bin ich swer a is  ein  bl i .
Erec 425: dem wirte was diu arbeit sueze ais e in  met te .
Arm. H. 724: unser stsete bibent ais ein loup.
Nib. 356, 3: dar obe pfelle lagen swarz alsam ein kol.
Nib. 415, 2 : daruf lagen steine grtiene a l sam e i n  gras.
Kud. 265, 2: do beyant man diu ruoder rot a l sam ein g luot .
Parz. 145, 22: sin schilt was nocb rceter danne  ein fiur.
Iw. 2635: ez was im anders sam  ein bast.
Nib. 285, 2: do stuont so minneeliche daz Siglinde kint, sam  ez ent- 

worfen wcere an ein  p i rmi nt .
P) B e l e g e  okne  V e r g l e i e l i u n g s p a r t i k e l :
Walth. 38, 20: sóst min schcene e in  wint.
Walth. 2, 29: daz berze jaget der winter in ein stró.
Otte 732: ein  g e l t  gap er im.
Nib. 1563, 3: swaz wir danne yinden, da legen uns an e in  gras.
Iw. 3311: er tranc darzuo e ines  wazzers .

§. 7. D e r  A r t i k e l  vor  a b s t r a c t e n  S u b s t  ant i yen .  Der bestimmte 
seltener yorkommende, ist aucb hier generellcr Artikel, der unbestimmte Thei- 
lungsartikel. Demnach bedeutet ein zorn ein Ausbruch des Zornes, ein riuwe 
eine Anwandlung von Reue, eine tobsuclit ein Anfall von Tobsucht, ein tót 
ein Todesfall.

a) B e l e g e  fur  den b e s t i m m t e n  A r t i k e l :
Nib. 112, 2: ezn miieze von dinen ellen din lant den fride han.
Nib. 1997, 2: einen ger yil starken nam er durh den ha z.
Iw. 1356: nu ist uns ein dinc geseit yil dicke yiir d ie  warhei t .
b) B e l e g e  f ur  den un b e s t i mmt e n  A r t i k e l :
Nib. 781, 2 : ez tet diu husvrouwe durh e i ne n  gro  z en nit.
Erec. 759: si fuorte beide e in  g r o z e r  zorn.
Greg. 2175: „ich sach in hiute stan, da in e in  r i uwe  gevie.“
Arm. H. 1487: „nement e i n e n  m u o t ! “
Parz. 177,: „ein tót mich lcmet an fróuden gar.u
Arm. H. 1240: er yerkerte yil drate sin altez gemiiete in e ine  n i uwe  

giiete.
Iw. 3233: do wart sin riuwe also gróz daz im in daz hirne schóz ein 

zorn und e i ne  tobsucht .
Parz. 12, 28: swer selbe saget wie wert er si, da ist lihte ein un- 

gel oube  bi.



§. 8. D e r  A r t i k e l  be i m P o s s e s s i v p r o n o m e n  und dem Gre- 
ni t iv  des P e r s o n a l pr o n o me n s .

a) De r  bes t i mmt e  A r t i k e l  stcht nachdrucksvoll und verleiht dem 
Satze ein rhetorisches Gepriige. Belege finden sich bei allen Dichtern in 
zablreicber Menge, wesbalb es geniigen diirfte, fiir jodes Pronomen einen 
anzufuhren.

Nib. 444, 4: „di e  minen besten friunde miiezen werden e bcsant.u
Kud. 28, 4 : „durch den d i nen guoten willen so han ich arebeite. 

deste mere.“
Greg. 973: vil minneclichen er do bat den  s inen vischsere.
Nib. 149, 4: „die unser  viende sulen uns willekomen sin.“
Nib. 145, 3: „son ritent iu so nahen niht die manegen scbar der 

i uwer  starken vinde.“
Nib. 46, 1: di u ir unmazen schoene was vil witen kunt.
Vereinzelt dient er aucb zur Substantivierung des Possessivums:
Nib. 185, 4: ir ietweder den s i n e n  (seinen Mann, Meister) an dem 

andorn vant.
Bemerkenswert ist, dass der bestimmte Artikel beim n a c h g e s t e l l t e n  

Possessivum fehlen kann, wo wir ihn entschieden erwarten wtirdcn.
Parz. 98, 3: „vart wider, saget ir d i enes t  mi n. “
Parz. B. *) 108, 18: helfe und manlichen rat gap cr mit stmte f r iun-  

den sin.
b) D e r  u n b e s t i m m t e  A r t i k e l  ist vor dem Possessivpronomen Thei- 

ungsartikel und bewahrt dadurcb seine urspriingliche Bedeutung ais Zahlwort.
Nib. 1953, 2 : er sacb e i ne n  sinen mak gevallen in daz bluot.
Parz. 12, 11: daz sande im e in  s in  friundin.
Parz. 128, 8 : e in  din fiirste Turkentals den tót von siner hende enpbienc.
Trist. 14747: ich g;ebe iu zeware von boeser liute vare e in  m in  lit 

von miner bant.
Nebenbei sei bemerkt, dass auch d e h e i n  vor dem Possessivum in par- 

titivem Sinne stehen kann.
Trist. 16886: der stelige Artus nie in d e h e i n e m s i ne m hus so grozę 

hochgezit gewan.
Parz. 17, 2: wande err ktinde nie gewan noch d e h e i n  s in schifman.
Stellungen wie Trist. 10288: diu wise  irmuoterzuo ir sprach konnen 

ais seltene Ausnahmen bezeichnet werden.

§. 9. D er u n b e s t i m m t e  A r t i k e l  be i m I n f i n i t i v .  Statt des ein- 
fachen Verbums pflegt der mittełhochdeutsche Sprachgebrauch eine Umschrei- 
bung dcsselben durch den mit dem unbestimmten Artikel yersehenen Infinitiv 
und einem Hilfsverbum zu setzen, wie: tuon, werden, geschehen, ergan u. a.

*) Dagegen bei Laehmann: gap er mit stete’n f r iunden  sin.
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Nib. 1010, 2 : ein jfemerlichez s c b e l t e n  wart do da getan.
Nil). 1973, 4 : des wart von den beiden e in  grimmez s t r i t e n  getan.
Nib. 2210, 4 : im wart e in  jsehez y o l g e n  von sinen yriunden getan.
Nib. 1107, 2: dó wart einliebez b i t  en von schoenen yrouwen ge t an .
Parz. 123, 20: da yon e in  l a c h e n  wart getan.
Kud. 151, 4: do muoste ein  starkez d r i n g e n  von sinen yriunden 

gesebebon.
Parz. 151, G: da von e in  tr f i ren ime g e s c bah .
G-reg. 1648: so e r g i e  doch yon in beiden ein jaemerliekez s c he i den .
Waltb. 11 , 15: im war t  von mir in allen gaben ein  ki i ssen unde 

ein u m b e y a b e n .
Auch sonst erscbeint der durck ein substantiyierte Infinitiy, wo wir im 

Nbd. ein Substantivum oder den blossen Iniinitiy yorzieben wiirden.
Trist. 17784: er but daz fur e in  l ougen .
Waltb. 10, 15 und 16: si yertruege baz e in  s c b e l t e n  danne e in  

lob en.
Iw. 4430: daz truren yerkerte sieli i ne i n  w e i n e n  unde e in  k l a g  en.
Parz. 115, 21: beten’z wip niht fur e in  smei c hen ,  icb solt’ iu fiirbaz 

reichen unkundiu wort.

§. 10. Zum Schlusse dieses Abscbnittes mbgen nocb einige b e s o n d e r e  
Fal l e  angefubrt werden, wo der mhd. Artikel im Yergleicbe zum Nbd. tiber- 
flussig erscbeint. So der bestimmte, generelle, nachdrucksvoll in vereinzelten 
Satzen, wie:

Nib. 2284, 2: „icb enwellez bie yorsuoeben mit den  starken slegenY
Trist. 15929: si solten ime den  zins geben, daz er daz lantliut beze leben.
Uberflussig ist er aucb in der Eedensart „zen eren:“
Nib. 34, 1: gote man zen  er en  eine messe sanc. 

oder bei Z e i t a n g a b e n ,  Trist. 244: eine herre in Parmenie was, d er  jare 
ein kint.

Abnlich stebt auch der u n b e s t i m m t e  be i  Z e i t a n g a b e n :
Iw. 2136: ern laze de nabt e in  tac sin.
Iw. 1326: der liehte tac wart ir e in  nabt.
Mit Vorliebe begleitet letzterer aucb das Substantivum „endea in den 

Redensartcn „an ein ende“, „zeim ende“ u. a., wo wir im Nbd. das artikel- 
lose „zuende“ gebrauebon.

Greg. 2196: „nu bin iebs an ein  ende kom en.u
Greg. 2464: swer ir jamer unde ir klagen wolde an ein  ende sagen.
Arm. H. 548: solber klage hast angenomen, der nieman mac z e i m ende 

komen.
Erwabnenswert ist ferner sein Yorkommen beim P e r s o n  a l p r o n o m e n ,  

beim A d y e r b i u m  und bei der I n t e r j  e c t i o n.
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Tit. 04, 1 und 2: Minne, ist daz ein  e r ?  maht du minn mir diuten? 
ist daz e in  s i e?  kumet mir minn’, wie sol ich minne getriuten?

Walth. 22, 43: ez si e in  si, ez si ein  er.
Erec 4485: Guivreiz le pitiz ein  a l s a m von sinem wapenrocke nam. 
Trist. 5258: daz der nikt ein  l u t ze l  was, daz bewserte s’alse wol. 
Tit. 120, 2: ein  ow e muoz nu folgen uns beiden.
Auffallend endlieh ist sein Erscheinen in den Redensarten eine stille 
ruofen, ein stille geben Stillschweigen gebieten, Ruhe schaffen, ze einer 

hant lan beiseite lassen.
Trist. 11226: nu hiez man ruofen in den sal e i ne  s t i l l e  iiber al. 
Trist. 8799: hie mite wart im ein  s t i l l e  gegeben.
Trist. 16518: zwivel unde arcwan allez ze e i n e r  bant  lie lan.

II. Wegfall des Artikels.
Weitaus zahlreicher sind die Falle, wo wir im Nhd. den Artikel setzen 

mtissen, wahrend ihn der mhd. Sprachgebrauch entbehren konnte. Wenn der 
Zweck des bestimmten Artikels in der Absonderung eines Begriffes besteht, 
so erscheint er folgerichtig dann entbehrlick, wenn jene auf eine andere Art 
ausgedruckt wird. Das Mhd. halt sich noch vielfach an dieses Gesetz u. zw.

§. 11. b e i E i ge n n a m e n .  Da dieser ein bestimmtes Einzelwesen be- 
zeichnet, so bedarf er keines Artikels. Das Mhd. setzt daher letztereu nur, 
wenn dem Eigennamen ein Adjectivum oder ein Titel vorangeht, oder wenn 
der Eigenname ais Gattungsname gebraucht wird, z. B.

Trist. 17775: hei, waz man ir noch hiute siht d er  M a r k ę  und der  
I s o l d e !

Trist. 17968: hi, waz man d er E v e n  vunde noch hiutes tages!
Erscheint der, diu sonst vor einem Eigennamen, so ist es ais Demon- 

stratiypronomen zu betrachten:
Trist. 17966: sus sint si alle Even kint, diu nach der E v e n  gevet sint.
Nib. 1417, 1 : wer der Y o l k e r  wsere, daz wil i’uch wizzen lan.
Trist. 16653: dazuo hsete er ime erkorn uz sinen bracken und was der 

H i u d a n  genant.
Auck in der Flexion kann er wegbleiben; so namentlich vor dem Ge- 

nitiv weiblichcr Eigennamen:
Nib. 1419, 1: die boten K r i e m h i l t e  vil sere daz verdróz.
Nib. 1013, 1: der sweher K r i e m h i l d e  gie da er sie vant.
Kud. 1362, 4: daz lachen K u d r u n e n  koufent dine recken hiute tiure.
Noch haufiger, wenn das regierende Substantivum dem Eigennamen

folgt:
Nib. 882, 1: do sluoc mit dem swerte K r i e m h i l d e  man.
Nib. 419, 3: den truogen kurne drie P r i i n h i l d e  man.
Klage 122'- daz kom von K r i e m h i l t  sinne.
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Auch yorausgehendes „frou“ kann das Geleite des Artikels entbehren: 
Nib. 1907, 1: der jungę sun vroun U o t e n  zuo dem strite sprane. 
Nib. 648, 2 : daz sin sun kseme und v r o un  U o t e n  kint.
Kud. 192, 4 : si was gespil f r o u n  Hi l d ę n .
Parz. 137, 30: „mich miiet doch f r o u n  J e s c h u t e n  leit.“
Eree 2930: do kerter allen sinen list an f r o w e n  E n i t e n  minne. 
Desgleichen konnen ihn auch die u b r i g e n  Casus  o b l i ą u i  missenr 
Parz. 146, 24: daz der win yergoz f r o u n  G i n o y e r n  in ir schoz. 
Kud. 156, 1: die ellenden vremeden f r o u n  U o t e n  wurden kunt. 
Greg. 1789: der ouch f roun E y e n  verriet.
Iw. 2794: der sich ouch durh v r o w e n  E n i t e n  yerlac.
Dasselbe gilt auch von „herr:a
Iw. 3241: do wart dem kiinige sere leit herrn I w e i n e s  swsere.
Iw. 2701: Giiwein erzeicte getriuwen muot herrn  I w e i n .
Iw. 2720: diu maget hicz Liinete, diu her r n  I w e i n e n  nerte.
Das Mhd. kann den bestimmten Artikel vor Volkernamen auch in dem 

Falle entbehren, wenn bestimmte Individuen eines Volkes gemeint sind: 
Greg. 3029: do geloubten Romsere vil gerne disiu msore.
Parz. 41, 6 : er reit, dii in M o r e n  mohten sehen.
Parz. 108, 30: W a l e i s e  man vil weinen sach.
Parz. 108, 22: sin tot tat S a r az i n e n  we.
Bei den p e r s o n i f i c i e r t e n  A b s t r a c t i s  empfand das Mhd. schon ofters 

das Bedurfnis, die Indiyidualitat durch den bestimmten Artikel heryorzuheben: 
Greg. 2390: mir ist diu  Sselde gram.
Iw. 1547: die wunden sluoc d er  Mi n ne n  bant.
Walth. 102, 6 : diu gip der  Mi lde  beide.
Doch fehlt er auch noch vielfach:
Iw. 1567: Mi nne  kraft hat so vil, daz si gewaltet sweme si wil.
Greg. 2394: Unsselde hat uf mich gesworn.
Auch hicr kann er bei yorhergehendem „frouu fehlen.
Walth. 18, 9: wie fro Un sselde kleiden kan!
Gebirgsnamen stehen ebenfalls mit und ohne Artikel:
Tit. 31, 4: „wser Swar z wa l t  hie ze lande, er wurd ze scheften gar 

durh dich gemachet.“
Wil. 390, 2 : der S wa r z wa l t  und V i r g u n t  miiesen da von mde

lign.
M. Helmb. 37: ais si wseren dar geflogen uz dem Spehthar te .

§. 12. Erfolgt die nahere Bestimmung eines Substantivums durch einen 
nachfolgenden Relativsatz, so kann der Artikel wegbleiben.
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Parz. 79, 28: in stacli der kiinic von Zazamanc liinder’z ors, wol s peres  
lanc, daz in ein  r o r  g e s c h i f t e t  was.

Parz. 149, 7: „got vergelte iu gruoz ,  den i c h  v i l  gerne  d i enen  
muoz . u

Parz. 156, 13: dó sagete er Parzivale dane pr i ses ,  des  e r w a r p  sin 
hant.

Nib. 142, 1 : „wolt ir, kiinic, erlouben, daz wir iu mser e sagen, d i u 
w ir  i u da b r i n g e n . “

§. 13. Das Substantivum, welcbes dureb einen nacbfolgenden Genitiv 
niiher bestimmt ist, kann artikellos steben; fiir diese Erscbeinung bietet das 
Yolksepos besonders zahlreiche Belege.

Nib. 466, 4 : z uht  des  j u n g e n  be l de s  tet Alberiche we.
Nib. 576, 4 : saget mir wa von Kriembilt wi nę  S i f r i de s  si.
Nib. 717, 3: b o r t  der  N i b e l u n g e  beslozzen hat sin bant.
Nib. 1375, 4 : da leiten an die geste verre bezzer wat, ais ez b o t e n  

kl in i ges  ze tragene herliche stat.
Nib. 2139, 4 : vater  a l l e r  t u g e n d e  lac an Riiedegere tót.
Nib. 2225, 3: sisluogen, daz man o rt  der swer t e  vil bolie vliegen sacb. 
Docb finden sieb ibrer aucb im hofischen Epos:
Tit. 144, 1: diu herzogin Sigune las a n v a n c  der  msere.
Tit. 158, 1: er brach ba ł t  der wi nd  en ein teil uz der pbtele.

§. 14. Der Artikel ist aucb entbebrlicb, wenn eine Wechselbeziehung 
zwiseben zwei Wesen derselben Gattung ausgedriickt wird.

Nib. 971, 4 : si warnt si giietecliche, so f r i u n d e  bebe f r i un d e  tuont. 
Iw. 620: wie da sanc  s ang e  galt!
Iw. 1003: der gruozt in bartę verre ais v i e n t  sinen v i ent  sol.
Erec 862: der s lac  engegen s l age  sluoc.
Walth. 81, I, 2 : „ich saz uf eime steine und dabte b e i n  mit b e i n e . “ 
Trist. 1344: sonę sacb si docb niht anders an, wan l i e b e  l i e be  und 

l i e b e n  man.

Da der unbestimmte Artikel zur Bezeicknung der Allgemeinheit eines 
Begriffes dient, so lasst ihn der mbd. Sprachgebrauch baufig weg, wenn jene 
Allgemeinheit entweder in der Natur des Satzes gelegen ist, wie bei Sprich- 
wortern, oder dureb ein verallgemeinerndes Pronomen oder Adverbium be- 
zeiebnet ersebeint.

§. 15. W e g  fal i  des A r t i k e l s b e i  S p r i c b w o r t e r n ,  Im Nbd. stebt 
haufig der bestimmte, generelle, oder der unbestimmte Artikel.
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Walth. 14, 17: l i ebe  machet schcene wip.
Walth. 16, 32: g u o t  man ist guoter siden wert.
Walth. 37, 47: swer g u o t e s  mannea  minne hat, 'der schamt sich 

jeder missetfit.
Walth. 180, II, 5: mil ter man ist schcene unde wolgezogen.
Walth. 90, 7: ar mer man mit guoten sinnen sol man fur den richen 

minnen.
Ebenso stehen auch ofters wiederkehrende Redensarten gnomischen 

Charakters artikellos.
Greg. 495: diu half im ane untriuwe steln, sóez wi bes  gttete gezam. 
Greg. 692: so was si g u o t e s  ma nne s  wert.
Iw. 4898: wie zsem daz g u o t e m  m a n n ę ?
Nib. 782, 4: wie móhte mannes  k e b s e  immer werden k u n i g e s w i p !  
Nib, 1451, 2: da mac wol dienen kun eg e guoter helde hant.
Nib. 1970, 3: wie zimt h e l de  ligen?

§. 16. Vor alsó, so (sus), solch (selch) wird der unbestinnnte Artikel 
sehr haufig weggelassen.

Nib. 249, 2: a l só  h ó h e r  g i s e l  gewan nie kiinic mer.
Iw. 2507: „alsó s c h a l c l i c h e n  muot  gewan nie riter dehein.“
Nib. 1212, 3: „zwiu sold’ ich minen yinden lan so mi c he l  g u o t ? “ 
Nib. 536, 4: so schcenes i n g e s i n d e s  nu niht kiiniges kiinne hat. 
Nib. 1430, 2: daz si yersprechen wolten so r i ches  k t i neg e ’s guot .  
Walth. 46, 25: „i’n gesach nie sus g e t a n e  site. “
Greg. 252: alsó der jungę so l he  w a n d e l u n g e  an siner swester 

gesach.
Erec 1042: „daz iwer getwerc ie s o l h e  u n z u h t  begie.“
Iw. 2304: „ir hat mir se l c h  lei t  getan.“
Nib. 922, 4 : s o l h e r  mi ss e we n d e  ein helt nu nimmer begat.

§. 17. Ebenso bleibt er haufig weg, wenn die Allgemeinheit des Begriffes 
durch ie, iemer, nie, niemer, selten, niemen, swer, swaz und ahnliche yerall- 
gemeinernde Adyerbia und Pronomina bezeichnet wird.

Greg. 2422: gewan ie w ip  einen tiurern man?
Greg. 2462: sin sun, der schoeniste man den w ip  ie ze sun gewan.
Trist. 16103: nune vant er weder in da noch niemen, der ie l e b e n  

gewan.
Trist. 17185: der linden gestiiele daz was von bluomen und von grase 

der baz gemfdete wase, den ie l inde  gewan.
Iw. 1817: „ob du i emer  man gelobest neben im.“
Parz. 144, 15: gena;htc ir i mme r  yiliin,  der wser vil sere missetan.
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Greg. 1385: diu kutte gestuont nie ma n n ę  baz.
Greg. 3620: ez wart ze der stat n ie babest  gesat.
Arm. H. 1096: ezn geschah n ie k in  de also we.
Iw. 2377: ouck enwart nie r i t e r  anderswa baz emphangen.
Arm. H. 920: icbn gesume iucb n i e m e r  tac.
Trist. 12424: Tristans und Isots wille, wsere der gescbeben, sine hseten 

n i emer  lant  gesehen.
Parz. 152, 27: ern wolde n i mmer  wor t  gesagen.
Greg. 1738: daz se l t en  gas te  da geschach.
Iw. 2330: i brsecke e der wibe site: swie se l ten wi p  mannes bite. 
Trist. 11228: daz n ie  m en wort  noch balbez spracb.
Iw. 6628: onch vind ich ein wip wol, s we n n  ich w i p  nomen sol.
Iw. 2736: swer  ouch d a n k e s  missetuo.
Trist. 10005: swaz  maget  an mannę spehen sol.
Iw. 7008: swaz  r i t e r  lebte bi der zit.
Parz. 32, 21: swen wi p  lobent, der wirt erkant.

§. 18. Aber auch ol ine be i ge f i i g t e  v e r a l l g e m e i n e r n d e  P a r t i ke l  
bleibt der Artikel haufig weg, wenn der Begriff in seiner Allgemeinheit hin- 
gestellt ist.

Nib. 465, 4: er schónde siner liute, ais im t u g e n t  daz gebot.
Nib. 1109, 4 : die sol kie zen Hiunen y r o w e  vil gewaltec sin.
Nib. 1156, 4: iuch wil g e l i i c k e  scheiden.
Greg. 860: do sach er ligen inne sel ts i ene g e w i n n e .
Greg. 1427: so liez ich s c h e n k e l  vliegen.
Arm. H. 379: do holte der arme Heinrich t i e f e n  suf t  von herzen. 
Arm. H. 1480.' mir hat gegeben g e s u n d e n  l ip  unseres herren gebot. 
Iw. 1740: „ich wcene i r s ws e r e n  tac  und ii b e l e  z i t  hinne tragt.“ 
Iw. 3002 und fg .: sit w i b e s  h e r z e  hat sin lip und si mannes  

h e r z e  hat.
Iw. 3654: hie het her Iwein g u o t e n  wi r t  vunden.
Ferner bei vielen Redensarten, wie: ende han oder neinen, gedinge han, 

gewalt han, hóchgezite han, wan han, willen han, wip han; ez liebt sieli, ez 
ist u. ii.

Nib. 934, 2 : ez hat nu allez ende  an uns.
Iw. 2643: sus h e t e der strit ende.
Greg. 653: unmanic tac ende  nam.
Nib. 586, 2: des ir da ha b e t  g e d i n g e n ,  jan mac ez nikt ergan.
Nib. 218, 1: si viengen wen si wolden, des h e t e n  si gewal t .
Nib. 28, 2: er wolde h ó c h g e z i t e  mit lieben vriunden han.
Nib. 1075, 4: wir h a b e n  ritennes wan.
Iw. 3411: der grave Aliers noch ze tuonne w i l l e n  hat.
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Nit>. 50, 3: nio keiscr wart só riche der wolde h a b e n  wip.  
Nib. 207, 4: sich l iuop da g r c e z l i c h e r  baz.
Nib. 207, 1: do war t  michel d r i ngen .
Nib. 530, 4 : b e z z e r  p b e r t g e r e i t e  kunde nimmer ges in.

§. 19. Die meisten P r a p o s i t i o n e n  konnen im Mbd. des Artikels ent- 
ratben, eine Thatsacbe, die im Nbd. nur in einem beschrankten Umfange 
auftritt. Jene Priipositionen sind: an, bi, durb, fur, gegen, in, mit, nach, ob, 
iiber, uf, umbe, under, uz, von, vor, wider, ze.

Bclege fiir a n :
Nib. 77, 1: diu ros si wolden dannen zicben an g emac h .
Nib. 617, 4: solich wer an y r o u w e n  ich weene nimmer erge.
Nib. 2157, 1: diu Riiedegeres gabe an b e n d e  er hoch erwac.
Iw. 6497: ich w;ene man an k in  de niemer mere vinde stłezer wort.
Belege fur b i :
Nib. 538, 3: man sacb ouch da b i  z o u m e  leiten manie wip.
Nib. 2306, 3: b i h are si ez truoc.
Waltb. 3, 7: „we geschehe dir, tac, daz du mich last b i l i e b e  langer 

bliben nieht.“
Erec 1371: b i  h a n d e n  si sieb yiengen.
Auch mit dem Substantiyum zusammengezogen; Nib. 1260, 1: si yiengen 

sieb b e b a n d e n  u. o.
Desgleichen vor Flussnamen; Nib. 622, 1: nu.bete ouch do b i R i n e  

einen sun getragen Prtinhilt.
Nib. 1281, 1 : ein stat bi Tuonouwe lit in Óster lant .
Belege fiir durb :
Nib. 170, 2 : die si wolden fiieren d u r b  u r l i u g e  dan.
Trist. 10415: hie mite giengens dan, si dri durb rat in ir beinlicbe.
Aucb vor Landernamen Nib. 1367, 1: daz die boten kaemen vol durh 

Baier lan t.
Beispiele fiir f i ir und g e g e n  finden sieb nur yereinzelt:
Kud. 1339, 4: do er in daz sagete, do heten ez fiir l i ige sumeliche.
Iw. 3248: wande er g e g e n  wa l de  lief.
Belege fiir i n :
Nib. 280, 3: do schiet yon maneger not der si da truoc in herzen.
Nib. 35, 2 : in ho v e  Sigemundes der buhurt wart só stare.
Nib. 227, 1: swaz die recken alle in str i te  han getan.
Nib. 244, 4 : daz si den sic nach eren in sturme heten genomen.
Yor lant, wenn ein Volkername yorhergeht; Nib. 529, 3 : do buop sieli 

ungemach von der volkes krefte in B u r g o n d e n  lant.
Nib. 1440, 3: do si die reise lobten her in Hi u n e n  lant.
liaufig ersebeint die abgeschwiichte Form en mit dem Substantiyum 

zusammengezogen, wie: enhant, enlant, enwage, enzelt, enzit, enwiderstrit.
Kud. 362, 1 : „gebt mir daz swert enhant ! "
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Nib. B. 143, 4 : Liudegast und Liudeger dio wellent suochen ber enlant.  
Erec 5479: du setzest enwage  dinen lip vil sere.
Erec 1438: er gienc vile drate iiber velt vil sclione, sam ein schief 

enze lt.
Grreg. 341: „der uns do raten sol, bruoder, den besende enz i t ! “ 
Trist. 10983: da luli te golt unde golt, der zirkel unde Isolt enwider-  

strit einander an.
Fast noch baufiger ais nach in kann der Artikel nacb mit wegbleiben: 
Nib. 546, 1: die vrowen sich beviengen mit armen dicke bie.
Nib. 1070, 3: si bringet ez mit gabe noch unz uf den tac.
Nib. 436, 2 : den wurf brach mit sp r ung e  diu maget wol getan. 
Grreg. 1429: die kunde ich só gebiegen daz ich daz ors mit sporn sluoc. 
Grreg. 1682: do sazten si sich mit her disem schiffe ze wer.
Erec 502: „mit orse bin ich wol geriten."
Auch fur nach Belege nicht selten.
Nib. 301, 1: do si uz dem miinster nach messe kom gestan.
Nib. 990, 2: nu troeste dich nac h  tóde.
Iw. 2941: hiute ist der achte tac nach sunnewenden.
Grreg. 382: er troste si harte wol, ais man den friunt nac h  lei  de sol. 
Weit rereinzelter stehen Belege fur ob :
Nib. 661, 3: do nam den gewalt mit alle der edelen Uoten kint der 

so richen vrouwen ob l an d e n  wol gezam.
Iw. 6487: da nach gap si im ein samites mantellin: dar under was harmin, 

ais ez ob hem de wol stat.
Dagegen bietet i iber wieder eine bunte Menge von Beispielcn:
Nib. 325, 1 : ez was ein kiiniginne gesezzen i iber  se.
Nib. 473, 3: „ir suit hinnen mit samt mir i iber  f l u o t . “
Nib. 423, 2: mit smielendem munde si i iber  ahsel  sacli.
Arm. H. 69: er truoc den arbeitsamen last der eren i iber r i icke.  
Kud. 1658: die riter des gedahten, wie si i iber sant ilten.
Kud. 85, 1: ine weiz von enden geflozzen ii b c r m e r zuo der steinwende 

kom ein gotes her.
Sehr haufig vor Rin; Nib. 324, 1: iteniuwiu misere sich huoben iiber

Rin.
Fiir u f und umbe  sind die Belege sparlich:
Nib. 666, 3: daz er wiere der beste, der ie u f ors gesaz.
Iw. 40: wan sich gesament u f er de.
Nib. 641, 2: umb B u r g o n d e n  degene  ez niht so lthte stat.
Nib. 1083, 2: der kiinic Etzel umb ander  v r o u w e n  warp.
Belege fiir under :
Arm. II. 88: diu iippige krone werltlicher siieze vellet under  viieze.  
Iw. 1578: si ist mit ir siieze vil dicke under  yi i eze  der Schanden ge- 

yallen.
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Erec 3508: nu gap im Erec mit gruoze guoten morgen under  hel  me 
yerborgen.

Kud. 184, 2: vier und zweinzie recken, die waren uf den plan komen 
under  schi lde .

Kud. 186, 1: da vant man unter  s toube  dem wirte riten bi daz 
oucb kiinige biezen.

Nib. 595, 4: do sach man u n d e r  k r o n e  elliu fieriu schone stan.
Nib. 1858, 4: da buop sicb u n d e r  h e l de n  der aller grceziste baz. 
Belege fur uz:
Nib. 187, 3: daz swert an sinen ecken braht uz wunden bluot.
Nib. 433, 1: daz yiwer stoup uz ringen.
Iw. 3353: ob er gesluoc viur u z bel me ie.
Belege fur v o n :
Nib. 429, 1: „gip mir v on  handen den Schilt!“
Nib. 820, 4: von  l iige wuohs den yrouwen grózer jamer unde leit. 
Nib. 432, 1: Sifride dem kiienen von munde  brast daz bluot.
Kud. 86, 4 : des manie wip von  f r ag e  vil der sorgen gewan.
Walth. 173, 11: si ist des muoter, der uns von  bel le  lóste.
Arm. H. 875: von  j amer  erkalte in der lip.
Belege fur vor:
Nib. 542, 4: hei waz richer buckeln yor g e d r a ng e  lute erdoz!
Nib. 1899, 3: er sluoc deme meizogen daz im daz houbet sebiere yor 

tischo nider lac.
Belege fiir wider :
Erec 8568: er setzet sin golt wi der  ere.
Nib. 265, 4: da zierten sich engegene alle vrowen wi der  strit.
Nib. 270, 4: do buop sich kurzewile an manegen enden wi der  strit. 
Weitaus am haufigsten sind die Fiille fiir das Wegbleiben des Artikels 

nacb der Praposition ze, sowobl bei Ortsbestimmungen ais auch fur andere 
Yerbaltnisse.

a) Or tsbes t i mmungen fiir den Zustand der Ruhe:
Nib. 438, 1: do si ze ende des ringes den belt gesunden sacb.
Nib. 1042, 4: si was ze k i r chen gerne.
Nib. 522, 4: er gap ez sa zehant ir vil schcenen meiden die er ze 

kemenaten vant.
Greg. 1253: e daz ich fiir dise vrist belibe da ze lande.
Greg. 1377: swer da ze sebuole  bl ibe.
Iw. 4940: die hende waren gebunden vaste ze r i icke mit baste. 
Walth. 185, 7: minn’ ist ze b imele  so gefiiege.
Walth. 125, 11: wir damen in sin óre, daz nie kein miinich ze korę  

so sere me gesebrei.
Besonders bitufig yor Rin; Nib. 57, 2: wan wurden dise mmre ze Ri ne  

geseit.
2
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b) Or tsbes t immungen zur Be z e i c hnung  des Zi e l es  der  Be- 
wegung:

Nib. 226, 1 : ze  ernste und ze str i te reit niemen also wol.
Nib. 892, 1: wie rehte herlichen er ze ber  ber  gen  reit!
Nib. 899, 4 : daz tier ze wal de wolde.
Greg. 682: ditz mserc was ir kunt getan, da si ze k i r c he n  solde gan. 
Greg. 766: da erz gesande wol gesunt ze lande.
Greg. 875: ze h i me l  huop er tougen die hcnde und diu ougen.
Greg. 3143: do er aber nach sinem sito ze kemenaten  klagen gie. 
Iw. 955: er wold ze v e l d e  riten.
Iw. 1409: ir tóten truogen si hin ze miinster.
c) Mit Ande ut ung  e iner  A b s i c b t  oder  e ines  Z w e c k e s :
Nib. 481, 4: si rihten sicb ze verte.
Nib. 568, 2: ze d i enste  sicb der recko yroun Kriemhilden bót.
Nib. 840, 4: ich wil im ze buote  immer riten unde gen.
Greg. 962: daz kint bież er ze t o u f e  tragen.
Greg. 412: den lat ouch ze b u o z e  stan.
Walth. 90, 12: swer sicb ze g uo t e  also yerpflicbtet.
d) In  s o n s t i g e n  p r a d i c a t i y e n  W e n d n n g e n :
Nib. 822, 4: ja  habet ir ze v i nd e ,  daz wizzet, maneger muoter kint. 
Nib. 1090, 4: den si lobet ze v r i u n d e ,  der mac wol troesten sinen lip. 
Nib. 1254, 3 : ez mac iu komen ze l iebe,  daz ir mich habet gesehen. 
Iw. 3^09: si beduhte des, er wsere guot ze b e r  ren  in ir lande. 
Walth. 185, 4: dem setze ich minę warheit des ze plande .
Walth. 132, 1: got git ze k u n i g o  swen er wil.
tj Endlich vermisst man den Artikel haufig in den zu Adverbien ge- 

wordenen Yerbindungen zehant, zestunt.
Greg. 25: zehant  er besande die besten yon dem lande.
Arm. H. 1369: er machete in do zes tunt  reine unde wol gesunt. 
Doch gibt es auch Fitlle, wo jene Yerbindungen noch nicht ais Adverbia 

empfunden wurden:
Iw. 79: der kiinec und diu kunigin die heten sieli ouch under in ze 

h a n d e n geyangen.
Trist. 10147: si nam daz swert ze hand en.
Greg. 1038: ouch wart da z e s t und e  wol gebezzert sin leben.

III. Anomalien.
In diesem Abschnittc erscheinen jene Fitlle angcfiihrt, welche eine ab- 

weichende Flexion, eine Anomalie im Numerus, oder Genus aufweisen, wo 
der bestimmte Artikel mit dem unbestimmten yertauscht erscheint, wo der 
Artikel bei zwoi oder mehreren zusammengehorigen Substantiven yor dem 
letzten steht und endlich, wo er die Stelle eines Substantiyums ersetzt.



19

§. 20. Wie im Neuhochdeutschen so gilt auch im Mittelhochdeutschen 
die Kegel, dass die auf den bestimmten Artikel folgenden Adjectiva, Parti- 
eipia, Pronomina und Numeralia schwach flectieren; allein diese Regel er- 
scheint hicr sehr hźiufig durchbrochen, indem man nach dem bestimmten 
Artikel auch den starken Formon jenor Wortclassen begegnet.

Nib. 185, 3: do stoup uz dem helme die y i w e r r o t e  vanken.
Kib. 431, 3: des schuzzes struchten bidę die k r e f t i g e  man.
Nib. 200, 3: Yolker und Hagne und ouch Ortwin laschten in dem strute 

vil maneges helmcs schin mit fliezendcm bluote, d ie  s turmkt iene  man.
Nib. 210, 3: ez truogen swert diu scharpfen des marcgrayen man, dar 

zuo vor ir handen d ie  l i ehtc  s c h i l de  breit.
Parz. 255, 3 : „owe daz iuch mm ouge silit,“ sprach diu j amer ba j r i u  

m a g t.
Wil. 423, 2 1 : ja, man molite an ir wol sehen daz drań diu stShel iniu 

bant vastc warn yerschróten.
Otte 2G0: hie mite der uz erwe l t e r  man geswinde vtir den keiser 

sprane.
Kud. 360, 3: er gewan des sin  es l i b e s  sorge.
Nib. 878, 3: sin tier daz erste, daz er ze tode suoc, was ein starkez 

halpswuol, mit der sin er hant.
Nib. 770, 3: só miiezen liiutc kiesen der b e i d e r  kitnige man.
Nib. 2128, 3: d ie  hbhen mi nę  rnage, suln die yon iu sterben, so 

muoz gescheiden sin diu vil stsete friuntschaft.
Nib. 2148, 3: sine gaben vride nieman, wan dem  e i nem man.
Iw. 3396: ez was diu cine yon den drin der z w e i e r  yrouwe under in.
Yereinzelt auch bei nachfolgendem bestimmten und unbestimmten Artikel:
Iw. 3375: daz was ein gengez mrerc in a l l e m de m lande.
Parz. 15, 23: er was gegestrites vri yor i e s l i c l i e m e i nem man.
Auch nach flectiertem unbestimmten Artikel:
Nib. 876, 2 : er brahte den herren in e i ne r  k u r z e r  stunt.
Ihre Analogie tindet diese Erscheinung beim Demonstratiypronomen, 

nach welchem sich ebenfalls ofter starko Formon finden.
Iw. 7935: ich bite mir got helfen so und dise g u o t e  hciligen.
Iw. 7592: sus werte under in zweien d i r r e  y r i u n t l i c h e r  strit.

§. 21. I las Participium Prateriti kann nach dem bestimmten und dem 
unbestimmten Artikel flexionslos stehen.

Otte 38: daz g e s u n g e n  messe was an dem osterlichen tage.
Iw. 1994: si gienc zuo dem  y e r b o r g e n  man.
Kud. 364, 2: daz er ais ein  b e g o z z e n  brant riechen began.
Parz. 30, 26: ein d u r c h s t o c h e n  riter drań.
Parz. 37, 4: sine schiltriemen was e in  u n v e r b l i c h e n  bortę.

2*
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Ebenso konnen auch Adjectiva und Pronomina nach dem unbestimmten 
Artikel fłexionslos stehen.

Iw. 1849: daz wser noch niht ein  v r u m man.
Iw. 2901: ir hat gelebet ais ein g u o t  kneht.
Otte 738: e in  i e g l i c h  ritter sol wesen sines muotes quec.
Auch wenn die beiden Redetheile aufeinander folgen.
Trist. 1773: ir jamer imde ir ungemacb beklage ein  i e g l i c h  saelec wip.

§. 22. Nicht so baufig begegnet man starken Adjectiv- und Pronominal- 
formen, wenn das Substantivum feblt.

Iw. 3839: er sluoc unde stacb uud d ie  s ine  alle.
Des hundes not 211: so empfienc eins i e s l i c h e s  głaz manegen un- 

gefiiegen kraz.
Manchmal sind solcbe Anomalien durch den Reim geboten:
Arm. H. 971: sus sprach er zuo der g u o t e r  

der Yater und diu m not er.
Trist 485: der empbienc al d ie  s i ne  

und bot da R i wal i ne .
Stricker, Sente Martines naht 165: sus tranc er und d ie  sine

dem guoten sant Mart i ne .
Ungleich haufiger erscheinen scbwachę Formen im Gefolge des unbe

stimmten Artikels.
Iw. 481: do er sweic, do versach ich mich daz er ein  s t u mb e  wiere. 
Greg. 246: nu si gewarnet daran ein  i e g e l i c h e  man.
Greg. 959: ez ist e in  so schcene kint.
Greg. 1111: so waere wol ein  r i c h e  lant.
Auch durch den Reim yeranlasst:
Iw. 2259: wenne wurdent ir e in  s t u mb e  

saget durli got w a r u m b e.

§• 23. Der unbestiminte Artikel im Plural findet sich bei Pluralibus 
tantum, bei Zeitbestimmungen und in sonstigen Verbindungen.

Nib. 2033, 1 : ze e i ne n  s u n n e w e n d e n  der grozę mort geschach. 
Otte 27: ez was diu hóchgezit z’ e i nen  o s t e m .
Iw. 33: ez het der kiinec Artus ze Karidol in sin hus z e i n e n  pf in-  

g e s t e n  geleit ein also scheene hóchzit.
Nib. 1083, 1 : daz was in e i nen zi ten,  do vrou Helche erstarp:
Kud. 11, 3 : ez was in e i nen  z i ten,  so diu loup entspringent.
Iw. 3361: unz in z’ e i nen s tunden slafende wunden drie yrouwen. 
Trist. 16689: daz hol hsete er z’ ein en s t u n d e n  von ayentiure yunden.
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Klage 114: dó muose in misselingen von e i n e n  al ten s chul den .  
Trist. 5399: ir wairet ein gezaeme man e i nen  i e g e l i c k e n  eren.  
Greg. 3583: von e i ne n  g n a d e n  ich iu sagę.
Parz. 336, 28: daz was z e i n e n  ern getan.
Parz. 152, 26: sin rede und ir lachen was gezilt mit e i n e n  sachen.

§. 24. Bei Aufziihlung von Personennamen steht der bestimmte Artikel 
hiiufig im Neutrum vor einem Ordnungszahlworte.

Iw. 92: dez sehste  was K&logreant.
Iw. 4023: diu juncorouwe sprach „kerre, daz kie claget, daz ist ein 

also ar mi u magt,  daz deheiniu armer mohte lebn.“
Iw. 4031: „der vervluochte daz bin icb.“
Parz. 85, 9: daz e ine  daz was Kaylet.
Parz. 440, 19: „Schianatulander ist daz eine,  dez  ande r  icb.u

§. 25. In gewissen pradicativen Wendungen pflegt der neuhochdeutsche 
Sprachgebraucb den allgemeinen Begriff zum Gattungsbegriffe zu erbeben durcb 
Vorsetzung des bestimmten generellen Artikels, wie: zum Konige wiihlen, zur 
Gattin nehmen, zum Heile gereicben, oder er lasst den Artikel ganz weg, 
so bei Stoffnamen, z. B. zu Ascbe, zu Wasser werden. In diesen beidenFallen 
setzt das Mittelbocbdeutsche mit Vorliebe den unbestimmten Artikel.

Nib. 43, 3: von den ricben herren hórte man wol sit daz si den jungen 
wolden z e i me  h e r r e n  han.

Kud. 211, 4: „wir suln ahten gerne, daz si in z’ ein er t r i u t i nne  
werde.

Iw. 2100: „rsetestu mir danne ich nim in z e i nem manne . “
Erec 3772: „er bat iuck z e i nem k n e k t e . “
Greg. 1163: „der tiuyel bat in ber braht mir z e i n e r  h a r n s c h a r . “
Trist. 17590: diu sunnę und diu sunnę hseten eine hocbzit dar geleit: 

Isóte z’ e i ne r  sselckeit .
Greg. 3395: „nu lat mir daz hiute ze e i ne m he i l e  sin gescbehen.“
Arm. H. 103: diu kerze z e i n e r  e s c h e n  wirt.
Walth. 85, 8 : ir lionec ist worden z’e i ner  gallen.
Im Yolksepos begegnen wir bei gewissen stebenden Appositionen dem 

unbestimmten Artikel, obwobl die in Rede stebende Person bereits eingefiikrt, 
also bekannt ist; umgekehrt iindet sich aber auch der bestimmte Artikel bei 
Substantiven, dereń Trager unbekannt sind.

Nib. 167, 3: der was gebeizen Sifrit, e in  kelt uz Niderlant.
Nib. 319, 1: urloup nemen wolde ouch Sifrit, ein  helt guot, 

wenngleicb Siegfried schon in Stropbe 22 und sonst zu wiederholtenmalen ge- 
nannt wurde.
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Nib. 4, 2: ir pklagen dn kiinege edel unde ricb, Guntkere unde Gernót, 
d i e recken lobelick, obwokl kier die Helden zum erstenmale genannt werdcn.

Nib. 23, 4: sit heten in ze rninne d ie  vil wictlichen wip, obschon keine 
bestimmten Frauen gemeint sind.

Wie willkiirlich das Mhd. in der Anwendung des Artikels oft verfahrt, 
erbellt aus folgender Stelle des Gregorius (692 u. fgg.): 

an geb i i r t e  und an l iebe.  
an der richheit und an d er tugent, 
an d er schcene und an der jugent 
an zuht  unde an gile te 
und an allem ir gemiiete, 
so was si guotes  manne s  wert.

§. 26. Eine andere Eigenthumlichkeit des Mittelkocłideutschen besteht 
darin, dass bei zwei oder mehreren z u s a m m e n g e h o r i g e n S u b s t a n t i v e n  
der bestimmte wie der unbestimmte A r t i k e 1 vor dem 1 e t z t e n stehen kann

Arm. H. 781: da enstirbet ros noch daz rint.
Greg. 1883: nu weiz ich docli wol daz ick han beidiu s t e r k e  unde 

den  muot .
Iw. 1824: „irn wellet b r u n n e n  und daz lant  und iuwer ere ver- 

liesen.“
Iw. 2555: in enirte ros  noch d er muot.
Nib. 716, 2: g o l t  und ouck d iu  k l e i t  brahte man ze sehene.
Nib. 870, 3: diu rosse den jeitgesellcn truogen b r o t  unde w i n, y l e i s c h  

mit den v i s chen.
Parz. 77, 3: „kum wider, und nim von miner kant kr one,  zepter  

unde ein  lant.
Parz. 302, 10: „erwarp mit riterschaft min hant din werde minn, k r on 

unde e in  l a n t ? “
Parz. 403, 12: s t r aż e  unde ein  p f ar t  bcgunde tragen Gawan gein 

der porte an des palas orte.
Auch bei dem Wortpaare „Land und Leute,“ wo im Neukockdeutschen 

der Artikel grundsiitzlich fehlt.
Nib. 1458, 2: „wem wolt ir lazen liirte und ouck diu  l a n t ? “
Walth. 82, 9: des fursten milte uz Osterricke freut dem siiezen regeu 

geliche beidiu l i u t e  und ouck daz lant.
Desgleicken bei zwei Adjectiven, wenn eines dem Substantivum nack- 

gestellt ist.
Tit. 89, 4: dez twanc in nikt ein diirkelz wenken- ez tet starkiu lieb 

d iu  ganze.
Umgekekrt finden wir ikn auch blok vor dem ersten Substantirum, 

wo ihn das Neukockdeutscke vor beiden setzen miisste.
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Parz. 578, 11: die salben gewan diu kiiniginne, zer q u a s c h i u r e  unt 
ze wunden.

Willi. 390, 1: man tuot von sinen tjosten kunt, d er  S w a r z w a l t  und 
Y i r g u n t  miiesen da von uede lign.

§. 27. Ais Regel kann im Mittelhochdeutschen das Hinweglassen des 
Substantivums Held, Mann, Bewohner u. ii. nach dem bestimmten Artikel 
bezeichnet werden, wen u die Herkunft oder der Aufentbaltsort angegeben ist. 

Nib. 2159, 1 : do sprach d er  y o n T r o n j  e.
Nib. 204, 1: volgen d er v o n R i n e nieman man in sacb.
Kud. 139, 3: obe ir wurden innen d er u z I r r i c he .
Nib. 190, 1: do w o Id en die daruze  zuo ir yriunden sin darin.
Parz. 40, 22: die v on  der stat des warcn yro, die dise tjost ersahen. 
Parz. 135, 8 : si hazzent mich besunder, d ie  v o n  d er  t a y e l r u n d e r

IV. Die Stellung des Artikels.
Die Stellung des Artikels ist im Mittelhochdeutschen weitaus freier ais 

im Neuhocbdeutscben, wie denn der mittelhochdeutschen Poesie tiberhaupt 
viel mebr Freilieiten beziiglich der Wortstellung gestattet waren ais heutzu- 
tage. Wiihrend niimlich jetzt der Artikel stets vor dem Substantiyum, oder 
alls diesem attributive Bestimmungen yorausgehen, vor diesen zu steben 
kommt, finden wir ihn im Mittelhochdeutschen vor und hinter dem Substan
tiyum, vor und hinter dessen attributiyen Bestimmungen. Auf Grund des 
gesammelten Materials ergeben sich folgende Gesichtspunkte:

§. 28. Der vor dem Substantiyum stehende Artikel ist von demselben 
durch einen Eigennamen oder „got“ im Genitiy getrennt; in selteneren Fiillen 
erfolgt diese Trennung durch ein andercs Substantiy im Genitiy. Artikel und 
regierendes Substantiy kiinnen in einem beliebigen Casus stehen.

«) B e l e g e  fur  E i g e n n a m e n :
Nib. 468, 2: d iu  S i f r i d e s  k r e f t e  taten im vil we.
Kud. 212, 3: ir vater heizet Hagene und ist daz G e r e n  kiinne.
Parz. 38, 5: doch stecket in dem arme sin diu  G a h m u r e t e s  l anze  
Nib. 2045, 4: der H a g n e n  i ibermuete  der gelcen ich im wol.
Nib. 1955, 2: den Et z e l e n  man gap er herberge.
Parz. 82, 2 : wan si sint mir alle sippe von  dem  A dam  es rippe. 
Kud. 1347, 1: si wurden bartę unmtiezic durh den W a t en rat.
Auch beim substantivierten Infinitiv:
Nib. 816, 3: daz B r u n h i l d ę  wei nen sol im werden leit. 
b) B e l e g e  fur  „ g o t “ :
Parz. 88, 16: an den lac der gotes  fliz.
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Kud. 69, 4: do wart d iu  g o t es  gi iete vil harte verre an bekant. 
Greg. 3656: só wuohs diu  gotes  ere.
Kud. 111 , 3 : der ellende recke fiieren sich dó hiez durh diu gotes  

gtiete.
c) S o n s t i g e  Fa l l e :
Iw. 2492: an swen got hat geleit den eines guo t en  wi bes  wert. 
Greg. 3634: ob aber ein  des t i uye l s  k i n t  durh die stole niene tuo.

§. 29. Der Artikel kann zwischen dem Attribut und Substantivum 
stehen, wobei jenes ein Adjectiy, Particip oder Pronomen sein kann; der un- 
bestimmte Artikel erscheint in dieser Stellung weit ofter ais der bestimmte.

a) B c l e g e  fi ir A d j e c t i y a :
Wałth. 11 , 8 : „owe, wie si ieze ein a r b e i t ! “
Erec 6027: „swie ede l  und scboene ein b o u m  si ist!“
Erec 1965: ir iegelich fuorte uf der bant y i e r m u z e  e in sparwsere.  
Parz. 296, 22: g e t r i w e  und e l l e n t h a f t  ein man was Keie.
Parz. 338, 17: v a l s c h  l i i ge l i ch  ein msere,  daz wsen ich baz noch 

wcere ane wirt uf eime se.
b) B e l e g e  fiir P a r t i c i p i a :
Trist. 999: er ist unniitze l e b c n d e  ein man.
Trist. 918: dannoch was ime vil ungedaht, daz herzeliebe wsere só nahe 

g e nd e  ein swscre.
c) B e l e g e  fiir P r o n o mi ma :
Parz. 15, 23: er was gegenstrites vri vor i e s l i c h e m  e i n e m  man. 
Trist. 15337: daz si im hier iiber vunden c t e l i c h e n  den list.
Fast r e g e l m a s s i g  begegnet man dieser Stellung bei „all:u 
Greg. 1150: „ich sag ez a ll  der w e r l t e  wol.“
Iw. 269: „só yuor ich al l en den tac .w
Arm. II. 511: die naht bleip si unvró und morne al l e  den tac.  
S e l t e n e r  erscheint der u n b e s t i m m t e  Artikel:
Iw. 5777: sus reit si al len e inen tac.
Doch kommen bei „all“ auch noch andere anomale Stellungen vor: 
Trist. 17323: nu htete ouch 4’ristan unde Isótden tac  al len wol ver- 

nomen den schal.
Trist. 18058: diu sol diu  w e r l t  al le  wirden unde schoenen.

§. 30. Sehr oft wird im Mittelhochdeutschen der Artikel sammt den 
dazu gehorigen appositiven oder attributiyen Bestimmungen einem Substan- 
tivum nachgestellt, wodurch der Satz ein rhetorisches Geprage erhalt, indem 
durch diese Stellung dem Substantivum eine Eigenschaft oder eine Wiirde 
in heryorragendem Mafie beigelegt erscheint.
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Nib. 1349, 4 : K r i e m h i l t  diu v r o u w e  si sunder sprechen began. 
Nib. 1298, 3: R i i e d e g e r  der  deg en  den kiinec niht wolde lazen. 
Parz. 39, 1: G a h m u r e t  der  w i g a n t  sprach.
Kud. 113, 1: er sach ir l ip  den schoenen in jungen mieś gewunden. 
Iw. 4213: „ich bin I w e i n  der a r me ! “
Trist. 18017: maże diu here  diu heret lip und ere.
Trist. 17620: er bat ir g o t den  g u o t e n  phlegen.
Mit nachfolgendem Super lat i v ,  namentlich im e p i s c h e n  Stile:
Nib. 38, 3: vil der edeln spisę si von ir miiede schiet, und win d er  

a l l erbes te .
Nib. 665, 1: bort  den a l l e r  me i s t en  hete der kiiene man.
Nib. 2075, 4: „nu seht wie er stat, der doch g e wa l t  den meisten 

hie bi Etzelen hat.u
Kud. 320, 2: hus d ic  al ler  bes t en  wurden in do łsere.

§. 31. Der bestimmte Artikel folgt hanfig in dem Falle seinem Sub- 
stantivum, wenn von diesem ein Eigenname im Genitiy abhangig ist; auch 
diese Stellung ist eine Eigenthiimlichkeit des epischen Stiles.

Nib. 90, 1: hor t  der  N i b e l u n g e s  der was gar getragen.
Nib. 640, 1: sun d er S i g e m u n d e s  zuo den fiirsten sprach.
Nib. 1217, 2: go l t  das K r i e m h i l d e  teilte man derfiir.
Kud. 110, 4: sun den S i g e b a n d e s  der bilgerine einer nikt bekande.
Kud. 185, 1: sun der S i g e b a n d e s  den buhurt selbe reit.
Yereinzelt auch nach einem Participium:
Nib. 239, 2: die durli ir ubermiiete widerseiten an den Rin die muezen 

nu g e y a n g c n  d i e  G u n t h e r e s  sin.

§. 32. In dichterischer Sprache tritt ofters der abhangige Genitiy vor 
den unbestimmten Artikel, wobei jener sowohl artikellos wie auch in Begleitung 
des bestimmtcn Artikels erscheinen kann.

a) Der abhangige Genitiy ist artikellos:
Iw. 2233: „si hat doch y o l k e s  ein her . “
Parz. 4, 29: des pfliget t i usc her  er de ein ort.
Parz. 26, 11: sin lip was t u g e n d e  ein b e r n d e  ris.
Parz. 167, 9: jane dorft in niht ellenden der da was wi t z e  ein weise.  
Arm. H. 62: er was stseter t r iuwe ein adamas.
Trist. 256: er was sin  er mag e  ein ere.
b) Beim abhangigen Genitiy steht der bestimmte Artikel:
Arm. H. 61: er was d er  w e r l d e  v r o ud e  e in spige l g l as .
Arm. H. 66 : er was d er  mi l te  ein g l e i c h i u  wagę.
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Trist. 254 fgg: er was der w e r l d e  ein wunne,  der  r i t t e r sebe f t e  
e i n  lere.

Sehen wir nun nacb, welcłie Ergebnisse die vor!iegende Darstellung 
gewinnen lasst. Aus dem ersten Abscbnitte derselben geht hervor, dass der 
mittelhochdeutscbe Spracbgebraucb noch vielfach die ursprtinglicbe Bedeutung 
des Artikels empfand, u. zw. des unbestimmten ais Zablwort tiberall dort, 
wo er ais Tbeilungsartikel diente, also vor dem bestimmten Artikel, dem 
Possessiypronomen, yor Stoffnamen und Abstractis; dagegen stelit er beim 
Ausrufe, bei Zeitangaben, yereinzelt beim unbestimmten Pronomen und in 
einzelnen Redensarten nur pleonastisch, indem er die Allgemeinheit des Be
griffes noch besonders hervorhebt. Yor dem Infinitiy, dem Personalpronomen 
und vor Interjectionen dient er zur Substantivierung derselben. Die deik- 
tiscbe, beziebungsweise isolierende Bedeutung des bestimmten Artikels erhellt 
am klarsten aus seiner Stellung beim unbestimmten Pronomen und beim 
Numerale; nachdrucksvoll steht er ferner beim Ausrufe, vor prttdicativen 
Adjectiyen und Participien und yor dem Possessiypronomen; in allen diescn 
Fiillen yerleiht er der Sprache ein rbetorisches Geprage. Yor Stoffnamen, 
Abstractis und in einigen besonderen Fiillen erscheint er ais genereller 
Artikel.

Aber aucb der Wegfall des Artikels zeugt fur unsere Bebauptung, in
dem die Isolierung eines Begriffes durcb den bestimmten Artikel dort unter- 
bleiben kann, wo sie schon im Begriffe selbst liegt, wie bei Eigennamen, 
oder wo sie auf eine andere Art bezeichnet wird, wie durcb einen folgenden 
Relativsatz oder Genitiy, oder wo der BegrifF auf einen Begritf derselben 
Gattung bezogen wird. Ebenso kann die Ałlgemeinbeit eines Begriffes nocb 
yielfacb unbezeichnet bleiben, insbesondere wenn sie im Sinne der Bebauptung 
selbst gelegen ist, wie bei Sprichwortern, oder wenn sie durcb yerallgemei- 
nernde Pronomina oder Adyerbia bezeicbnet erscbeint; sehr ausgedehnt ist im 
Mbd. der Bx-aucb, den Artikel nacb Priipositionen wegzulassen.

Inbezug auf grammatiscbe Verbindung sowie auf Stellung sind dem 
mbd. Artikel weit grossere Freiheiten eingeriiumt ais dem nhd. 5 doch dient 
seine Stellung im Satze haufig dazu, der Spracbe ein rbetoriscbes Geprage 
zu yerleihen.



Wesentliche Merkmale der verbesserten Sprachunterrichts-
^ethode.

Yon Fritz Bock,  k. k. Professor.

Ais mir vor zwei Jahren die Erlaubnis ertheilt w nr dc, mit einer fran
zosischen Anfangerclasse den Unterricht nacli einer neuen Methode zu fiihren, 
befand ich mich etwa in der Lagę eines Touristen, der froh ist, die ausgetre- 
tene, staubige Landstrafie yerlassen zu diirfen, aber unschliissig und yerlegen 
ist, welchen von den verschiedenen Wegen, die in die Landschaft fiihren, er 
wohl wahlen solle. Dor eine macht offenbar anfangs eine starkę Krtimmung und 
scheint nicht so rasch zum Ziele der Wanderschaft zu fiihren, ais jener an- 
dere, der dafiir weniger angenehm, beschwerlicher ist. Nachdem der Wanderer 
sich aber doch fur einen entschieden hat, findet er nach langerer Reise, dass 
die Wege alle sich zuletzt yereinigen nnd jetzt, wo er sich liings des mur- 
melnden Baches, im lauschigen Wald, im griinen Thal und auf weitschauenden 
Hohen froh ergeht, wird er sich bewusst, dass die Wahl des ersten Weges 
nicht gar so bedeutsam war. Das Wesentliche, das ersehnte Ziel der Wan- 
derung ist erreicht, aber zu bemitleiden sind die, welcho die trostlose Fahr- 
strafie weiter ziehen und von all der Iierrlichkeit, die sie umgibt, nichts wissen 
oder nichts wissen wollen.

Wie gesagt, ahnlich war meine Unscliltissigkeit und Verlegenheit, ais ich 
mich vor mehreren Wegen sah, die ich beim Sprachunterricht zunachst ein- 
schlagen konnte. Jeder derselhen schien neben wichtigen Yorziigen bedeut- 
same Nachtlieile zu haben. Aber heute, nach zweijahriger Reise ist es mir 
klar, dass diese ersten Wege sckliefilich zusammenfuhren miissen, da das Be- 
deutsame der neuen Methode im Studium franzosischer Muster, in der ein- 
gehendcn und angemessenen Beschaftigung mit franzosischen Sprachproben 
und Literaturwerken liegt. Diese Sprachmuster sind die geschriebenen des 
Lesebuches und die gesprochenen des Lehrers. Auf dieses Gebiet den Schiller 
zu fiihren und ihn dort anzuleiten zu Beobachtung, Nachahmung, Erkenntnis 
yon Sprachformen und Sprachgesetzen —• das ist das Wesentliche. Dagegen 
sind die yielumstrittenen Fragen beziiglich phonętischer Schrift, Verwendung 
von Einzelsatzen und manches andere ziem lich belanglos. Ferner hat mich 
meine Erfahrung gelehrt, dass beim Sprachunterricht der bezeichneten Art 
keineswegs gewisse Kunstgriffe und Kniffe, die man in Aufsatzen iiber die 
neue Methode yielfach antrifft, von irgend welchem namhaften Werte sind. Der 
eine will z. B. die franzosischen Laute an Zahlwortern uben, der andere an 
Landernamen; der dritte beginnt mit Gesprachen iiber das Schulzimmer und
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zeigt das Schriftbild erst nach łdngerer Zeit; ein vierter verwertet deutsche 
Fremdworter, wieder ein anderer lasst Lieder singen — kurz, man findet auf 
diese methodischen Mittel und Mittelcben eine grofie Summę von Scbarfsinn 
verwendet, und es fallt uns wahrlick nicbt ein, dariiber etwa zu spotten oder 
sie nicht dankbar beim Unterricht auzuwenden. Was wir nur betonen wollen, 
ist, dass man ihretwegen sich nicht ereifern mogę und dass man dariiber nicht 
die allgemeinen padagogischen Lehren aus dem Auge yerlieren diirfe, dass 
man sich stets von den anerkannten Principien alles Unterrichts lenken lassen 
miisse.

Hat der Lehrer diesen hoheren Standpunkt gewahlt, so wird er nicht nur 
zuversichtlicher und erfolgreiclier den Unterricht ertheilen, sondern er wird auch 
viel eher ais sonst imstande sein, sich iiber einzelne Fragen ein zutrefiendes 
Urtheil zu verschaffen.

Bei keinem mir bekannten Padagogen finde ich die allgemeinen Grund- 
lehren der geistigen Erziehung so klar und iiberzeugend ausgesprochen, ais bei 
dem beriihmten englischen Pliilosophen Herbert S p e n c e r ,  in dessen kleinem 
Werkchen: „Education, intellectual, morał, physical.“ Hier finden sie sich auf 
den Seiten 96 bis 105 — ich citiere die deutsche Ubersetzung von Fritz 
Schultze ■—■ folgendermaCcn zusammengestellt:

1. M an h at vom  E i n f a c h e n  zum Z u s a m m e n g e s e t z t e n  vor-  
z u sc h rei ten.

2. Di e  Ent  w i c k l u n g  des Geist  es, wie  j  ede and er e E n t w i c k l u n g  
ist ein V o r war  t ss c hr  e it en v o m Un b est im m te n z u m Best immten.

3. De r  U n t e r r i c h t h a t  v o m  C o n c r e t e n  a u s z u g e h e n  und be i m 
A b s t r a c t e n  zu endi gen.

4. D i e  E n t s t e h u n g  der  K e n n t n i s  be i m I n d i v i d u u m m u s s  den- 
selben Y e r l a u f  b e f o l ge n  wie die Entstehung  der Kónntni s  beim 
Menschengeschl echt ,  hi stor i sch betrachtet .

4 a) Man sol i  vom Empi r i s c hen  zum Theor e t i s c hen  vor- 
schreiten.

4 b) In der Erz i ehung  ist der Process  der Se l bs t ent wick l ung  
aufs auBerste zu ermuthigen.

5) Ais Prob i ers t e i n  fur die Beurthei lung ,  ob  eine Unterrichts-  
methode  obi gen Pr i nc i p ien  entspricht ,  sol l te die Frage  gel ten:  
Scha f f t  sie im Z d g l i n g  ein ais Anre i z  w i r k e n d e s  Vergnt i gen?

Ich habe es ais einen hohen Genuss und grofien Gewinn empfunden, 
dass mir dieses ausgezeichnete Buch bekannt worden ist, da die in ihm nieder- 
gelegten Gedanken iiber Erziehung im schonsten Simie des Wortes modern sind.

Wenn wir die alte grammatisierende oder Regelmethode auf diese Prin
cipien priifen, so stellt es sich auf den ersten Blick heraus, dass dieselbe in 
Widersprucb steht mit allen diesen Punkten aufier Tielleicht dem ersten, be- 
sonders aber mit 4 a) und b) und 5).

Ich werde nicht umhin konnen, weiter unten mehreres aus dem Buche 
anzufiihren, was diese Principien naher beleuchtet und bei unserer Unter- 
suchung iiber die Methode des Sprachunterrichts in der Schule von Wich- 
tigkeit ist.

Es ist nahezu unmoglich, alle Abhandlungen, die in den letzten zehn 
Jahren iiber die Reform des Sprachunterrichts erschienen sind, auch nur dem 
Namen nach zu kennen, geschweige denn sie in allen Einzelheiten im Ge- 
dachtnis zu haben. Gliicklicherweise ist dies auch gar nicht nothig, denn 
nach den mannigfaltigen Schwankungen des Kampfes der Meinungen, aus dem
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Durcheinander unzahliger Yorschlage hat sich bereits eine Zahl von Haupt- 
forderungen abgeklart, welchen die meisten Reformer zustimmen. Wenn man 
erfahren will, welche Urtlieile iiber gewisse Hauptfragen, die unsere Disciplin 
betreffen, heute herrschen, so belehrt daruber ein Blick in den dritten Band 
der „Phonet i schen StudienL Dort hat bekanntlich V i e t o r ,  der unermiid- 
liche. Apostel der Reform, einen Fragebogen abgedruckt, den er an viele Fach- 
genossen iibersendct hat mit der Bitte, die Antworten an ihn einzusenden. In 
den drei Heften des bozeichneten Bandes sind 48 Antworten enthalten und 
ich darf mir wohl erlauben, hier das Ergebnis des verdienstlichen Unter 
nehmens kurz mitzutheilen, indem ich die Fragen der Reihe nach anfuhre und 
zu jeder die Antwort der Majoritat setze.

1) Gehen  Sie be i m Au s s p r ac h e u n t e r r i e h t  vom La u t e  aus oder 
von der  Schr i f t ?

Nur 7 Stimmen fur Beginn mit der Schrift. Von den anderen begnugen 
sich einige mit Yor- und Nachsprechen von Wortern, wonach das orthogra- 
phische Bild an die Wandtafel geschrieben wird. Die tibcrwiegende Anzahl 
yerstelit unter dem Beginn mit dem Laut mehr ais diesen Vorgang.

2) U n t e r s t u t z e n  Sie den U n t e r r i c h t  d u r c h  a) Laut taf e l n ,  
l) Laut s c hr i f t ?

Zu a) 12 ja, 3 gelegentlich, 23 nein, die andern geben keine Antwort.
Zu b) 17 ja, 19 nein. Einer sagt: „ware Belastung,“ ein anderer: „Feind 

derselben“, ein dritter: „storend“ . Von den Freunden derselben wendet sie 
der eine an „zur Correctur fehlerhafter Aussprache,11 ein anderer ais „Inter- 
linearschrift, um das Reproducieren zuhause zu erleichtern“ , ein anderer 
findet, dass sie nur stert, -wenn sie g l e i c h z e i t i g  mit der Orthographie ver- 
wendet wird.

3) W e l e h e r  Lautschr i f t  bedienen Sie sich fiir das Franzos i sche  
und Eng l i s c he?

Wildes Durcheinander.
4) f fa n n  er fo lgt  der U be r gang  zur  g e wo hn l i c ho n  Ortho

graphie?
Diese Frage hat naturlich nur auf die Falle Bezug, wo mit dem Laut 

(Lautschrift) begonnen wird. Einige nun beginnen mit der Orthographie nach 
wenigen Stunden, andere nach zwei bis drei Monaten, einer sogar erst nach 
einem Jahre.

5) Haben  sich Missstande dabei  ergeben,  und ev. we l c her  Ar t ?
Die darauf zu antwoi-ten haben, sagen „neina, wenn auch drei Stimmen

zugeben, dass schwache Schiller anfangs zuweilen das Lautbild an die Stelle 
des orthographischen setzen.

6) Er f o l g t  der erste Ausspracheunterr i eht  an der Hand  von 
Gedichten,  Lesest i i cken oder  Ans c hauung sb i l der n?

Uberwiegende Mehrzahl wahlt ein zusammenhangendes Lesestuck. Wenn 
auch die meisten sehr bald ein Gedicht bringen, so wird doch dem Lesestuck 
der Vorzug gegeben, vielleicht weil es schwer ist, ein passendes Gedicht zu 
finden. Sonst hiitte das letztere, besonders wenn es singbar ist, viele Vor- 
theile.

7) Ver wer t en  Sie ausschl ieCl ich zusammenhi ingenden Lese-  
stoff oder auch Einzelsi i tze?

Die Einzelsiitze haben nur wenige Fiirsprecher. Die Majoritat liisst sie 
nur gelegentlich zu.



30

8) Lassen Sie ans dem Deutschen in die f remde  Sprache  uber 
setzen,  und z war  E i n z e l s a t z e  ode r  z u samu han me gen  de St i i cke?

Durchaus gegen jedes Ubersetzen in die fremde Sprache sind wcnige. 
Einige, aus Bequemlichkeit oder Zwang, ubersetzen Satz fiir Satz aus dem 
altmethodischen Lehrbuch. Die Mehrheit lasst Ubersetzungen erst eintreten, 
nachdem die Schiiler einige Vertrautheit mit der fremden Sprache erworbeu 
haben. Zusammenhangslose Einzelsatze selten, nur fiir gewisse grammatische 
Zwecke.

9) In we l c h e r  Classe  f a n g e n  Sie mit  dem U b e r s e t z e n  an?
Im zweiten Halbjahr.
10) I n w i e w e i t  v e r w c r t e n  Sie A n s c h a u u n g s b i l d e r ?
Die mcisten verwenden keine Bilder — wir diirfen hinzufiigen, weil sie 

keine haben. Diejenigen, welche sie anwenden, beniitzen sie zu Gesprachen 
und zu grammatischen Zwecken. Die weiteste Yerbreitung haben die Hbl- 
zebschen Wandbilder der vier Jahreszeiten gefunden.

11) In  w e l c h e r  W e i s e  und in w e l c h e m  U m f a n g e  s t e l l en  Sie 
Sp r e c ht i b u n g e n  an?

Fast alle kniipfen die Sprechtibungen an das Lesestiick an und beginnen 
damit auf der untersten Stufe. Diese Sprechtibungen bestehen aus Fragen 
(die anfangs der Lehrer, spatcr Schiller stellen) und Antworten aus dem Inhalt. 
Fragen nach Satztheilen. Spater NacherzShlungen. Die gewohnlichen Vor- 
kommnisse und Iiantierungen lassen viele stets franzosisch benennen. Es soli 
selir bald (dritte Classe) der Unterricht ausschlicClich franzosisch gefuhrt 
werden. Grammatische Definitionen sind deutsch zu geben.

12) Lassen Sie  die G r a mma t i k  a u f  i n d u c t i v e m  W e g e  oder  
d u r c h  U b e r se t z e n  von E i n z e l s k t z e n  g e w i n n e n ?

Die Majoritat ist fiir den inductiyen Weg. Es hat ais Norm zu gelten, 
dass die grammatischen Wahrheiten erst dann fiir sieli zu studieren sind, wenn 
fiir sie aus dem bereits verarbeiteten Sprachstoff die Unterlage geschaffen ist, 
woraus sie blofigelegt und bewiesen werden konnen. Es sollen die gram
matischen Regeln zur Vertiefung nachtraglich in eine systematische Gram
matik zusammengefasst werden. Zur Eintibung gewisser Partien der Formen- 
lehre und Syntax werden Einzelsatze ais zulassig und wiinschenswert erkliirt.

13) W o r i n  bestehen die  s c h r i f t l i c h e n  A r b e i t c n  a u f  den ver-  
s c h i e d e n e n  Stufen,  und wie  of t  w e r d e n  sie a n g e f e r t i g t ?

Die Antworten sind in dem, was wir selbst weiter unten iiber schrift- 
liche Arbeiten sagen, mitenthalten.

14) W ie  s ind Sie  mit der b i s he r i g e n  Me t h o d e  i m g a n z e n  za- 
f r i e d e n ?

Alle Reformer erklaren sich fiir schr zufrieden. Die Anhanger der alten 
Methode natiirlich auch.

15- W e l c h e  Vo r z i i g e  f i n d e n  Sie g e g e n i i b c r  dem f r u h e r e n  
Y e r f a  hren?

Groberes Intercsse bei Schiiler und Lehrer. Sicherheit in der Aussprache. 
Vcrstchen des Gelesenen und Gcsprochenen. Grofiere Fcrtigkeit in der Bc- 
niitzung der fremden Sprache. Leichtigkeit des Yocabcllcrnens. Scharfung 
des Ohres. Denken in der franzosischen Sprache. Intercsse am Stoffe. In- 
nigere Beziehung zwischcn Lehrer und Schiller. Entburdung der Schiiler. 
Praktische Sprachcrlernung und Grammatik głiicklieh yereint. Selbstthatigkeit, 
Schulung des Geistes ais Hauptzweck des Unterrichts gewahrleistet.
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16) W e l c h e  M a n g e l  h a b e n  s i c h  g e z e i g t ?
Mangel an Unterrichtsmitteln. Lehrer anfangs sehr angestrengt. Neue 

Mcthode unmoglich, wenn der Lehrer nicht franzosisch sprechen kann.
17) W ie  s t eht  es mit der  K e n n t n i s  der  w i c h t i g s t e n  G e s e t z e  

der Gr a m ma t i k?
Alle Eeformer erklaren, dass es damit besser bestellt sei ais nach der 

alten Mcthode. Die grammatischen Eegeln, weil meist selbstgefunden, klar 
erfasst, fester bchalten, und weil im lebendigen Zusammenhang mit der Sprache, 
auch beim Schreiben und Sprechen rasch und sieher angewendet.

Aus dem Voranstehenden lasst sich erkennen, dass folgende Punkte all- 
gemeine Zustimmung erfahren haben: erstens. auf eine gute Aussprache ist 
grofies Gewiclit zu legen; zweitens, der Mittelpunkt des Unterrichts liegt im 
Lesestiick; drittens, die Grammatik ist inductiv zu Jemen; riertens, der Un- 
terricht soli reich an Abwechslung sein.

So sehen wir donn, dass diese Forderungen der neuen Methode in einer 
auffallenden und gliicklichen Ubereinstimmung sind mit den oben angefukrten 
Principien Spencer’s.

Nun will ich daran gehen, das Yerfahren, wie es sich nach meiner 
Meinung beim Untcrricht in der franzosischen Sprache an unseren Ecalschulen 
zu gestalten hat, in allgemeinen Ztigen darzustellen. Ich stiitze mich dabei 
auf das, was ich, wie gezeigt, von anderen gelernt und was ich dnrch eigene 
Erfahrung gewonnen habe.

U n t c r r i c h t  in der  Aussprache .

Folgende Laute bilden das System der franzosischen e i n f ac h e n  Yocale:
i kurz —  qui; i lang — rire. e kurz — nez. e kurz — mes; e lang —• 

cker. u kurz ■— coup; u lang — tous. 6 kurz —• peau; ó lang —  faute. 
6 kurz —  trop; ó lang — corps. a kurz — pas; a lang •— lamę. a kurz •— 
femme; a lang — rare. ii kurz — but; ti lang — pur. o kurz — peu; o lang
— pieuse. o kurz — jcune; 6 lang —  fleuve. a kurz — ne. a kurz — temps; 
a lang — France, e kurz — pin; e lang — lingę. cf kurz — bon; 7) lang
— onclc. o kurz — brun; ii lang — humble.

Wir haben hier nur die Listę der einfachen Vocale hingestellt — und 
diese nicht oinmal Yollstandig — , wir haben von den Diphtongen und der 
langen und schwierigen Eeihe der franzosischen Consonanten nicht sprechen 
woilen, weil schon ein Blick auf die einfachen Yocale geniigt, um zu beweisen, 
dass derjenige, wclcher es mit der Aussprachslchre glaubt leicht nehmen zu 
diirfen, entweder sich selbst nicht ganz klar ist iiber die Natur der franzo
sischen Laute und nicht weifi, wie sic sich von den s e h e i n b a r  i d e n -  
t i s c h e n Lauten der Muttersprache der Schiller unterschciden, oder dass er 
sich gewaltig irrt, wenn er meint, dass der Schiller alle diese Einzelschwierig- 
keiten, im Satze gehauft, iiberwinden konne. Ein Vorgang, wie ihn manche 
wiihlen: Man spreche den ersten Satz langsam und deutlich vor und lasse 
die Schiller zuerst im Chor, dann bankweisc, endlick einzcln nachsprechen, 
dieser Vorgang, glaube ich, ist so unmoglich, wie etwa beim ersten Yiolin- 
unterricht der folgende: Man spiele eine Arie langsam und deutlich vor, und 
lasse nachspielen! Das Greifen der Tonę auf den Saiten ist kaum viel schwie- 
riger ais das Articulieren fremder Laute. Wenn man aber dennoch diesen 
Yorgang wahlen woli te, so wiirde man dennoch nachtraglieh Wort fiir Wort,
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Silbe fur Silbe, Laut fur Laut ausbessern und gesondert besprechen mtissen, 
und man kamę scliliefilich dahin, yon wo man hatte ausgehen sollen: zur 
Lehre von den franzosiscben Lauten. Uberdies bat der von uns gewahlte 
Weg den Vortheil, dass die franzosiscben Laute in ein System gebracbt werden 
konnen, wodurch sie besser erfasst und leicbter gelernt werden. Audi wird 
man so denjenigen Lauten, welche erfahrungsmafiig die meiste Schwierigfkeit 
bereiten, im vorhinein die groCte Aufmerksamkeit schenken. „Wie soli es 
moglicb sein,“ sagt Tendering. (Ein Lebrplan fur den frz. Unterricht am 
Gymnasium, in Zeitschr. f. frz. Spr. und Lit., Bd. XII, S. 144) „den Schiller 
an eine correcte Aussprache zu gewubnen ,  wenn nur das zufallige Yor- 
kommen im Zusammenhange dariiber entscheidet, wie oft jeder Laut geiibt 
werden soli, und auf die Gewiihnung an die Heryorbringung richtiger Laute 
kommt es docb ganz wesentlich an. Die einzige Abbilfe konnte nur in einem 
langwierigen Kampfe mit lautlichen Schwierigkeiten gefunden werden, der 
Lehrer und Schiller gleichermafien ermtiden wiirde. “

Der Ausspracbsunterricbt wird also mit der Lehre und Ubung der Einzel- 
laute anfangen. Dabei wird selbstverstandlich die Phonetik die Fuhrerin sein, 
denn nur sie yerschafft richtige Einsicht in die Natur der Laute, und jedem 
Lehrer, der Phonetik studiert hat und an sich selbst erfahren bat, was er ihr 
zu seincr eigenen Belehrung yerdankt, wiirde es gegen die Natur gehen, sich 
beim Unterricht mit halben Wahrheiten zu begniigen. Schon bei der Lehre 
von der Lippenstellung zu den einfachen Yocalen konnte ich mich iiberzeugen, 
dass eine groCe Anzahl von Schiilern nicht imstande war, die Lippen zu be- 
wegen, sie vorzustiilpen, eine enge Spalte zu bilden. Diese Schiller mussten 
angewiesen werden, stumme Gymnastik vorzunehmen. Aus dieser Thatsache 
geht unwiderleglich heryor, dass bei den franzosiscben Lauten die Articulation 
zu lehren ist und ferner, dass diese Articulation griindliche Ubung verlangt.

Von der Lehre und Ubung der Einzellaute geht der Unterricht weiter 
zum Sprechen von Satzen mit Beachtung aller der Umstande, die hier in 
Betracht kommen, wie Betonung, Bindung, Stimmodulation. Es ware yerkehrt, 
gleich im Anfang auf allem, was eine gute Aussprache verlaugt, peinlich genau 
zu bestehen und etwa jcnen zu folgen, welche sagen, man diirfe von einem 
Lesestiick erst dann zum nachsten iibergehen, wenn jeder Schiller das erste 
lautlich yollkommen beherrsche. Wir halten dies fur ein Ding der Un- 
moglichkeit. Auch wiirde eine solche Forderung die Lernlust gleich anfangs 
storen. Man wird sich schon zufrieden geben diirfen, wenn gegen die einzelnen 
Laute nicht yerstofien und im Zusammensprechen Leidliches geleistet wird. 
Wohl aber wird auf die Ausbildung einer yollkommen guten Aussprache 
immer liinzuarbeiten sein, sodass allmahlich immer Besseres geleistet werde. 
Man hutę sich, auf den Oberstufen der Aussprache zu wenig Aufmerksamkeit 
zu schenken!

Wenn der erste Aussprachsunterricht, der, wie gesagt, sich auf die Be- 
wiiltigung der Einzellaute beschriinkt, beendet ist — also nach etwa 8 bis 
10 Lehrstunden — gehe man zum ersten Lesestiick vor. Man kann zwar 
auch, wie ich es selbst gemacht babę, den Unterricht ohne Buch weiterfiihren, 
man kann die Gegenstande des Schulzimmers, die Theile des menschlichen 
Korpers benennen und iiber diese oder ahnliche naheliegende Stoffe ohne 
Miihe Satze und Gespriiche fiihren-, aber ein eine gute Lehrmethode wesentlich 
beriihrender Vorgang ist das nicht, schon darum, weil es sich gar bald her- 
ausstellt, dass dieser Stoff sich erschopft und damit die Nothwendigkeit eintritt, 
Lesestoff zu suchen. Deshalb hiitte man ja nach den ersten 8 bis 10 Stunden 
auch sogleich das Lesebuch yornehmen konnen. Allein man wird im letzteren
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Falle freilich mit der Thatsache rechnen miissen, dass durcli den Anbliek der 
Schrift der Laut Schaden nimmt. So wie iiberhaupt die Eindriicke durch 
das Auge starker sind ais durch jeden anderen Sinn, wird hier Ohr und 
Zunge durch das Schriftbild stark beeinflusst und beeintriichtigt.

Zweierlei Ubelstande werden sich zeigen. Da ja die franzosische Ortho- 
graphie inconsequent, yerworren, iiberladen ist, wird der Schuler z. B. in 
enfant zwei yerschiedene Nasalvocale sprechen, in compter m und p horen 
lassen, in femme statt a e sagen. Der andere, yielleicht noch grofiere Ubel- 
stand ist der, dass der Schuler sich mit der Wahrnehmung gewisser Aus- 
sprachsregeln begniigen wird, wie z. B. dass ein g yor e wie ż zu lesen ist, 
aber dass dieses ż correct gesprochen werde, wird ihm minder wichtig er- 
scheinen. Kurz, der Schuler wird hartnackig die entsprechenden Laute seiner 
Muttersprache einsetzen, er wird zwar o, i, b, g, ł, u. s. w. im a l ig  em ein  en 
kureń und sprechen, nicht aber die f r a n z o s i s c h e n  Ni i anc en  derselbcn.

Dieser Schaden, den das geschriebene dem gesprockenen Franzosisch 
zuftigt, lasst sich kaum ganz beseitigen, aber er lasst sich yerringern, wemi 
man darauf bedacht ist, die Lesestucke wenigstens im ersten Schnljahre 
hauptsachlich bei gescklossenem Buche zu yerarbeiten. Diese Aufgabe ist nicht 
schwer zu erfullen. Ich habe gefunden, dass es im ersten Anfang yortheilhaft 
ist, wenn der Lehrer bei offenem Buch das Lesestiick yorliest, Wort fiir 
Wort zweimal iibersetzt (Mithilfe der Schuler), dann das Buch schliefien 
lasst. Ein Lesestiick von 5 bis 8 Zeilen bat bisher etwa eine Viertelstunde 
erfordert. Nun spricht der Lehrer das Stiick abermals vor, Satz fiir Satz, 
Theilsatze, einzelne Worter, yereinigt wieder alles zu Satzen, die Satze unter- 
einander, die Schuler sprechen nach, tibersetzen Satze, Theilsatze, Worter, 
Wortverbindungen, bei alledem Aufmerksamkeit, Deutlichkeit, Leben, unzahlige 
Wiederholung — und wenn die Stunde um ist, ist das Lesestiick lautlich 
und inhaltlich fast yollstandig bemeistert. In der niichsten Lehrstunde wird 
die miindliche Behandlung wiederholt und jetzt erst wird das Buch wieder 
geoffnet. Der gedruckte Text festigt das Yerstandnis des Inhaltes. Wir 
yerponen es aber, an das Stiick im ersten Unterricht allemoglichen Besprechungen 
iiber Formenlehre anzukniipfen, etwa gleich ein Schema der frz. Declination, 
der Conjugation des regelmassigen Zeitworts im Priisens u. s. w. zu geben 
und sich diese vorgreifende, schematisierende Behandlung auch weiter zur 
Regel zu machen. Es handelt sich zuniichst darum, SprachstofF zu sammeln. 
Erst wenn dies gescliehen ist, wird man sich daran machen, gleichartige 
sprachliche Erscheinungen zusammenstellen, zu ordnen, kurz grammatische Be- 
lehrung zu ertheilen.

Wenn also, um das Gesagte kurz zu wiederholen, die Einfuhrung in 
die franzosische Aussprache mit der Lehre und IJbung der Einzellaute beginnt 
(wobei Lauttafeln yorziigliche Dienste leisten) und wenn man beim Ubergang 
zur Lectiire das Hauptgewicht auf die miindliche Verarbeitung des Lese- 
stiickes legt, dann ist der Unterricht, soweit er die Aussprache betrifft, 
ein guter.

Noch einige Worte iiber die Anwendung von La u t  schr i f t .  Wir sind 
der Meinung, dass phonetische Schrift ein yorziigliches Mittel sei, um im 
Classenunterricht eine richtige Aussprache zu lehren. Da die Schiiler infolge 
der grofien Anzahl nicht so oft zum Sprechen und Lautieren herangezogen 
werden konnen, ais wiinschenswert ist, haben sie durch phonetisch geschriebene 
Texte das Mittel, ein bereits in der Schnie lautlich v o l l k o m m e n  durck-  
g e ar be i t e t e s  Lesestiick zuhause richtig zu w i e de r ho l e n .  Ohne Zweifel 
ist dies iiberhaupt das e i n z i g e  Mittel. Eine dariiber hinausgehende Kolie
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aber mochten wir der Lautschrift nicht zuweisen. Es ist eine auch von mir 
gemachte Wahrnehmung, dass mancher Schiller erst durch das phonetische 
Schriftbild dahin gelangt, gewisse Lautverbindungen riehtig aufzufassen und 
nachzusprechen. Der Yorwurf, dass Lautschrift schwer zu lesen sei, ist, 
glauben wir, ganz unbegriindet und unverstandlich. Er kann nur von solchen 
erhoben werden, die zum ersteninal phonetisch geschriebene Texte in die 
Hand bekommen und nicht wissen, was sie mit den angewendeten Schrift- 
zeichen machen sollen. Wenn man aber bedenkt, dass hier jedem Laut stets 
ein und dasselbe gewisse Zeichen entspricht, und dass eben diese Zeichen 
zusammengetragen wurden, ais die Einzellaute gelehrt wurden, dass also der 
Schiller sie sehr gut kennt, so wird man wohl zugestehen miissen, dass keine 
Schwierigkeit yorhanden sein kann. Unter der Bedingung, dass man das 
Lesen pbonetischer Texte nur ais Hilfsmittel fiir die hausliche Wiederholung 
in Anspruch nehme, ferner, dass die Transcription einfach sei, sprechen wir 
uns mit Warme fiir Lautschrift aus. So lange aber den Schillera solche 
Texte nicht gedruckt vorliegen — bei der Selbstanfertigung unterlaufen durch 
das Abschreiben yon der Wandtafel leider viele Fehler — und ferner, solange 
man sich nicht fiir ein Transcriptionssystem allgemein entschieden hat — denn 
dann wurden beim Wechsel der Anstalten Misstande eintreten — wollen wir 
der Lautschrift nicht das Wort reden und sie lieber ganz missen. Sie ist ja 
nicht unbedingt nothwendig, das Wesentlicho bleibt das Hćiren und die Ubung. 
Unter solchen Umstiinden aber mochten wir auf eines aufmerksam machen. 
Man wird wohl nicht umhin konnen, den hauslichen FleiB der Schiller auch 
im Anfangsunterricht in Anspruch zu nehmen, ailein man śoll davon nur 
Erreichbares fordem. Yielerlei lasst sich da dem Schiller ais Arbeit zuweisen, 
ganz sicher aber n i c h t  die Aufgabe, sich auf das Lesen yorzubereiten, oder 
ein Lesestiick auswendig zu lernen. Andernfalls miisste Uberbiirdung ein
treten und was ebenso schlimm ist, es wiirde lautlich F a l s c h e s  eingepragt 
werden. Im ersten Schuljahr kann nur durch die Arbeit in der Schule aus
wendig gelernt werden.

S p r e c hv e r s u c h e .  — Das Leses t i i ck .  — Or t hog r a ph i e .
Wir haben schon bemerkt, dass es yon keiner wesentlichen Bedeutung 

sei, ob man nacli den ersten der Aussprache gewidmeten Lehrstunden sofort 
zu einem Lesestiick iibergeht, oder ob man zunachst trachtet, den Unterricht 
ganz miindlich fortzusetzen durch leichte franzosische Gesprache. Thut man 
das letztere, so bringt das der Erlernung einer guten Aussprache Nutzen, 
weil eben da das Ohr gespannt aufmerkt und die lautlichen Eindriicke nicht 
durch das Auge gestort werden. Weil ich selbst solche Gesprache vor das 
erste Lesestiick angesetzt habe, glaube ich, etwas tiber die Art derselben hier 
mittheilen zu sollen.

Ais ich die franzosischen Einzellaute und dereń Verbindungen lehrte, 
wurden die franzosischen Benennungen der Gegenstanden des Schulzimmers, 
die sich dazu eigneten, angegeben und gelernt, natiirlich nicht im ortho- 
graphischen Bilde. Es waren so den Schiilern bekannt geworden: la porte, 
le(s) mur(s), le plafond, le plancher, la (les) fenetre(s), le banc, la table, 
la chaisc, le tableau, le poele, la carte u. s. w. Nun sprcche ich: oii est, 
ou sont und bilde folgende Fragen: ou est la porte ? ou sont les fenetres ? 
oii est le tableau? Die Schiller wiederholen die Fragen, weisen mit der 
Hand nach dem yerlangten Gegenstand und sagen dabei voila. Dann fugę 
ich hinzu: il y a, y a-t-il, un, une, aussi, deux, trois, notre, oui, non u. m. a



35

Jetzt kommt sclion melir Abwechsłung in die Gesprache: Y a-t-il un poele 
dans notre salle? Oui, monsieur, il y a un poele. Ou est-il? Voila. Et la 
chaise, ou est-elle? Allmahlich wird durch Vorsprechen gewisser Zeitworter, 
Frageworter, Prapositionen u. s. w., die sich der Schiller leicht merkt, das 
Gebiet und die Form dieser Gesprache erweitert. Ohne die Mutterspracke 
mebr ais nur gelegentlich zur Yerstandigung, wenn etwas Neues kommt, 
herbeizuziehen, ist es mijglich, gleich jetzt stundenlang wenn auch sehr 
elementar, so docli c o r r e c t  f r a n z o s i s c b  zu sprechen. Die Aussprache 
gewinnt dadurcb ausserordentlicb. Jede Sprache hat ihre besondere Ar t i c u -  
l at i onsbas i s ,  die der Anfanger, ja auch der Vorgeschrittene nur mit grofier 
Mtthe wechseln kann. Uberhaupt mogę man daran denken: Kannst Du im 
fremdsprachlichen Unterricbt die Muttersprache entbehren, so lasse sie beiseite! 
Das Reden ii ber Vergleiche, Nutzen fiir die Muttersprache u. a. m. ist un- 
sinnig. Vcrgleicbe konnen erst angestellt werden, wenn man die zu ver- 
gleichenden Dinge kennt. Die Erfahrung lehrt, dass durch das Ubersetzen 
aus der fremden Sprache die Muttersprache v e r d o r b e n  wird.

Yon der Geschicklichkeit der Lehrer ist zu erwarten, dass sie recht 
ergiebige und geeignete Stoffe fur solche erste Gesprache finden werden. 
Mas Walter schlagt vor Ubungen an den Zahlwortern. Combien font deus 
et trois? Combien font six moins quatre? Combien de mois a une annee? 
Combien de jours a un mois, une semaine? Quel est le premier jour de la 
semaine? Quel est le troisieme mois de ! annee? Le troisieme banc, levez- 
vous! La premiere partie de la classe, levez-vous! Die Anregung ist dankbar 
anzunehmen, obwohl ich nicht langere Zeit mit Zahlwortern ausschliefilich 
operieren mochte. Ich selbst habe mit meiner Classe mit groBem Yortheil 
die Kartę Europas beniitzt. Ich brauche nur die allen bekannten Lander 
Europas franzosisch zu nennen: la France, la Russie, 1’Autriche, 1’Allemagne, 
I Italie, la Grece, le Portugal, le Danemark. Die deutschen Bezeichnungen 
zu geben, ist ganz iiberfliissig, ich zeige nur mit der Hand auf die Kartę. 
Oii est la France? der Schiller wiederholt die Frage, zeigt mit der Hand 
und sagt voici. Ich fahre fort: la capitale, die Hauptstadt. Mit dem Finger 
Paris zeigend, sagę ich: Paris est la capitale de la France. Die Schiller 
wiederholen. So weiter: Petersbourg est la capitale de la Russie; Athenes 
est la capitale de la Grece; Vienne est la capitale de 1’Autriche; Romę est 
la capitale de l’Italie; Lisbonne est la capitale du Portugal. Oii est la 
capitale de la France? Quelle est la capitale de la France? Quelle est la 
capitale de 1’Italie? Spiiter gebe ich die entsprechenden Yolkernamen und 
les habitants. Les Franęais sont les habitants de la France, n’est-ce pas? 
Oui, monsieur, les Franęais sont les habitants de la France. — Ou est la France? 
— Voici. —  Quelle est la capitale de la France? — Paris. — Ou est Paris? — 
Yoici. — Berlin est la capitale de 1’Autriche, n’est-ce pas? —- Non, monsieur, 
Berlin est la capitale de 1’Allemagne. — Quelle est donc la capitale de l’Au- 
tricbe? — Vienne. — Oii est-elle? — Voici. Wenn man noch an die Ausrufe 
des Beifalls, des Missfallens, der Ungeduld denkt, mit denen der Lehrer diose 
Gesprache begleitet, z. B. tres bien! allons-donc! voyons! vite! u. s. w., 
so wird man zugeben, dass ohne Deutsch gut und lebendig conversiert 
werden kann.

Der HolzeFschen Wandbilder der vier Jahreszeiten habe ich mich erst 
im zweiten Semester bedienen konnen, weil sie erst damals angesckafft wurden. 
Da zu dieser Zeit die Schiller schon einige franzosische Kenntnisse hatten, 
konnte ich einen etwas anderen Vorgang wiihlen, ais er es zu Anfang des 
Schuljahres liatte sein miissen. Ich zeigte das Bild des Friihlings. Nach
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kurzer Betrachtung sagte ich: Appelez en franęais les objets representós sur 
ce tableau! Das war ein Eifer! Kein Wunder, denn die Schiller kannten das 
meiste, hatten sie doch aus Bechtel gelernt: La foret. Le mois de juin. Le
mois de mai. Le loup et le jeune mouton. Les animaux domestiques. La
ferme. Le travail aux champs et a l’atelier. L ’agriculture et 1’industrie. Le
dimanche a la campagne. La moisson. Utilite des plantes. Nachdem in 
wenigen Minuten die bekannten Dinge aufgezahlt waren, nannte ich die 
iibrigen, welche ich in die Gesprache einflechten wollte. Ich hielt mich
wesentlich an den in Kiihn’s Lesebuch von Gauthey des Gouttes verfassten 
Text. Dort heifit es mit kleinen Veranderungen in den ersten Zeilen:

La maison de la vieille Fanchette brille au soleil; la bonne vieille est 
assise sur le seuil. Elle tient son petit-fils dans ses bras; il caresse un mouton 
blanc. Gest bientót 1’heure du diner. L ’horloge marque midi moins un 
quart et Suzanne se depeche de preparer le repas. On la voit par la porte 
entr’ouverte. Marie donnę a manger aux petits canetons. Les poules picorent 
derriere elle.

Wurde ich diesen Text so, wie er ist, vorgesprochen haben, so hatten 
ihn meine Schiller verstanden. Aber das ware eine trockene, langweilige 
Art gewesen. Ungleich lebendiger und belehrender ist es, den Text entstehen 
zu lassen. Das geschah etwa so:

Voici Fanchette, la veille Fanchette. — Qui est cette yieille femme? — 
Gest la yieille Fanchette. — Comme cette belle maison brille au soleil! — 
Qui brille au soleil? — La maison brille. — Ou est la maison qui brille au 
soleil? — Yoici. — A qui est la maison? — Gest la maison de Fanchette. — 
Est-elle jeune? -— Non, monsieur, elle n’est pas jeune, elle est deja yieille.— 
Gest donc la maison de la yieille Fanchette qui brille au soleil, n’est-ce pas?
— Oui, monsieur, c’est la maison de la yieille Fanchette. — Ou est assise 
la yieille Fanchette? — Elle est assise devant sa maison. — Sur le seuil de 
la maison, n’est-ce pas? — Oui, monsieur, elle est assise sur le seuil de la 
maison. — Voici un petit garęon, c’est le petit-fils de Fanchette. Qui est ce 
garęon que la yieille Fanchette tient dans ses bras? — Gest son petit-fils. — 
Le joli garęon! Que fait-il la dans les bras de sa grand’mere? — II caresse 
un mouton. — Le mouton est-il blanc ou noir? — II est blanc. — Quel 
animal caresse le petit-fils de Fanchette? — II caresse un mouton blanc. — 
Qui yoit-on par la porte ouverte de la maison? -— On y voit une filie. — 
Gest Suzanne, la domestique de Fanchette. ■— Comment s’appelle la doines- 
tique de Fanchette? —  Elle s’appelle Suzanne. —  Ou yoit-on Suzanne? — 
On la voit par la porte ouverte. ■— Qu’est-ce qu’elle fait ? -— Elle prepare 
le diner — Est-ce bientót 1’heure du diner ? Regardez 1’horloge! Quelle heure 
marque-t-elle? — Elle marque midi moins un quart. — A quelle heure dine- 
t-on chez vous ? — Nous dinons a midi, monsieur — Chez la yieille Fanchette 
on dine aussi a midi. Pourquoi donc Suzanne se dópeche-t-elle a preparer 
le repas? — Elle se depeche parce que c’est bientót 1’heure du diner. — 
Regardez notre tableau! Y  voyez-vous des canetons? — Oui, monsieur, yoici 
des canetons. — Qui leur donnę a manger? — Une jeune filie leur donno 
a manger. — Cette filie s:appelle Marie. Comment s’appelle la jeune filie qui 
donnę k manger aux canetons? —  Elle s’appelle Marie. — Qu’est-ce que fait 
Marie ? — Elle donnę a manger aux canetons. — Quels sont les oiseaux qu’on 
voit derriere Marie? — Ce sont des poules. — Les poules picorent, elles 
cherchent des grains. — Que font les poules ? — Elles cherchent des grains.
— Comment peut-on dire pour „les poules cherchent des grains?“ — On 
peut dire „les poules picorent.“ — Ou picorent les poules ? — Elles picorent 
derriere Marie.
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Dasselbe Verfahren wurde fiir die Beschreibung des ganzen Bildes bei- 
behaiton. Zum Scklusse konnte jeder Schiller zusammenhangend und in be- 
liebiger Reihenfolge der dargestellten Gegenstande franzosisch sagen, was er 
auf dem Bilde sah. Welche Fiille von Śprechstoff wird bier geboten! Ohne 
Zweifel liefern Bilder das beste Mittel, um in der Schule zu erreicben, was 
so wichtig ist und lange vergebens angestrebt wurde: M it den f r anz o -  
s i scben W o r t e n  ye r kn i i p f e n  si cb u n mi t t e l b a r  V o r s t e l l u n g e n  
und n i c b t  erst  auf  dem W e g e  der  U b e r s e t z u n g  in die Mu t t e r -  
spra che.

Hoffentlich wird die im Vorwort der 2. Auflage des Kiikn’schen Lese- 
buches angekiindigte Schrift bald erscheinen, welche iiber die Yerwendung 
der Holzel’scheii Bilder beim Unterricht handeln soli.

Ais wir zum ersten Lesestiick des Lehrbuches ubergiengen —  nacb 
vier Wochen — waren die Schiller mit sammtlichcn franzosischen Sprach- 
lauten wolil vertraut. Sie konnten nacb den beschriebenen Spreckversuchen 
allen gerecliten Anforderungen geniigen, die man beziiglich leisen Stimmein- 
satz, Bindung, Satzaccent, Stimmodulation stellen kann. Wir haben oben aus- 
fiikrlich darauf hingewiesen, welche Gefahr fiir die gute Aussprache durch 
die geschriebene Aussprache entsteht und wie man dieser Grefahr begegnen 
soli. Damit es aber moglich sei, den Unterricht auch am Lesestiick yornehm- 
lich miindlich zu fiihren, muss dasselbe den jeweiligen Kenntnissen der Schiiler 
angepasst sein. Das Lesestiick muss nicht nur in grammatischer Hinsickt, 
sondern auch, was den Wortschatz betrifft, grofientlieils auf schon Bekanntem 
ruhen. Briichte jedes dritte Wort Unbekanntes, so wiire die miindliche Be- 
handlung scliwerfallig. Es miissten dann bei jedem neuen Stiicke die Satze 
in die einzelnen kleinsten Theile zerlegt werden und dereń Yereinigung zu 
fliissiger Rede immer von neuem vorgenommen werden. Unyergleichlich besser 
ist es, wenn die Lesestiicke so beschaffen sind, dass jedes folgende nur eine 
Erweiterung eines yorhergehenden ist. Wie angenehm der Schiiler iiber die 
Schwierigkeit der franzosischen Sprache getauscht wird, welches Zutrauen in 
seine Kriifte er gewinnt und dadurch welche Lernlust! Der Lehrer darf ein 
franzosisches Lesebuch nicht beurtheilen nacb dem Interesse, das es i hm er- 
weckt. So halte ich z. B. das Kiihn’sche Lesebuch, trotz des hohen Genusses, 
das es mir selbst noch immer gewahrt, fiir nicht so geeignet, dem Schi i l er  
zu gefallen, ais das viel bescheidenere von Bechtel. Immer und immer wieder 
sir.d es Schule, Feld, Natur, Stadt, Ackerbau, Industrie, um welche sieli die 
Lesestiicke bewegen und bald fiihlt sieli der Schiiler auf diesem Stoffgebiete 
sprachlich sehr sicher.

Der Vorgang, der bei den ersten Lesestiicken einzuhalten ist, wurde be- 
reits geniigend angedeutet. Ich will nur noch auf einen Punkt hier nack- 
driicklich hinweisen, weil er von wesentlicher Bedeutung ist. Wenn auch die 
Geisteskrafte des Schiilers, der in die Mittelschule tritt, bereits alle in Thiitig- 
keit sind, so ist doch gewiss, dass sie nicht alle in gleichem Mafie entwickelt 
sind und ferner, dass noch nicht jene Virtuositiit des erwachsenen Geistes er- 
reicht ist, womit alle Kriifte zugleich fiir eine bestimmte Aufgabe zusammen- 
wirken. Deshalb ei'gibt sich die Mahnung, auf der untersten Stufe die ent- 
wickeltste Geisteskraft der Schiiler auszuniitzen: das Gedachtnis. Die Aufgabe, 
die der Anfangsunterricht sich zu stellen hat, ist, dem  Sc h i i l e r  S p r a ć  li
sto f f  y o r z u f uhr e n ,  den er durch Ohr und Auge rein gedachtnismafiig, 
aber yollstandig in sich aufnehmen soli. „Wissenschaftu, sagt Spencer, „ist 
organisierte Kenntnis, und bevor Kenntnis organisiert werden kann, muss 
man doch etwas von ihr besitzen. Daher sollte jedes Studium eine rein cm-
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pirische Einleitung haben, und erst nachdem ein betrachtliches Capital von 
Beobachtungen angehauft Word en, sollte die Thatigkeit der Vernunft, das 
speculatiye Denken dariiber beginnen. Ais erlauternde Anwendungen dieser 
Regel konnen wir anfiihren dic neuerdings der Grammatik angewiesene 
Stellung nicht yor,  sondern h i nt e r  der Sprache“ .

Will man einen besonders scblagenden Beweis haben, wie weit der 
Sprachunterricht von einer yerniinftigen Methode lange Zeit entfernt war und 
wie scbwer es ist, von der tłberlieferten Routine abzulassen, so mogę man 
nur selien, welcbe Rolle die Or t h o g r a p h i e  bisher im Unterricht gespielt 
bat. Von der verworrenen, auf historischen Uberlieferungen, Missverstand- 
nissen, Analogie, Setzerschrullen beruhenden Orthographie, von jener Ortho- 
thographie, dereń Geheimnisse den franzosischen Abiturienten erschrecken, 
von ihr aus hat man die Sprache lehren wollen, sie wurde in den Mittel- 
punkt des Unterrichtes gestellt und durch sie hat man, um es kurz zu sagen, 
den Schiller kopfscheu gemacht, den Unterricht ertodtet. Ist nicht das Kind 
bei uns sechs Jahre alt geworden, ais es zuerst etwas von der Orthographie 
seiner Muttersprache lernte ? Begannen nicht mit der Orthographie seine Leiden ? 
Und wo ist der Abiturient, der sein „Regeln- und Worterverzeichnis“ vol)ig 
inne hat? Es ist nicht wert, ein Wort weiter zu yerlieren, um die Verkehrt- 
heit zu brandmarken, welche die Orthographie an den Anfang und in den 
Mittelpunkt des fremdsprachlichen Unterrichtes gestellt hat. Aber auch jetzt, 
nachdem man eine gesundere Methode gefunden hat, ist, glaube ich, die Or
thographie noch nicht ganz an die Stelle gertickt, wohin sie gehort und ist 
ihr Betrieb noch ziemlich schlecht.

Betrachten wir einmal das Wort experience! Vier e sind da. Das e am 
Ende ist stumm, das yorhergehende lautet a (warum nicht a datur?), das 
zweite vom Anfang lautet geschlossen und hat ein accent aigu, das erste des 
Wortes lautet offen und hat kein accent. Kann sich der Anfiinger diese Einzel- 
heiten ohne gro Ce Anstrengung merken? Bringt er diesen Dingen bei dem 
Mangel an Erfahrung irgend welches Verstiindnis entgegen? Eiegt in der 
Bewaltigung dieser Schwierigkeiten ein formal bildender Wert? Wenn nun 
der Lehrer trotzdem yerlangt, dass der Schtiler dieses Wort und andere fehler- 
los im D i etat schreibe, hat er da nicht unnothig iiberlastet? die Summę von 
Arbeitskraft, tiber die der Schtiler verfiigt, schlecht yerbraucht und Wichtig- 
gerem entzogen? Und wenn der Schtiler sein Heft voll tindet mit den rothen 
Strichen des Lehrers, fiihlt er sich nicht entmuthigt, wie durch jeden Tadel, 
der ihn trotz seines Fleifies trifft? Wenn schon gleich anfangs auf Erlernung 
der Orthographie hingearbeitet werden soli, so mogę man den Text bis ins 
einzelne besprechen, auf orthographische Dinge aufmerksam machen, den Text 
unveriindert und bei offenem Buche abschreiben lassen — wie yiele Fehler da 
schon der Anfanger macht — aber Dictate aus dem Gedachtnis sind auf der 
untersten Stufe eine Grausamkeit. Es ist allerdings etwas anderes mit der 
Schreibung g r a m m a t i s c h e r  W o r t e r  und F l e x i o n e n .  Auf die glauben 
wir die ganze Aufmerksamkeit beschranken zu sollen, weil diese ftir die Sprach- 
erlernung von grofier Bedeutung sind.

Der leider weit yerbreitete Vorgang betreffs der Orthographie erklilrt 
sich daraus, dass das Ziel des franzosischen Unterrichts an der Realschule 
auch die Sicherheit im s c h r i f t l i c h e n  Gebrauche der Sprache umfasst. 
Dieses Lehrziel ist vollkommen richtig. Aber weil der Schtiler am Schlusse  
seiner Studien die Sprache auch schriftlich beherrschen soli, folgt daraus, dass 
diese Forderung schon im Anfangsunterricht zu stellen ist? Diese Ungeduld 
ist nicht gerechtfertigt.
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Was wir hier uber Dictate gesagt haben, bezieht sich auf die erste Classe. 
Wir wollen es keineswegs dabin kommen lassen, dass die Schiller in spateren 
Jahrgiingen mangelhafte orthographische Kenntnisse haben. Im G-egentheil 
sind wir der festen Uberzeugung, ja wir wissen es ais Thatsache durch un- 
sere Erfahrung, dass die Sicherbeit in der Orthographie nach der neuen 
Lehrmetkode eine grofiere sein muss, ais nach der alten, weil ja die Schiiler 
viel mekr franzosische Texte vor Augen haben ais friiher. Aber in der ersten 
Classe ist es zuviel zugemutket, neben all dem, was der Anfanger zu be- 
meistern hat, auch zu verlangen, dass das orthographische Bild jedes Wortes 
fest im Gedachtnis hafte. Der Schiller mag das gedruckte printemps sofort 
erkennen, ohne imstande zu sein, es fehlerlos im Dictat zu schreihen, so wie 
ich eine Kuh sofort erkenne, ohne sie aufzeichnen zu kiinnen. Ich stehe nicht 
an zu behaupten: die halben Erfolge, welche da und dort mit der sogenannten 
neuen Methode erzielt worden sind, kommen zum gro Ben Theile daher, dass 
sich strenge Anforderungen an die Orthographie wie ein Hemmschuh an- 
legten, Uberburdung und Unlust erzeugten.

Orthographische Regeln kiinnen wiihrend der ersten Zeit fast ganz ent- 
fallen. Gelegcntlich ein aufklarendes Wort, das ist alles. Ais ich zum Schluss 
des ersten Schuljahres sehen wollte, was die Schiller iiber Orthographie 
wiissten, stellte ich Fragen wie die folgenden an die Classe: Wie schreibt 
man s im franzosischen ? Wie z ? Wie schreibt man k ? Wie s, z? Wie e, e, 
u, o, a? Lautet ein Wort auf Consonanten aus, so steht in der Schrift e am 
Ende, nicht? Beispiele, Ausnahmen? Ich wurde mit Antworten geradezu iiber- 
schiittet, und die Freude, mit welcher die Schiller dieser Unterrichtsstunde 
folgten, im Vcrgleich zu der Unlust, welche, orthographische Ubungen nach 
der friiheren Methode erzeugten, war mir ein Beweis, dass der eingeschlagene 
Weg der richtige sei. Ich ratkę also: Man lasse  die O r t h o g r a p h i e  er- 
f ahr ungs maBi g  l ernen,  und man ertćidte den A n f a n g s u n t e  r- 
r i ch t  n i c ht  d u r c h  o r t h o g r a p h i s c h e  Regeln.

Der weitere Betrieb des Unterrichts. — Schriftliche Arbeiten.
Das franzosische Lesestuck und das gesprochene Wort des Lehrers bilden 

das Lernobject fur die Schiller. Das Lesestiick steht im Mittelpunkte des Unter
richts. Wenn man den Schiiler die fremde Spracke in fertigen Mustern durch 
Ohr und Auge unbefangen in sich aufnehmen liisst, ihn allmahlich anregt und 
anleitet, daran die yerschiedenen Erscheinungen in Flexion und Syntax zu 
erkennen, und ihn endlich noch hoher aufsteigen lasst zur Abstraction allge- 
meiner Regeln, welche die Sprache beherrschen: so ist das offenbar die natilr- 
liche Methode, ja es ist gewiss, dass nur auf diesem Wege cin wahres Er- 
lernen moglich ist.

Die Aufgabe, die an den Lesestiicken in erster Reihe zu erfiillen ist, 
besteht in der moglichst vollstandigen A n e i g n u n g  derselben. Die Lese- 
stiłcke diirfen dagegen nicht herabgewiirdigt werden zum Tummelplatz fiir 
grammatisierende, schematisierende Oeliiste. Wohl aber wird der Lehrer die 
Sprachformen stets erklaren und er wird es so einzurichten wissen, dass der 
Schiller Gleichartiges merkt ,  sodass er unter Mithilfe des Lehrers imstande 
ist, aus seinem Schatze von Beobachtungen Schemas, Gesetze, Regeln be- 
treffs Formenlehre, Orthographie und Syntax zusammenzutragen, i n d u c t i v  
zu gewinnen. Man halte sich folgende Worte Spencer’s vor Augen: ,,Filr den 
Sprachkundigen haben die Regeln einen Inhalt, einen grofien Wert, fiir den
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Sprachunkundigen haben sie gar keinen Inhalt, also auch gar keinen Wert.“ 
Ferner: „Es ist nieht ausfuhrbar, und wenn ausfuhrbar, docb nicht wiinschens- 
wert, dem unentwickelten Geiste scharfbestimmte, fertige Ideen einzuver- 
leiben. Wir konnen ihm sehon friihzeitig die Wortformeln, in welche solcbe 
Ideen eingekleidet werden, mittheilen, und Lehrer, welche diese Gewohnheit 
haben, nehmen an, dass, sobald die Wortformeln richtig gelernt worden sina, 
zugleich auch die Ideen, welche dieselben erfiillen sollten, erfasst worden seien. 
Doch wenige an den Zogling gerichtete Querfragen geniigen, das Gegentheil 
zu beweisen. Es stellt sich dann heraus, entweder dass die Worte mit ge- 
ringem oder gar keinem Nachdenken iiber ilire Bedeutung dcm Gedachtnis 
anvertraut wurdcn, oder andernfalls, dass die gewonnene Auffassung eine sehr 
triibe und unklare ist.“

Reichlicher Stoff, um Erfahrungen zu sammeln, viele Gelegenheit, Beob- 
achtungen anzustellen, sind nothig, um die Merkmale sprachlicher Dinge klar 
zu erkennen, von einander zu unterscheiden und um allmahlich zu wahren 
sprachlichen Begriffen aufzusteigen.

Ich wiire ganz auher Stande, die Unfruchtbarkeit des Sprachunterrichts 
nach der Regelroethode, die Nothwendigkeit, den Schiller durch Se l bs t tha-  
t i g k e i t  die Gesetze der franzosischen Sprache i n d u c t i v  finden zu lassen, 
besser zu beweisen, ais wenn ich wieder Spencer zu Worte kommen lasso. Er 
sagt: Das blankę Ergebnis einer Forschung (Regel) geben, ohne die dazu fuhrende 
Forschung selbst wird ais ebenso schwachend wie resultatlos erfunden. All- 
gemeine Wahrheiten mitssen, um von gehorigem und dauerndem Nutzen zu 
sein, erworben werden. Das Sprichwort „wie gewonnen, so zerronnen“ ist 
ebenso gut auf Wissen wie auf Reichthum anwendbar.“ An einer andcren 
Stelle lieifit es: „Wenn die Menschen erwagen wolltcn, dass die hochwichtige 
Kenntnis der umgebenden Gegenstande, die ein Kind in seinen friihesten 
Jahren erwirbt, ohne Hilfe erworben wird — wenn sie sich erinnern wollten, 
dass das Kind in der Aneignung seiner Muttersprache auf sich selbst ange- 
wiesen ist, — wenn sie die Summę von Lebenserfahrung, von aufierschul- 
mafiigem Verstande, welche jeder Knabe selbst sammelt, schatzen wollten, 
wenn sie ferner daran denken wollten, wie manche Geister sich ohne Hilfe 
emporgearbeitet haben, nicht allein durch die Mysterien unseres vernunft- 
widrigen Lehrgangs, sondern durch Scharen anderer Hindernisse auCerdem; so 
wurden sie den Schluss nicht unvernunftig iinden, dass jeder Zogling von 
leidlicher Begabung, wenn die Gegenstande ihm in richtiger Ordnung und 
richtiger Form vorgelegt werden, die nacheinander sich erhebenden Schwierig- 
keiten mit nur geringem Boistande iiberwinden wird. Wahrhaftig, wer kann 
dem unaufhorlichen Beobachten und Forschen und SchlieCen, wie es in eines 
Kindes Geist vor sich geht, zuschauen, oder seinen scharfsinnigen Bemer- 
kungen iiber Dinge, die im Entwicklungsgange seiner Fahigkeiten liegen, 
lauschen, ohne inne zu werden, dass diese kundgegebenen Kriifte, wenn an- 
geleitet, sich systematisch auf die in demselben Bereiche liegenden Lern- 
objecte zu richten, sie leicht und ohne Hilfe bemeistern wurden? Jenes Bediirf- 
nis des bestandigen Vorerzahlens ist die Folgę unserer eigenen, nicht des 
Kindes Dummheit. Wir ziehen es weg von den Dingen, die es interessieren 
und mit dereń Aneignung es stets selbstthiitig beschaftigt ist. Wir legen ihm 
Thatsachen vor, die fur sein Yerstiindnis zu complicicrt und ihm deshalb 
reizlos sind. Finden wir dann, dass es diese Dinge nicht gern sich zu eigen 
macht, brauchen wir Drohungen und Strafen, um sie in seinen Kopf hinein- 
zuzwingen. Indem wir ihm so die Kenntnis yersagen, die es verlangt, und es 
mit solcher yollstopfen, die es nicht yerdauen kann, fiihren wir einen krank-
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haften Zustand seiner Fahigkeiten und daraus folgend einen Widorwillen 
gegen Kenntnis uberhaupt herbei. Und wenn nun, ais ein Ergebnis, theils 
der von uns yerscbuldeten dummen Tragheit, theils der stets fortdauernden 
Untlichtigkeit in seinen Studien, das Kind nichts ohne Erklarung verstehen 
kann, und zu einem blofi leidenden Empfanger unserer Lehre wird, schliefien 
wir, dass Erziehung nothwendig so gehandhabt werden milsse.“

In welcher Weise hat man vorzugehen, urn die frauziisischen Lesestilcke 
zu yerarbeiten, dem Gedachtnis einzupriigen, das Yerstandnis fiir die Sprach- 
formen zu wecken, den Lesestoff in Bewegirng zu setzen und alles gehorig 
zu tiben? Um nicht von selbstyerstiindlichen Dingen zu spreclien, die den rein 
mundlichen Unterrickt betreffen, konnen wir auf diese Fragen zugleieh ant- 
worten mit der Darstellung der s c h r i f t l i c h e n  A r b e i t e n .  Ich erlaube 
mir hier, die auf Frage 13 des Vietor’schen Fragebogens ertheilten Antworten 
zu beniitzen. Mehreres yerdanke ich anderen Methodikern. Die Arbeiten, die 
im Folgenden aufgeziihlt sind, habe ich yersucht, nach ihrer Schwierigkeit zu 
ordncn. Der Anschaulichkeit wegen lege ich einem Theile der Ubungen das 
17. Lesestiick in Bechtels „Sprecl i -  und L e s e b u c h “ zugrunde.

Le dimanche a la campagne.
Lc dimanche, a la campagne, offre un tableau touchant. Le dimanche 

ost le jour du rcpos: tous les autres jours de la semaine sont des jours de tra- 
vail. Les travaux ont cesse; la naturę semble se reposer elle-meme. L ’homme 
qui cultivc la terre pour avoir le pain qui doit le nourrir, 1’abandonne pour 
un jour: il vcut jouir du plaisir de se retrouver dans sa demeure, aupres de 
sa familie. Chacun se paro de ses beaux habits de fete; la cloche du yillage 
appelle dans la yieille eglise les honnetes laboureurs qui, au milieu des durs 
travaux do la campagne, conseryent un coeur pur. Le laboureur quitte sa 
chaumiere, lc yigneron desccnd de la collinc, le bucheron et le chasseur sor- 
tent de la foret, la jeune filie laisse sa chevre et la fontaine, pour entrer 
a 1’ćglisc. Le cure est a 1’autel; il prie pour eux; ils ecoutent sa parole et 
ils prient Dieu: il leur parle de Dieu, qui benit le travail du laboureur.

1. Abschreiben des Stiickes.
2. Antworten auf deutsche Fragen.
Warum bebaut der Mensch die Erde? — II la cultive pour avoir le 

pain qui doit le nourrir.
3. Antworten auf franzosische Fragen.
Dc quel plaisir 1’homme yeut-il jouir? — II veut jouir du plaisir de se 

retrouwer aupres de sa familie.
4. Fragen nach Satztheilen, sowie Antworten dazu.
Q.ui cultive la terre? — L'homme. — Q,ue faitl’homme? — U cultiye 

la terre. — Que cultive-il? — II cultiye la terre. —  Pourquoi cultiye-t-il la 
terre? — Pour avoir le pain qui doit le nourrir.

5. Der Schiiler bilde Fragen, die ihm der Lehrer deutsch angibt.
Lehi-er: Frage mich, wohcr der Holzfaller und der Jiiger kommen?
Schiller: D ’ou sortent le bucheron et le chasseur?
Lehrer: Frage mich, wovon der Pfarrer zu den Landleuten spricht?
Schiller: De quoi le cure parle-t-il aux paysaus?
6. Der Schiller bilde Fragen, die ihm der Lehrer franzosisch angibt.
Lehrer: Demandez-moi pourquoi la jeune lilie, se parę de ses beaux

habits de fete et si la cloche 11’appelle pas a 1’eglise les habitants du yil
lage?
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Schiller: Pourquoi la jeune filie se pare-t-elle de ses beaux habits de 
fete? La cloche n’appelle-t-elle pas a 1’eglise les habitants du yillage?

Anm. Hier wie zu 5) hat der Schiller zugleich auf seine Fragen zu 
antworten.

7. Variationen, wie z. B. Subjecte in Mehrzahl, Pradicate in Zukunft.
Les laboureurs quittent leurs chaumieres, les yignerons descendent de la

colline etc
Le laboureur quittera sa chaumiere etc.
8. Bilde aus sammtlichen Siitzen yerneinte Fragen.
Le dimanche, a la campague, n’offre-t-il pas un tableau touchant? etc.
9. Suche zu den Subjecten 1’homme und pain andere Pradicate, zu den 

Zeitwortem abandonner und jouir andere Objecte und bilde daraus Siitze.
L ’h om m e  aime le bon Dieu qui benit son trayail.
L e  pain nourrit les hommes.
Le laboureur a b a n d o n n ę  les durs travaux de la campagne pour aller 

a 1’eglise.
Apres le trayail 1’homme yeut j o u i r  du repos.
10. Lass den Landmann erzahlen, was er am Sonntag thut. Auch in- 

directe Erzahlung.
11 . Dictat,
a) unverandert,
b) yerandert.
12. Ubersetzung in gutes Deutsch.
13. Inhaltsangabe aus dem Gedachtnis.
14. Ubersetze ins Franzosische:
Der Landmann yerlSsst die Arbeiten des Feldes. Sein grofites Ver- 

gniigen ist, sieli am Sonntag inmitten seiner Familie zu sehen, welche er liebt 
und fur die er alle anderen Tagc der Woche arbeitet.

15. Der Lehrer liest ein sehr leichtes franzosisches Sttick yor, die Schiller 
erzahlen es schriftlich nach.

16. Umwandlung eines Gedichtes in Prosa.
17. Der Lehrer erzahlt eine bekannte deutsche Fabel oder ein Marchen 

deutsch, lasst den Inhalt gut einpragcn, gibt nothige franzosische Ausdriicke 
an. Die Schiller erzahlen franzosisch und frei.

18. Freie Arbeiten, z. B.
Spaziergang durch die Felder zur Erntezeit. Markt. Beschreibung des 

Pferdes. Schilderung des Wachsthums und der Gestalt des Eiche. Yerlaufund 
Arbeit des Schuljahres.

19. Beschreibe ein Bild.
20. Zusammenhangender deutscher Text ins Franzosische zu iibersetzen.
Es ist leicht zu beurtheilen, welche von den hier gegebenen schrift-

lichen Arbeiten sich yorzugsweise fur Hausarbeiten und welche fur Schul- 
arbeiten eignen. Auch weifi ich wohl, dass ich noch lange nicht alle miig- 
lichen Arten von Ubungen erschopft habe. Es wiire yerdienstlich, zu diesem 
Punktc neue Gedanken und Yorschlage zu bringen. Wir glauben, ein 
solches Yerzeichnis sollte man yor sich haben, um jeno schriftlichen 
Arbeiten zu suchen, welche sich in einem gegebenen Falle wohl am besten 
eignen und um zu yerhindern, dass man in triigem Einerlei stets das 
Gleiche arbeiten lasse. Abwechslung thut dringend noth. Ohne sic ist 
nicht nur die Ernahrung des Kiirpers schlecht, sondern auch dic Ernahrung 
des Geistes mangelhaft. Auch hat bei der Walii der Arbeiten keineswegs 
ausschlieblich die Meinung des Lehrers zu entscheiden, sondern man wird
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sieh recht oft fragen mtissen, ob wohl ftir eine gewisse Ubung die L u s t des 
Scht i l ers  zu baben sei. Der Lehrer, welcher seinen Stand punkt nicht zu 
niedrig wahlt und stets das Ganze des Unterrichtes im Auge bałt, wird aucb 
im franzosischen Unterricht sich gern und leicbt der psychologischen Wabrheit 
unterorduen, welcbe erklart, „dass das entstehende Verlangen nacb irgend 
einer Art von Belehrung angibt, dass der sich entfaltende Geist fahig geworden 
ist, sie sieh anzueignen, und ibrer zu seinem Wachsthum bedarf, und dass 
andrerseits der gegen eine solcbe Belehrung gehegte Widerwille ein Zcichen 
ist, dass sie entweder vor der Zeit oder in unverdaulicher Form geboten 
wird.“ (Spencer).

Ich habe mich bei meinem Unterricht in diesen z we i Jahren an die 
hier angefuhrten Principien gehalten und sagę ehrlich und nachdriicklich, dass 
die erzielten Erfolge bedeutend sind; dass meine Schtiler unyergleicklich 
bessere Kenntnisse im Franzosischen besitzen, ais es nach der alten Methode 
moglich war; dass ich unter keinen Umstanden zum fruheren Yerfahren zu- 
riickgreifen mochte, wenn es von meinem Willen abhienge; endlich, dass ich 
in demselben Sinne den Unterricht fortsetzen will.

Die wesentlichen Merkmale der verbesserten Sprachunterrichts-Methode 
sind also:

1. Grtindlicher Unterricht in der Aussprache.
2. Rein empirischer Beginn des Unterrichtes zur Sammlung von 

Sprachstoff.
3. Inductive Behandlung der Grammatik.
4. Die Selbstthatigkeit des Schtilers ist wichtiger ais die Yor- 

erklarung des Lehrers.
5. Alles ist zu thun, urn das Gift der Unlust fernzuhalten.
Der letzte Punkt, so ausgesprochen, diinkt uns ais besonders charakte- 

ristiscb ftir die Reform des Sprachunterricbtes. Wer wollte es leugnen, dass 
gerade die Sprachstunden bisher die Pein der Kinder und der studierenden 
Jugend gebildet haben? Nicht nur Latein und Griechisch, aucb Franzosisch 
bat den Ruf besessen, nur wenigen besonders talentierten Kopfen zu gefallen, 
wabrend die Mehrzahl es fiirchtete und hasste. Wie lacherlich und doch 
wie traurig ist es gewesen, dass sich Lebrer und Professoren formlich ge- 
scbmeichelt fiihlten, wenn man ihnen sagte, dass ihre Lehrstunden der Schrecken 
aller Schtiler seien! Statt zu merken, dass darin eine furchtbare Anklage gegen 
ihre Methode enthalten sei, meinten sie, eben weil sie es so schwierig und 
qualvoll einzurichten wtissten, dass sie den Unterricht in der rechten Weise 
ertheilten! Das soli nun anders werden. Wir wollen Lust erwecken, und 
erst wenn uns das gegliiekt ist, von uns sagen, dass wir tiichtige Lehrer 
seien. „E r f a b r u n g  z e i g t  t a g l i c h  mit g r o s s e r e r  K l a r he i t ,  dass 
a l l e z e i t  e ine  M e t h o d e  zu f i n d e n  ist, w e l c h e  anz uz i e he n ,  j a  
m a c h t i g z u  f esse ln y e r m a g ;  und  immer  s t e l l t s i c h ’s heraus,  dass 
d i eses  die auch durch al le ander en  Z e u g n i s s e  ais r i c h t i g  be- 
wi esene  M e t h o d e  ist.u (Spencer. )



Rede zur Grillparzer-Feier
gehalten von Prof. Friedrich Jenkner.

Meine lieben jungen Freunde! Yielfacher Art sind die Tage, die wir im 
Yerlaufe eines Jahres festlich begehen konnen. Mit der Kirche feiern wir zu 
unserer inneren glaubigen Erbauung die hohen Kirchenfeste, ais Angehorige 
eines Staates feiern wir den Geburts- und Namenstag des Staatsoberhauptes 
und nebmen theil an der allgemeinen Freude bei einer frohen, sieg- und ruhm- 
gekriinten That unseres Volkes, lieb und wert sind uns die durch ein Familien- 
fest ausgezeichneten Tage, mit der Natur begriifien wir die neuen Bliiten des 
Friihlings, und mit ihr freuen wir uns iiber den reichen Erntesegen des Herbstes. 
Und so feiern wir auch die Tage, welche uns an das Leben und Wirken, 
welcbe uns an die Thaten gro ber Manner erinnern, die, mit ihrem Geiste die 
Mitwelt iiberragend, ais die Marksteine in der Geschichte zu betrachten sind, 
an dereń Namen sicb die Erinnerung an Ereignisse kntipft, die epochemachend 
in das Schicksal der Volker eingegriffen baben.

So gedenken wir immer und immer wieder der grofien Manner der 
Wissenscbaft, die durch ihre unermiidlichen Forschungen auf dem Gebiet der 
Natur- und Volkerkunde unser Wissen und unsere Erkenntnis bereicherten; 
so gedenken wir immer und immer wieder der Schopfer von Kunstwerken, 
die uns durch die Schonheit ihrer Formen und die Fiille und Macht ihrer 
Tonę in das Reich des Idealen erheben; so gedenken wir immer und immer 
wieder der grofien, siegreichen Feldherrn, die mit dem Schwert in das Buch 
der Geschichte ihren Namen unvertilgbar gezeichnet haben; so gedenken wir 
immer und immer wieder der weisen Lenker der Staaten und Volker, durch 
dereń machtvolle Ftihrung neuc Bahnen der gcschichthchen Entwickelung 
vorgezeichnet wurden; und so gedenken wir auch jener erlauchten Geister 
der Menschheit, die uns durch das diclitende Wort die Seele der Menschheit, 
ihre Hohen und Tiefen, ihr Sehnen, Wunschen und Hoffen, ihre Thranen und 
ihre jubelnde Freude im verklarten Lichte wieder erscheinen lassen, so, sagę 
ich, gedenken wir auch der grofien Dichter.

Und einen solchen Gedenktag begehen wir heute. Morgen sind es 100 
Jahre, dass unser vaterliindischer Dichter Franz Grillparzer zu Wien geboren 
wurde. Und nicht nur wir, nicht nur die Reichshaupt- und Residenzstadt 
W ien, auch weit iiber die Grenzen unseres Vaterlandes hinaus widmet man 
diesem Tage ein feierliches Gedachtnis.

Werfen wir zunachst einen kurzeń Blick auf das Leben unseres Dichters. 
Nach Beendigung der juristischen Studien und nach einer kurzeń Dienstzeit 
ais unbesoldeter Praktikant in der k. k. Hofbibliothek, trat er in den Staats- 
dienst ein, der ihm allerdings keine glanzende Laufbahn einbrachte. Im Jahre 
1813 wurde er Kanzleipraktikant bei der Zollgefallen-Administration im Finanz- 
ministerium, 1814 Conceptspraktikant daselbst, und im Jahre 1832 erklomm
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er endlich den Posten des Directors am Hofkammerarchiv, damit von jeder 
weiteren Beforderung Abschied nehmend, da ihm die spiiter ang-esuchte erste 
Custosstelle in der kaiserlichen Hofbibliothek abgeschlagen wurde.

Lm Jabre 1817 betrat er mit der Ahnfrau seine dichterische Laufbakn, 
und diese Tragedie sowie die im folgenden Jahr erscheinende Sappho mackten, 
auch weit tiber die Grenzen seines Vaterlandes kinaus, seinen Namen riihm- 
lichst bekannt. Aber seit dem Jabre 1838, ais dem Jabre eines ganzlichen 
Misserfolges seines Lustspieles: W eb’ dem, der lugt, war er nicht mebr zu 
bewegen, mit seinen spater in der Stille entstandenen dramatischen Werken 
in die Offentlichkeit zu treten. Da kam das Revolutionsjahr 1848. Dieses 
Jakr bewirkte auch im Leben unseres Dicbters, wenigstens ausserlich, eine 
Wandlung zum Besseren. Sein in diesem Jabre herausgegebenes und ein un- 
gebeueres Aufseben erregendes patriotisches Gedicht: Feldmarschall Radetzky 
that diese Wirkung und dem schon fast Yergessenen wurde Elire, Auszeichnung 
und Anerkennung zutheil. Es erfolgte seine Ernennung in das Herrenhaus, die 
Akademie der Wissenschaften nabm ibn in die Zahl ibrer Mitglieder auf, und 
seit 1851 erschienen neuerdings seine Dramen im Repertoire des Burgtheaters 
und wurden damit wieder in das Leben eingefiihrt, fiir das sie schon fast ganz 
verlorcn scbiencn. Die Feier seines achtzigsten Goburtstages war wold der 
Glanzpunkt seines Lebens. Die Gnade seines Kaisers zeichnete ihn dabei durck 
die Verleihung des Leopoldordens aus, die Stadt Wicn verlieh ibm das Ekren- 
biirgerrecbt, der Konig Ludwig von Baiern, der Grofiherzog von Weimar und 
die Kaiserin Augusta iibersandten ibm Gluckwunsschschreihen, die Universitat 
Leipzig ernannte ibn zu ibrem Ebrendoctor und die allgemeine Theilnahme 
und Verebrung jubelte ibm zu. Und ais er am 21. Januar 1872 im 82. Lebens- 
jahre rubig und still aus diesem Leben schied, wurde ibm eine Leickenfeier 
wie nocb keinem Dichter seit Klopstock zutheil. Und damit sein Name nicht 
nur innerlich im Geiste der Nachwelt, sondern auch auBerlich sichtbar fort- 
lebe, ist ihm ein prachtiges Denkmal im Wiener Volksgartcn erbaut, ist die 
Grillparzer-Stiftung gegriindet, und wurden im neuen Ratbhause zu Wien die 
Grillparzer-Zimmer eingerichtet.

Und was sind seine Werke? Seine Bedeutung und Grofie beruht in 
seinen Dramen. Ich nenne nur die Namen, und eine stattliche Zahl tritt uns 
da schon entgegen: die Ahnfrau; Sappho; die Trilogie: Das goldene VlieB; 
Ottokars Gltick undEnde; Ein trener Diener seines Herrn; Des Meeres und 
der Liebe W ellen; der Traum ein Leben; Weh’ dem der lugt; Libussa; 
Ein Bruderzwist in Habsburg; Die Jiidin von Toledo und das Fragment Esther. 
Und obwohl weder seine, an machtigen Geistesstromungen arme Zeit, noch 
seine unmittelbare Umgebung seinen Dichtergenius wesentlich forderten, 
so bat er docb, was um so rtihmenswerter ist, eine Flille poetischen Schaffens 
zustande gebracht und eine reicbc Welt dramatiscker Gestaltungen uns hinter- 
lassen. Da spricbt der Mund der Weisheit und Erfahrung, da waltet das 
Verhangnis tiber dem Menschen und erbebt sieli dessen eigene Kraft zu trotzigem 
Thun und Wollen, da sehen wir Erhabenes und Liebliches in wechselnden 
Scenen, das farbenprachtige Marchen, die traumbafte Sagę und die ernste 
Gescbicbte, und Morgen- undj Abendland offnen uns ihre poetischen Schatze.

Vor allem aber ist es e in  Ton, welchen wir da erklingen hdren, der Ton 
der echten Yaterlandsliebe. In vollen Accorden verleiht er diesem Gefiihle die 
poetisebe Form und Gestaltung in seinem Ottokar. Zwei Ftirsten, Rudolf von 
Habsburg, den neuerwahlten Kaiser des Reicbes, und Ottokar, den machtigen 
Bohmcnkonig, sehen wir da miteinander im Kampfe begriffen, in einem Kampf 
zum Scbutze des Rechtes und der Gerechtigkeit gegen willkiirliche und gewalt-
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fhatige Verletzung desselben. Wir sind im Scblosse zu Prag. Konig Ottokar 
stcht auf dem Gipfelpunkte seines Gliickes und seiner Ma elit. Die Stande yon 
Ósterreich, Steiermark, Karnten und Krain koramen, um ikm ihre Huldigung 
darzubringen, und eine Gesandtschaft des deutschen Reichstages fragt bei ihm 
an, ob er wohl geneigt ware, die deutsche Kaiserkrone anzunehmen. Yor 
Stolz und Hoebmutb die konigliche Brust geschwellt, ruft Ottokar da aus: 
„Nun Erde steh’ mir fest: Du hast noch keinen GroBeren getragen!“ und 
von allen Seiten ertont der Zuruf: „Es lebe Ottokar! Yon Bohmen Konig! 
Herzog von Ósterreich! Steier! Karnten! Krain! Der Deutschen Kaiser! lebe 
Ottokar!“ Aber schon tritt die erste Wendung zu seinem Falle ein. Der Burg- 
graf von Nurnberg bringt ais Abgesandter des Reichs die unerwartete Bot- 
schaft von der inzwischen erfolgten Wahl Rudolfs zum deutschen Kaiser und 
entbietet Ottokar, von diesem freilich noch mit hohnenden Worten zuriick- 
gewiesen, im Kamen des Kaisers auf den Reichstag nach Nurnberg, um dort 
die ihm zustehenden Lehcn yon Bohmen und Mahren aus der Hand des 
Kaisers zu empfangen, die anderen Lander aber ais widerrechtlich erworbene 
an das Reich zurtickzuerstatten.

Nun fiihrt uns der Dichter nach Ósterreich in die Kriegslager Ottokars 
und Rudolfs. Ottokar folgt, obzwar widerwillig, einer Einladung Rudolfs „zu 
giitlichem Gesprach.u In glanzender Rustung, dariiber einen reichgestickten 
Mantel, die Krone auf dem Haupte, so erscheint er yor dem Kaiser, der nach 
seiner einfach-schlichten Art im ledernen Unterkleid an einem Feldtische sitzt 
und mit einem Hammer an seinem Helme die Beulen ausklopft. Das Volk 
ist herbeigestromt, um den Kaiser zu sehen, und fur jeden Armen und Be- 
drangten, der sich ilnn bittend naht, liat der Kaiser ein warmes Wort des 
Trostes. Aber hinter dieser einfach-schlichten, milden Art des Kaisers yerbirgt 
sich ein starker, unbeugsamer Wille, wenn es gilt, des Reiches gutes Recht zu 
schiitzen vor Unbill und Gefahren. Ottokar, die Fruchtlosigkeit eines weiteren 
Widerstandes cndlich einsehend und besiegt yon der ruhigen Majestat des 
Kaisers, nimmt Bohmen und Mahren von diesem zu Lehen, wora uf ihn der 
Kaiser einladet, nach Wien zu kommen, um dort den Eid der Treue in seine 
Hande zu leisten. Aber durch einen verhangnisvollen Zufall, den Liebes- 
dienst eines falschen Freundes, in seinem Stolze todtlich yerletzt, stilrzt Ottokar 
von dannen. Er zieht nochmals das Schwert, um, wie er glaubt, seine ge- 
kriinkte Ehre zu retten. Das Gluck jedoch hat ihn yerlassen. Ais ein Reu- 
muthiger nun vor Gott im Gebete das Knie beugend, fallt er auf dem Schłacht- 
felde, yon der alles ausgleichenden Hand des ewig rollenden Zeitrades ereilt. 
Mitleidsvoll breitet der Sieger seinen Kaisermantel iiber den Leichnam des 
ungiticklichen Kiinigs und bereitet ihm in der Gruft seiner Ahnen cine 
ehrenvolle Bestattung. Und mit dem Zuruf aller: Heil! Heil! Hoch Ósterreich! 
Habsburg fur immer! lasst der Dichter sein Lied von Rudolf von Habsburgs 
sieggekrontem Streite yerklingen.

Und wie der Dichter in der schonen Welt seiner Ideale łebt und webt 
und diese sich nicht yerkiimmern liisst durch die Erfalirungen des Lebens, 
so bewahren auch Sie sich die Ideale Ihrcr Jugend bis in das spiiteste Alter 
hinein und erfrischen Sie dieselben immer wieder an den Meisterwerlcen unserer 
grossen Dichter.

Und wenn Sie so an dem hohen Geiste Goethes und Schillers sich innerłichst 
erbaut und Ihr Gemiitk fur das Schone und Herrliche wieder empfanglich 
gestimmt haben, so gedenken Sie dabei auch uuseres gefeierten, yaterlandischen 
Dichters Franz Grillparzer.



Uber die Nothwendigkeit der Gesundheitspflege.
Inhalt der Anspraclie, we 1 che der Dirctor an die Schiller aus Anlass der 

Bekanntgabe des Erl. des hohen k. k. Ministeriums f. Cultus und Unterricht 
v. 15. Septb. 1890, Z. 19097 gerichtet hat.

In der Selmie war man bisher nur darauf bedacht, unmittelbare Gesund- 
heitsschaden der Scbule selbst hintanzuhalten, indem auf Reinlichkeit und 
Liiftung im Schulgebaude, auf gute Korperhaltung der Schiller und auf deut- 
lichen Druck der Lehrbiicher sorgfałtig geachtet wurde. Nur das Turnen 
diente tbeilweise der Korperentwickelung der Schiller. Im iibrigen aber blieb 
die personliche Gesundheitspflege der hauslichen Erziekung iiberlassen. Die 
Erfabrung bat aber gelehrt, dass das Erforderlicbe niebt geschieht, und das 
hobe Ministerium sab sieli infolgo dessen veranlasst, anzuordnen, kiinftighin die 
Gesundheitspflege aucb im Unterrichte zu beriicksicbtigen, die Nothwendigkeit 
derselben den Schillera ans Herz zu legen und die Schiller zur Gesundbeits- 
pflege anzuleiten.

Die Scbule kann zunachst nur aufklarend wirken und etwaige Hinder- 
nisse, die auswarts einer Gesundheitspflege entgegenstehen, beseitigen. Wie 
wichtig und nothwendig aber aucb solcbe Aufklarung ist, folgt schon, wenn 
man die in der Bevolkerung alJgemein yerbreiteten Anschauungen iiber Kbr- 
perpflege und Krankbeit in Betracht ziebt. Eine grofie Zabl von Menscben 
siebt die Krankbeit ais ein unabwendbares Schicksal an. Viele balten sieb, 
ohne zu denken, an die gangbaren Scblagworte und meinen, ihre Gesundkeit 
am besten zu pflegen, wenn sie sieb vor Verkiiblung inachtnehmen, sebonen und 
durch kraftige Kost nahren. Ganz allgemein ist die Ansickt, dass schwachlicke 
Kinder zum Studium besser geeignet seien ais zu einer anderen Beschaftigung.

Schon einige wenige Thatsachen zeigen, wie falscb diese Anschauungen 
sind und dass es besser ware, das Gegentheil von den gangbaren Schlagworten 
zu glauben. Wenn jemand z. B. an Lungenleiden erkrankt, so wissen die 
Leutc im allgemeinen genau, dass eine Verkiiblung die Ursacbe davon ist. 
Dem gegcniiber stellte aber der Nordpolfahrer Preyer aus seiner Erfabrung 
fest, dass Theilnehmer an der Nordpolfakrt vor der Fahrt in unserem Klima 
derart an Husten litten, dass sie fur lungenkrank gehalten wurden, und dann 
wakrend ihrer Reise in der kalten Zonę von dem Leiden vollstandig befreit 
waren; nach der Rlickkebr in die Heimat stellte sieb der Husten wieder ein. 
Heine, kalte Luft wirkt also niebt scbadlich, sondern beilend.

Eine Naherin hatte heftiges Seitenstecben und Husten und wurde verge- 
blich mit Morphium arztlich bebandelt; das Leiden yerscbwand alsbald, nacbdem 
tiefes Athmen und entspreebende turnerische Ubungen zur Hebung der Lun- 
gentbatigkcit angewendet worden waren. Bei Lahmung der Brustmuskeln 
infolge von Gebirnleiden oder Tricbinose tritt kaufig Lungenentziindung ein, 
die den Leidenden den Tod bringt. Dagegen wurde von arztlieber Seite
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berichtet, dass durch Behandlung der Brustmuskeln mit elektrisclien Induc- 
tionsstromen Fiille von Lungensckwindsucht geheilt wurden. In neuerer Zeit 
wird Bergsteigen mit Erfolg gegen beginnende Lungen- und Herzleiden in 
Anwendung gebracht. Es ist also gewiss nicht S c h o nu n g i n  dem Sinne, dass 
der Korper unthatig sein soli, sondern yielmehr Belebung und Kraftigung 
der schwacben und kranken Organe, wodurch die Gesundheit gefordert wird.

E in reicber Herr war ein grober Vogelfreund und bielt in seinem Schlaf- 
zimmer einen Kafig mit Vogeln; der Herr erkrankte an Typhus, der durch 
die schlechte Luft, welcbe von den Vogeldunger im Kafig herriihrte, verursacht 
war. Zwei Dienstmiidchen einer Familie unterlielien haufig, den Ausguss in 
der Kiiche, der mit dem stadtischen Canale in Verbindung stand, zu sehlie- 
fien; zablreicbe Yorstellungen, dass die Canalgase giftig seien und dass durch 
dieselben der Korper zu ansteckenden Krankheiten geneigt gemacht wiirde, 
halfen dagegen nichts; nach einigen Wocken erkrankte eines und 14 Tage 
spater das andere der Madchen am Typhus. — Aus den Yerhandlungen der 
Directorenversammlungen in Breufien ist zu entnebmen, dass durchschnittlich 
in jenen Wohnungen, in welchen Diphtheritis und Scharlachfalle yorkamen, 
die Lufttemperatur hoher gehalten worden war, ais in den Wohnungen, wo 
keine derartige Erkrankung zu yerzeichnen war. —  Im Sommer des Jahres 
1884 herrschte in Siidfrankreich und Italien die Cholera; die Zeitungen mel- 
deten nachtraglich, dass kein regelmaflig iibender Turner und Schwimmer an 
der Seuche erkrankt sei.

Also nicht „Schonung11 und „ Inach tnehmen“ im gebrauchlichen Sinne, 
sondern Kraftigung und Abhartung sind Mittel der Gesundheitspflege.

Es kommt wohl yor, dass durch „Verkiihlung“ die Hautthatigkeit so 
herabgesetzt wird, dass damach Husten und Schnupfen, Reifien und noch 
schlimmere Leiden enstehen; dann ist meist weniger die Abkuhlung, sodern 
yiehnehr mangelhafte Hautthatigkeit uberhaupt und die geringe Widerstands- 
fahigkeit die Ursache. Welchen Schaden die Gfesundheit nehmen kann, wrenn 
die Hautthatigkeit unterdriickt wird, zeigen augenfallig die Yersuche, die man 
mit yerschiedenen Thieren angestellt hat, indem man sie mit Lackfirnis iiber- 
zog; die Thiere giengen in kiirzester Zeit zugrunde. Unter Papst Leo X. 
wurde aus Anlass eines feierlichen Umzuges ein Madchen, das einen Engel 
darstellen sollte, am ganzen Leibe mit Goldschlagerhautchen iiberzogen; das 
Madchen starb unmittelbar nach iłberstandenem Umzuge wegen Unterdrtickung 
der Hautthatigkeit. — Die Hautthatigkeit beeinflusst also im hochsten Gradc 
den Gesundheitszustand und es ist dringend nothwendig, dieselbe zu fordem. 
Dabei haben wir uns aber nicht etwa vor einer Abkuhlung zu fiirchten, son
dern yielmehr die Haut in einem Zustande zu erhalten, dass die Abkuhlung 
nicht schadet. Die Haut darf nicht zu empfindlich und yerweichlicht, sondern 
sie muss abgehartet werden. Beispiele tur die Abhartung lieferen: Maurer, 
Zimmermaler, Wahl- und Feldarbeiter. Die Studierenden erfahren die ausge- 
zeichnete Wirkung der Abhartung und der korperliehen Ubungen wahrend 
der Zeit des Dienstes ais Einjahrig-Freiwillige.

Schon diese wenigen Fiille aus dem taglichen Leben beweisen hinreichend, 
dass die gangbaren Schlagworte iiber Gesundheitspflege nicht im gewohnlichen 
Sinne gedeutet und befolgt werden diirfen, sondern dass yielmehr reine, fri- 
sche Luft, Kraftigung und Abhartung des Kbrpers die rechten Mittel zur 
Gesundheitspflege sind.

Zu demselben Ergebnisse fiihren auch die Lehren der wissenschaftlichen 
Unterrichtszweige. Einige Angaben sollen dies darthun; Ausfiihrliches wird 
im Unterrichte in den betreffenden Gegenstanden gelehrt wrerden.
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Ein Beispiel wirksamer Kiirperpflege lehrt die Geschichte Aureli die 
spartaniscłie Erziehung nach Lykurg ; Springen, Laufen, Ringen, Speerwerfen 
u: s. w. waren wichtige Beschaftigungen fur die Jugend. Die Unterrichts- 
anstalten der Griechen waren luftige Hallen in der Nahe von Badern, die jedes- 
mal nach dem Unterrichte beniitzt wurden. Griechenland und Rom ent- 
wickelten sieli zu miichtigen Reichen solange, ais die Bewohner eine einfache 
Lebensweise fuhrten, den Korper abharteten und kriiftigten; ais sieb aber die 
Bewohner dem Wohlleben und der Verweichlicbung hingaben, wurden die Rei- 
che von gewaltigeren Volksstiimmen zertriimmert. Aus der neuesten Zeit er- 
fahren wir, dass man aucb bei angestrengter geistiger Thiitigkeit ein hohes Alter 
erreiehen kann; Beispiele sind Kant und Goethe. Kant gieng taglieb 2 Btunden 
spazieren; Goethe war ein begeisterter Naturfreund und imternahm grofie Rei- 
sen in Deutschland, nach der Schweiz und Italien. Beide Geistesheroen wur
den iiber 80 Jahre alt. Die Beispiele konnten beliebig yermehrt werden.

Die Naturwissenschaften gewiibren einen genauen Einblick in die Lebens- 
bedingungen und die Forderung derselben dureb Gesundbeitspflege. Sie 
lehren ais wicbtigen, in allen Theilen des Korpers vorkommenden Vorgang 
die Verbrennung der Kohlenverbindungen, die wir dureb Speise und Trank 
dem Korqer zufiihren. Der lebende Korper wird deshalb aucb mit Recht 
mit einem Ofen verglichen und ais lebender Ofen bezeichnet. Die Ziige 
des Ofens entsprechen der Lunge und der Haut, der Ascbenfall den Ent- 
leerungen des Korpers. Geregelte Yerbrennung bedingt die Gesundheit. 
Uberladung des Ofens mit Brennstoffen setzt die Verbrennung herab und 
ebenso zerstiirt Unmiibigkeit im Essen und Trinken die Gesundheit. Die Menge 
der zutraglichen Nahrung bangt von der Korperthatigkeit ab ; reicbliche 
und schweryerdaulicbe Nahrung wird nur dann gesund sein, wenn der Kor
per aucb viel und schwere Arbeit verrichtet. Gleicbwie ein schwacher und 
gebrecblicher Ofen keine grofien Einlagen von Brennstoffen yertriigt, so scha- 
det es aucb schwachlichen, kriinklicben Menschen, wenn sie „kriiftig gen;ibrt“ 
werden, wenn sie mit einer Kost liberladen werden, die der Korper niebt 
yerdauen, niebt yerarbeiten kann. Mangelbafter Luftzug hat ein Erloschen 
des Feuers zur Folgę; ebenso werden dureb Unterdrtickung der Lungen- und 
Hautthatigkeit die Gesundheit und das Leben yernichtet. Andererseits sind 
Lungen- und Hautthatigkeit besonders geeignet, die Gesundheit zu fordem. 
Beispiele bieten die Badecuren, die im wesentlieben im deibigen Athmen fri- 
scher Luft, Baden und Wassertrinken besteben.

Wie und was man athmen soli, ergibt sieb aus folgenden Żabien. Mit 
einem Athemzuge kann man 1/2 — 41 Luft einsaugen und in einer Minutę 
erfolgen 16 — 24 Athemzuge. Bei sitzender Lebensweise, gebiickter Kiir- 
perhaltung wird die geringste Luftmenge geatbmet und diese geniigt dem Kor
per nicht zur Erbaltung der Gesundheit; es wird notbwendig, dass man in 
diesem Falle ebenso wie Speise-Mahlzeiten auch besondere Łuft-Mahlzeiten 
biilt, um die erforderliche Luftmenge ins Blut zu schaffen. Dies gesebiebt 
bei Laufspielen, Scbwimmen, Scblittschuhlaufen, Turnen, Bergsteigen, Spazie- 
rengehen. Da die Lungenthiitigkeit durch die Brustmuskeln yermittelt wird, 
so ist eine Kraftigung dieser von hober Wicbtigkeit; dieselbe erfolgt gleich- 
zeitig mit der Ubung der Lungenthatigkeit. Tiefatbmen und lilngeres Anhal- 
ten des Athem empfehlen sich hierzu. Es lasst sich bierin eine formliche 
Kunstfertigkeit erreiehen, denn es gilt auch hiefiir wie ftir den ganzen Men- 
seben das bekannte Sprichwort: Ubung macht den Meister.

Der yierte Theil des eingeathmeten Sauerstoffes der Luft geht ins Blut 
iiber und es wird Kohlensiiure ausgescbieden; diese ist ein fur den Korper

4
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giftiges Gas; nur 1/2 °/00 Kohlensaueregehalt der Luft ist unschfidlich. Nach 
den gemachten, beilaufigen Angaben lasst sich berecbnen, dass zur Verdiin- 
nung der ausgeathmeten Kohlensaure (etwa 20 l), in jeder Stunde fiir eine 
Person 400 hl reine, friscbe Luft erforderlich .sind. Diese gro Ce, zur Erhal- 
tung der Gesundbeit nothwendige Luftmenge gelangt bei geschlossenen Fen- 
stern nicht ins Zimmer; es muss deshalb im Winter ofter wahrend des Tages 
grundlich geliiftet, besonders morgens wahrend und nach der Reinigung der 
Zimmer, jedesmal nach dem Speisen und abends. Im Sommer ist es am besten, 
wenn ein Fenster bestandig gećiffnet bleibt, welches nicht gegen eine staubige 
StraCe gelegen ist. Wahrend des Schlafens sind die Athemziige tiefer ais 
im wachen Zustande, daher auf Liiftungen der Schlafzimmer besonders zu 
achten ist; es lasst sich immer tliun, dass in der Nacht entweder in demselben 
Zimmer oder im Nachbarzimmer entsprechend der auGeren Temperatur der 
Luft ein Fensterfliigel ganz oder theilweise geoffnet bleibt.

Wie gefahrlich es ist, in einem Raume zu athmen, der von dem Luftzu- 
tritt abgeschlossen ist, beweist folgender Yorfall. In Bengalen wurden eines 
Tages 146 Englander in ein Gefangnis gesperrt, das nur 18 CubikfuG Raum- 
inhalt hatte und mit zwei geschlossenen Fenstern versehen war; am nachsten 
Morgen lebten nur noch 23 Englander, wahrend die andern aus Mangel an 
Luft bereits gestorben waren.

Die Lungenthatigkeit wird durch die H a u t t h a t i g k e i t  untersttitzt. Die 
Haut athmet, scheidet unbrauchbare Stoffe aus dem Blute aus und regelt die 
Korperwarme. Die Hautausdunstung erfolgt durch etwa 2 Millionen Poren. 
Eine regelrechte Hautthatigkeit erfordert grundliche Reinhaltung der Haut 
und Kraftigung der Muskeln und Nerven. Die Reinigung hat sich insbe- 
sondere auf Ausscheidungen von innen zu beziehen und ist zweckmaCig durch 
Seife und warme Bader zu erreichen. Die Starkung der Hautfederkraft, die 
Abhartung, wird durch kalte Waschungen der Haut, durch korperliclie Arbeit 
und durch Bewegen im Freien erreicht.

Die angefiihrte Verbrennung der Stoffe im lebenden Korper wird in be- 
sonderer Weise durch das B l u t  unterhalten, das allen Korpertheilen Sauer- 
stoff aus der Lunge zufiihrt und Kohlensaure fortnimmt. Die Blutbewegung 
geht dabei mit groCer Geschwindigkeit vor sich, denn zum einmaligen Um- 
laufe im ganzen Korper sind nicht ganz 24 Secunden erforderlich. Das Herz 
hat hierzu eine Arbeit zu leisten, die beim erwachsenen Mann wahrend eines 
Tages den Betrag von 60000 kgm. erreicht. Mangelhafte Blutbewegung 
und infolge dessen trager Stoffwechsel sind die Ursache leichterer Schulkrank- 
heiten wie Kopfschmerzen, Nasenbluten u. s. w., sie haben aber auch die ge- 
fahrlichsten Erkrankungen der Organe zur Folgę. Die Zahlen fiihren abermals 
zu dem Schlusse, dass rege Korperthatigkeit und Kraftigung zur Erhaltung 
der Gesundheit nothwendig sind und die Erfahrung bestatigt diesen Schluss. 
Nasenbluten, selbst Lungenblutungen lassen sich durch Tiefathmen in wirk- 
samer Weise behandeln; solange man Herzleidenden Ruhe und Schonung 
verordnete, erreichte man keine Besserung; seitdem man Bergsteigen, Stie- 
gensteigen, Turnen in entsprechender Weise anordnet, hat man zahlreiche 
Erfolge erzielt.

Aus der Zusammenstellung ergibt sich, dass zur Forderung der einzelnen 
Korperorgane immer wieder dieselben Mittel dienen und dass diese daher mit 
vollem Rechte ais die wahren Mittel der Gesundheitspflege zu bezeichnen sind; 
namlich: reichlicher Genuss reiner, frischer Luft, Korperthatigkeit und Haut- 
pflege. Eine glanzende Bestatigung liefert die Erfahrung, welche in der jung 
sten Zeit bekannt wurde.
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Der Wiener Volks-Bildungsverein łiat an 15 hervorragende Personlick- 
keiten hukeren Alters ein Circular gerichtet, das 18 Fragen tiber die Ursache 
ihres hohen Lebensalters enthalt. Die Antworten der Betreffenden sind nun 
zusammengestellt und im Druck veroffentlicht. Es befindet sicb unter den Be- 
fragten eine Anzahl hochberiihmter Manner, darunter der Prasident des oster- 
reichiscben Abgeordnetenhauses Dr. Franz Smolka,  der Prasident des ober- 
sten Gericktshofes Ritter yon S c b m e r l  i ng  u. A. So verscbieden nun die Beant- 
wortung mancher Fragen ausgefallen ist, so zeigt sich doch in vielen, und gerade 
den wielitigsten Punkten eine merkwiirdige Ubereinstimmung, die uns niebt mehr 
ais eine zufallige erscheinen kann und die unsere Lebensregeln bestatigt. Hier- 
her gehort besonders Frage 18: „Welchen Umstanden schreiben Sie vorzugs- 
weise Ihr riistiges Alter zu?u R. v. Scbmerling sagt: „Ich habe nur einfache 
Kost genossen, hatte keinen Sinn fur Gastereien oder Delicatessen, war auch 
nie Raucher. Mein Getrank war in der Regel nur Wasser.“ Im Ubrigen 
weieben, besonders in Bezug auf die Zusammensetzung der Nahrung und die 
Tiscbzeiten die Angaben ziemlich weit von einander ab. Hochst lehrreich 
sind nocb die Antworten auf Frage 1 1 : „W ie lange dauerte ihr Schlaf?“ 
(Hier ist die Zeit vor dem Eintritt ins hobere Alter gemeint.) Fast alle be- 
fragten Personen sind Friikaufsteker und baben diese Gewohnheit aucb im 
hoben Alter beibebalten. Nur in zwei Fallen iiberschreitet die Dauer des 
Sclilafes 8 Stunden, der Durcbschnitt ist 7 Stunden; Jules Simon begntigt sicb 
sogar mit 5 Stunden. Die taglicke Arbeitsdauer wird meist ais sebr verschie- 
den angegeben, im allgemeinen aber rege Arbeit fast stets ais eine der Ur- 
sachen fur ein langes Leben angefiihrt. Nicht alle der Genannten baben in 
ihrer Jugend ein bequemes oder aucb nur behagliches Leben gefiihrt, manche 
batten mit Notb und Sorgen zu kampfen. Prasident Dr. S m o l k a  sagt, dass 
er sicb in der Jugendzeit moglichst viel in frieber Luft bewegt babę: Wie- 
wobl zu meiner Jugendzeit es keine Anstalten fur Gymnastik gab, pfłegte ich 
gymnastisebe Ubungen leidenschaftlicb und war anerkannt ais sebr geiibter 
Fechter, Scliwimmer, Reiter, Tanzer. Im Springen in die Hohe und Weite, 
sowie aucb in Kraftproductionen war mir kaum jemand iiberlegen. Mein 
Schlaf war stets kurz und sebr leise, da ich in meiner Jugend und selbst im 
reiferen Alter stets um 4 Uhr frtih aufstand. Ich schlafe nur ungefahr 5 
Stunden, ftible mich jedoch beim Aufstehen niebt matt. So lange ich auf dem 
Lande war, sah mein Vater darauf, dass ich nacb dem Aufstehen im Tbau 
und im Winter barfufi im Scbnee eine Tour macbte. Bis zu meinem 21. Le- 
bensjahre habe ich keine Spirituosen, Wein oder Bier getrunken, nur Wasser. 
Dass ich jetzt mit 80 Jabren mich noch recht riistig fiihle, sebreibe icli haupt- 
sachlich dem Umstande zu, dass ich mein ganzes Leben hindurch stets und 
in jeder Beziehung sehr mafiig lebte. Ich esse nicht viel und taglich nur 
eine Fleischspeise. Ich liebte stets viel Bewegung zu machen und selbst jetzt 
gehe ich taglich ziemlich schnell und Berge besteigend, zum mindesten durch 
4 Stunden. Erst in letzter Zeit besuebe ich auch eine Sommerfriscke, friiher 
nie. Es gab eine Zeit, wo ich ais Advocat Jahre hindurch taglich 15— 16 
Stunden arbeitete, kaum jemals weniger ais 8—9 Stunden.

Dass die Nothwendigkeit einer Gesundheitspflege und die Mittel derselben 
recht erkannt werden, ist bei den heutigen Culturverhaltnissen im allgemei
nen sebr wilnschenswert; besonders wichtig ist es aber fur die studierende 
Jugend, die sicb korperlich entwickeln soli, die jedoch allzulange in der Zim- 
merluft auf der Schulbank oder an dem Schreibtische sitzen und dabei geistige 
Arbeit verrichten muss. Die Schiiler mtissen sicb aus ihrer Korpertragkeit 
aufraffen und wabrend ihrer freien Zeit Bewegungsspiele spielen, schwimmen

4 *
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laufen, klettern, baden und sie werden sicb bald neu belebt fiihlen, gesund- 
beits- und arbeitsfreudig in ganz anderer Weise ihre Pflicht erfiillen, ais im 
Zustande ihrer kOrperlichen und geistigen Ermattung. Es wird sieli der Korper 
bis zur miiglichsten Vollendung und Schonheit entwickeln und es wird in 
einem gesunden Korper auch eingesunder Geist wohnen. Die harmonische Ent- 
wickelung des Korpers und Geistes wird dann die Schiller befakigen, seiner- 
zeit auch wirklich die Aufgaben zu erfiillen, die das Leben und das Vater- 
and an sie stellen.



Schulnachrichten
Tom Director Hans Januschke.

I. Personalstand des Lehrkorpers.

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

Sein e k . u n d  k . A p o s to lis c h e  M a jesta t h ab en  m it A lle rk o c h s te r  E n tscb lie P u n g  
Tom  15 . A u g u st 1 8 9 0  den B erich tersta tte r  zum  D ire c to r  d er  A n sta lt  a lle rg n a d ig s t  
zu ernennen  geru h t. H oh . E r l. d . k . k . M in ist. f. C . u. U . v , 1 7 . A u g u s t 1 8 9 0 , 
Z . 1 7 0 6 7 . D e r  D ien stesan tr itt e r fo lg te  am  1. S ep tem b er  1 8 9 0 .

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

P r o fe s s o r  Joh an n  W e is s  w urde im  B e g in n e  d e s  2 . S em esters  a u f sein  A n -  
suchen aus G esu n d h e itsr iick s ich ten  b eu r lau b t. (E r l. d . h o li. k . k . M in isteriu m s 
v. 2 2 . F e b r . 1 8 9 1 ,  Z . 3 2 0 5  und E r l. d . k . k . k . L .-S c h .-R . v . 2 7 .  F e b r ., Z .  5 7 5 ) .
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Lehrkorper.
am  S c h l u s s e  d e s  S c h u l j a h r e s .

1. Fiir die obligaten Gegenst&nde.

3c3
N

Name, Charakter, 
Stand

Alter, Vaterland, 
Geburtsort, 

Lehrbefahigung, 
Ernennung

Beschaftigung Classe

W
oc

he
nt

li
ch

e
St

un
de

nz
ah

l

Vo
rs

ta
nd

 
de

r 
Cl

as
se

i
H a n s  J a n u sch k e ,

k. k . Director,
weltlich.

21. Sept. 1853. 
Schlesien, Lichten, 

Math., Phys., darst. 
Geom. (O.-R.)
11. Juli 1876, 

Dir. 15. Aug. 1890.

Mathematik. IV. 4

2
F ran z H olefiek ,

k. k. Professor, 
weltlich.

28. Mai 1835 
Bóhm., Jungbunzlau, 

Zeichnen (O.-R.)
2. Oct. 1873.

Freih.-Zeichn.,

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

n . - v i i . 22

3

4

F ran z John ,
k. k. ProfeBsor,

weltlich.

2. Juni 1849. 
Mahren, Braun- 

seifen, Math., Phys. 
(O.-G.)

Stenogr. (M.-Sch.) 
28. Sept. 1874.

Mathematik,
Physik.

Custos des phys. 
Cabinetes.

I.a, I. b, VI. 
IV. u. VI. 17

..........  j

V!.

Mas; R o s e n fe ld ,
k. k. Professor,

weltlich.

12. August 1845. 
Mfthren, Koritschan, 

Chern. (O.-R.) 
Naturg. (U.-R.) 
15. Juli 1875.

Naturgeschichte,
Chemie.

Analyt. Chemie.

Custos des chem. 
Laboratoriums.

II.
IV., V., VI. 

u. VII. 
V .-V II . 17

5
W ilh e lm  K le in ,

k. k. Professor,
Weltpriester.

28. Mai 1850. 
Mahren, Weifi- 

kirchen, Religionsl. 
(M. Sch. d. u. b.) 

Deutsch (U.-G.) 
Bóhmisch (U.-R.)

1. Sept. 1876.

Kathol. Religion, 
Eshortator.

Kalligraphie.

I.— VII. 

Ib .

16 —

6
A n to n  P o h o r s k y ,

k. k. Professor,
weltlich.

4. Aug. 1846. 
Mahren, Gundrum, 

Naturg. (O.-G.),! 
Math., Phys. (U.-G.), 
Gesang (M.-Sch. u. 

L.-B.-A.)
20. Sept. 1876.

Mathematik,

Naturgesch.

Custos d. naturhist. 
Cab.

II.

IA. u. B. 
V., VI., VII. 17 I. B

7

Dr. Phil.
K a r l Z ah ra d n ićek ,

k. k . Professor,
weltlich.

3. Mai 1847. 
Mahren, Trschitz, 

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

Mathematik,

Physik.

V. u. VII. 

III. u. VII.
17 V .
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2
N

Name, Charakter, 
Stand

Alter, Yaterland, 
Geburtsort, 

Lehrbefabigung, 
Ernennung

Beschaftigung Classe

W
oc

he
nt

li
ch

e
St

un
de

nz
ah

l

Vo
rs

ta
nd

 
de

r 
Cl

as
se

8
Karl Honig,
k. k. Professor,

weltlich.

28. Nov. 1850. 
Bohmen, Oschitz, 

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

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

Mathematik, 
Geom. Z. 

Darst, Geometrie. 
Custos d. L.-M. 

fur G.-Z.

III.
I. A, III., IY. 

VI. 18 III.

9

Franz Kunz,
k. k. Professor,

Pi tlfungscomniissar filx 
Volk8- u. Biirgerschulcn,

weltlich.

26. Dec. 1851. 
Mahren, Altstadt, 

Deutsch, G. Gesch). 
(O.-G. u. O.-R. 
23. Juli 1880.

Deutsch,
Deutsch im 2. Sem. 

Geogr. u. Gesch.

Bibliothekar.

VII.
I.B.

I.A, I.B , III. 
V. u. VII.

23 VII.

10
Friedrich Jenkner,

k. k. Professor, 
weltlich.

20. Febr. 1813. 
Galizien, Dornfeld 

bei Lemberg, 
Gesch., Geogr. u. 
Deutsch (O.-G.) 
31. Juli 1883.

Deutsch,
Deutsch im 2. Sem. 

Geogr. u. Gesch.

Custos der geogr. 
L.-M.-S.

I.A , V.
VI.

II., IV. u. VI. 21 —

u
Johann Kralik,

k, k. Professor,
weltlich.

18. April 1853. 
Mahren, Tobitschau, 

Franzos. (O.-R.) 
Deutsch u. Rohm. 

(U.-R. d. u. b.)
18. Juni 1885.

Franzosisch,
Deutsch.

Deutsch im 2. Sem. 
Franzos. im 2. Sem.

Custos d. Programm- 
Sammlung.

I.A, III. u. IV. 
III. u. IV. 

II.
V.

25 IV.

1
1

12
Fritz Bock,
k. k. Professor,

weltlich.

29. Nov. 1859. 
Schlesien, Bielitz, 
Franzos. u. Engl. 

(O.-R.)
23. Sept. 1885.

Englisch, 
Franzosisch, 

Franzos. im 2. Sem.

V. , V I , VII. 
I.B u. II.

VI. u. VII.
24 II.

13
Johann Weiss,

k. k. Professor,
weltlich.

2. Januar 1861. 
Schles., Weidenau, 

Franzos. u. Deutsch, 
(O.-R.)

25. Septemb. 1885.

Beurlaubt.

14
Berthold Speth,

suppl. Lehrer,
weltlich.

30. April 1853. 
Galizien, Lemberg, 

Darst. Geom., 
Math. (O.-R. d. u. p.)

Geom. Zeichn., 
Darstellende 
Kalligraphie.

I. A. u. II. 
V. u. VII. 

I. A, u. II.
17 I.A
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2. Fur die bedingt obligaten und nicht obligaten Gegenstande.

Name, Charakter Gegenstand Abtheilungen
Sehtilerzahl am 

Schlusse des Schul- 
jahres

£2 o «
P a  a^ o ©

1
Richard Fntsche,
k. k. Gymn.-Professor,

gepruft.
evang. Relig.

3
1. Abth. I. Cl.

2. Abth. II. III. und
IV. Classe

3. Abth. V., VI. und
VII. Classe

44
1. Abth. 16
2. „ 23
3. „ 5

4
1. A 2
2. A 2
3. A 1

2

_ _

3

Simon Friedmann,
Kreisrabbiner,

gepruft.
mos. Relig.

3
1. Abth. I. u. II. Cl.
2. „ HI. „ IV. „
3. „ V. bisVII. „

36
1. Abth. 17
2. „ 14
3. „ 5

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

Karl Wilke,
k. k. Turnlehrer,

gepruft.
Turnen 6

(C1.V. bis VII. comb.)

obligat
aus I. disp. — Sch. 

* 11. „ 2 „
„ HI. „ 2 „ 
n IV. „ 2 „
* V. „ 1 „
V VI. 4 „
,  VII. „ 4 ,

12
Jede
Abth.

2

4

5

G

7

Alfred Brzeski,
gepruft f. Burg.-Scb.

k. k. Ubungslehrer,
Polnisch 2

62
1. Abth. 37
2. „ 25

4
Jede
Abth.

2

Anton Pohorsky,
vergl. im Voran- 
gehenden Z. 6.

Gesang
2

1. Abth. 1. Cl. A 
und B

2. Abth. II. b. VII. Cl

118
1. Abth. 43
2. Abth. 75

4
1. A. 2
2. A. 2

Franz John,
vergl. im Yoran- 

gehenden Z. 3.
Stenographie 1

(1. Abtheilung) 42 2

...................... ...........

Max Rosenfeld, 
vergl. im Yoran- 
gehenden Z. 3.

Analytische
Chemie

2
1. Abth. V. u. VI. Cl.
2. „ VI. u.VII. Cl.

6
1. Abth. 2 aus V. 
1- .  1 .  VI.
2. „ 1 „ VI. 
2. „ 2 „ VII.

4
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II. Lehrverfassung im Schuljahre 1890/91.

N a ch d em  d er  L e h rp la n  s ich  g en a u  an d en  v o rg e sch r ie b e n e n  N orm a lp la n  m it 
den fu r S ch les ien  g esta tte ten  A u sn a lim en  a n sch lie fit, se i h ier  n u r a u f das P r o -  
gram m  yom  J ah re  1 8 8 3 /4  S e ite  2 0  b is 2 6  y erw iesen , w ose lb st der e in g eh a lten e  
L eh rp lan  v o lls ta n d ig  y erze ich n et w urde.

Z u r  L e c tlire  d ie n te n :

In C lasse  V I . ,  D e u t s e h :  G o e th e ’ s Ip h ig en ie  a u f T a u r is  u n d  L ess in g s  E m ilia  G a lo tt i. 
In C lasse  V II ., D e u t s e h :  G o e th e ’ s H erm ann  und D o r o tb e a , L e s s in g s  M inna v. B a rn -

h elm , S ch ille rs  W ilh e lm  T e ll ,  S h a k esp ea res  G orio la n . 
F r a n z o s i s c h :  V o lta ire  S ie c le  de  L o u is  X I V . und  M ich e le t  P r śc is  de 

1’ k is to ire  m od ern e .
E n g l i s c b :  S co tt, K en ilw orth .

III. Lehrbiicher,

w elch e  im  S ch u lja h re  1 8 9 0 /9 1  geb ra u ch t w u rden .

R e l i g i o n s l e h r e  a)  k a t h o l i s c h e :
F is ch e r , kath . R e lig ion s leh re , in  I .,
L i t u r g i k , ............................................II .,
E ich le r , G esch ich te  d er  O ffen b aru n g  des a lten  B u n d es, in  I I I . ,

n »  n n v neuen  n n IV .,
W a p p le r , k a th o lis ch e  R e lig ion s leh re , in  V .  und V I .,
K a ltn er , K ir ch e n g e s ch ick te  in  V II .

b ) e v a n g e l i s c h e :
D a s  n eu e  T esta m en t, in  d e r  1. A b th e ilu n g ,
D as ey a n g e lis ch e  G esa n g b u ch , 1. „
P a lm er, L eh rb u ch  d e r  R e lig io n  u n d  d er  G e sch ic h te  d er  ch r is tlick en  K irch e  

fu r d ie  m ittleren  C lassen  evan g . M itte lsch u len , in  d er  1. A b th e ilu n g . 
„  L e h rb u ch  fUr d ie  ob eren  C lassen , II . T h e il ,  in  d er  2 . A b th e ilu n g . 

— ■ „  —  I .  T h e il, in  d e r  3 . A b th e ilu n g .

c) i s r a e l i t i s c l i e :

W e s s e ly , b ib lis ch e r  K a tech ism u s in  I. b is  V I .,
P en ta teu ch , in  I .  b is  IV .,
J oh lsoh n , U n terr ich t in  d e r  m o sa is ch e n  R e lig io n , in  V ., V I .,  V I I .

D e u t s c h e  S p r a c k e :

W illo m itz e r , G ra m m a tik , in  I . b is V I I . ,
R e g e ln  und W ó rte ry e rz e ich n is  fur d ie  deu tsch e  R ech tsch re ib u n g  in  I .— V II .,  
N eu m an n  F ra n z , L e s e b u ch  . . . .  I. ,  i n I. ,

„  „  „  . . . .  II ., in I I . ,
v u n . . . .  I I I ., in  III .,
„  „  „  . . . .  IV ., in  I  v .,

E g g e r ,  L e se b u ch  tUr k oh . L eh ran sta lten , I .  in  V . (A u s g . f. R e a ls ch u le n ).

n n n n »  V L ,
n  ii ił r? Ti H *  ^ * i  ^  ^  I  1 ■

Jauker und N oe , M itte lh och d eu tsch es  L e se b u ch  in  V I.
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F r a n z o s i s c h e  S p r a c h e :

B ech te l, F ra n zó s is ch e s  S p re ch - u n d  L e s e b u c h , in  I . und II., 
G ra m m a tik , 2 . T h e il, in  III. b is  V I I . ,
U b u n g sb u cb , M ittelstu fe , in  III . b is  IV .,

„ O b erstu fe , in  V ., V I .  und V II . 
L e s e b u c h  f. unt. u . m . C l., in  I I I .  u n d  IV ., 
C h restom ath ie  in  V ., V I. u n d  V II .

E n g l i s c h e  S p r a c h e :

G esen iu s , E lem en ta rb u ch , in  V .,
„  G ra m m a tik , in V I .  und V I I . ,

N a d e r  & W iirz n e r , L e se b u ch , in  V I . und V I I .

G e o g r a p h i e :
H e r r ,  G ru n d z iig e , in  I . und I I . ,
K o z e n n , L e it fa d e n , in  I I I .  u n d  I V .,
T ra m p le r , S ch u la tlas , in  I .  b is  V I I . ,  
ev en tu e ll auch  S tie le r , S ch u la tlas .

G e s c h i c h t e :

H an n ak , L eh rb u ch  fur U . R .
„  „  „  U . R .
r  „  „  U. R .
„  r  „  O b. R .
* * „  O b. R .

1 ., in  II .,
2 ., in  I I I . ,
3 . ,  in  IV .,
1 ., in  V .,
2 .,  in  V I . ,

„  B „  O b . R . 3 ., in  V I I . ,
„  V a ter la u d sk u n d e  flir  U . R ., in IV .,
„  „  „  O b . R ., in  V II .,

P u tz g e r , H is to r is ch e r  S ch u la tla s , in  I I .  b is  V I I . ,  
ev en tu e ll a u ch  R b o d e , H is to r is e h e r  S ch u la tla s .

M a t h e m a t i k :

M o6 n ik , L e h r -  und U b u n g sb u ch , 1. H eft, in  I . ,  2 . H e ft in  II . und 3 H eft in  I I I .  
W a lle n t in , A u fg a b en sa m m lu n g , in  I V . b is  V I I . ,
M oSnik , G e o m e tr ie  fiir  d ie  ob eren  C lassen , in  V . V I . und V II .
K oh ler , L og a r ith m en ta fe ln , in  V . bis V I I .

G e o m e t r i e  u n d  g e o m e t r i s c h e s  Z e i c h n e n :
M o5n ik , F o rm en leh re , in  I .,

„  A n fa n g sg riin d e , in  I I .  u n d  I I I .
S treiC ler, g e o m . F o r m e n le h re , in  IV .

D a r s t e l l e n d e  G e o m e t r i e :
S tre iB ler, L e h r b u c h , in  V .— V II .

N a t u r g e s c h i c h t e :

P o k o r n y , T h ie rre ich , in  I . ,
„  P flan zen re ich , in  I I . ,
„  M in e ra lre ich , in  II .,

W o ld r ic h , Z o o lo g ie ,  in  V .,
B u rg e rs te in , B o ta n ik , in  V I . ,
H o ch s te tte r -B is ch in g , M in e ra lo g ie , in  V I I .

P h y  s i  k :

M a ch  u . O dstrC il, G ru n d r iss  d e r  N a tu rleh re , in  III. und I V ,,
W a lle n tin , L eh rb u ch , in  V I .  und V II .
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Chemie:
R o se n fe ld , L e it fa d e n  flir  d en  ersten  U n terr ich t, in  I V ., 
M it te re g g e r , A n o rg a n is ch e  C h em ie, in V ., V I .  und V I I .  

„  O rg a n iseh e  C h em ie , in  V I . u n d  V I I .

S t e n o g r a p h i e :

F a u lm a n n , L e h rg eb a u d e .

P o i n i s c h e  S p r a c h e :

L e r c e l ,  G ra m m a tik , in  I . b is  V II .,
W y p is y  p o ls k ie , tom  1 ., „  I . „  V II .

G e s a n g :

A lb in  M e n d e , L ie d e rb u c h  filr  S tu d ieren d e .

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

V . C l a s s e .

1 . F r ie d e  ern ahrt, U n fr ied e  v erzeh rt .
2 . W ie  e n tw ick e lte  s ich  d ie  C u ltur aus dem  N a tu rzu stan de  der M e n sc h h e it?  

(N ach  S c h il le r s : „D a s  e leu s isch e  F e s t .“ )  S ch u la rb .
3 . S ch on e  T a g e  und Z e iten .
4 . D ie  M ach t des G esa n g es . (N a ch  S c h il le r s : „ D ie  K ra n ich e  d es  I b y k u s .“ )  

S ch u larbeit.
5 . W ie  fe iern  w ir  das A n d en k en  g r o fie r  M a n n e r?
6 . G lie d e ru n g  d er  B a lla d ę : „ D e r  w ild e  J a g e r "  von  B u r g e r . (S ch u la rb .)
7 . F rU hlings E rw a ch en . (S ch u la rb .)
8 . D as G ew itter . D a rg e s te llt  n ach  M otiv en  aus K lo p s t o c k s : „F r iih lin g s fe ie r .44
9 . S ch w e rt u n d  P flu g .

1 0 . D ie  E lem en te  im  D ien ste  des M en sch en . (S ch u la rb .)
1 1 . A le x a n d e r  und H an n iba l. (E in e  P a ra lle le .)
1 2 . D a s  L ie d  a is B e g le ite r  d es  m en sch lich en  L e b e n s .

F r i e d r i c h  J e n k n e r .

VI .  C l a s s e .

1 . E in  a n d eres  A n tlitz , e h ’ s ie  g esch e h e n , —  E in  an d eres  z e ig t  d ie  v o l l -  
b rach te  T h a t. (S c h i l le r :  „B ra u t  v on  M ess in a 11.)

2 . A u f  w e lch e n  U m standen  beru h t d ie  B ed eu tu n g  E u rop a s  v o r  den  and eren  
C ontinenten  ?

3 . W e lc h e s  V o lk  s ich  se lb st em p fu n den , —  W a r d  v om  F e in d  n ich t Uber- 
w unden . (C o llin .)

4 . W e lc h e  U m stS n de h a b en  im  1 2 . Ja h rh u n d ert b e g iin stig en d  a u f d ie  E n t- 
w ick e lu n g  d e r  P o e s ie  e in g e w irk t?

5 . S p ra ch e  d e r  h erb stlich en  N atu r. (S ch u la rb .)
6 . P a r c iv a l. (E rza h lu n g .)
7 . C h arak teristik  W a lth ers  v on  der Y o g e lw e id e . (N a ch  se in en  G e d ic h te n .)

J o h a n n  W e i C .
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8 . N ich t an d ie  G titer h Snge d e in  H erz , d ie  das L e b e n  v e rg a n g lich  zieren. 
(S c h i lle r )  S ch u larb .

9 . E in le itu n g  zu  „ Ip h ig e n ie  a u f  T a u r is “  v on  G o e th e  a u f G ru n d  d er  in  der- 
se lb en  g e g e b e n e n  C h arak teristik .

1 0 . E in  u n n iitz ’ L e b e n  is t  e in  friiher T o d .  (G o e th e ).
1 1 . B etrach tu n geu  b e im  A n b l ic k  des g estirn ten  H im m els .
1 2 . D e r  trag isch e  C on flic t  in  „ Ip h ig e n ie  a u f  T a u r is a von  G oeth e . (S c h u la r b )

F r i e d r i c h  J e n k n e r .

V II . C l a s s e .

1. D as G liick  is t  e in e  K lip p e , das U n g liick  e in e  S cb u le  ftir d en  M en schen .
2 . In h a lt und B ed eu tu n g  des I .  G esa n g es  v on  G oe th es  „H erm a n n  und 

D o r o t h e a .u
3 . N oth  is t  d ie  W a g ę , d ie  d es  F reu n d es  W e r t  e rk la rt , —  N oth  ist der 

P rfifs te in  auch  von  dein em  e ig n en  W e rt . (S ch u la rb .)
4 . In w ie fe rn e  ersch e in en  d ie  im  L a o k o o n  a u fg este llten  G ru n d sa tze  in „H e r 

m an n  u n d  D o r o th e a u b e fo lg t ?
5 . A n  d e r  B ran dsta tte . (E in e  S ch ild eru n g .)
6 . W ie  fassen  d ie  v e rseh ied en en  V e rtre te r  d es  S o ld a ten sta n d es  in  L . „M in n a  

v o n  B a rn h e lm “  d en  B e g r iff  d er  E h re  a u f?
7 . W e lc h e  M ittel w andte S c h ille r  an, um d ie  E rm ord u n g  G ess lers  zu 

r e ch tfe r t ig e n  ?
8 . W e r  m it d em  L e b e n  sp ielt, k om m t n ie  zu rech t, —  W e r  s ich  n ich t selbst 

b e fie lilt , b le ib t stets ein  K n e c h t . (G o e th e .)
9 . W e lc h e  B ed eu tu n g  h ab en  d ie  B a b e n b e rg e r  ftir d ie  G e s ch ic h te  und 

L it e r a tu r ?  (S ch u la rb .)
1 0 . C h arak teristik  E gm on ts .
1 1 . In w ie fe rn e  k on n en  d ie  drei S ta d te ; R om , A th en  u n d  J eru sa lem  ais die 

Ila u p tcu ltu rsta tten  d e r  M en sch h e it  b eze ich n et w e r d e n ?  (M a tu rita tsa rb e it .)

F r a n z  K u n  z.
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VI. Statistik der Schiller.
C 1 a s s e a

I. 
A

.

I. 
B. ł-Ht—( ł—1 >HH >

1—5
>

i  B  
N g 

acc
1. Zahl.

Zu Ende 1889/90 ........................................... 29 29 50 40 17 19 13 11 208
Zu Anfang 1890/91 ..................................... 32 32 46 42 34 15 17 8 226
Wahrend des Schuljahres eingetreten
Im ganzen also aufgenommen . . . . 32 32 46 42 34 15 17 8 226

Daranter:
Neu aufgenommen und zwar:

a u fg e s t ie g e n ........................ 25 27 1 — 3 1 1 — 58
Repetenten............................... 1 — — 1 — — — — 2

Wieder aufgenommen und zwar:
a u fg e s t ie g e n ......................... — — 42 40 30 11 14 8 145
Repetenten............................... 6 5 3 1 1 3 2 — 21

Wahrend des Schuljahres ausgetreten . 3 2 2 1 3 — 3 — 14
Schiilerzahl zu Ende des Schuljahres . 29 30 44 41 31 15 14 8 212

Darunter:
Óffentliche Schiller . . . . 29 30 44 41 31 15 13 8 211
Privatisten ..................................... — — — — — —

AuCerordentliche........................ 1

2. Geburtsort. (Yaterland.)
Teschen ..................................... 3 3 6 7 6 2 3 4 34
Schlesien aufier Teschen . 17 20 30 24 19 8 6 2 126
Andere ósterr. Provinzen 6 4 6 8 2 4 3 2 35
U n g a rn .................................... 3 2 2 1 3 1 2 — 14
R u s s la n d ............................... — — — 1 — — — — 1
Schweiz..................................... — 1 — — — — — — 1
T ii r k e i ..................................... — — — — 1 — — — 1

Summę 29 30 44 41 31 15 14 8 212

3. Muttersprache.
D eutsch.................................... 15 16 22 25 20 9 10 6 123
Tschechoslayisch . . . . 3 2 5 4 1 1 1 — 17
Polnisch.................................... 11 11 17 12 10 5 2 2 70
Magyarisch............................... — — — 1 — 1
K r o a t is c h ............................... — 1 — — — — — — 1

Summę . 29 30 44 41 31 15 14 8 212

4. Religionsbekenntnis.
Katholisch des lat. R i t u s ........................ 18 16 25 30 16 12 9 6 132
E v a n g e l is c h ................................................. 8 8 11 3 9 3 1 1 44
Israelitisch....................................................... 3 5 8 8 6 __ 4 1 35
G riechisch-orientalisch............................... 1 — — — — — 1

Summę 29 30 44 41 31 15 14 8 212
5. Lebensalter.

11 Jahre alt 3 1 — — — — — — 4
12 „  „ 6 8 11 — — — — — 25
13 * 12 6 8 4 — — — — 30
11 n „ 6 10 10 15 4 — — — 45
15 „ 1 4 10 12 13 2 — — 42
16 „ „ 1 — 3 7 5 4 1 — 21
11 n — 1 2 3 8 5 5 — 24
18 n „ — — — — 1 4 6 1 12
19 * „ — — — — — — 2 4 6
20 „  r> - 3 3

Summę 29 30 44 41 31 15 14 8 212
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6. Nach dem Wohnorte der Eltern.
Aua T e s c h e n ................................................ 8 6 12 10 10 4 6 G 62
Aus dem ubrigen Schlesien........................ 16 21 25 25 17 9 6 2 121
Aus andern P r o y in z e n .............................. 4 3 5 4 3 1 1 — 21
Aus U n g a r n ................................................ 1 — 1 — — 1 1 — 4
Aus dem A u s la n d e ..................................... — — 1 2 1 — — 4

Summę . 29 30 44 41 31 15 14 8 212

7. Stand der Vater.
B eam te............................................................. 16 G 18 17 10 7 7 4 75
M ilitkrs............................................................. 2 2 — 1 — — — — 5
Handels- und Gewerbetreibende . . . 13 14 15 17 12 4 4 2 81
Grundbesitzer................................................. 7 8 11 4 6 1 2 1 40
P r iv a te ............................................................. 1 — — 2 3 3 1 1 11

Summę . 29 30 44 41 31 15 14 8 212

8. Classification.
a )  Zu  E n d e  des S c b u l j a h r e s  1890/91

I. Fortgangsclasse mit Yorzug . . 2 — 2 4 5 1 1 2 17
I. Fortgangsclasse............................... 23 24 39 32 25 14 8 6 171

Zu einer Wiederholungspriifung zugelassen 1 1 1 2 — — — — 5
II. Fortgangsclasse............................... 3 5 2 3 1 — 4 — 18

III. Fortgangsclasse............................... — — — — —
Zu einer Nachtragsprufung krankheitshal

ber z u g e la s s e n ............................... — —*
Auflerordentl. S c h i l l e r ........................ 1 — 1

Summę 29 30 44 41 31 15 14 8 212

b )  N a c h t r a g z u m S c h u l j a h r e  1889/90
Wiederliolungsprufungen waren bewilligt — — 2 — — — 2 — 4
Nachtragsprtifungen waren bewilligt .

Entsprochen haben . . . . — — — — — — 1 — 1
Nicht entsprochen haben — — 1 — — — l — 2
Nicht erschienen sind — — 1 — — — — — 1

Damach ist das E n d e r g e b n i s fur 1889/90
I. Fortgangsclasse mit Vorzug . . . 1 1 6 4 3 3 2 1 21
I. „ ............................... 22 22 37 35 12 12 8 10 158

II. » ............................... 5 4 6 1 2 3 3 — 24
HI. „ ............................... 1 2 — — — 1 — — 4

UngeprOft blieben........................................... — 1 — — — — — 1
Summę . 29 29 50 40 17 19 13 11 208

9. Geldleistungen der Schiller.
DasSchulgeld zu zahlen waren verpflichtet:

im 1. Semester......................... 23 22 30 17 15 7 10 2 131
im 2. Semester......................... 16 15 23 20 13 6 11 1 105

Zur Halfte waren befreit:
im 1. Semester........................ — — — 1 — 1 — — 2
im 2. Semester......................... — — — 1 — 1 — 1 3

Ganz befreit waren:
im 1. Semester........................ 9 5 16 24 18 7 7 G 92
im 2. Semester......................... 15 16 21 20 19 8 5 6 110
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Das Sckulgeld betrug im ganzen: 
im 1. Semester . fl. 
im 2. Semester . fl.

<
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1980-—
1597-50

Zusammen fl. 3577-50

10. Besuch des Unterrichtes in den 
relativ obligaten und nichtobligaten 

Lehrgegenstanden.

Polnische Sprache........................ jj'
r , I. Sem- 
&esanS ...........................................II. Sem.
Stenographie 1. Cursus . . . j j '

12
11
23
23

9
9

24
18

21
19
27
2G

15
13
19
17

9
8

15
13
33
30

2
2
5
5

11
10

6
6
1
1

5
5

68
62

124
113
45
41

Analytische Chemie . . . . 1. bem. 
II. Sem. — — — — —

4
2

2
2

2
2

8
6

11. Stipendien.
Anzahl der Stipendisten 7. 
Gesammtbetrag der Stipendien fl. 310.

Yerzeichnis der Schliler. welche am Schlusse des Schuljahres ein 
Zeugnis der Yorzugsclasse erhalten haben.

I .  C 1 a s s e :
C ie ń c ia ła  S ob ies la u s  aus M istrzow itz  in S ch les ien ,
K ie d r o n  J o s e f  aus N ied er -B lu d ow itz  in  S ch les ien .

I I .  C l a s s e :
E ic h n e r  P h ilip p  aus L ip p o w e tz  in  S ch les ien ,
K ru l F r a n z  aus D eu tsch leu ten  in  S ch le s ie n .

I I I .  C l a s s e :
G u th erz  L e o  a u s U stroń  in  S ch les ien ,
R u d o l f  Johan n  aus H o h e n b a ch  in  G a lizien ,
T a u b er  S ie g fr ie d  aus M is te k  in  M ahren ,
Z w illin g  I s id o r  aus J ab lu n k au  in  S ch les ien .

I V .  C l a s s e :
F e r n k a  A d o l f  aus T e sch e n  in  S ch le s ie n ,
H alin  Julius aus S ille in  in  U n g a rn ,
M ik o la sch  R u d o l f  aus J a n ow itz  in  S ch les ien ,
M o ty k a  G e o rg  aus G ro d z isz cz  in  S ch lesien ,
N a ch e r  D a v id  aus B y strz itz  in S ch les ien .

V . C l a s s e :
H e c z k o  J o s e f  aus B y strz itz  in  S ch les ien .

V I . C l a s s e :
C zern iak  A lo is  aus K a rw in  in  S ch les ien .

V II . C l a s s e :
S iw y  P a u l a u s N ie b o r y  in  S ch les ien ,
W a lk o  B ertra m  aus T e s c h e n  in  S ch les ien .
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VI. Vermehrung der Lehrmittel im Jahre 1890.
Im  Jahre 1 8 9 0  b etru gen  d ie  E in nah m en  fur L e h r m itte l :

1 . D o ta tion  d er  S t a d t g e m e i n d e ..................................................................... fl. 3 0 0 .—
2 . L eh rm itte lb e itra g  v on  2 2 7  S ch iilern  h fl. 1 .0 5  . . . .  „  2 3 8 .3 5
3 . D ie  A u fn ah m staxen  von  61  S ch iilern  a fl. 2 .1 0  „  1 2 8 .1 0
4 . D ie  T a x e n  von  7 S em e stra lze u g n is -D u p lica te n  a fl. 1 und

1 M atu rita tszeu gn is  a fl. 6 ..............................................................................................„  1 3 .—
5. E rsa tz  e in es  S ch iile rs  fiir R ep a ra tu r  e in es  G y p sm o d e lls  . „  1 .—
6 . E rsa tz e  d e r  L a b ora n ten  fiir g e lie fe r te s  Y erb ra u ch sm a ter ia le  „  4 1 .9 8
7. V o n  d er  H a n d e ls - und G e w e r b e s c h u l e ............................................„  1 0 .—

Sum m ę d es  E m p fa n g es  . . fl. 7 3 2 .4 3

H iev on  w u rd en  d ie  im  N a ch fo lg e n d e n  au fgefiih rten  A u sg a b en  b e s tr it te n :
1. U b e rtra g  vora Jahre 1 8 8 9  ..................................................................... fl. 3 .71
2 .  F u r
3 . „
4- „
».
6.
7.
8.

n

die  L e h re rb ib lio th e k  
„  S ch u le r b ib lio th e k  

g e o g r a p h is c h e  L eh rm itte l 
n a tu rh istor isch e  L eh rm itte l 
p h y s ik a lis ch e  „
ch em isch e  „
C assabestan d  . . . .

n

Sum m ę d e r  A u sg a b en

n

fl.

2 4 4 .8 0
4 6 .3 8
2 8 -5 5
4 1 .2 0

1 5 7 .3 0
1 4 6 .9 8

6 3 .51

1 3 2 .4 3

A. Bibliothek.
C u s to s : P r o fe s s o r  F r a n z  K u n  z.

I .  L e h r e r b ib lio th e k .
a)  D u r c h  A n k a u f :  D ie  os te rre ich isch -u n g a r isch e  M on a rch ie  in  W o r t  und 

B ild , V II . B an d . V erh an d lu n gen  d e r  k . k . z o o lo g is ch -b o ta n is c h e n  G ese lls ch a ft in 
W ie n , J a h rg a n g  1 8 8 9 . G , v . H ay ek , H an d bu ch  d er  Z o o lo g ie ,  IV , 1. O borny , 
F lo r a  v o n  M ah ren  und S ch les ien , S ch lu ss . B e ils te in , H an d bu ch  d e r  organ ischen  
C h em ie , I I I .  F e h lin g , H an d w orterb u ch  d e r  C h em ie, V .  u n d  V I , 1. D r . F .  X .  K raus, 
R om a  sotteran ea . D r. A . W e ile r , N eu e  B eh an d lu n g  d er  P a ra lle lp ro je c tio n e n . 
H . O. E . M artus, A stron om isc lie  G eog ra p h ie . L .  v. R a n k o , W e ltg e s ch ich te , V III . und 
I X .  T h e il .  L .  v. R a n k ę , U b e r  d ie  E p o c h e n  d e r  n eu eren  G esch ich te . D r. F .  P osk e , 
Z e its ch r ift  fiir  den  p h y s ik a lis ch en  und ch em isch en  U n terric lit, J a h rg a n g  1, 2 , 3, 4. 
S . C lessin , D ie  M ollu sk en fau n a  O es te rre ich s  und d e r  S ch w eiz , S ch lu ss . V irch ow - 
W a tten b a ch , W is s e n sch a ft lich e  V o rtra g e , 5 . S erie . W ied em a n n , A n n a len  d er  Physik 
und C h em ie , 1 8 9 0 . D essen  B e ib la tte r , 1 8 9 0 . I lo p p e , A rch iv  fiir  M ath em atik , 1890, 
C h em isch es C en tra lb la tt, 1 8 9 0 . O ste rre ich isch e  M ittelsch u le , 1 8 9 0 .  S y b e l, Ilisto- 
r is ch e  Z e its ch r ift , 1 8 9 0 . Z e its ch r ift  fiir  fra n zos isc lie  S p ra ch e  u n d  L ite ra tu r , 1 8 9 0 . 
H ild e b ra n d -L y o n , Z e its c h r ift  fiir  d en  deu tsch en  U n terr ic lit, 1 8 9 0 . V ie to r , Phone- 
tisc lie  S tud ien , I I I  und IV , 1. K le in , G a ea , 1 8 9 0 . V e rord n u n g sb la tt, 1 8 9 0 . Mit- 
th e ilu n gen  der k. k . g e o g r a p h is ch e n  G ese lls ch a ft in W ie n , 1 8 9 0 . K o lb e , Z e itsch rift 
fiir  das R ea lsch u lw esen , 1 8 9 0 . V erh a n d lu n gen  d er  g e o lo g isc h e n  R eiclisan sta lt, 1890 . 
Ja h rb u ch  d e r  g e o lo g isc h e n  R e ich sa n sta lt , 1 8 9 0 .

b)  D u r c h  G e s c h e n k e :  V om  h . M in isterium  fiir  C ultus und U n terr icb t : 
N a v ig a z io n e  in  T r ie ste , 1 8 8 8 . S ta tistica  d e lla  N a v ig a z ion e  e d e l c o m m e rc io  marit- 
t im o n e i p o r ti A u str ia c i, 1 8 8 8 . C om m ercio  d i T r ie s te , 1 8 8 9 . B erich t iib er d ie  In 
d u str ie , d en  H an d e l e tc . in N ied eroste rre ich , 1 8 8 9 . W ie n s  B u ch d ru ek erg esch iclite , 
2 B a n d ę . V om  h o ch lo b l. k . k . sch les isch en  L a n d essch u lra th e : B erich t desselben 
iib er  das S ch u lw esen  1 8 8 8 — 8 9  und 1 8 8 9 — 9 0 . V om  -}■ k . k. D ire cto r  d er  Au-
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stalt, H errn  L . R o t h e : A .  D u m as, L e s  g ra n d s  h om m es en r o b ę  de  cb a m b re , 
2 B andę. T h . A n n ę , L e  c h e f  des in v is ib le s . G . S an d , H isto ire  de m a v ie , 1 0  B an d ę . 
Jean P a u ls  W e r k e , 1 9  T h e ile .

I I .  S c h ii le r b ib l io t h e k .
a )  D u r c h  A n k a  u f :  D ie  o s te rre ich isch -u n g a r isch e  M on a rch ie  in W o r t  und 

Bild, V II . F . Z o h r e r , O ste rre ich isch e  A lp e n g e sch ich te n , K reu z und S ch w ert. S p e- 
mann, das n eue U n iversu m , 1 0 . B an d . K . W . O sterw a ld , E rz a b lu n g en  aus d e r  
aiten deu tsch en  W e lt ,  3 B an d ę . H . A n d e rd o n , E in  w a h rer  R o b in so n . G r illp a r z e r , 
Die A h n fra u , K o n ig  O ttok ars  G lilck  und E n d e , S a p p h o . F r . HofFmanns J u g e n d -  
b ib lio tiiek , 1 5  B a n d ch en . M arryat, S ig ism u n d  R iis t ig . S ch w e ig e r -L e rch e n fe ld , D a s  
M ittelm eer. D r . F . K h u ll, G esch ich te  d er  a ltd eu tseh en  D ich tu n g . M a rsh a ll, D ie  
T iefsee u n d  ih r L e b e n .

h) D u r c h  G e s c h e n k :  Y om  h o h e n  M in ister iu m  fur Cultus u n d  U n te r r ic h t : 
A . D anzer, U n ter den  F a h n en .

B. Geographische Lehrmittelsammlung.
C u s to s : P r o f. F r i e d r i c h  J e n k n e r .

Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  1. P o lit is ch e  W a n d k a rte  von  D eu tsch la n d  
von R ich . K iep er t. 2 . S tum m e p h y s ik a lis ch e  W a n d k a rte  von  O sterre ich -U n g a rn  von  
R ich . K ie p e r t . 3 . W a n d b ild e r  von  H olze l. ( 1  B la tt).

C. Lehrmittelsammlung fur Naturgeschichte.
C u sto s : P r o fe s s o r  A n t o n  P o k o r s k y .

7, u w a c h  s d u r c h  A n k a u f :  1. P y rrk u la  ery th rin a , 2 . P y r r .  serin u s,
3. P y r g ita  p etron ia , 4 .  P y r . m on ta n a , 5 . E m b e r iz a  sch o e n ic lu s , 6 . E m b. m iliaria , 
7. E m b. c ia  und Q ,  8 . E m b. c ir lu s , 9 . P aru s p en d u lin u s , 1 0 . P ar. cr ista tu s, 
11. P ar. pa lu stris , 1 2 . P a r . a ter , 1 3 . F ic e d u la  s ib ila tr ix , 1 4 . F r in g illa  c itr in e lla , 1 5 . A n - 
thus p ra ten s is , 1 6 . A n th u s  ca m p estris . 1 7 . F u lic a  atra , 1 8 . P e le ca n u s  o n o c r o ta lu s .

D. Pkysikaiisches Cabinet.
C u s to s : P r o fe s s o r  F r a n z  J o h n .

Im  J a h re  1 8 9 0  erh ielt das p h y s ik a lis ch e  C ab in et d u rch  K a u f fo lg e n d e  A p p a - 
rate a is Z u w a c h s :

M a s im u m -M in im u m th erm om eter n ach  R u th erfo rd , B u n sen s E is ca lo r im e te r , R ost- 
pendel. P y rh e liom eter  v on  P ou ille t , V e rtica lg a lv a n om eter , M ik ro p h o n , 1 P a a r  A ccu m u - 
latoren, F e d e rw a g e  m it S p ira le  und S ch a le , B ufF s A p p a ra t zum  N ach w eis  des a erod y n a - 
mischen P a ra d ox on s , D ra h tg itte rser ie , G e fr iera p p a ra t fu r Q u e c k s ilb e r  von  W e in h o ld .

E. Chemisches Laboratorium.
Custos: Professor M as Rosenfe ld .

A n  Y e r b r a u c h s m a t e r i a l e  w u rde  im  J ah re  1 8 9 0  a n g e k a u ft : R e a g e n tie n , 
Y erbren n u n gsroh ren , K a u tsch u k roh ren , T rock en th u rm e , W a sch fla sch en , 1 K ip p e ’ s ch e r  
Apparat, K o lb e n , C y lin d er , P ro b e ró h re n , P la tiu b le ch , P in eetten , F iltr ie rg e s te lle , 
B ecberg laser, A b d a m p fsch a len , P o r c e lla n t ie g e l e tc .

F. Lehrmittel fiir geometrisches Zeichnen.
C u sto s : P r o fe s s o r  K a r l  H o n i g .

D er B esta n d  der S am m lu n g  bat sich  im a b g e la u fen on  Jahre n icht g ea n d ert .

G. Lehrmittel fiir Freihandzeichnen.
C u sto s : P r o fe s s o r  F r a n z  H o l e  c e k .

Im  B esta n d e  d ie ser  S am m lu ng hat k e in e  A n d e ru n g  sta ttgefu u den .

5
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H. Programmsammlung.
C u sto s : P r o fe s s o r  J o h a n n  K r  d l i k.

G egenw artiger 
Z u w a ch s : B estand:

I .  M itte lsch u len  N ied er -O sterre ich s 3 6 Stiicke. 6 9 7 Stiicke.
I I .  „  O b er-O sterre ich s  . . . . 8 v 1 6 3 77
I I I . .. S t e i e r m a r k s ................................... 1 0 n 1 7 4 V

I V . ., K a rn ten s  und K ra in s 7 r> 1 2 0 7?
V . „  d es K iisten lan d es 7 n 1 5 4 71

VI. „  T ir o ls  und V o ra r lb e rg s  . 1 4 V 2 4 1 n

V II . „  B o h m e n s ................................... 5 6 n 8 0 8 r

V III . ,, M a h r e n s ............................................ 2 6 r 4 0 5 77
I X .  „  S c h l e s i e n s ................................... 8 2 0 7 71
X .  _ G a l i z i e n s ................................... 1 7 V 2 9 8 7?

I X .  „  d e r  B u k ow in a , D a lm atien s, B osn ien s
und d e r  H erzeg ow in a 7 r 1 3 2 77

X II .  O este rre ich is ch e  L e h rerb iid u n g sa n sta lten  . 3 71 6 2 77
X I I I .  S cliu len  U n g a rn s , S ieben bU rgens u n d  der

M i l i t S r g r e n z e ............................................ 8 V 2 2 6 71
X I V .  S on stig e  in la n d isch e  A n sta lten 2 2 V 9 8 77

B . I .— V II . B a ie r is cb e  M itte lsch u len  . 1 3 7) 4 3 3 71

P . P reu C isch e M itte lsch u len :

I .  P rov in z  O s tp r e u B e n .................................................... 2 1 7? 2 4 0 77
II. _ W e s t p r e u B e n ........................................... 1 5 V 1 9 7 77

I I I . „  B r a n d e n b u r g .................................................... 4 3 r> 5 3 9 77
IV . ., P o m m e r n .................................................... 1 5 ii 2 3 8 77

V . ., P o s e n ............................................................ 1 4 77 1 8 8 17
V I . „  S c h l e s i e n .................................................... 4 0 77 5 0 5 1 1

V II . S a c b s e n .................................................... 3 2 77 3 9 7 11

V II I .  ., S c h le s w ig -H o ls t e in ................................... 1 6 77 1 9 8 71
I X .  ., I I a n n o v e r .................................................... 1 2 2 8 2 7?

X . „  W e s t f a l e n .................................................... 1 9 T) 2 6 9 71
X I .  ,, H e s s e n -N a s s a u ............................................ 1 4 71 2 4 1 11

X II . „  R h e in p rov in z  u n d  H o h en zo lle rn • 2 8 71 5 3 0 77

L ). S on stig e  L eb ra u sta lten  D e u ts c h la n d s :

a) R eich s la n d  E ls a s s -L o th r in g e n  . . . . 1 0 71 1 3 5 71
b) K b n ig r e ic b  S a c b s e n ............................................................... 3 1 ii 3 6 2 71
c )  K o n ig re ic li  W u r t t e m b e r g ................................... 4 77 9 5 11

d )  G rofih erzog th u m  B a d e n ..................................................... 1 0 77 1 5 2 71
e )  ,, H e s s e n .......................................... 1 0 77 8 3 71

/ )  „  M e ck len b u rg -S ch w er in 11 77 1 0 7 71
g )  ^ O ld en b u rg  . . . . 5 77 4 8 71
7i) v S a ch se n -W e im a r 3 77 4 3 11

*') H erzog tb u m  A n b a l t .................................................... 5 71 3 1 71
k )  S . A lten b u rg , C ob u rg -G oth a  . . . . 7 71 7 6 71
1) H erzog tb u m  B r a u n s c h w e i g ................................... 1 77 3 7 71

m )  L ip p e , R eu B  und S ch w a rzb u rg  . . . . 6 71 7 4 71
n )  B rem en , H am b u rg  u n d  L ttb eck 8 77 7 4 1 1

o) A n d e re  a u s la n d iscb e  S eh u len  . . . . 0 71 3 11

Z u sa m m en  . 6 2 2  S tiick e . 9 3 6 2  Stiicke.
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J. Mtinzensammlung.
C u sto s : —

G eg en w a rtig er  B estan d  1 8 7  S tiick .

K. Turngerathe.
C u sto s : k . k . T u rn le h re r  C a r l  W i l k e .  

D e r  B esta n d  ba t sieli n ieh t geiin dert.

VII. Maturitatspriifung.
T h e m e n  z u  d e n  s c h r i f t l i c h e n  M a t u r i t a t s p r i i f u n g e n .

D e u t s c h e  S p r a c h e :  In w ie fe rn  ersch e in en  d ie  d re i S ta d te : A th en , R om  
und Jeru sa lem  ais d ie  H au ptcu ltu rstiitten  d e r  M e n s c h h e it?  F r a n z  K u n  z.

F r a n z o s i s c h e  S p r a c h e :  U b e rse tz u n g  a u s d em  F ra n z ó s is ch e n  in ’ s 
D e u t s c h e : In c e n d ie  de  M oscou  (v o n  A . D u m a s), en tn om m en  aus F i le k ’ s C h resto - 
m athie. V o n  „D a n s  la  n u it du ą u a torze  au q u i n z e . . . “  b is  „ e t  dan s la  cou r  
m em e il e st fu s i le “ . F r i t z  B o c k .

U b erse tzu n g  aus d em  D eu tsch en  in ’ s F r a n z o s is c h e : „H e in r ic h  I V . “
F r i t z  B o c k .

E n g l i s c h e  S p r a c h e :  T h e  F r e n ch  R e v o lu tio n  (v o n  T h om a s  C a r ly le ) . 
E n tn om m en  dem  L e h rb u c h  der en g lisch en  S p ra ch e  von  H o e g e l. V on  „ A  p a ra - 
d ox ica l p h i l o s o p h e r .___ “  b is „ i s  n ot w ith ou t its  tru e s id e .“

F r i t z  B o c k .

M a t h e m a t i k :  1 . D ie  zw e i S e iten  a und b e in es  D re ie ck e s  s in d  con sta n t 
und d er  von  ih n en  e in g e s ch lo s s e n e  v era n d er lich e  W in k e l w ird  d u rch  d ie  X -A e b s e  
h a lb iert. W ie  lau tet d ie  G le ich u n g  fu r den  g e o m etr isch en  O rt d es  H a lb ie ru n g s - 
pu nktes d er  d r itten  S e it e ?

2 . H at d e r  g r o f it e  a ller e in er K u g e l e in g esch r ieb en en  g era d en  K e g e l auch  
v o n  a llen  d iesen  K e g e ln  d ie  groC te O b er fla ch e  o d e r  v ie lle ich t  den  groB ten  M a n te l?

3 . E in e  3 8 -ja h r ig e  P e r s o n  za h lt d u rch  1 4  J a h re  a n tic ip a n d o  je  8 0 0  f l., um  
eine L e ib re n te  zu erw erb en , d ie  das erstem al zu  E n d e  des 1 4 . Jahres a u szu be- 
zah len  is t. W ie  groC  w ird  d ie se  L e ib re n te  s e in ; u n d  w ie  groC  ist d ie  zu  za h len d e  
J abresp ram ie , w enn  d ie  L e ib re n te  1 2 0 0  fl. b e tra g en  s o l i ?  —  Z in sfu B  4 ° / 0 und 
M orta lita tsta b e lle  v on  D e p a rc ie u x .

4 . D ie  G le ich u n g en  a u fz u lo s e n :
(X —  y )  (X2 —  y 2)  =  3  x y  
( x 2 —  y 2)  ( x 4 —  y 4) =  4 5  x 2y 2.

D r. K a r l  Z a h r a d n i c e k .

D a r s t e l l e n d e  G e o m e t r i e .  E in e  P a ra b e l zu c o n s tru ie re n : 1. A is  S ch n itt  
einer K e g e lf la ch e  m it e in er  g e n e ig te n  E b en e  (in  o r t liog on a le r  P r o je c t io n .)

2 . A is  eb en er  S ch n itt e in es  R o ta t io n sh y p e r b o lo id e s  m it e in em  N e tze  (in  co -  
tierter P r o je c t io n ) .

3. A is  E rz eu g n is  von  zw e i p r o je c t iy is ch e n  P u n k tre ih en .
4 .  A is  cen tra le  P r o je c t io n  e in es  K re ise s  in  e in e r  g e g e n  d ie  B ild eb en e  g e 

neigten  E b e n e . B e r t h o l d  S p e t h .

5*
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Yerzeichnis der Abiturienten.

ś ««m N 
O r§
Ł a ^ ©

-

N a m e
des

A b i t u r i e n t e n

Y ater la n d ,

G eb u rtsort A
lt

er N a tion a -

łita t G
on

-
fe

ss
io

n G ew ak lter

B e ru f

1 1 6 F ried m a n n  R ich a rd S ck les ien
T e s c k e n

2 0 d eu tsch m os. T e c h n ik

1 1 7 R a k u s  H u g o S ck les ien
B ie litz

2 0 77 kath . Postw m sen

1 1 8 R e is s ig  F r ied r ich G aliz icn
O b sck a r

1 9 57 T e c h n ik

1 1 9 S ch a ffe r  Jokann M ah ren
H eid en p iltsck

18 7? ■i 57

1 2 0 S iw y  P a u l S ck le s ie n
N ie b o r j

19 p o ln is ch evan g. 77

121 S k u ttek  F ran z S ck les ien
T e s c k e n

19 d eu tsch k a tli. H a n d e ls -
A k a d e m ie

1 2 2 S ia n y  K arl S ck les ien
T e s c k e n

2 0 p o ln isch 51
K r ie g s -
M arin e

123 W a lk o  B ertram S ck le s ie n
T esck en

19 deutsch *7
M od ern  e 

P h ilo lo g ie

S iw y  P a u l und  W a lk o  B ertra m  erh ie lten  ein  Z eu g n is  der R e ife  m it A us
z e ic h n u n g , d ie  iib r ig en  ein Z e u g n is  d e r  R e ife .

VIII. Gesundheitpfłege der Schiller.

I i i  d e r  S c h u l e  w urden  d ie  B estim m u n g en  des E rla sse s  des iioh en  k. k. 
M in isteriu m s fu r C u ltus und U n te rr ic h t  vom  9 . Juni 1 8 7 3 , Z . 4 8 1 6  nach  Thun- 
lich k e it  e in g eh a lten . G eg en  d ie  H auptiibel der Sek u le  nam lieh  Staub u a d  andere 
V eru n re in ig u n g en  d e r  L u ft  w u rden  reg e lm a fiig es  L iiften  u n d  s tren g e  R e in liek k e it 
a n g ew en d et. In  d e r  w arm en  J a k resze it  w u rde  d e r  U n terr ich t g roB ten th e ils  b e i ge- 
o ffn eten  F en steru  ertk e ilt , da  e in e  S toru n g  k ie rd u rck  n ich t zu b e fu rch te n  war. 
B e im  T h o r e in g a n g e  sind  e in  g r o f ie r  F u B re in ig e r  aus H o lzs ta b en  und 2 lange 
S ch a rre isen , a u f den  P la ttforraen  d er  T r e p p e n w e n d u n g e n  au sgesp an n te  C o costep p ich e  
und v o r  den  Z iram ern  im  E rd g e s c h o s s e  B ast-M atten  a n g e b r a c k t. Z u r  Bentitzung 
d ieser F u C re in ig u n g s -V orr ich tu n g en  w u rden  d ie  S ch ille r  d u rck  den  S ch u ld ie n e r  beim 
H a u p te in g a n g e  und son st du rck  d ie  G a n g in sp ecto ren  und den  B e r ick te rs ta tte r  strenge 
verh a lten . F u fib o d e n  und F e n s te r  w urden  w a h ren d  d es  Ja h res  d re im a l gew aschen  
und d ie  ersteren  zw eim al w och en tlick  nach  re ick lich e m  A u fstreu en  v o o  Sagespan en  
g e k e h rt . A lle  ge tro ffen en  V o rk e h ru n g e n  s in d  in dessen  n ich t v o llig  au sreich en d , 
s o la n g e  d ie  F u fib od en  m it s ch le ch te n  B re tte rn  b e d e c k t  s ind .

D ie  T em p era tu ren  in  d en  Z im m ern  w urden  reg e lm a fiig  an T k erm om etern  ab- 
g e le se n  und in  den  m eisten  C lassen  n o t ie r t ; d iese lb en  w aren  w ah ren d  d er  Z e it  des 
H eizen s z iem lich  con sta n t 1 8 °  C.
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In B ezu g  a u f L iiftuD g, n atiir lich e  B e le u ch tu n g  und E rw a rm u n g  ist d ie  A n la g e  
des G ebau d es zw eck m a C ig , in dem  sa m m tlich e  L eh rz im m er lan g s e in er  S e ite  des 
H auses a n g e b r a c h t u n d  d ie  F e n s te r  g eg en  S iid ost g e k e h rt  s ind . D re i Z im m er im 
E rd g esc lioss  en tsp rech en  den  h y g ien isch en  A n ford eru n g en  n icht. B e so n d e re  V en ti- 
la tion s-V orrich tu n g en  sind  n ich t v orh a n d en  u n d  auch  d ie  O fen sch irm e en tsp re ch e n  
den F ord eru u g en  des gen an n ten  liuhen M in is te r ia l-E r la sses  n ich t.

E in  b e so n d e re s  A u g en m erk  w u rd e  a u f d ie  p e r so n lich e  G esu n d h eitsp flege  g e -  
rich tet und b e i a llen  p assen d en  G e leg e n lie ite n  dah in  g ew irk t , dass d ie  S ch ille r  a u f 
U belstan de a ch ten  le rn en , an  e in e  r ich t ig e  K o rp erh a ltu n g  u n d  an R e in lich k e it  
gew oh nt w erd en .

B eh u fs  F ó r d e r u n g  d er  G e s u n d h e i t s p f l e g e  a u f i e r h a l b  d e r  S c h u l e  
wurde d er  E rla ss  des h oh en  k . k .  M in isteriu m s fur C u ltu s u n d  U n terr ich t vom  
15. S e p te m b e r  1 8 9 0 ,  Z . 1 9 0 9 7  in n ach steh en d er  W e is e  d u rch g e fu h rt. U m  zu n ach st 
einen E in b lick  in  d ie  th a tsa ch lich en  V erh a lt,n isse  u n d  A n h a ltsp u n k te  ftir d ie  B e - 
lehrung d er  S ch iilc r  zu g ew in n en , w u rd e  der G esu n d b eitszu stan d  d er  S ch tiler vou  
den C la ssen v orsta n d en  m o g lich st  s o rg fa lt ig  festg este llt . D ie  b ezu g lich e n  im  M on ate 
N ovem ber g e p flo g e n e n  E rh eb u n g en  erg a b en  fo lg e n d e  Z u sa m m en ste llu n g . (Z u m  Y e r -  
g le iche ist auch  das E rg eb n is  der E rh eb u n g en  im Jun i 1. J . b e ig e fu g t .)

C l a s s e I A  IB II . I I I .  I V . v - V I .  V I I S u m m ę im "i 
Juni

A n K o p fs c h m e r z e n  l e i d e n .......................................... 8 10 18 5 10 5 4 6 0 51!
N a s e n b lu te n  l e i d e n .......................................... 1 2 5 4 3 3 2 1 21 19
J irn s ts ch w a ch e , A t l ie m b e s c l iw e r d e n  le id e n 2 2 4 11 5 o 2 — 29 18
H e r z k lo p fe n  l e i d e n .......................................... 10 i — 2 3 } 2 1 2 0 8
M a g e n iib e ln  l e i d e n .......................................... 4 4 — 21 2 i 1 — 14 e!
H u s te n  u n d  S c h m ip fe n  le id e n 7 10 7 4 19 i 3 — 51 3 6
G e s ic b t s -  u n d  G lie d e r re is se n  le id e n  . 2 — 5 2 — 4 1 14 7
n e r v b se r  M a t t ig k e it  le id e n  . . . . — 2 2 1 1 — 1 — 7 4

r> „  A u fg re re g tb e it  le id e n 4 i 10 2 1 — 1 1 20 7
„ O h re n s ch m e rz e n  l e i d e n .................................. 1 3 3 — 1 2 1 — 11 8

S tth w e r b b r ig k e it  l e i d e n .................................. 2 — 1 i 3 i — — 8 6
„ A u g e n s c h m e r z e n  l e i d e n ................................. 7 5 i i 5 2 — 28 10!

K u r z d ic h t ig k e it  l e i d e n .......................................... 2 o 6 — 4 4 1 3 22 21
a ilg e m e in e r  S c h w a c h ę  le id e n  . . . . — •j — — 1 2 — — 6 3

n s o n s t ig e n  U b e ln  (L e is t e n b r u c b ,  L e b e r -  
le id e n )  l e i d e n .................................................. i 4 3 3 2 i — 1 15 13

Z u s a m m e n 51 49 71 38 56 2 4 25 12 3 2 6 2 23
S c b ii le r z a b l  . 32 3 2 4 6 42 33 15 16 8 2 2 4 2 21 .

D ie  Z a h len a n g a b en  w erd en  n ich t ga n z y o llk om m en  zu tre ffen d  se in , au ch  sind 
dieselben von  den W e tte rv erh a ltn issen  und d er  J a h resze it a b h a n g ig  u n d  n och  
m ancherlei A n d eru n g en  u n te rw o r fe n ; d en u och  ersc lie in en  s ie  g ee ig n e t, m an ch e 
w icbtige S cb liisse  z ieh en  zu  la ssen , um den  b e a b sich tig ten  Z w e c k  zu erfiillen .

N ach  dem  Stande im  N o v em b er  en tfa llen  im  D u rch sch n itt  a u f 2 2 4  S ch iller  
326 k ran kh afte  Z u s ta n d e  und besteh en  d em n ach  1 4 5 %  so lch e r  U b e lsta n d e , w e lc h e  
sieli, a b geseh en  von  d er  3 . C la sse , z iem lich  g le ich m a fiig  a u f a lle  C lassen  v erth e ilen . 
Nach A b re ch n u n g  von  51 S cb iile rn , w’ e lch e  an I lu sten  und S ch n u pfen  litten , v e r -  
bleiben n och  1 2 3 ° /0 G esu n d h eitsstoru n g en , unter den en  K op fsch m erzen , N asen b lu ten , 
A them besch w erden , N e rv os it iit  u n d  A u g e n u b e l d ie  haufigsten  s in d ; d ie se  S toru n g en  
iiangen m it e in er unzw eckm aG igen  L eb e n sw e ise  zu sa m m en ; sie  sind  zu m eist d u rch  
m angelhafte B ew eg u n g  in  fr is ch er  L u ft und d u rch  u n gesu n d e  K o rp e r h a ltu n g  d e r  
Studierenden b ed in g t .

D ie  Z a h len a n g a b en  ftir den  M onat J u n i  verm og en  d ie  A n s ich t  zu  erh arten  ; 
—  den w eiterh in  ob w a lten d en  U m standen eu tsp rech en d  ze ig e n  s ie  e in e  B esseru n g  
der Y erh a ltn isse  an.
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N a ch  den ersten  E rh eb u n g en  w u rden  en tsp reoh en d e  S te llen  des h oh en  M ini- 
s ter ia l-E rla sses  den  versam m elten  S ch iilern  d e r  A n sta lt m itg e th e ilt  nnd unter 
H inw eis a u f d ie  erh oben en  G esu n d h e itsscb S d en  v om  D ir e c to r  in e in er A n sp raclie  
d ie  N o lh w e n d ig k e it  e in er  p ersón lieh en  G esu n d h e itsp fleg e  d a rg e th a n . D e r  Inhalt 
d e r  A n sp ra ch e  ist an a n d erer  S te lle  des J a h resb erich tes  a n g e g e b e n . A is  W e isu n g en  
fiir d ie  E in r ich tu n g  d e r  L eb e n sw e ise  w urden  den  S ch ille ra  „ D i e  G e s u n d h e i t s -  
r e g e l n  f i i r  d i e  S c h u l j u g e n d “  (a u sg eg eb en  v on  d er  H y g ie n e -S e c tio n  des Beri. 
L e h r e r v e r e iu e s , Y e r la g  von  I s s le ib )  em p foh len .

W e ite r e  E rh e b u n g e n  b e z o g e n  s ich  a u f d ie  Z e i t e i n t h e i l u n g  der Sch iiler 
au fierh a lb  d er  S c l iu le ;  d iese lb en  w urden  n ach  A n g a b e  des P r o f .  D r. L e o  E u rger- 
stein  in  W ie n  a u sg e fiih rt. D ie  S ch ille r  ste llten  vom  2 4 . F e b ru a r  b is  1 6 . M arz 1. J. 
d ie  Z e it  des A u fsteh en s, d es  A rb e iten s , des S p a z ie rg eh en s , d es  B aden s, des S ch la fen - 
geh en s  e tc . ta b e lla r isch  zusam m en und en tw a rfen  d am it ein  B ild  ih re r  L eb en sw eise . 
A u s  den  A u fs ch re ib u n g e n  e rg ib t s ich  fo lg e n d e  Z u sa m m en ste llu n g  iib er d ie  h i i u s -  
l i c h e  A r b e i t s z e i t  (in  M in uten ) j e  e i n e s  S c h i i l e r s  fiir  d ie  e in ze ln en  L eh r- 
g e g e n s ta n d e  u n d  im  g a n z e n :

C l a s s e H e l . D . F r . E n g l . (iesch. Maili. D g m . P h . N a t . C h m . Zcicbn. S u m m ę

1 A 1 4 1 4 2 6 — 1 6 1 5 ■— — 8 - 6 1 Std. 3  9  M .

1 B 1 4 1 8 2 2 — 1 6 1 6 — — 8 — 7 1 V 4 1  „

U . 1 9 1 8 2 2 — 1 6 2 0 2 8 — 1 2 — 2 V 1 5  „

I I I . 2 3 1 8 4 0 — 3 3 2 7 2 2 1 9 — — — 3 2  „

I V . 1 5 1 5 3 0 — 2 2 2 3 1 8 1 8 — 1 2 — 2 n 3 3  „

V . 1 3 1 8 2 7 2 0 3 5 4 5 2 8 — 1 3 1 2 — 3 rt 3 1

V I . 9 3 2 3 1 2 1 1 5 4 1 2 6 2 9 9 1 4 — 3 n 4 7  „

V I I . 1 1 3 6 2 8 2 3 4 1 4 3 6 3 23 1 3 7 — 4 T) 4 8  „

D ie  vorsteh en d en  Z ah len  g e b e n  d ie  T a g esm itte l d e r  A rb e itsz e it  fiir  d ie  ein 
zeln en  S ch iile r , w enn  d ie  h au slich e  A r b e it  a u f d ie  6 W o c h e n ta g e  verth e ilt wird, 
A u ch  d iese  Z u sam m en ste llu n g  k an n  a u f V o llk o m m e n h e it k e in en  A n sp ru ch  erheben , 
d a  U n g en a u ig k e iten  u n d  a b s ich t lic lie  U n rich t ig k e iten  darin  en thalten  s ind . M anche 
U n rich tig k e iten  w urden  in d essen  r ich tig  g es te llt  u n d  e in ig e  iib ertr ieb en e  D aten , die 
e in e  F o lg ę  u n g en a u er  A u fz e ich n u n g  w aren , n ich t m itg e z a h lt ; d a d u rch  w u rd e  ein 
n a h eru n g sw eise  zu treffend es R esu lta t zu g ew ia n en  g esu ch t. A m  u n g en a u esten  sind 
d ie  A n g a b e n , w e lclie  s ich  a u f  d ie  3 . und 5 . C lasse  b e z ie h e n ; d ie  du rch sch n ittlic lie  
ta g lich e  A rb e itsz e it  v o n  3 S tun den  ein es  S ch iile rs  der 3 . C la sse  d iir fte  dem nach 
zu  groB  a n g eg eb en  sein .

D ie  A u fz e ich n u n g en  e rg eb en  fiir  d ie  h au slich e  A r b e it  e in es  S ch iile rs  ta g lic h : 
in  d e r  1 . C la sse  1 S tu n d e  4 0  M inuten, in  der 2 ., 3 . und 4 .  C la sse  2 — 3 Stunden, 
in  d er  5 . und 6 . C lasse  3 ł/ 2— 3 3/i  S tun den  und in  d e r  7 . C lasse  u n g e fa h r 4 %  
S tun den . N a ch  e in er  T k e s e  d e r  D ire c to re n -V e rsa m m lu n g  in  S ch les ien  1 8 7 9  soli 
fiir  d ie  1 . und 2 . C lasse  d ie  Z e it  v on  2 S tun den , fiir  d ie  3 . und 4 . C lasse  die 
Z e it  v o n  3 S tun den  u n d  fiir  d ie  ob eren  C lassen  d ie  Z e it  v o n  4  Stunden  fiir Haus- 
a rb e iten  n ich t iib ersch ritten  w erd en . N a ch  ein er T h e s e  d e r  D ire cto ren -Y ersa m m - 
lu n g  in  S eh le sw ig -I lo ls te in  1 8 8 3  h atten  ais h och ste  Z eitau sm aB e d ie  W e rte  l ' / 2, 
2 1j a u n d  3 S tun den  zu  g e lte n . D e r  ersteren  F o r d e r u n g  w u rd e  dem n ach  an der 
A n sta lt  en tsp ro ch e n , d e r  le tzteren  n ich t. D ie  u nverh altn ism śifiig  g roB e  A rbeits-
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zeit d e r  7 .  C lasse  erk la rt s ich  th e ilw e ise  aus dem  U m stan d e, dass d ie  S ch iller  zu r 
Z e it d er  A u fz e ich n u n g en  b ere its  nahe v o r  d er  M a tu rita tsp riifu n g  s ta n d en .

Die Zeiteintheilungstabellen sind geeignet, fur Lehrer und Schiller wichtige 
Anhaltspunkte zur Darnachachtung zu geben, sie fiihren zu einer ziemlich genauen 
Kenntnis des Schiiler und regen diese auch zur Gesundheitspflege an. Die einzelnen 
Tabellen zeigen unter andern, dass fast siimmtliche Schiller regelmafiig Spaziergange 
gemacht und dass ł/6 der Schiller auch im W inter Bader beniitzt liaben, dass in 
den Wohnungen taglieh gelilftet wurde u. s. w.

In  den  e in ze ln en  U n terr ich tsg eg en sta n d en  w u rd e  a n reg en d  u n d  a u fk la ren d  
g ew irk t u n d  d e r  b o ta n is ch e  U n terr ich t d e r  zw eiten  C lassen  zu m eist im  F re ien  er- 
t l ie ilt ;  zu  le tz te rem  Z w e c k ę  w aren  d ie  be tre ffen d en  L eh rstu n d en  in  dem  Stun den - 
p la n e  a is E ck stu n d en  a n g e se tz t w ord en .

N a c li a llen  en tsp rech en d en  Y ork eh ru n g en  in  d er  S ch n ie  w urden  im  S in ne 
des h oh en  M in ister ia l-E rla sses  B e g iin stig u n g en  filr  d ie  S ch ille r  zum  S ch littsch u h - 
la u fen , B aden  u n d  S p ie len  im  F re ie n  n a ch g esu ch t.

D e r  B e s itz e r  der E isbah n , H err  P . M o rcin ek , b ew illig te  g en e ig te s t  5 0 0  K arten  
zum  fre ien  E in tr itt  a u f d en  E isp la tz  und erm afiig te  d en  E in tr ittsp re is  filr  die 
S tu d ieren d en  v on  5 k r., b ez ie b u n g sw e ise  1 0  k r . a u f 4  kr.

Herr Baumeister R. Kuntze, Pachter des Kaiserbades, gewahrte filr Wannen- 
und Dampfbader circa 4 0 %  Ermassigung und Herr Baumeister A . Jedeck stellte 
namens des Ausschusses der Badehaus-Actiengesellschaft noch weitere Begiinsti- 
gungen in Aussicht.

D e r  lo b lich e  G em ein d ev orsta n d  gew a h rte  g e n e ig te s t  3 4  S ch iilern  filr den  
g a n zen  S om m er g ilt ig e  F re ik a r ten  u n d  den  iib r ig en  arm en  S ch iile rn  den  m aB igen  
P re is  v on  2 kr. ftir d ie  B en iitzu n g  d e r  stad tisch en  S ch w im m - und B adean sta lt.

H err  R itte r  v . W a lc h e r -U y s d a l, E rz h . A lb r e c h t ’ sch er  C a m era l-D ire cto r , ga b  
in h o ch h e rz ig e r  W e is e  d ie  E rla u b n is  zu r  B en iitzu n g  ein es  p ra ch tig en , iib er  2  J o ch  
g ro fien  W iesen p la tzes  in  d e r  N a h e  der S tadt filr  d ie  J u g en d sp ie le  und H err  C. 
K a rg e r , erzh , S p in n ere i-Y erw a lte r , y erm itte lte  freu n d lich st d ie  U b erg a b e  u n d  die 
H err ich tu n g  d es  seinem  W ir k u n g s k r e is e  z u g e h o r ig e n  S p ie lp la tzes .

D ie  gen an n ten  P . T . H erren  und d e r  lo b lic h e  G em ein d ev orsta n d  h aben  d u rch  
G ew a h ru n g  d e r  beziig lich en  A n su ch en  ih ie  S eh u l- u n d  J u g en d freu n d lich k e it  in  
h u m an ster W e is e  bek u n d et und den  Sch iilern  der A n sta lt e in e  g ro fie  W o h lth a t er- 
w ie s e n ; d ie  D ire c t io n  sp rich t da fiir  den  w arm sten  D a n k  aus und b ittet zu g le ich , 
d ie  freu n d lich e  G es in n u n g  d er  S ch u le  auch  fe rn erh in  bew ah ren  zu  w ollen .

D ie  den  S ch iile rn  g ew a h rten  B eg iin stig u n gen  e rm og lich ten  e in e  w e itg eb en d e  
D u rch fiih ru n g  des h oh en  M in is te r ia l-E r la sses . Im  W in te r  ben u tzten  d ie  Schtiler 
d ie  S ch littsch u b b a h n  und das K a is e r b a d ; in  d er  w iirm eren  J a h resze it h eth e ilig ten  
s ich  sam m tlich e  S ch ille r  an den  J u g en d sp ie len  und w urde d ie  stad tisch e  B a d e - und 
Seh w im m ansta lt b e i g iin s tig e r  W it te r u n g  fleiC ig  besu ch t.

E in e  d ie sb e z iig lich e  A b za h lu n g  e rg a b , dass s ich  u n ter den  S ch iilern  9 0  %  
S ch littsch u h la u fe r  u n d  6 2  %  S ch w im m er befinden , u n d  dass n ur 6 %  d e r  S ch ille r  
w iihrend des M on a tes  Jun i n ieht g e b a d e t  h aben .

D ie  J u g en d sp ie le  w u rd en  in fo lg e n d e r  W e is e  zu r A u sfiiliru n g  g e b ra ch t. E rst 
lieB sie  d e r  T u r n le h r e r  im  T u rn u n terr ich te  u n ter L e itu n g  bestim m ter S ch iile r  ein- 
tiben . D ie  im  F r e ie n  a u szu fiih ren den  S p ie le  w u rd en  fur je d e  C lasse  im  yorau s 
festg este llt . D ie  b rau ch baren  G era th e  d er  T u rn h a lle  w ie  z. B . B a lie , Z u g le in en , 
L a u f- u n d  S p ru n g ee ile , S p ru n g sta n g en  w urden  ben iitzt. V on  M itte A p r il  b is  M itte  
M ai w u rd en  d ie  S ch iller  je d e n  M ittw och  und S am stag  n ach m ilta gs  5 U b r in d er  
S ch u le  y ersa m m elt u n d  d a m a ch  a u f  d en  S p ie lp la tz  g e f i ih r t ;  sp ater kam en  die 
S ch iile r  an den  gen a n n ten  W o c h e n ta g e n  d ir e c t  a u f d ie sen  P la tz , so  o ft  es das 
W e tte r  zu lieB . D ie  B e th e ilig u n g  am  S p ie le  w ar stets z a h lre icb , au ch  seitens der 
Sch iiler d er  7 . C la sse , w e lch e  dazu  n ich t b eson d ers  a u fg e fo rd e rt w ord en  w a ren .
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D ie  fu r  den  M on at Juni gep la n ten  W e ttsp ie le  v e rb u n d en  m it A u sze ich n u n g en  
d er  S ie g e r  k on n ten  des a n d a u ern d en  u ngiin stigen  W e tte rs  w egen  n ich t zur Aus- 
fiih ru n g  g e b ra e h t w erden .

L a u t C on fe ren zb esch lu sses  so li fiir d en  T a g , an w e lch em  d ie  T em peratur 
b ere its  v o rm itta g s  2 5 °  C. e rre ich t o d e r  iib ersch ritten  hat, das S p ie len  a b g e sa g t  und 
d a fiir  das B a d en  b eson d ers  em p foh len  w erden .

D ie  r ich t ig e  W iir d ig u n g  d e r  J u g e n d sp ie le , a is  c la ss isch en  E rz ieh u n gsm itte ls , 
se iten s  des L e h rk o rp e rs  trug  w esen tlich  zu r F o r d e r u n g  d e r  S p ie le  b e i. G le ich  bei 
E in fiiliru n g  d erse lb en  gr iffen  d ie  P r o fe sso re n  B o c k  und K ra lik  w erk tb a t ig  e in ; 
fe rn e r  b e th e ilig ten  s ich  d ie  P ro fe ssoren  J en k n er , K u n z , R ose n fe ld , Speth  und der 
B erich tersta tter . W a h ren d  d er  M on ate  Juni und Ju li fiihrten  n ach  C on feren z- 
b esch lu ss  d ie  M itg lie d e r  des L eh rk o rp e rs  d e r  R e ib e  nacli d ie  A u fs ich t.

D ie  b ish er  gem a ch ten  E rfa h ru n g en  (Y e r g l . a u c b  o b ig e  T a b e lle )  b es ta tig en  
b ere its  den  v ie lfa ch  gerfih m ten  N u tzen  d e r  J u g e n d s p ie le . D ie se lb en  bew ahren  sieli 
a is y o rz iig lick e s  M ittel der G esu n d k e itsp fleg e , in d em  sie in fo lg e  der k arm on isch en  
B e tk a t ig u c g  des G e is tes  und d es  K orp ers  d e r  E rh o lu n g , d e r  g e is t ig e n  und k or- 
p er lich en  K ra ftig u n g  zu g le icb  d ien en . S ie ze ig e n  s ich  aucli g ee ig n e t, d ie  g ese lł- 
sch a ftlich en  T u g en d en  d er  S ch iiler  zu en tw ick e ln  und d e r  E rz iek u n g  fiir  d ie  G e- 
se llseh a ft zu  d ien en , und w erd en  v o ra u ss ich t lich  k iin ftig h in  im m er m eh r a is eine 
E rg a n z u n g  u n seres  b ish e r ig e n  E rz ieh u n g ssy stem es  s ich  ge lten d  m ach en  u n d  der 
S ch u le  zum  I ie i le  gere ich en .

IX. Hohe Eriasse.
1. E r la ss  des h oh . k . lc. s ch le s . L a n d essch u lra th es  v om  1 7 . A u g u s t  1 8 9 0 , 

Z . 2 1 9 2 .  In tim ation  d es  k oh en  M in is ter ia l-E rla sses  be tre ffen d  d ie  V erw e n d u n g  des 
in tern a tion a len  S tim m ton es be im  G esa n g su n terr icb t.

2 .  E r la ss  des b o li. k . k. M in isteriu m s fiir  C ultus u n d  U n te rr ic h t  v om  1 5 . S ep - 
tem b er  1 8 9 0 , Z . 1 9 0 9 7 , und E rlass  des b o b . k. k . L .-S c b .-R .  vom  1 0 . O cto b e r  1 8 9 0 , 
Z . 2 6 0 7 ,  betreffend  d ie  G esu n d k e itsp fleg e  d e r  S cb u le r  und d ie  E in fiiliru n g  von 
J u g en d sp ie len .

3 . E rla ss  des b o li. k . k . M in isteriu m s fiir C ultus u n d  U n terr ich t voni 
2 0 .  O c to b e r  1 8 9 0 ,  Z . 2 5 0 8 1 ,  u n d  E r la ss  d es  b o b . k . k. L .-S c h .-R . vom  7 . N o - 
v e m b e r  1 8 9 0 , Z .  2 9 6 9 ,  b etre ffen d  d ie  Y erm in d eru n g  d er  sch r ift lich en  H a u sa u fg a b en  
in  d e n  S p ra ck fa ck ern  und in d er  M atbem atik .

X. Chronik.
1 8 1 )0 .  U b e r  d ie  V era n d eru n g en  im  L e h r k o r p e r  wrnrde b ere its  ob en  unter I . 

ber ich te t.
M it E rla ss  des li. k . k . L .-S c h .-R .  vom  2 9 . A u g u s t  1 8 9 0 , Z .  2 3 1 1  w urde 

dem  P r o fe sso r  F ra n z  J oh n  fiir  d ie  s o r g fa lt ig e  und u m sich tig e  L e itu n g  d e r  A n sta lt 
nacli dem  y ers to rb en en  D ir e c to r  L u d w ig  R o th e  D a n k  und A n e rk e n n u n g  a u sg esp roch en .

D a s  S ch u lja b r  w u rde  am  1 8 . S ep tem b er  m it e in em  fe ie r lich e n  G ottesd ien ste  
eroffn et.

A m  1 9 . S ep tem b er  m iin d lich e  M atu rita tsp riifu n g .
A m  4 . O ctob er  und ani 1 9 . N o re m b e r , a is den  N a m e n s t a g e n  I b r e r  

M a j e s t a t e n ,  fan d en  fe ie r lic h e  S ch u lg o ttesd ien ste  statt, und fie l d e r  U n terrich t aus.
M it b o h e m  E r la ss  d e s  k . k . L .-S c h .-R . yom  8 . A u gu st 1 8 9 0 ,  Z . 1 9 0 3 , wurde 

dem  P ro f. J o b .  K r a l i k  d ie  e rs te  Q u in q u en n a lzu la g e , m it b o b e m  E rla ss  vom  
2 7 . S ep tem b er , Z .  2 5 3 1 ,  den P ro fe sso re n  F r i e d r i c h  B o c k  und J o b a m i  W e i C
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die  erste  Q u in q u en n a lz u la g e , m it b oh em  E rla ss  vom  2 7 . S ep tem ber , Z . 2 4 6 7  dem  
P r o f. M a x  . R o s e n f e l d  d ie  dr itte  Q u in q u en n a lzu la g e  und m it E rla ss  v o m  2 7 . S e p 
tem ber, Z . 2 5 0 2  d em  P r o f. F r a ń  z K u n z  d ie  zw eite  Q u in q u en n a lzu la g e  zu erk a n n t.

A m  1 7 . O cto b e r  b e th e ilig ten  sich  d er  L e h r k o r p e r  und d ie  S ch ille r  n ach  dem  
U n terr ich te  an d em  L e ic h e n b e g a n g n is se  der v ers to rb e n e n  G attin  d es  P r o fe s s o r s  
F r a ń  z H o l e e e k ;  am 2 0 . O cto b e r  nahm en  d ie  k a th o lis ch en  S ch ille r  v o r  dem  
U n terrich te  an d e r  h e il. S ee len m esse  th e il, w e lch e  v on  d em  K a tech e ten  P r o f .  
W i l l i .  K l e i n  fu r d ie  V ersto rb eu e  g e le sen  w urde.

V o m  2 4 . D e ce m b e r  b is  1. Jann er w a ren  W e ih n a ch ts fe r ie n .
1891. A m  14 . Jan n er v orm itta g s  1 0  D h r  fan d  im  S in ne des holi. E rla sses  

des k . k. L .-S c h .-R . vom  2 1 . D e ce m b e r  1 8 9 0 , Z . 3 4 2 5  d ie  F e ie r  zu  E h ren  des 
v a t e r l a n d i s c h e n  D i  e l i t  e r  s F r a ń  z G r i l l  p a r z  e r  statt, d er  am  1 5 . J a n n e r  
1 7 9 1  in  W ie n  g e b o re n  w u rde . D ie  G e sa n g ssch iiłe r  san gen  einen  stim m u n g sv ollen  
C h or, P r o f. J e n k n e r  h ie lt d ie  an fr iih erer  S te lle  des J a h resb er ich tes  v ero ffen t- 
lich te F e s tr e d e , und m eh rere  S ch iiler  s te llten  d ie  L a g e r s c e n e  im  3 . A c t e  des 
T ra u ersp ie le s  „O t to k a r s  G liick  und E n d e u d ram atisch  d a r ;  m it der A h sin g u n g  der 
Y o lk sh y m n e  w u rd e  d ie  erh eb en d e  F e ie r  g e s ch lo sse n .

A m  3 0 . Jan n er fan d  ein  T r a u e rg o tte sd ie n s t  fiir w eilan d  Se. k a iserlich e  
H oh e it den  d u rch la u ch tig sten  K ron p rin zen  R u d o lf  statt.

A m  1 4 . F e b ru a r  S cb lu ss  d es  ersten  S em esters.
A m  1 8 . F e b ru a r  E ró ffn u n g  des 2 . S em esters .
A m  2 0 . F e b ru a r  w u rd e  d ie  A n sta lt d u rcli d ie  ersch iittern d e  N a ch r ich t  von  

dem  p lo tz lich e n  H in sch e id e n  des a liv e reb rten  I le r rn  L a n d  e s s c h  u l i  n s p e c t o r s  
P h i i i p p  K l i m s c h a  in  tie fs te  T ra u er  verset,zt. D er  H err  L a n d e ssch u lin sp e cto r  
w ar ais Y o r b ild  g ew issen h a ftes te r  P ilich te r fu ilu n g  nnd s tren g  o b je c t iv e r  G e re ch tig - 
keit a n e r k a n n t ; se in e re ich en  p a d a g og is ch en  K en n tn isse , se in e  h oh e  G e leh rsa m k e it 
und sein  ed le r  C h arak ter s ich erten  ihm  d ie  E rg e b e n h e it  und d ie  L ie b e  d er  ihm  
u n tersteh en den  L e h re rs ch a ft . U n ter se in er  w eisen  F u h ru n g , unter se in er  h um anen  
W irk sa m k e it k on n te  s ich  das S ch u lleb en  in  sch on ste r  W c is e  en tw ick e ln . M it ilim  
verliert d e r  L e h rk o rp e r  einen  ed len , h och h erz ig en  S ch u tzer  uncl F o r d e r e r . Sein  
G eist w ird  in  d e r  S ch n ie  fo r t le b e n  und d er  L e h rk o rp e r , d ie  S ch tiler  und gew iss  
auch  v ie le  E lte rn  d er  S ch iile r  w erd en  ih m  ein  eh ren d es , da n k b ares  A n d en k en  im  
H erzeu  bew ah ren . A n  dem  L e ic h e n b e g a n g n is se  in T r o p p a u  h aben  sich  a is V e r -  
treter des L e lirk o rp e rs  d ie  P r o fe sso re n  J e n k n e r ,  J o h n ,  K u n z  und d e r  B er ich t- 
erstatter b e th e ilig t . L e h rk o rp e r  und S ch iile r  d e r  A n sta lt  haben  a u f den  S arg  des 
Y erew ig ten  K ra n z e  n ie d e rg e le g t . M on ta g  den  2 3 . F e b ru a r  w u rd e  v orm itta g s  in 
der S ch u lk irch e  ein  fe ie r lich es  R eą u iem  ab geh a lten , an w elch em  sich  d ie  A n sta lt 
beth eilig te .

A m  5 . M a rz  w urde fiir  den  in GBrz y erstorb en en  C a  p l a n  P.  A n t o n  
F u s ó n ,  w e lch e r  d u rch  m eh rere  J a h re  ais su p p lie ren d er  K a te c h e t  an d er  A n sta lt 
thatig  w ar und s ich  um  d ie se lb e  V e rd ie n s te  e rw orb en  h at, v o r  dem  U n terr ich te  
eine h e il. S ee len m esse  g e le sen , an w e lch er  d ie  k a th . S ch iile r  th e iln ah m en .

A m  7. M arz fa n d  e i n  S c h i i l e r c o n c e r t  u n ter der L eitu n g  des P r o fe sso rs  
A n t o n  P o h o r s k y  zu  gu n sten  des U n ters tiltzu n g sv ere in es  „S c h ii le r la d e “  statt. 
D as C on cert, dem  auch  S ein e  k a ise r lich e  H o h e it  H err  E r z h e r z o g  E u  g e n  b e i- 
w ohnte, ba tte  in  je d e r  B ez ieh u n g  ein en  g la n zen d en  E r fo lg .

A m  2 4 . M arz hat S e i n e  k.  u. k.  A p o s t o l i s c h e  M a j e s t a t  den  D ire cto r  
des S taatsgym n asiu m s im  3 . B ez irk e  in  W ie n  I le rrn  D r .  L e o p o l d  K o n r a l i n a  
z u m L a n d e s s c h u l i n s p e c t o r  fiir  d ie  M itte lsch u len  S ch les ien s  a lle rg n a d ig s t  
zu ernennen  geru h t. H oh . M in .-E r l. v om  2 6 . M arz, Z . 6 4 5  u n d  h oli. E rla ss  des 
k. k. L .-S c h .-R . vom  2 8 . M a rz , Z . 9 0 5 .

Y o m  2 5 . —  3 1 . M arz O sterferien .
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V om  1 1 . — 1 6 . M ai s ch r ift lich e  M atu rita tsp riifu n gen .
V om  1 6 .— 2 0 . M ai P fin gstferien . a-.'a 1 a
A m  2 . u n d  3 . Jun i in sp ic ie r te  H err  L a n d e s s ch u lin sp e c to r  D r .  L e o p o l d  

K o n v a l i n a  den  U n te rr ic h t  in  d e r  V I I .  C lasse .
A m  2 6 . J u n i b eeh rte  S e . k a is e r lic h c  H oh e it  H err  E r z h e r z o g  E u g e n  die 

A n sta lt  v on  3 — 4 U h r  n ac lim itta g s  m it S e in em  h olien  B e s u c h e ; n ach  eh rfu rch ts - 
r o l le r  B e g r iiflu n g  du reh  den  D ire c to r  nahm  S e. k a ise r lich e  I lo b e i t  d ie  Y orste llu n g  
d es  L e h r k o r p c r s  h u ld v o lls t  en tg eg en  und geru h te , dem  U n terr ich t in  den  C lasseu  
b e iz u w o h n e n  u n d  d ie  L eh rm itte lsa m m lu n g en  zu  b e s icb tig e n .

A m  3 0 . Jun i u n d  1. J u li m iin d lich e  M atu rita tsp riifu n g .
A m  7 . J u l i  b e th e ilig te  s ich  d ie  A n sta lt  an dem  fe ie r lic b e n  L e ich en b eg a n g n isse  

d es  b och w iird ig s ten  H errn  E r a n z  A ss . S n ieg oń , W e ih b iseh o fs  und O rd inariats- 
C om m issariu s b e i den  k . k . M itte lscliu len  ; an  d em  T r a u erg o ttesd ien ste  am  8 . Juli 
v on  8 — 9 U hr nah m en  d ie  k a th o l. S ch iile r  th e il.

A m  1 5 . J u li fe ie r lich es  D an k am t. S ch u lsch lu ss . Z e u g n isv erth e ilu n g .
A m  1 6 . J u li A u fn a h m e u n d  A u fn a h m sp ru fu n g  fiir  d ie  erste  C lasse .

Voranzeige fiir das kommende Schuljahr.
D as S ch u lja h r  1 8 9 1 /2  w ird  am  1 8 . S ep tem b er  m it ein em  fe ie r licb e n  G ottes- 

d ien ste  ero ffn et. D ie  E in sch re ib u n g en  fin d en  fiir neu  e in tre ten d e  S cb u le r  am 
1 6 . S ep tem ber , fiir d ie  se itb er ig en  S ch ille r  am 1 7 . S ep tem b er  je d e s m a l von 
9 — 12 U h r v orm itta gs  statt.

A l le  a u fzu n eh m en d en  S ch iile r  h aben  s ich  in  B eg le itu n g  ik re r  E ltern  oder 
d e re ń  S te llv e rtre te r  be i d e r  D ire ct io n  zu  m elden  und das zu le tz t erh a lten e  S tud ien- 
zeu g n is  o d e r  F reą u en ta tion szen g n is  d er  V o lk ssc lm le  m itz u b r in g e n ; n eu  E in tre ten d e  
m iissen  iib erd ies  den  T a u f-  o d e r  G eb u rtssch e in  v o r le g e n . A u c h  b a t je d e r  S ch u ler 
zu  d er  E in sch re ib u n g  ein  v o rh e r  v o lls ta n d ig  a u sgefiilltes  N a tion a le  m itzu brin gen , 
a u f w e lch em  zu g le ich  d ie je n ig e n  fre ien  G eg en sta n d e  v e rz e ich n e t  s ind , an denen  er 
tb e iln eh m en  so li. A is  f r e i e  G e g e n s t a n d e  w erd en  g e le h r t : p o ln isch e  S p rach e  
u n d  G esa n g  in  a llen  C lassen , S ten og ra p h ie  in  den  4 , und a n a ly tisch e  C h em ie  in 
den  3 o b eren  C lassen . E in  z w e ite s  eb en so  a u sg e fiilltes  N a tion a le  is t  am ersten 
U n te rr ic h ts ta g e  dem  C la ssen v orsta n d e  zn tibergeben .

Z u r  A u f n a h m e  i n  d i e  I .  C l a s s e  is t  das v o llen d e te  o d e r  b is  3 1 . D ecem ber 
d . J . zu r  V o lle n d u n g  g e la n g e n d e  1 0 . L e b e n s ja h r , sow ie  das B esteh en  e in er A u f -  
n a h m s p r t i f u n g  e r fo rd e r lich . B ei d ieser P riifu n g  w ird  v e r la n g t: „J e n e s  M afi von 
W is s e n  in  der R e lig io n , w e lch es  in  den  ersten  4  Jah rescu rsen  e in er V o lk ssch u le  
erw orb en  w erd en  k a n n ; F er tig k e it  im  L esen  u n d  S ch re ib en  d e r  deu tsch en  Sprache 
und d er  la te in iseh en  S ch rift, K en n tn is  d er  E lem en te  aus der F orm en leh re  der 
deu tsch en  S p ra ch e , F e r tig k e it  im  A n a ly s ieren  e in fa ch er  b e k le id e te r  S a t z e ; U bung 
in  den  4  G ru n d rech n u n g sa rten  in gan zen  Ż a b ie n .“

Z u m  E in tr it t  in  e in e  h o h e r e  C l a s s e  is t  ein e A u f n a h m s p r u f u n g  in 
a llen  je n e n  F a lle n  u n e r l a s s l i c h ,  in w e lch en  der A u fn a b m sw erb er  ein  Z eu gn is  
u b e r  d ie  Z u ru ck le g u n g  d er  u n m itte lbar vorh erg eh en d en  C lasse  e in er  g l e i c h o r g a -  
n i s i e r t e n  d ffen tlich en  R e a ls ch u le  n ich t  b e ib r in g en  kan n . D ieses  Z e u g n is  muss 
iib e r d ie s  d ie  B e s ta t ig u n g  en tba lten , d a ss  der S ch u ler se in en  A b g a n g  von  der bis 
dah in  b esu cb ten  A n sta lt o rd n u n gsm aC ig  a n g eze ig t bat.

D i e  A u f n a h m e  v o n  P r i v a t i s t e n  n n terlieg t d en se lb en  B e d in g u n g e n , wie 
je n e  d er  o ffen tlich en  Sch iiler.

D ie  T a x e  fiir  d ie  A u fn a h m sp ru fu n g  (m it A u sn a h m e je n e r  fiir d ie  I . C lasse), 
w ie fiir  e in e  P r iv a tis ten p r iifu n g  is t  1 2  fl.
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D a s h a lb ja h r ig  im  1 . M on a te  d es  S em esters  im  v o r liin e in  zu  en tr ich ten d e  
S ch u lg e ld  betrcigt 1 5  fl.

D ie  S ch iller  d e r  I .  C 1 a s s e  h aben  im  1. S e m e s t e r  das S ch u lg e ld  spatesten s 
im L a u fe  d er  ersten  3 M on ate nach  B eg in n  des S ch n lja h res . zu  en tr ich ten . D o ch  
kann ih nen  b is  zum  S ch lu sse  d es  1. S em esters  d ie  Z a h lu n g  d es  S ch u lg e ld e s  unter 
fo lg en d en  B ed in g u n g en  g e stu n d et w erden .

1. D ass s ie  b i n n e n  8 T a g c n  nach  e r fo lg te r  Ą u fn a h m e b e i d er  D ire ct ion  
jen er S ch u le , w e leh e  sie b esu ch en , ein  G esu ch  um  S tun du ng der S ch u lg e ld za h lu n g  
iib e rre ich en , w e lch es  m it einem  n ich t v or  m elir  ais ein em  J ah re  a u sgeste llten  
b eh ord lich en  Z e u g n isse  tiber d ie  Y e rm o g e n sv e rh a ltn isse  b e le g t  se in  m u ss.

2 . D a ss  s ie , b ez ie h u n g sw e ise  d ie  zu  ih rer  E rh a ltu n g  Y e rp flich te ten , w ahrh aft 
d iir ftig , das is t, in den  V erm og en sv erh a ltn issen  so  b esch ra n k t s in d , dass ih nen  d ie  
B estre itu n g  d es  S ch u lg e ld es  n ich t oh n e  em p fin d licb e  E n tb eh ru n g en  m og lich  w kre.

3 . D a ss  ih n en  in B e zu g  a u f s ittlich es  B etragen  und F le iC  ein e d er  be id en  
ersten  N oten  der v o rg e sch r ie b e n e n  N o te n sca la  und in  B ezu g  a u f d en  F o r tg a n g  in 
a llen  ob lig a te n  L eh rg eg en sta n d en  m in desten s d ie  N otę  „b e f r ie d ig e n d “  zu erk a n n t w ird .

Jenen  S ch u lern  d er  I. C la sse , w e leh e  im I. S em ester ein  Z e u g n is  d er  ersten  
C lasse  m it Y o r z u g  erh a lten  h aben , kann a u f ih r  A n su ch en  v on  d er  L a n d e ssch u l-  
b e h o r d e  d ie  R u ck za h lu n g  des fur das 1. S em ester en trich te ten  S ch u lg e ld es  b e w illig t  
w erden , w enn  s ie  a u f G ru nd d er  E r fiillu n g  d e r  u n ter P u n k t 2 und 3 des v orh er - 
g eh en d en  A b sa tze s  a u sg e sp ro ch e n e n  B ed in g u n g en  d ie  B e fre iu n g  v on  d er  Z ah lu n g  
des S ch u lg e ld e s  ftir d a s  2 . S em ester  er la n g en .

J ed er S ch u le r  hat e in en  L e h rm itte lb e itra g  v on  1 fl. 5  k r ., je d e r  neu  e in tre - 
ten d e  S ch u le r  au fierdem  n och  d ie  A u fn a h m sta x e  v on  2 fl. 1 0  k r . zu en tr ich ten .

D i e  A u f n a h m s p r u f u n g e n  f i i r  d i e  1.  C l a s s e  w erd en  am 1 7 . S ep tem - 
ber, d ie  W ie d e rh o lu n g s -  und N a ch tra g sp r iifu n g en  am  1 7 . u n d  1 8 . S ep tem ber  
abgeh a lten  w erd en .



Achtzełmter Rechenschafts-Bericht
des

flir das Jahr 1890/91

n e b s t  M i t g l i e d e r v e r z e i c h n i s .

Zusammengestellt vom Saekelwart.

D ie  am  3 0 . N o v e m b e r  1 8 9 0  a b g eh a lten e  o rd o n t lich e  G en era lversam m lu n g  
e rg a b  fu r das V e re in s ja h r  1 8 9 1  d ie  fo lg e n d e  C on stitu ieru n g  d es  A u ss ch u s s e s : 
E e a ls ch u ld ire e to r  H a n s  J a n u s c b k e  a is Y o rs ta n d , J o h a n n  G a b r i s c b ,  H aus- 
b es itzer , a is  V orsta n d ste llv e rtre te r , P r o fe s s o r  F r a n z  J o h n  ais S cb r ift fu h rer  und 
S aek elw art, K au fm an n  J a c o b  S k r o b a n e k ,  k . und k. H o fb u ch h a n d le r  und I lo f -  
b u c b d ru c k e re ib e s itze r  K a r  1 P r o c h a s k a ,  P r o fe sso r  A  u t o n  P o h o r s k y  und P r o 
fe sso r  F r a n z  H o l e G e k  ais A u ssch u ssm itg lied er . Z u  R ech n u n g sre v iso re n  w u rden  
g ew a h lt d ie  H erren  P r o fe s s o re n  F r a n z  K u n z  u nd  Dr .  K a r l  Z a k r a d n i e e k .

U b e r  d ie  erth eilten  G eld u n terstiitzu n g en  g ib t  d er  n a c h fo lg e n d e  R e ch n u n g s - 
au sw eis  A u fs c h lu s s ; au fierd em  w u rd en  n o ch  an 9 7  arm e S ch ille r  5 4 2  S ch u lb iieh er  
und A tla n ten  und an  1 0  S ch ille r  R e ifizeu g e  a u sg e lieh en .

D ie  d ie s ja h r ig en  S am m lu n gen  e rg a b en  2 8 0  f l . ; es s in d  sta tu ten m afiig  3 6 6  fl. 
3 4  kr. und e in e  von  d er  ld b lich en  T e s ch n e r  S p a rca ssa  zu  erh o ffen d e  U n terstiitzu n g  
im  n ach sten  Y ere in s ja h re  zu  yerw en d en .

Einnahmen im Vereinsjahre 1890— 9!.
1. C assen stan d  v om  y orig en  J a h r e ..............................................................................
2 . P ro  1 8 9 1  v o n  1 4 0  M itg lied ern  e in g e za h lte  J a h resb e itra g e  .
3 . Z in sen  v c n  dem  in  d er  S p a rca sse  e lo c ie r te n  C a ssen b esta n d e  .
4 . G e s c lie n k e :

V on  Sr. k a ise r lich en  I lo lie it  dem  d u rch la u ch tig sten  H erru  
E r z h e r z o g  A lb r e c h t ,  H e r z o g  v o n  T e s c h e n  e tc . 2 0  fl., von  d er  lbb - 
lich en  T e s c h n e r  S p a rca sse  p ro  1 8 9 0  5 0  fl., von  S t fiz  1 fl., F o l 
w a rcz n y  1 fl., BenGik 1 fl., K a r l J a w orek  3 fl. 9 5  k r ., K a r l  S a lz - 
m ann  9 5  k r ., v on  H e rm  G em ein d era tk  Johann  G ab risc li 5 fl., v on  
H errn  S u p er io r  J oh a n n  M a sch k e  in  F r eu d en th a l 2 fl., von  N . N . 
d u rch  H errn  P r o fe s s o r  R o s e n fe ld  1 0  fl., y on  H errn  G e o r g  B aron  
v on  B eess  in  R o y  5 fl., yom  ld b lich e n  C on sortiu m  T e s c h e n  d es  I. 
a llg em ein en  B e a m te n -Y e re in e s  1 0  fl., y on  H errn  B a ron  Y o ss  in
B erlin  5 f l., von  H errn  D r. T r o n t  1 fl...............................................................

D en  B em uh un gen  des H errn  P r o fe sso rs  A .  P o h o rsk y  g e la n g  es, 
im  a b g e la u fe n e n  V ere in s ja !ire  d ie G esa n g sch u le r  u n serer  A n sta lt  so -

U  e b e r tr a g

fl. 3 0 5 .3 0  
2 8 0  —11

„  1 7 .5 3

1 1 5 .9 0

n 7 1 8 .7 3
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U eb ertra g
w eit e in zu iib en , dass d iese lb en  m it  ihren  L e is tu n g en  g e tro s t  v o r  d ie  
O ffen tlich k e it tre ten  d iirften . D as R e in ertra g n is  d ieses  S ch ille r la d e -
c o n c e r te s  e r re ic b te  d ie  nam hafte H oh e  v o n ....................................................

W iih ren d  d er  O sterferien  u n terzog cn  s ich  d ie  S ch u le r  K u p k a  
F ra n z , W in d h o lz  J a co b  I. C l., A ltm an n  L e o ,  K o sch t ia l Josef, 
F ia łk o w s k i A ttila , O zeld a  G e o rg  und S p ia lek  O sw a ld  I V . C l., S p itzer 
A lfr e d  u n d  Z ip s e r  H u g o  V I .  C l. der m iih evo ilen  A u fg a b e , unter 
deu  ih nen  b ek a u n ten  S ch u lfreu n d eu  ib res  H e im a tsortes  o d e r  dessen  
U m g eb u n g  zu  G unsten  d es  V ere in es  S am m lu n gen  e in zu le iten . Z u  
d e rse lb en  tru gen  b e i d ie  H e r r e n :

E d u a rd  K u p k a , G a stw irt in  M .-O strau , 1 fl., J. K le in p e ter , 
e rzh . H u tten verw a lter  in  U stroń , 2  fi., D on a t, F a b r ik a n t  in  U stroń , 
i fi , J i.hann  R a k o w sk i, M agazin eu r in  U stroń , 5 0  k r., Ign a z  H erz , 
F le isc h b a u e r  in O rlau , 1 fi., J a c o b  K on ig ste in , K au fm an n  in O rlau , 1 fl., 
A d o l f  K o p i ,  G astw irt in P o re m b a , 5 0  k r .,  M arku s S tern , K a u fm an n  
iu O rla u , 1 fl., S a lom on  B lu m en tk a l, K au fm an n  in  O rlau , 1 fl., 
S ig m u n d  L in d n e r , P ostm e is te r  in  O rlau , 1 fi., J o lia cn  K r is tek , 
B tirgerm eister  in  L a s y , 1 fl., J o s e f  A ltm a n n , K aufm an n  in  K arw in , 
1 fl., F erd in a n d  A ltm a n n , K au fm an n  in  L a sy , 1 fi., L u d w ig  L ib e rd a , 
G ru n d b es itzer  in  L a sy , 5 0  k r .,  E d u a rd  R a y n osc liek , B ez irk sr ich te r  
in F r ie d e k , 5 0  k r ., K a n n  in  F r ie d e k  3 0  k r ., J ob a n n  M alik , K a u f
m ann in F r ie d e k , 3 0  k r., F r a n z  O rel, B u ch d ru ck e r ie b e s itz e r  in 
F r ie d e k , 3 0  k r ., F ra n z  P a n ek , K aufm an n  in  F r ie d e k , 5 0  k r .,
J. Jan itzk y  in  F r ie d e k  3 0  k r., U h lig , IIiitten verw alter  in  T rzy n ie tz , 
1 fl., T h e o d o r  K a d ie ra , A p o th e k e r  in  T r z y n ie tz , 5 0  k r., A .  F r ie d e l, 
B a k n b ea m ter in  K arw in , 1 fl., Johan n  Jurzina , k . k. P ostm e is te r  in 
K arw in , 1 fl., I lu b e r t  P on esch , O k on om ieb ea m ter  in K arw in , 1 fl., 
F r a n z  K u d ie lk a , R en tm e iste r  in  K a rw in , 1 fl ., F .  S p ia lek , F o r s te r  
in  K a rw in , 1 fl., J a v orsk i, B ea m ter  in K a rw in , 1 fl., K a rl L a res , 
C oa k sm e is te r  in  K a rw in , 1 fl., J. P lu d r z in sk i, Y e rw a lte r  in  K a rw in , 
1 fl., J oh a n n  G a lu sch k a , S ch m ied  in  K a rw in , 1 11., J o s e f  O lsch a k , 
G astw irt in K a rw in , 1 fl., J . S tia sn y , B iick er in K arw in , 1 li., R a i- 
m u n d R o n n e r , B e tr ie b s le ite r  in  K a rw in , 1 fl., J . E ic h le r , R esta u ra teu r 
in  K a rw in , 1 fl ., A d o l f  L in d n e r  in  S k otsch a u  1 fl., S ieg fr ied  L in d n e r  
in  S k otsch a u  1 fl., M a x  S te in b e rg  in  S k otsch a u  1 fl., A lb e r t  R ilb en - 
stein  in S k o tsch a u  1 fl., A n to n  S ch ra m ek  in  S k o tsch a u  1 fl., D a v id  
S p itz e r  in  S k otsch a u  2 fl., L e o p o ld  P lo s e h e k  in S k otsch a u  1 fl., 
A . K rzy w o n  1 fl., G . M o rt in e k  1 fl., K a r l S oh lich  2 fl., Johan n  
K uku tsch  1 fl., K a rl K u k u tseh  2 fl., M ie lił 1 fl., A ttila  F ia łk ow sk i, 
K a scrn p la tz  in  B ie litz , 5 fl., H e in r ich  Z ip s e r  in  H n o jn ik  1 fl., 
J . B a ron  M a tte n c lo it  in  O . - D om a slow itz  1 fl., K . F r o h lic h  in
O .-D o m a slo w itz  1 fl., G r a f  E ic h e lb u r g  in  N .-T o sch a n o w itz  1 fl., 
A d . M otik a  in T rza n ow itz , 1 f l., G a ttn er in  T r z a n o w itz  1 fl., 
K rzy w o n  in  T r z it ie s c h , 1 fl., S ch m id t in  T r z it ie s ch , 1 f i., W a la ch  
iu C a a l-E llg o th , 1 fl., K rzy w on  in 1 N .-T o s ch a n o w itz  1 fl., G a sch ek  in
K on sk a u  1 f l .........................................................................................

Z in sen  d e r  K a r l-K S lile r -S tiftu n g  p ro  1 8 9 0  
S tan d  des S t ip en d ien fon d es  am  1. Ju li 1 8 9 0  .
Z in sen  d er  K ro n p r in z  R u d o lf  S tiftu n g

„  „  K a ise r  F ran z J ose f-J u b ila u m stiftu n g

fl. 718.73

1 0 9 .5 4

0 1 .7 0
1 0 .5 0

1 9 1 .8 4
5 0 .4 0
5 0 .4 0

E m p fan gssu m m e fl. 1 1 9 3 .1 1
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A u fie r  d en  fr iih er a n g efiih rten  S p en d en  in  b a rem  G e ld e  e rh ie lt  d er  Verein  
im  a b g e la u fen en  J a h re  v on  der V e r la g sb u ch b a n d lu n g  Ju liu s  K lin k h a rd t in W ien  
9 +  8 E xem plare_.des n eu ein zu fiih ren d en  L e s e b u ch e s  v on  K u m m e r  u n d  S tej skal, von 
d e r  B u cb h a n d lu n g  A . P ic h le r ’ s W itw e  und S ob n  12  E x em p la re  v on  G16ser’ s 
A rith m etik  und von  d e r  A lfre d  H S Ider ’ sch en  B u cb h a n d lu n g  4  E x em p la re  von 
M en g e r ’ s d a rs te llen d en  G eom etr ie . A u ch  H err  P r o fe s s o r  F ra n z  K u n z  schenkte 
d em  Y e re in e  8  E x em p la re  d es  K u m m e r ’ sch en  L e s e b u c h e s .

Ausgaben im Vereinsjahre 1890— 91.
1 . U n ters t iitz u n g e n :

a )  E in e  U n terstiitzu n g  in B arem  erh ie lten
3 S ch iller aus d e r  I. C lasse im B etra g e v o n . fi. 4 0 .—
4 11 i i n n. 71 u 11 V • i i 4 5 .—
4 11 ii „  III. 11 n r • n 4 5 .—
2 n n „  I V . V i i n n • i i 4 0 .—
3 r n „  v . 11 i i n 11 • n 7 0 .—
1 i i n „  i v . n V • i i 1 5 .—
3 i i 11 „  V II . i i i i 11 i i • 71 8 0 .—

E in e  U n terstiitzun g  in  K le id e rn  erh ie lt 1 S ch il
le r  d er  II. O l a s s e ......................................................................„  1 0 .5 0  fl. 3 4 5 .5 0

b )  F u r  S ch u lb iich er  u n d  B u ch b in d era rb e iten  . „
2 . R e g ie -A u s la g e n .

D ru ck  des R ech e n sch a ftsb e r ich te s  . . . . fl. 4 .2 5
P o s tp o r to  und S t e m p e l .................................................... ......... 0 .3 2
F u r  B e d ie n u n g  und E in ca ss ie r e n  . . . .  r  5 . —  „

3 . S tand des S tip en d ien fon d s  zu  B eg in n  d es  J a h res  . . „
D em se lb en  w urden  an G esch en k en  zu g ew iesen  . „
D ie  K r o n p r in z  R u d o lf-S tiftu n g  an C zerm a k  A . V I .

C lasse  a u s g e z a h l t ............................................................  „
D ie  K a is c r  F ra n z  J ose fs t iftu n g  an W a lk o  B . V II .

C lasse  a u s g e z a h l t ............................................................  „
4 .  C a ssen sta n d  in  d e r  S p a rca ssa  (1 2 7 8  B )  e lo c ie r t  . . „

3 9 .8 4

9 .57
1 9 1 .8 4
1 3 9 .2 2

5 0 .4 0

5 0 -4 0
3 6 6 .3 4

A u sg a b ssu m m e fl. 1 1 9 3 .1 1
D e r  V ere in  b es itz t am  1. Ju li 1 8 9 1 :

S ilb erren te  N o . 4 4 0 8 6  v o m  1. Ju li 1 8 8 3  (K ro n p r in z  R u d o l f  -  S tiftu n g ) auf 
1 2 0 0  fl. nom .

S ilb erren te  N o . 5 0 2 3 1  vom  1 . A p r i l  1 8 8 8  (K a is e r  F ra n z  J o s e f -S t i f t u n g )  auf 
1 2 0 0  fl. nom .

S ilb erren te  N o . 5 2 4 7 2  v om  1 . Jan n er 1 8 8 7  ( K .  K a h le r -S t iftu n g ) a u f  2 5 0  fl. nom 
D en  S tip en d ien fon d s  (S p a roa ssa bu ch  5 1 2 9  B .)  m it fl. 3 3 1 .0 6 .
D en  C a ssen sta n d  (S p a rca ssa b u ch  1 2  7 8 B .)  fl. 3 6 6 .3 4 .

Mitglieder-Verzeichnis.
S ch les . L a n d esa u ssch au ss  . . . 3 0  !
S ta d tg em ein d e  T e s ch e n  . . . 2 0  I
S e . E x c e l le n z  H err  H e in rich  G raf 

L a r isch , L a n desh au ptm an n  e tc . . 1 5  
H e r r  A ltm a n n  I i . ,  R o s o g l .-E r z e u g e r  1 1

c.
H err  A u fr ic h t  C . O ., M od ew a ren -

h a n d l e r ............................................1
„  B a b u sch e k  W .,  I . V ors teh er  

im  C se le s ta ’ s ch e n  S tift . . 1
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a.
H err B a n k  F ra n z , k . k . H ilfsa m ter-

d ir e c to r  ............................................  1
„  B e rn a tz ick  C arl sen ., K a u f- 

m ann und M itg lie d  d er  se liles . 
H an d e lsk a m m er . . . . 1

„  B e r n a tz ic k  C arl ju n ., K a u f-
m a n n ............................................................1

„  B o c k  F r itz , k . k. P r o fe s s o r  1 
„  D r o s s le r  L e o p o ld , m ah r.-sch les . 

L a n d e sa d v o c a t , J. U . D r . . 1
F ra u  E b e rh a r d . F a b rik a n ten sg a ttin  1 
H err  F a sa l M ., S od aw a sserfab rik an t 3 

„  F e itz in g e r  E d ., H a u sb esitze r  1 
„  F io k  J oh a n n , H au sb esitzer  . 1
„  D r . F iz ia , k . k. San itS tsratli 1 
„  F lin d t  A le x a n d e r , k . u n d  k.

O b erstlieu ten a n t . . . . 1
„  F lo o h  E d ., K a u fm ., G em ein d e -

r a t h ............................................................1
„  F ra n k e  Joh a n n , U h rm a ch er  . 1
„  F re n ze l, p . F o r s te r  { .  . . 2
„  F riedraan n  S in i., K r e is r a b b in e r  2 
„  F r isa  A lo is , H a u sb esitze r  . 1
„  F r its ch e  R ich a rd , k . k . P r o f .  1 
„  F u ld a  F r itz , B au m eister  . . 5
„  G a b risch  Joh a n n , H au sb esitzer  1 
„  G am roth  K a r l , S p arca ssen -

b e a m t e r ................................................... 1
„  G im p e l A n to n , H a u s b e s itz e r . 1 

F ra u  G la u b er  F a n n i, H o te lie re  . 1
„  G le s in g e r  K a r o lin ę  . . . 1

H err  G le s in g e r  J. P h il. . . .  3
„  G o ld s te in  E d .,  K a u fm a n n  . 1
„  G o r g o s c h  K a r l ,  H a u sb esitze r  1 
„  G ra b m eier , In g e n ie u r  . . 2

F rau  G rau er P a u la  . . . .  2
H err D r. G rofim an n  . . . . 1

„  G riin  H e rm a n n , H o lz in d u str ie l-
le r  in  W i e n ...........................................2

F ra u  G u r n ia k E m ilie ,H a u s b e s itz e r in  4  
H err D r. H aa se  T h e o d o r ,  rnahr.-

s ch le s . S u p erin ten d en t . . 1
„  H alin  A d o l f ,  C a n tor  . . . 1
„  H e lle r  J a co b , D r. J . U . . . 1
„  H e r lits ch k a  Sam u el, R o s o g lio -

F a b r i k a n t .......................................... 1
„  H eszer  J a c o b , K a u fm a n n  . 1
„  H o e n ig  C arl, k . k . P r o fe s s o r  1 
„  H o le5 ek  F ran z, k. k . P r o fe s s o r  2 
„  H iittner, D r . J . U . . . . 1
„  I l l ic h  F r a n z , O b e r in sp e cto r  

u. B e tr ie b s le ite r  d . K .-O .  B . 2

a.
H err J a n u sch k e  H an s, k . k . R e a l-

sch u ld ire c to r  ................................... 10
J a ro sch  F ra n z , k . k . S taats-
a n w a l t ............................................ 1

J a w o r e k  J ose f, M ob e lfa b r ik a n t 2

Tl J ed ek  A lo is , B a u m eister 1
J en k n er  F r ie d r ich , k. k . P ro -
fe s s o r .................................................... oO

n John  F ra n z , k . k . P ro fe s s o r 3

V K a llin a  L u d w ig , e rzh . B rau -
h a u s -V e r w a lte r  . . . . 1
K a r e ll  A rm a n d , k . k . P r o fe s s o r ,
B e z irk s -S ch u lin sp e cto r 1
K a s a lo w s b i  A lo is ,  erzh . Indu-
str ia l-Y erw a lte r  . . . . 1
K le in  W ilh e lm , k. k . P r o fe s s o r 1

n K le in b e r g  Joa ch im , D r . J . U . 1
K lu c k i  S o b ie s la u s , m a h r .-
se liles . L a n d e sa d y o c a t 1

V K o h le r  W ilh .,  erzh . B erg ra th 2

V K iin ig s te in  L u d w ig , K a u fm a n n 1
K o h n  B ern h ., L ią u eu r fa b r ik a n t 1
D r . H . K o h n  . . . . 1

11 K o h n  F e rd in a n d , G esch a fts -
m a n n .................................................... 1
K o h n  K a r l ,  M ob e lfa b r ik a n t . 5

T) K o h n  S igm u n d , L e d e rh a n d le r 1
K o n w a lin k a  A n t ., k . k . S taats-
a n w a l t ............................................ 1
K ra lik  Joh a n n , k . k . P r o fe s s o r 2
K u n z F ra n z , k . k . P r o fe s s o r 2
K u n ze  F e o d o r ,  B a u m eis ter  . 1
K u tze r  F r itz , H a u sb esitze r  . 5
K u tsch a  T h e o d o r ,  R itte r  von
L issb e rg , erzh . H iitten in sp ect. 2
L o b l F r ie d r ich , k . k . P r o fe s s o r 1
Ł o w y  A d o lf, H o lzh a n d le r 2
L o m o s ik  K a r l, erzh . Y e rw a lte r 1

n L u stig  Sam uel, P a p ie r lia n d lu n g 2
M a rk ow ics  M or iz , D r. M ed . . 1
M atter A lfo n s , H a u sb es itze r  . 1

n M a y e r  P a u l, erzh . O k o n o m ie -
In sp e c to r  ............................................ 2
M en te l G u stav , P r iv a tie r 1

11 M etzner A lfo n s , B iirg ersch u l-
D i r e c t o r ............................................ 1
M e y e r  P h ., B u ch h a lter  . 1

T) M ira  F r .,  d ir ig ie r . O b erleh rer 1
M u ller Ig n a z , H au sb esitzer . 2
M iin zb erg  A d o lf,  erzh . O b er-
fo rs te r  ........................................... 2
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a. a.
H e n • P a la sek  Joh a n n , k . k . O b er - I le r r S ch re in ze r  F ra n z , H o te lie r  . 1

L a n d esg er ich tsra th 1 S ch u d erla  E rn st, erzh . W a ld -
11 P a ter  A em ilia n  P a n cir , P ro b e r e i t e r ........................................... 2

v in c ia l d er  B a rm lierz ig en 1 S ilb erste in  J a cą n ., K aufm an n 1
?? P eter  L e o p o ld , A p o th e k e r 1 F ra u S eem ann  A n ton ie , I la u sb es itz . 1
11 D r . W ła d im ir  P a u sp ertl Y ia - H e r r S k rob a n ek  J a k o b , H au sb esitz .,

d ik  von  D ra ch en th a l, k . k. K aufm an n 1
L a n d esg erich tsra th 2 11 S n ieg oń  F ran z , Su ffragan -

11 P o h o r s k y  A n ton , k. k . P r o - B is c h o f  e t c ........................................ 3
f e s s o r .................................................... 1 71 Speth  B erth o ld , k . k . P r o fe sso r 2
P r e ss e r  M or itz , H ar.delsm ann 2 S ou scliek  J ose f, k . k . L a n d e s -

11 P roch a sk a  K a rl, k . und k. g e r i c h t s r a t h ................................... 1
H o fb u ch h a n d le r  und H o fb u ch - S ta n is ła w sk i K ., R ed a cteu r  . 1
d ru ck er  ........................................... 5 11 S te lle r  Joh an n , K aufm an n  in

11 P r o ch a sk a  E ., B u ch h a n d ler  . i WTo l o c z y s k a ................................... 5
P r o k o p  A lb in , erzh . O ber- 11 S trzem ch a  C arl, erzh . F o r s t -
I n g e n ie u r ............................................ 2 m e i s t e r ............................................ 2

'1 P s z cz ó łk a  F erd in a n d , J. U . D r ., 11 Stuks S iegm u n d , B u ch h a n d le r 3
m a h r .-sch les . L a n d e s a d v o c a t . 1 11 Surifi J o h ., k . u . k . H atiptm ann I

11 P u ste ln ik  J ose f, H o te lie r 1 U T h ie l C arl. P r iv a tie r 2
P u sto w k a  Joh a n n , W a g e n - 71 T is c h le r  Joh a n n , k . k . L a n d es -
f a b r i k a n t ............................................ 1 g e r i c h t s r a t h ................................... i
R a im an n  G ustav, erzh . In g ę - 71 T r o n t  C a rl, M cd . D r. i
n ieu r .................................................... 1 li T u g en d h a t D an ie l, R o s o g lio -

n R a s ch k a  E d u a rd , A p o th e k e r . 1 F  a b r i k a n t ...................................
R a s ta w ie ck i Y ic t o r ,  K e sse l- 71 T u r e k  F e r d .,  I la u sb e s itze r  . i
i n s p e c t o r ............................................ 1 n V o g e l  D a v id , G eschaftsm an n 2
R e ic h le  J o se f, erzh . O konoraie- 71 W a lc h e r  R u d o lf , E d le r  von ,
V e r w a l t e r ................................... 2 erzli. C a m era ld ire cto r 5
R ic h te r  E d w in , P r iv a tie r 1 ; 11 W e g s c h e id e r  G u id o ,  k . k.
R o se n fe ld  M ax, k . k . P r o fe s s o r 2 P o s t c a s s i e r ................................... i
R o sn e r  A lfr e d , J . U . D r. 1 7) W e r b e r  J ose f, k. k . D ire c to r i
R o s n e r  Joh a n n , B a n k ie r . 1 71 W ilk e  C a rl, T u r n le h r e r  . i

,, S a tzk c  E rn st, k. k . H o fra tb , 11 W o jn a r  Joh an n , H a u sb esitze r i
K re isg e r ich tsp ra s id e n t 2 n W o l f  L e o p o ld , G esch a ftsm an n i
S ch a b e n b e ck  F e r d .,  Z u c k e r - D r. Z a h ra d n ice k  C ., k . k. P ro f. i
bitek er  ............................................ 3 Z a tz e k  A d o lf, H a u sb esitze r  . i

S ch m id t E rn st, erzh . H iitten - Z e b is c h  H e r m a n n , B u rg e r  -
m e i s t e r ............................................ 2 sch u ld ire c to r  . i
S ch m ied  F r a n z , k . k . P r o fe s s o r 1 Z ip s e r  K arl, H a u sb e s itze r i
S c h o n h o f  A .  E,., M ob e lh an d ler 1 Z lik  A r n o ld , ev . P fa rrer 1

ii S ch o lz  J ose f, erzh . O b e r fo rs te r 1

Z u sa m m en  za h lten  1 4 0  M itg lied er  2 8 0  fl.

A u fie r  den  im  y orsteh en d en  B e r ich te  sp e c ie ll a n g eftih rten  S p en d en  erhielten 

v ie le  S ch ille r  u n serer  A n sta lt v o n  den  B ew oh n ern  T e s ch e n s  u n d  an d eren  Schul- 

freun den  U n te rs t iitz u n g e n , w e lch e  es ih n en  e rm og lich ten , sieli s o rg en fre i ihren 

S tud ien  zu w idm en .



81

D e r  Y ere in sa u ssch u ss  era ch te t es fflr se in e  P flich t , d en  v ie len  h o ch h erz ig en  

W oh lth a tern  u n d  G on n ern  d er  S ch ille r  d e r  T e s c h n e r  R ea lsch u le  an d ie se r  S te lle  
seinen  v e rb in d lich s ten  D a n k  a u szu sp rech en  u n d  e r la u b t s ich  daran  d ie  e rg eb en ste  

B itte  zu  k n iip fen , d ie  P . T . Y e re in s m itg lie d e r  m o g e n  auch  im  n aeh sten  Jahre d er  

ed len  S a ch e  d es  V e r e in s  ih re  g t ltig e  U n terstiitzu n g  gew a h ren  u n d  im  K re ise  ih re r  

F re u n d e  u n d  B e k a n n ten  d em  Y e r e in e  n eue G on n er  z u  gew in n en  trach ten .

G



XVI. Jahresbericlit
iiber die

gewerbliche Fortbildungsscliule in Teschen.

Schuljahr 1890/91.

1. Statut und Lehrplan der gewerbliehen Fortbildungsschule in
Teschcn.

Genehmigt mit Erlass des k. k. Ministeriums fiir Cultus und Unterricht vom 27. Janner 1890,
Z. 26273, ex 1889.)

D e r  W o rt la u t is t  im  y o r ja h r ig en  J a h resb er ich te  en th alten .

Stundenplan.
1 . und 3 . V o  r  b e r  e  i  t u  n g s  c u r  s.

S on n ta g  9 — 10 v orm . S cb re ib e u , 1 0 — 1 2  vorm . V o r b e r e it .-Z e ic h n e n .
M on ta g  und D o n n e rs ta g  6 — 8 n achm . L e s e n , dann R e ch n e n .

2 . Y o r b e r e i t u n g s c u r s .

S on n ta g  9-— 1 0  vorm . S ch re ib e n , 1 0 — 1 2  vorm . Y o r b e r e it .-Z e ic h n e n .
D ien sta g  u n d  F r e ita g  6 — 8 n ach m . L e s e n , dann  E e c b n e n .

1. F o r t b i l d u n g s c l a s s e  A b t h e i l u n g  A .

M on ta g  6 — 8 n acbm . R e ch n e n , dann  G esch a ftsa u fsa tze .
D o n n e rs ta g  6 — 8 nachm . R e ch n e n , dann G escb a ftsa u fsa tze .
F r e ita g  6 — 8  n a cb m . P h y s ik , dan n  G e o m e tr ie .
S on n ta g  9 — 1 2  v orm . g e o m . Z e ich n e n  u n d  F re ih a n d ze ich n en .

I . F o r t b i l d u n g s c l a s s e  A b t h e i l u n g  B.

M on ta g  u n d  D o n n e rs ta g  6 — 8  n ach m . G esch a ftsa u fsa tze , dann R ech n en . 
F r e ita g  6 — 8  n ach m . g e o m . F o r m e n le h re , dan n  P h y s ik .
S on n ta g  9 — 1 2  v orm . F re ih a n d ze ich n e n  u n d  g eom . Z e ich n e n .

II. F o r t b i l d u n g s c l a s s e .

M o n ta g  6— 8 n achm . B u ch fiih ru n g , dan n  P h y sik .
D ien sta g  6 —  8  n ach m . R e ch n e n , dan n  G escb a ftsa u fsa tze .
S on n ta g  9 — 1 2  v orm . Z e ich n e n  fu r K u n s t-  u n d  K le in g e w e rb e  o d e r  Z e ich n en  

fur m e ch a n .-te ch n . G ew erb e .
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Verzeichnis der gebrauchten Lehrbticher.
1 . u. 2 . Y o r b . - C u r s .  B a rtsch , L e se b u ch  flir  g e w e rb lich e  V orb ere itu n g ssch u len .

3 . V o r b . - C u r s .  Z e y n e k , M ich . u . S teuer, L e s e b u c h  fUr Y o lk ss ch u le n , 3 . T h e i l ;  
M o£ n ik , fUnftes R e ch e n b u ch  fiir 4 -  und  5 -c la ss ig e  V o lk ssch u le n .

I. F o r t b . - C l a s s e  A . L eseb u ch  flir  F or tb ild u n g ssch u le n  h e ra u sg e g e b e n  v o n  ein em  
G e w e rb e s ch .-L e h re r -C o m itć , W ie n , G rS ser. K la u ser , das g e w e rb lich e  R e ch n e n . 
R u p rech t, d ie  g ew erb lich en  G esch a ftsa u fsa tze .

I .  F o r t b . - C l a s s e  B . L e se b u ch , R e ch e n b u ch  G esch a ftsa u fsa tze  w ie  A b th . A .

II. F o r t b . - C l a s s e .  R u p rech t, d ie  g ew erb lich en  G esch a ftsa u fsa tze . G ru b er , d ie
g e w e r b l. B uchfU hrung. K la u ser , das g e w e r b l. R ech n e n .

II. Der Lelirborper.
D e r  L e h rk o rp e r  b estan d  aus fo lg en d en  H e r r e n :

H a n s  J a n u s c h k e ,  k . k . R e a ls ch u ld ire c to r  u . D ire c to r  d e r  G e w e rb e s ch u le .

F r a n z  H o l e  c e k ,  k . k . R e a ls c h a lp r o fe ss o r , leh rte  F r e ik a n d z e ich n e n  in  d e r  
I .  F or tb ild u n g sc la sse  u n d  Z c ich n e n  filr  K u n st- u n d  K le in g e w e rb e  in  d e r  I I .  F o r tb i l -  
d u n g sc la sse , zu sam m en  w och en tlich  3 S tun den .

A d o l f  K r e s t a ,  k. k . P r o fe s s o r  an d er  L eh rerb ild u n g sa n sta lt , le h rte  G e s ch a fts 
au fsatze  in  d er  II . F o r tb .-C la s s e , w o ch e n t lich  1 S tu n de .

K a r l  H o n i g ,  k . k . R e a ls ch u lp ro fe sso r , leh rte  G eom etr ie  u n d  g eom etr isch es  
Z e ich n e n  in  d er  I . ,  Z e ich n en  fa r  m ech a n isch -te ch n isch e  G ew erb e  in  d er  II . F o r t b . -  
C la sse , zu sam m en  w och en tlich  4  S tunden .

H u g o  S c h w e n d e n w e i n ,  k . k . G ym n a sia lleh rer , leh rte  P h y s ik  in  der 
I .  A , I . B  und II . F o r tb .-C l .,  zu sam m en  w och en tl. 3 S tun den .

B e r t h o l d  S p e t h ,  k . k . sup p l. R e a lsch u lleh rer , leh rte  R e ch n e n  in  d e r  I . 
F o r tb .-C la s s e  B und d e r  I I .  F o r tb .-C la s s e  und G eom . in  d e r  I .  C l. B , zusam m en 
w och en tlich  3 S tun den .

R u d o l f  F i  e t  z, k . k . U bu n g ssch u lleh rer , leh rte  G esch a ftsa u fsa tze  in b e id en  
A b th e ilu n g en  d er  I .  F o r tb .-C la s s e , zu sam m en  w o ch e n tlich  4  S tun den .

E d u a r d  A u g u s t  S c h r o d e r ,  S ecre ta r d es  G e w e rb e -V e re in e s , leh rte  g e w e rb - 
iich e B uchfU hrung in d e r  II . F o r tb .-C la s s e , w o ch en t lich  1 Stunde.

A l e x a n d e r  L i t t e r a ,  B U rgei sch u lleh rer , leh rte  D eu tsch , R ech n en  u. S ch re ib en  
im  2 . Y o rb e re itu n g scu rse , w o ch e n t lich  5  S tu n den .

J o h a n n  S c h o l z ,  k . k . U b u n g ssch u lleh rer , leh rte  D eu tsch , R e ch n e n  u n d  
Sch reiben  im  3 . Y o rb ere itu n g scu rse , w och en tlich  5 S tunden .

J o s e f  E p p i c h ,  V o lk ssch u lle h re r , le h r te  das Z e ich n en  in  den  Y o rb e re itu n g s -  
cursen m it w och en tlich  2  Stunden , R ech n en  in  d e r  I. F o r tb .-C la s s e  A , m it w b ck en t- 
lich  2 S tun den .

J o s e f  R y b k a ,  V o lk ssch u lle h re r , leh rte  D eu tsch , R ech n en  und S ch re ib e n  im  
1. Y o rb ere itu n g scu rse , w och en tlich  5 S tunden .

6*
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III. Ber Scliulausschuss.
D e r  Scliu lau ssch u ss d er  gew erb . F o r tb ild u n g sseh u le  besteh t fur d ie  dreijahrige

F u n ctio n sd a u e r  1 8 8 8  b is  1 8 9 1  aus n a ch fo lg en d en  H e rre n :

J . U . D r . J o h a n n  D e m e l ,  R i t t e r  v o n  E l s w e h r ,  L a n d t a g s -u n d  R eich srath s- 
a b g eord n eter , L a n d esh a u p tm a n n ste llv ertre ter , A d v o c a t  und  B u rgerm eister  in 
T e s c h e n , v ir ilst im m b erech tig t .

A n t o n  P e t e r ,  k . k . S ch u lrath , D ir e c to r  d e r  L eh rb ild u n g sa n sta lt , a is  Y ertreter 
d es  sch les isch en  L a n d esa u ssch u sses . O bm an n  d es S ch u la u sscb u sscs .

E d u a r d  F l o o l i ,  G em e in d era tb , a is  V rtre te r  d e r  h o b e n  U n terrichtsvervvaltung.

K a r l  U h l i g ,  e r z h e rz o g lich e r  B erg ra th  in  P e n s io n  u n d  M itg lied  d er  sch lesisch en  
H a n d e ls - u n d  G ew erb ek a m m er, a is Y e tre te r  d e r  s ch les isch en  I la n d e ls - und 
G ew erb ek a m m er.

E d u a r d  S e  e m a n  n, G em ein d eratb , a is V e rtre te r  des G em ein d eau ssch u sses  der 
S tadt T e s ch e n .

J o h a n n  F r a n k e ,  U h rm ach er und M itg lied  d es  sch le s . H a n d e ls - und G ew erbe
k am m er, a is  V e r tre te r  d es  G ew erb ev ere in es  in  T esch e n .

F e r d i n a n d  F i x e k ,  K au fm an n  und M itg lied  d e r  sch les . H a n d e ls - und G ew erbe 
kam m er, a is  Y ertre te r  d er  G e w e rb e tre ib e n d e n  in  T esch en .

IV. Kostenaufwand fiir die Selmie.
Im  Jahre 1 8 9 0  b e tru g en  d ie  E m p fan g e  :

1 . C a s s e n b e s t a n d ........................................................................................................fi. 7 .1 3  ł/a
2 .  S u b v en tion  aus dem  S t a a t s f o n d e .............................................................fl. 5 5 0 .—
3 . S u b v en tion  aus dem  L a n d es fon d e , zu g e s ich e rt  m it L a n d ta g s-

b e sch lu ss  vom  1 4 . O cto b e r  1 8 8 4  und v o m  1 5 . D e ce m b e r  1 8 8 5  fl. 7 0 0 .—
4 . E rh a ltu n g sb e iira g  der H an d els - und G ew erbek am m er in  T rop p a u

la u t Z u sch r ift  -vom 2 4 . M ai 1 8 9 0  Z . 1 9 3 0  ................................... fl. 5 0 0 .'—
5. E rh a ltu n g sb e itra g  d er  G em ein d e , e x c l . d e r  B eh e izu n g s - u. Be-

l e u c h t u n g s k o s t e n ............................................................................................... fl. 5 0 0 .—
6 . S u b v en tion  der G en o sse n sch a ft d e r  S ch u k - und K le id e r m a ch e r  fl. 2 0 .—
7 . S u bven tion  von  d er  B a u g e w e rb e -G e n o sse n sch a ft  fl. 2 5 .—

Sum m ę d e r  E m p fa n g e  fi. 2 3 0 2 . l S 1̂
H ierg eg en  b etru g en  d ie  A u sg a b en .

1. R em u u era tion  fiir  den  U n terrich t in den Y o rb ere itu n g s- und F o r t -
b i ld u n g s c u r s e n ...............................................................................................................fl. 1 7 8 1 .—

2 . R em u n era tion  fiir  d ie  L e i t u n g ............................................................................. fl. 3 0 0 .—
3 . B e d i e n u n g ........................................................................................................................fl. 7 2 .—
4 . D ru ck so r te n , S tem p el und R e g i e - A u s l a g e n .............................................. fl. 5 0 .5 5
5 . L e h r m i t t e l ....................................................................................................................... fl. 8 9 .8 6
6 . B e itra g  zu m  E s p e r im e n t ie r m a t e r ia le .................................................... fl. 5 .—
7. C a s s e n b e s t a n d ........................................................................................................ fl. 3 .7 2 V a

Sum m a d er  A u sg a b en  fl. 2 3 0 2 .1
D ie  iib er  d ie se  E m p fa n g e  u n d  A u sg a b en  a b g e le g te  R ech n u n g  w u rde  vom 

h o ch lo b lich e n  k. k . sch les . L a n d essch u lra th e  m it E rI. v . 2 1 . M arz 1 8 9 1 , Z . 317 
z iffe rm a flig  r ich t ig  b e fu n d en .

D ie  R ech n u n g  fiir das Jakr 1 8 8 9  w u rd e  m it E r l. d . h o ck i. k . k . schles. 
L a n d e sre g ie ru n g  vom  2 0 . M a rz  1 8 9 1 ,  Z . 2 3 6 3  gen eh m ig t.
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V. Freąuenz, Fortgang und Schulbesuch.

« )  Ubersiclit der Schiller nacli 
den Gewerben und Classen und

Vor-
bereitungs-

classen
Fortbildungs-

classen Gesammt-
zahlnacli dem Fortgange. 1 3. 1A. lii. 11a) Bau^ewcrbe.

Glaser ..................................... 1 . . 1
H a fu e r ..................................... • i . ' . 1
M a u rer ..................................... 2 2 2 5+2 11+2
Schieferdccker........................ .
Z im m e r le u te ........................ i 1+1 2 +  1

I>) Mecliaiiisch-teeliii. Gewcrbe.
Mechaniker.............................. 1 . 1 2
Biichsenmacher . . . . i i 2 1 5
Biirstenmacker . . . . 1 i . 2
Fassbinder.............................. 1 1 . 2
Gelbgiesser............................... 1 . 1
Kupfersclimiede . . . . 1 i 2
Scklosser ............................... 7 6 10 4 27
S c h m ie d e ............................... 2 2 . . 4
S p e n g l e r ............................... 2 1 . 3
Uhrm acher............................... 1 1 2 4
W agn er..................................... 1 1
Ziegelerzeuger........................ . . .

c) Kunstgewerbe.
Buchbinder.............................. 2 2 9 4 17
R a str ie re r ............................... , .
B u ch d ru ck e r ........................ 4 1 5
S te in d ru ck e r ......................... , .
L ithographen ......................... . . .
S ch r iftse tz e r ......................... 2 2
D r e c h s lc r ............................... 1 1 1 3
G o ld a r b e ite r ........................ 1 1 2
K a m m a c h e r ........................ t 1 1 . 3
L a c k ie r e r ............................... 1 1 2 1 . 5
Maler, Zimmermaler . 2 4 3 3 1 13
Pfeifenschneider . . . .
T a p e z ie r e .............................. 1 2 3
Tischler..................................... 9 9 12 3 5 38
Y e r g o ld e r ...............................

<1) C h c n iis c b -te c l in is c h e  G e w crb e .
Farb e r ..................................... 1 1
G e r b e r ..................................... 1 1 1 3

e) A p p r o v is io n ie r u n g s g e w e r b e .
B itc k e r ..................................... 4 1 1 6
F l e i s c b e r ............................... 3 2 5
G artner.....................................
M u l l e r ..................................... 1 1
S c h i in k e r ............................... 1 1
Z uck erback er.........................

f) B e k le id u iif fs g c w e r b e .
Hutm acher............................... 1 1
K u rscb n cr ............................... 1 1 1 1 4
P osam en tiere .........................
l l ie m e r ..................................... 1 2 3
S a t t le r ..................................... 1 1 1 3
S c h n e id e r ............................... 3 10 3 3 1 5 25
Schuster..................................... 25 19 12 9 2 0 73

g) A n d  e r  e G ew erb e .
F r i s e u r e ............................... 2 2 4
Photographen......................... 1 1
Spediteure.............................. . 1 . 2 3

li) l la in lB iiiig s lc lir lin g e . . 2 13 2 17
Im ganzen sind eingesebrieben worden 47 69 59 41 48 46+3 3 1 0 + 3
Davon wahrend des Schulj. freigespr. 4 2 2 3 j 5 16
Davon wahrend des Schulj. fortgezog. 6 4 5 11 1 27
Somit bis Ende des Schulj. yerblieben 41 61 52 39 34 4 0 + 3 267+3

*) Die zweite Zahl bezeichnet kier die Gehilfen.
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V or-
bereitungs-

classen

Fortbildungs-
classen Gesammt-

zahl
1. 2. 3. IA. IB. II.

V on  den bis E nde V erbliebenen
wurden c lassific iert: ais re if  . . 29 3 6 4 4 2 9 23 3 3 1 94

ais u nreif . 12 19 8 9 1 0 5 6 3
K onnten w egen selteneu Besuches

nicht classificiert w erden . . . . 6 . 5 1 5 17

b ) U b e rs ich t  n a ch  d e r  N a tio -
nalitfit.

Unter samm tlichen [ Deutsche • • 
eingeschriebenen \ c  ?  ' ' 
Schulern waren | “ e n ! i

1
4 2

4

3
62

4

11
3 9

9

13
23

3
2

27
1 9

o

2 0
2 5

3
1

7 5
2 1 0

2 5
3

c )  t lb e r s ic h t  n ach  d e r  C on -
fe ss ion .

U nter sam m tlichen | K atholiken  . 2 4 4 7 3 4 25 27 37 194
eingeschriebenen j Protestanten . 23 2 2 23 12 15 8 1 03
Schulern waren l Juden . . . . 2 4 6 4 16

d )  C la ss ifica t io n  d es  S ch u l-  
b e su ch e s  d e r  b is  zu  E n d e  d es

S ch u lja h re s  y e rb lie b e n e n
S ch iile r .

Sehr fleillig b e s u c h t ............................ 16 16 15 10 6 11 74
Fleifiig b e s u c h t ................................... 14 20 18 10 7 19 9 8
U nterbrochen besucht . . . . 8 18 14 7 8 8 63
N achlassig b e s u c h t ............................ 3 5 14 3 5 37

D u r c lis ch n itt lich  w a ren  an-
w esen d .

Im  M onate O c t o b e r ............................ 2 0 35 31 2 2 26 3 3 167
„ „  N ovem ber . . . . 26 42 3 4 2 4 3 0 31 187
„ „  D ecem ber . . . . 2 5 41 31 19 26 2 5 107
„ „ Januar ............................ 2 9 4 0 3 8 14 2 5 2 9 1 7 5
„  „  F e b r u a r ............................ 32 43 3 6 2 0 2 5 2 6 1 8 2

„ n M a r z ................................... 3 2 4 0 3 5 2 0 2 3 2 4 1 7 4
„ n A p r i l ................................... 3 0 36 3 2 17 21 2 4 1 6 0

„ » M a i ................................... 26 27 2 8 14 15 2 3 1 3 3

Sonach wahrend des Schuljahres . 28 38 3 3 19 2 4 27 1 6 9

e )  M it P r a m ie n  w u rd en
b e th e ilt .

A nzahl der betheilten Schiller . 5 3 8 5 8 7 3 6
Gesam m tbetrag der Pram ien in fi. . 6 5 10 8 12 14 5 5  fl.

u . l # u. 1 #
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I m  a b g e l a u f e n e n  S c h u l j a h r e  w u r d e  d e r  U n t e r r i c h t  v o n  f o  
g e n d e n  S c h t i l e r n  s e l i r  f l e i f i i g  b e s u c h t ,  u n d  z w a r :

A u s  d e r  1.  Y o r b e r e i t u n g s c la s s e :
* B a r o n  J o l i a n n ......................................................... b e i H e r r n W a l i c a  J o s e f .
* C ie n c ia ła  J o s e f ......................................................... r 77 H la w ic z k a  A n d r e a s .

* C z a s k a  A l b e r t ......................................................... 77 77 A ls c h e r  F r a n z .
G ó r n y  J o l i a n n ......................................................... r> 77 M a x  F r a n z .
G r y c z  F r a n z ................................................................... 77 77 H il l  J o h a n n .

H e s s  J o s e f .................................................................. n 77 B u r d a  V i n c e n z .

K a jz a r  J o l i a n n ......................................................... r 77 B a b iń s k i  F r a n z .

K a p u s t a  J o h a n n ......................................................... n 77 F e r n k a  K a r l .
K o r a l  M i e h a e l ......................................................... 77 77 P in d u r  A n t .
N ie m ie c  A n d r e a s .......................................................... 77 77 B u r d a  Y in c e n z .

P i l c h  P a u l ................................................................... 77 rr H e c z k o  K a r l .
P in d u r  P h i l i p p .......................................................... n 77 S k a łk a  F r a n z .

R u s z  P a u l ................................................................... 7? 77 B r a c h a c z e k  J o h .

* S z e n d e r  P a u l ................................................................... 75 77 B r a c h a c z e k  J o h .

* W r ó b e l  A l o i s .................................................................... 77 77 Z im m e rm a n n  J o l i .

J o ń c z y  Y in c e n z  .......................................................... M 77 S c h in d le r  S ig m u n d .

A u s  d e r  2 .  Y o r b e r e i t u n g s c la s s e :
C h w a s te k  A n d r e a s ................................................ b e i I le r r n S t o k lo s s a  F r a n z .
M a tu s z e k  G e o r g ......................................................... n 77 d to .
C ic h y  J o h a n n ................................................................... n 77 O c z k o  A n t o n ,

H l e c z k o  J o h a n n ......................................................... 77 77 S c h w e d a  F r a n z .
K o p p  J o l i a n n ................................................................... n 77 B e c k  F r a n z .
K r e j c i  E d u a r d ......................................................... ?? 77 G u z iu r  F r a n z .

L a c h e t a  F r i e d r i c h ................................................ 7) 77 S w o b o d a  J o h a n n .
L a n d e c k i  A n d r e a s ................................................ 77 K u p k a  J o h a n n .

M a is  T h e o d o r .......................................................... 77 Tl S k r iv a n e k  J o h a n n .
P u s t e ln ik  J o h a n n .......................................................... 77 77 T r a m p le r  K a r l.
R a s z k a  G e o r g ......................................................... 77 77 D a n e l  A d a m .
S te fe k  J . o h a n n ......................................................... 77 77 F u ld a  F r it z .

Ś w id e r  P a u l 77 57 G iz e k  W e n z e l .
S z c z o t k a  F r a n z ......................................................... 77 77 B r a c h a c z e k  J o h a n n .

* T e p e r  F r a n z ................................................................... 77 77 B r a c h a c z e k  J o lia n n .
Z a S k o d n y  F r a n z ......................................................... 77 77 S w o b o d a  J o h a n n .

3. Y o r b e r e i t u n g c l a s s e :
B r o d a  A n d r e a s  ......................................................... 77 77 S to k lo s s a  F r a n z .

* B u z e k  G e o r g ................................................................... 77 77 P r o c h a s k a  K a r l .
F r a n e k  A n d r e a s ......................................................... 77 77 P il l ic h  F e r d .
G r a n ic a  J o l i ....................................................................... 77 77 K u ts c h e r a  L u d w .
K rzy za n e k  J o h ................................................................ 77 77 T i t z e r  K a r l .
M a tu s z e k  A d a m  . ................................................ 77 77 I la r r a c h  R a im u n d .
M ich n a  F e r d i n a n d ................................................ 77 77 R ie s e  E d u a r d .
N ie d o b a  J o s e f ......................................................... 77 77 N ie d o b a  Paul.
P in d ó r  J o s e f ................................................................... 77 77 W a l i c a  J o s .

* P o d e s z w a  J o h a n n ................................................ 77 77 S k fiw a u e k  J o h a n n .
* T a u b e  A n t o n ......................................................... 77 5? K u t s c h e r a  L u d w .

W e r n e r  I s i d o r ......................................................... 77 77 L u s t ig  S a m u e l.
W e s s e l y  E m i l .......................................................... 77 77 K u t z e r  &  C o m p .
Z u b e k  J o l i a n n ......................................................... 77 77 O c z k o  A n t o n .
Ż y d e k  F r a n z ...................................... . 77 77 B a ib o k  T l i e o d .
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A u s d er  1. F or tb ild u n g sc la sse  A :  

D z id a  J o s e f ................................... b e i H errn  H im m er L e o p o ld .
*H e r lin g e r  T h e o d o r  . 77 77 Jek el E d u a rd .

J u rczy k ow sk i Johan n , 77 77 K a n iczek  G u stav .
* K lim sc lia  K a r l . . . . T) 7? R ie se  E d u a rd .

M a tu sch ek  R u d o l f  . n 77 K u p k a  Joh an n .
P u sch  E d u a rd  . . . . n 77 S tep h an  K a rl.
S ilb ig e r  M oriz  . . . . 77 B ą k o w sk i Joh a n n .
T u r o ń  Joh a n n  . . . . 77 R a sc lik a  A d a m .
W a lla c h  J o h a n n . . . . 77 S w o b o d a  Joh a n n .

* W e s s e ly  W ilh e lm  . 77 77 R ie se  E d u a rd .

A u s d er  1 . F o r tb ild u n g sc la ss e  B :  

'"F o c lie r  C lau diu s b e i H errn P o s p is i l.
*H ertl K o n r a d  . . . . L o r a o s ik .
^ P ro ch a sk a  E d u a rd  . H ohm an n  F r ie d r ich .
* R e ic h e r  B en ja m in  . 37 77 G o tt lie b e r  M oriz .
* S k u d rz y k  R u d o lf 37 77 B ern a tz ick  C a rl.
* W e id a  L e o p o ld  . . . . 77 77 K r ó g le r  E d u a rd .

A u s der 2. F o r tb i ld u n g s c la s s e : 

C iu pa  V ic to r  . . . . 77 Ć iż e k  Joh a n n .
^ F is c h e r  S tan islaus . 77 B u zek  Joli.

G n id a  G ustav  . . . . P r o c h a s k a  K a rl.
G o ld  F ra n z  . . . . tr 77 K u tzer  & C ie .
H om a  A rth u r  . . . . 77 77 F il ip e c  F r a n z .
K le ib t  Joh an n  . . . . 77 77 L o w e n ste in  L u d w ig .

^ K o n ie cz n y  J o s e f 77 7? P r o c h a s k a  K a r l.
* P ik a  L e o ................................... C zerw en k a  E m an u el.
R e ż n ic e k  M oriz 33 77 P roch a sk a  K a rl.
J u ra sch k o  F ra n z  . 77 77 F u ld a  F r itz .

* P o lla k  J o s e f  . . . . 77 77 F u ld a  F r itz .

D ie  im  V ora n steh en d en  m it * b e ze ich n e te n  S ch ille r  e rh ie lten  b e i der 
Z e u g n isv erth e ilu n g  ein  P ram ium  u n d  u berd ies  erh ie lten  w e g e n  b e so n d e re r  L e istu n - 
gen  in  e in ze ln en  G eg en sta n d en  n o ch  fo lg e n d e  S ch ille r  ein  P ra m iu m :

A u s  d e r  2 . Y o r b e r e itu n g s c la s s e :
D r o b is c h  Joh a n n , M a l e r .....................................................hei H errn  H e ss .

A u s  d er  3 . V o r b e r e itu n g s c la s s e :
R ie g e r  A lo is ,  W a g n e r ....................................................................be i H errn  1’ u stow k a .
B re d e re k  E d u a rd , F r i s e u r .............................................................. » n B red erek .
M ok risch  A lo is ,  K a u fm a n n ............................................................. „  „  B e rn a tz ick .
K u p k a  V ic to r , P h o t o g r a p h ...........................................................  n P a te isk y .
S liv e ck a  A n ton , T i s c l i l e r ...................................................................   n P is cz e k .

A u s  d e r  I. F o r tb ild u n g sc la sse  A .
D z id a  J o se f, K i i r s c l i n e r .....................................................b e i  H errn  H im m er.
S ilb ig e r  M or iz , S p e n g l e r ....................................................................  n B u k ow sk i.

A u s  d er  I .  F o r tb ild u n g sc la sse  B .
S o ch a  R u d o lf, K a u f m a n n .....................................................b e i H e rrn  S tru h a l.
S n ieg on  E m e rich , B u c h d r u c k e r ................................... ..........  „  K a r l P roch a sk a .
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A us d er  II. F o r tb i ld u n g s c la s s e :
H ess  R ich a rd , M a l e r ....................................................................b e i H errn  H ess.
H o m o la  H e in rich , S c l i l o s s e r .....................................................„  „  R iese .
A u g u stin  F r a n z , M a u r e r ............................................................. „  „  F u ld a .

Z u  den  v erth e ilten  P ram ien  lia tten  b e r e itw ill ig s t  g e s p e n d e t : D e r  v ereh rlieh e  
G ew erb ey ere in  2 0  fl., d ie  v e re h r lich e  G e n o sse n sch a ft  d er  K le id e r m a ch e r  5 fl., d ie  
v ereh rlieh e  G e n o sse n sch a ft  d er  M eta lla rb e iter  1 0  fl., d ie  v e re h r lich e  G en ossen sch a ft 
der B a u g ew erb e  1 0  fl., d ie  v e re h r lich e  G en o sse n sch a ft d er  g em isch ten  G ew erb e  5 fl. 
und d ie  H erren  F a b rik a n ten  J a k o b  & J o s e f  K oh n  5 fl. u n d  1 D u caten .

D e r  B erich tersta tte r  sp r ich t h ie r  a lleu  S p en d ern  den  w arm sten  D a n k  aus 
und r ich te t  z u g le ich  an d ie  g e eh rten  G en o sse n scb a ftsv o rs ta n d e  d ie  B itte , d ie  
F r a g e  d er  G ew a h ru n g  v on  P ram ien  au ch  in  d er  n a ch sten  J a h resv ersa m m lu n g  ih rer 
G en ossen sch a ft w arm stens b e fu rw orten  zu  w o lie n .

D ie  B ih lio th ek  w urde im  a b gela u fen en  S eh u lja h re  v on  2 0 1  S ch u lern  ben iitzt, 
an w e lch e  zusam m en 1 2 5 4  A u sle ih u n g en  sta ttfa n d en  u n d  z w a r :

in der 2 . Y o rb e re itu n g sc la s s e  3 4 6  A u sle ih u n g en an 5 9  S ch iller .

n 3 . „  3 3 9 79
»
79 4 5  „

79 7) I .A . F o r tb ild u n g sc la sse  2 4 3 79 79 2 8  „
n V I .B . „  1 6 0 79 79 3 5  „

n 7) II. „  1 6 6 79 79 3 4  „

VII. Chronili.
V o r  B eg in n  d es  S ch u lja h res  iib ern a h m  der B erich tersta tte r  iib e r  A u ffo rd eru n g  

des S ch u lau ssch u sses  v om  D ir e c to r -S te llv e r tr e te r  P r o f . R o s e n fe ld  d ie  L e itu n g  d e r  
S ch u le .

D ie  E in sch re ib u n g e n  fan den  am  3 0 . S ep tem b er  u n d  1 . O ctob er  1 8 9 0  statt 
und began n  am  3 . O cto b e r  d er  reg e lm a flig e  U n te r r ic h t ; am  4 . O cto b e r  w ar an- 
lasslich  des N a m en sfestes  S r. k . u . k . A p o s to lis c h e n  M a jesta t F e r ia lta g .

S on n ta g , den  3 1 . M ai 9 U h r vorm itta gs w u rd e  das S ch u lja h r  m it e in er  
o ffen tlich en  F e ie r , an d e r  d e r  O bm ann des S ch u la u ssch u sses  H err  k . k . Schul> 
rath A n ton  P eter , d e r  H err  B iirg erm e is te r  D r . v. D e m e l, m eh rere  V e r tre te r  d e r  
G en ossen sch a ften  u n d  d er  L e h rk o rp e r  th e ilu a h m en , g e s c h lo s s e n ; es w a ren  d ie  
S ch iile ra rb e iten  a u sg este llt , m eh rere  S ch ille r  tru g en  p a ssen d e  G ed ich te  v o r .  D e r  
D ire cto r  ersta ttete  B er ich t iib er  das a b g e la u fen e  S ch u lja h r u n d  verth e ilte  d ie 
P r a m ie n ; H err  S cb u lra th  P e te r  h ie lt  e in e  w irk u n g sv o lle  R e d e , in  w e lch er  er d ie  
S ch iller  zu  F le ib  und T r e u e  erm ah n te, und b ra ch te  a u f Sein e M a jesta t K a ise - 
F ran z J osep h  ein  d re ifa eh es  I lo c h  aus, in  das d ie  Y ersa m m elten  b e g e is te r t  e in - 
stim m ten.

H ans Januschke,
D ire c to r .



Dritter Jahresbericht
iiber die

kaufm&nnische Fortbildungsschule in Teschen
fiir  das S ch u lja h r  1 8 9 0 /9 1 .

I. Statut der kaufmannischen Fortbildungsschule in Teschen.
(V o r la u f ig “ u n d  m it  p ro v is o r is c h e r  G e ltu n g  g e n e h m ig t  m it  E r la s s  d e s  k . k . M in is te r  i u m s  fiir 

C u ltu s  u n d  U n te r r ich t  v o m  1 6 . M a i 1 8 8 9 , Z a h l  7 6 6 3 .)

§ .  1 . D ie  k a u fm a n n isch e  F o r tb ild u n g ssch u le  hat d ie  A u fg a b e , d en  L e lir lin g en  
u n d  G e h ilfe n  d e r  H a n d e ls - u n d  G ew erb etre ib en d en  ein en  th eore tisch en , und sow eit 
es th u n lich  is t, au ch  p ra k tisch en  U n terrich t in  je n e n  F a c h e m  zu  b ie ten , w elch e 
ih nen  fiir  d ie  A u siib u n g  ih res  B eru fes  n iitzen  u n d  zu r H ebu n g  ilirer  E rw erb s fa h ig - 
k e it  u n en tb eh rlich  sind .

§ .  2 . D ie  F o r tb ild u n g ssch u le  b esteh t aus zw e i Ja h rescu rsen  u n d  is t  m it der 
S ta a tsob errea lsch u le  in  Y erb in d u n g . D ie  n ah eren  B estim m u n gen  tlber d ie  E in - 
r ich tu n g  u n d  E in th e ilu n g  d es  U n terrich ts  en th a lt d er  v o m  k . k . M in isteriu m  fiir 
C u ltu s n n d  U n terr ich t g en e b m ig te  L eh rp la n .

§ , 3 . D ie  kau fm an n isch e  F o r tb ild u n g ss ch u le  w ird  du rch  fo rtla u fen d e  S u bven - 
t io n e n  des k . k . U n terrich tsm in isteriu m s, des s ch le s is ch e n  L a n d e s fo n d e s , der H an
d e ls -  u n d  G e w erb ek a m m er in  T r o p p a u , d er  S ta d tg em ein d e  T e s c h e n , d es  G rem ium s 
d er  h a n d e lsg e r ich t lich  p ro to k o llie r te n  u n d  des G rem ium s der h an d e lsg er ich tlich  
n ich t  p r o to k o llie r te n  K a u fleu te  erh a lten . S am m tlich e  E rh a ltu n g sb e itra g e  fiiefien 
in  den  F o r tb ild u n g ssch u lfon d s .

§ .  4 . M it d e r  B e a u fs ich tig u n g  und d k on om isch en  V erw a ltu n g  der F o r tb ild u n g s 
sch u le  is t  ein  S c h u l a u s s c h u s s  betrau t, w e lch er  aus dem  S ch u la u ssch u ss  der 
g e w e r b lic h e n  F o r tb ild u n g ss c h u le , d em  D ir e c to r  d e r  S ta a ts -R ea lsch u le  u n d  j e  einem  
V e r t r e te r  der b e id e n  H an d e lsg rem ien  b esteh t. D e r  A u sscliu ss  w ahlt aus seiner 
M itte d en  O bm an n , den  O b m a n n ss ie lly e rtre te r  und  den  C a ssav erw a lter . D ie  F u n c- 
t io n sd a u e r  d e r  gew ah lten  (e rn a n n ten ) M itg lie d e r  b e tra g t d re i J a h re , n ach  w e lch er  
Z e it  je d e s  M itg lied  w ie d e r  w a h lb a r  ist. S a m m tlich e  M itg lie d e r  iib en  d ie ses  E h re n - 
am t u n en tg e lt lich  aus.

§ . 5 . D ie  S itzu n gen  d es  S ch u la u ssch u sses  in  A n g e le g e n h e ite n  d es  U nterriclites 
s o lle n  g e m e in sch a ft lich  m it den  S itzu n gen  d es  S ch u la u ssch u sses  d e r  g ew erb lich en  
F o r tb ild u n g ss ch u le  w om óg lich  e in m al im  M on a te  stattfinden. D ie  B esch lu sse  w er- 
d en  m it e in fa ck er  S tim m en m eh rh eit g e fa s s t ; b e i g le ic h e r  S tim m enzah l en tsch eid et 
d ie  S tim m e d es  O b m an n es.

§ .  6 .  E in e  u n m ittelbare In g eren z  a u f d ie  U n terr ich tserth e ilu n g  od er  die 
H a n d h a b u n g  d e r  D is c ip lin  steht den  M itg lied ern  d es  S ch u la u ssch u sses  n ich t zu . 
J ed es  M itg lie d  d ieses  A u ssch u sses  is t  je d o c h  b erech tig t , s ich  d u rch  o fte ren  B esuck 
d es  U n terr ich tes  in  a n g em essen er W e is e  von  dem  S tan d e  des S ch u lb esu ch es  und
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d e r  S ch u ld is c ip lin , sow ie  v on  dem  Z u sta n d e  d e r  S ch u llo ca lita te n , d e r  E in r ich tu n g  
u n d  d e r  L eh rm itte ł zu  iib erzeu g en . U b e ls la n d e  in  d ie s e r  R ich tu n g  sind  n ach  
S ch lu ss  des D n terr ich tes  u n d  in A b w e se n h e it  d er  S ch iile r  dem  D ire cto r  b ek a n n t 
zu  g eb e n , und w enn s ie  du rch  d iesen  n ich t a b g e s te llt  w erd en  k on n en , d em  S cn u l- 
a u sscb u sse  behu fs w e ite re r  A m tsh a n d lu n g  a n zu ze ig en .

§ . 7 . D ie  v era n tw ortlicb e  p a d a g o g is ch -d id a k t is ch e  L e itu n g  des U n terrich tes  is t  
dem  h iezu  b eru fen en  D ire c to r  d e r  F o r tb ild u n g ssch u le  (ibertragen .

Ibm  o b lie g t  d ie  S ch iilerau fn ah m e, d ie  V o rs o rg e  fu r d ie  zw eck m a fiig e  U b e r -  
w a ch u n g  d es  S cb u lb e su ch e s  und d ie  H a n d h a b u n g  d e r  S cb u ld is c ip lin . D e r  D ire c to r  
tibern im m t d ie  V era n tw o rtu n g  fiir  d ie  en tsp rech en d e  V erw a h ru n g  d e r  L eh rm itte ł, 
w o z u  e r  e rm a ch tig t  ist, d ie  M ith ilfe  e in zo ln er  L eh rk r iifte  in  A n sp ru cb  zu n e h m e n ; 
e r  s te llt A n tr a g e  w eg eu  B esetzu n g  von  L eh rste llen  u n d  b e r ic h te t  im  E in v ern eb m en  
m it dem  L e h r k o r p e r  tiber d ie  an zu sch a ffen d en  L e h rm itte ł. E r  b e s o r g t  fe rn e r  d ie  
m it d e r  L e itu n g  verbu n d en en  A d m in istra tiy g esch a fte , u n d  v e r fa s s t  am  S ch lu sse  
d e s  S ch u lja h re s  iiber d ie  V erh a ltn isse  d es  U n terrich tes  e in en  Z u s ta n d sb er ich t 
(J a lire sb e r ich t ), w e lch e r  im  W e g e  des S ch u la u ssch u sses  m it d er  en tsp rech en d en  
E in b e g le itu n g  verseh en , d em  k . k . M in isteriu m  fiir  C u ltus u n d  U n terr ich t im  v o r -  
g e s ch r ieb en en  W e g e  y orz u leg en  is t .

§ .  8 . D i e  M i t g l i e d e r  d e s  L e h r k ó r p e r s  w erd en , v o rb e k a lt lich  d e r  B e - 
stiitigung d es  M in isteriu m s fiir  C u ltu s und U n terr ich t, vom  S ch u la u ssch u sse  ern an n t. 
S ie  b ezieh en  fiir  ih re  D ien stle is tu n g en  R em u n era tion en  aus dem  F o r tb ild u n g sc liu l-  
fon d e , w e lcb e  d e n se lb en  v o n  dem  m it d e r  Y erw altu n g  d ieses  F o n d e s  b etra u ten  
S ch u la u ssch u sse  in bestim m ten  R a ten  n achh inein  fłiiss ig  g em a ch t w erden .

§ .  9 . D ie  M itg lied er  d es  L e h rk ó rp e rs  yersam m eln  s ich  w en ig sten s  y ierm a l 
im  Ja lire u n ter V o rs itz  des D ire c to rs  d e r  S ek u le  zu C on fe ren zen , nm iiber A n -  
g e leg e n h e ite n  d es  U n te rr ic h te s , der S ch u lzu ch t, d es  S ch u lb esu ck es , tiber d ie  A n - 
schaffungen  von  L c b r m it te ln  u. s. w. zu  b era th en . D ie  C o n fe r e n z p r o to k o lłe  w erden  
dem  S ch u la u ssch u sse  zu r E in s ich t  y o rg e le g t , u n d  von  d iesem , so fern  sie  n ich t 
A n tr a g e  en tb a lten , w e lch e  d e r  G en e h m ig u n g  d e r  U n te rr ich tsb e h o rd e  bed iir fen , im  
e ig en en  W ir k u n g s k re is e  e r le d ig t . A n tra g e  a u f A u ssch lieP u n g  v on  S ch iilern  b e 
d iirfen  d er  G en eh m ig u n g  des S ch u la u ssch u sses .

§ .  1 0 . D e r  S ch u la u ssch u ss  b a t iib er  d en  A n tra g  de3 D ir e c to r s  fiir  e in e  d e m  
L e h rp la n e  en tsp re ch e n d e  A u ssta ttu n g  der F o r tb ild u n g ssch u le  m it L e lirm itte ln  und 
L e h rb e h e lfe n  S o r g e  zu  tra g en . D ie  g e e ig n e te n  L e h rm itte ł d er  S ta a tsrea lsch u le  
u n d  d er  m it d e rse lb e n  v erb u n d en en  g ew e rb lich e n  F o r tb ild u n g ss ch u le  k on n en  m it 
Z u stim m u n g  d es E ig en th iim ers  fiir  d en  co m m erc ie llen  F o r tb ild u n g su n te rr ich t  y e r -  
w en d et w e rd e n .

D ie  aus d er  S u byen tion  des k . k. M in isteriu m s fiir  C ultus und U n terr ich t 
a n g esch a fften  L eh rm itte ł s in d  a is  E igen tk u m  d ieses M in isteriu m s zu  in v en ta ris ie ren .

§ . 1 1 . D i e  A u f n a h m e  d e r  S c h i i l e r  g e s ch ie h t in  d er  Z e it  vom  2 6 . S e p -  
tem ber b is  1 0 . O cto b e r  an den  h iezu  b ek a n n t g eg eb en en  T a g e n  und S tu n den . 
S p atere A u fn a k m en  sin d  je d e r z e it  zu la ssig , w enn d e r  B etre ffen d e  n ebst d e r  E rfitl- 
lu ng  d e r  u nten  b e ze ich n eten  A u fn a h m sb ed in g u n g en  a u cb  n ach w eist, dass  er  d ie  
zu r T k e iln a k m e  an  dem  y org esch ritten en  U n terr ich te  e r fo rd er lich en  K en n tn isse  
besitz t.

§ .  1 2 . Z u r  A u fn ah m e in  d ie  c o m m e rc ie lle  F o r tb ild u n g ss ch u le  is t  e r fo r d e r l ic h :

a ) D e r  N a ch w eis , dass d e r  B ew erb er  den  B ed in g u n g en  d er  R e ic h s v o lk s -  
s ch u lgesetzes  h in s ich tlich  d er  P flieh t zum  B e su ch e  d e r  Y o lk ss ch u le  g en iig t h a t ;

b )  der N a ch w eis  liin re icb en d er  K en n tn isse  im  L esen , S ch re ib en  und R e ch n e n , 
w e lch er ev en tu e ll du rch  e in e  A u fn a h m sp rtifu n g  zu lie fe rn  ist. L e h r lin g e , w e lch e  
diese V ork en n tn isse  n ich t im  a u sre ich en d en  M afie  b es itz en , w erd en  d er  g ew erb lich en  
F or tb ild u n g ssch u le  zu g ew iesen .
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§ .  1 3 . Z um  B esu ch e  d e r  kau fm an n isch en  F o r tb ild u n g ssch u le  sind  a u f Grand 
d e s  § .  1 0 0  d er  G ew erb eord n u n g  sam m tlich e H a n d lu n gsleh rlin ge  T e s ch e n s  verpflichtet, 
m it A u fn ah m e je n e r ,  w e lch e  d en  F o r tb ild u n g su n terr ich t b ere its  m it E r fo lg  absolviert 
h aben , o d e r  w e lch e  s ich  iiber d ie  dem  L e h rz ie le  der F o r tb ild u n g ssch u le  en tsprechenden  
K en n tn isse  a u sw eisen  k on n en .

J ed er au fgen om m en e L e h r lin g  ist v erp flich tet, den  U n terrich t in  d e r  durch 
d en  L eh rp la n  v o rg e sch r ie b e n e n  W e is e  reg e lm a fiig  zu  b esu ch en , je d e  S torn n g  des 
U n terrich tes  zu  y erm e id en , d ie  S ch u le in rich tu n g  und L e h rm itte l zu  sch on en , und 
s ich  lib erh a u p t den  A n ord n u n g en  d er  S ch u le  zu  filg e n .

§ .  1 4 . E in  U n terr ich tsg e ld  w ird  von  d en  sch u lp flich tig en  L eh rlin g en  niclit 
e in g eh ob en . N ich tsch u lp flich tig e  G eh ilfen  o d e r  F req u en ta n ten  za h len  p e r  M onat 
im  V orh in e in  2 G u ld en  S ch u lg e ld  auch  dan n ; w en n  sie n ur an e in em  ein zigen  
U n terr ich tsg eg en sta n d e  th eiln ehm en .

§ .  1 5 . D es S c h u l j a l i r  b e g in n t am  4 . O cto b e r  und en d et am  1 5 . Juni. 
A is  F e r ia lta g e  sind  zu  b e tra ch ten : D ie  N am en stage des K a ise rs  und d e r  K a iserin , 
d ie  T a g e  vom  1 6 . D e ce m b e r  b is  in c l. 1 . Janu ar, d er  C h arfre itag , d er  1 . und
2 .  O ste rfe ie rta g , d er  1, und 2 . P fin g stfe ierta g , d er  F ro h n le icb n a m sta g .

§ .  1 6 . A m  S ch lu sse  des S ch u lja h res  erhiilt je d e r  S ch ille r  tiber sein  B etragen , 
d en  F le ifi ,  d en  S ch u lb esu ch  und d io  erz ie lten  F o r ts c h r it te  in  d en  e in ze ln en  L e lir -  
g e g en sta n d en  ein Z eu gn is .

§ .  1 7 . J ed e  A b a n d e ru n g  d ie ses  S ta tu tes  o d e r  des L eh rp la n es  se tz t e iuen  
B esch lu ss  des S ch u la u ssch u sses  vorau s und b e d a r f  d er  G en eh m ig u n g  d es  k . k .  
M in isteriu m s ftir C ultus und U n terrich t.

II. Lehrplan
der kaufinSimisclien Fortbildungsscliule in Teschen.

(V o r la u f ig  u n d  m it  p r o v is o r is c h e r  G e lt u n g  g e n e h m ig t  m it  E r la s s  d es  k . k . M in is te r iu m s  fu r 
C u ltu s  u n d  U n te r r ic h t  v o m  16. M a i  1 8 8 9 , Z ,  7 6 6 3 .

1. J a h r e s c u r s :

K a u fm a n n isch es  R e ch n en w och en tlich 2 S tun den .
G esch iiftsa u fsa tze . . .  7) 2 V

B u clifiih ru n g  . . . . . . . . „ 1
Tl

I la n d e ls g e o g r a p k ie  . . . . . j j 1 7!
W a re n k u n d e  . . . . . . . . j j 2 n

S ch on sch re ib en  . . . . . . . . j j

Z usam m en  w och en tlich

1

9
n

S tu n d en .

2 . J a h r e s c u r s .

K a u fm a n n isch es  R e c h n e n ............................................
K aufrn an nisch e C orresp on d en z  . . . .
B u c h f i l h r n n g ......................................................................
W a re n k u n d e , com b in . m it dem  1. J a h rescu rse  
S ch d n sch re ib en  „  „  „  1 . „

w och en tlich  1 S tun de.

n
n
ri
n

Z u sam m en  w o ch e n tlich  7 S tunden .
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Lekrstoff des 1. Jakî escurses.
K a u f m a n n i s c h e s  R e c h n e n .  (2  St. w .)

W ie d e rk o lu n g  d e r  S ch lu ssrech n u n g .
K etten sa tz .
W a re n d e ta il-V e rk a u fsb e re ch u u n g .
G e ld - und Y a lu ta r e c lin u n g : U ra rech n u n g  d es  E in h e itsp re ise s  fur ein  an d eres  

M aB system .
W ie d e r h o lu n g  d er  P r o ce n tre ch n u n g  (von , in  u n d  a u f 1 0 0 )  m it A n w en d u n g  

a u f T a ra , G -u tgew ich t, S co n to  und R a b a tt , P r o v is io n , D e lc r e d e r e , M a k lerg eb iir , 
S en sar ie  u n d  C ou rta g e , A sse cu ra n z  -  S p esen b erech n u n g , G ew in n - und Y erlu st- 
b e rech n u n g .

W ie d e r h o lu n g  d e r  In te re sse n b e re ch n u n g  m it e in g e h e n d e r  B e lia n d lu n g  d er  
W e c h s e l-D is c o n tb e r e c h n u n g .

T lie ilr e c h n u n g : D u r ch scb n ittsre ch n u n g , M itte lp re isb e re ck n u n g , G ese llsch a fts - 
rec lin u n g .

D a s  W ic h t ig s te  iib e r  d ie  B erech n u n g  d e r  o s te rr e ich is ch e n  Ś ta a tsp a p ie re .

G e s c h a f t s - A u f s a t z e .  (2  St. w .)

M it s p e c ie l le r  B e r iick s ich tig u n g  d es  ka u fm a n n isch en  G esch a ftsv e rk e h re s  w ird  
d u r c b g e n o m m e n :

A . D as W ic h t ig s te  aus d e r  F o r m e n le h r e : Q u ittu n gen , L ie fe rs ch e in e , In te r im s- 
c h e in e , C e ss io n e n , S ch u ld - und B iirg sch e in e , V e rz ich ts ch e in e , S ck lu ssn oten , V e r -  
sa n d tp a p ie re , V o llm a cb te n  u . a. m .

A . D ie  e in fa ch e  H a n d e ls co r re sp o n d e n z  in  d en  e in fa clieren  und u b lich sten  
B r ie fa r te n : C ircu la re , W a re n o ffe r te  und so n stig e  D ien sta n erb ie tu n g en , P re isa n fra g en , 
B este llb r ie fe , A u sfiik ru n g  vou  A u ftra g e n , B r ie fe  iiber Z a h lu n g en , B a rsen d u n g en , 
E m p feh lu n g sa n ze ig en , M a h n b rie fo , E m p feh lu n g s - u n d  C red itb r ie fe .

B u c h f i i b r u n g .  (1  St. w .)

N u tzen  d er  B u ch fiib ru n g , g ese tz lich e  E r fo rd e r n is se  e in er ord nu ngsm aB igen  
B u ch fiih ru n g , E lem en te  d e r  e in faeh en  B u ch fiih ru n g , der H an d e ls - und  W e ch s e lk u n d e .

II a n  d e l s  - G e  o g  r a p h i e .  (1  St. w .)

A llg em e in e  U b ers ich t d e r  Y e rb a ltn isse  d er  E rd ob er fliich e  u n d  der w ich tigsten  
B an d er der E rd e  in  B e z u g  a u f  W e ltk a n d e l und V e rk e h rsm itte l. D a ra n  sch lieC t 
sich  sp e c ie lle  H a n d e ls g e o g ra p b ie  O sterre ich -U n g a rn s  m it H in w eis  a u f d ie  W ic h t ig  
k eit d es  o r ien ta lis ch en  H an dels.

W a r e n k u n d e .  (2  S t. w ., c o m b . m it dem  2 . J a h rescu rse .)

W a r e n  a u s  d e m  M i n  e r  a l r e  i c h e .  U rspru n g , H erste llu n g , E ig en sch a ften , 
G ebraucli u n d  P r iifu n g  iiber Q u a lita t der im  H an del y o rk om m en d en  w ich tigsten  
M in era lsauren , S a lze , Z tin dsto ffe , B a u m a teria lien , G la sw a ren , F a rb en m a teria lien  und 
T h on w aren  m it D em on stra tion en  an M a stera  d er  W a ren sa m m lu n g .

W a r e n  a u s  d e m  P f l a n z e n -  u n d  T h i e r r e i c h e .  E rk la ru n g  d er  
w ichtigsten  b o ta n isch en  A u sd r iick e , d ie  im  H a n d e l york om m en d en  N ah ru n gs- und 
G enussm ittel, N ach w eisu n g  von  Y er fa lsch u n g en , G esp in stm a teria lien  u n d  1’ ap iere , 
G um m iarten u n d  H a rze , M ilch sa fte , im  H an d e l v o rk om m en d ' gan ze PU tu zem h e ile ,
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P etro leu m  u n d  v erw a n d te  S u b sta n zen , G a h ru n g sp rod u cte , o rg a n is ch e  S a u ren , S a lze ' 
F e t te , W a ch s  und Seife , F a rb sto ffe , N a h ru n gsm itte l aus dem  T h ie r r e ic h e , L e d e r ’ 
th ier isch e  F arbw aren  etc .

S c h b n s c h r e i  b e n .  (1  S t. w ., co m b . m it d em  2 . J a h rescu rse .)

O b lig a to r isch  ftir je n e  S ch ille r , w elch e  n o ch  k e in e  g u te  H a n d s c b r ift  haben , 
b is ein  en tsp rech en d es  R esu lta t e rz ie lt  w ord en  ist.

Lehrstnff des 2. Jahrescurses.

K a u f  m i i n n i s c h e s  R e c h n e n .  (1  St. w .)

W ie d e r h o lu n g  d e r  w ich tig s ten  P a r t ie e n  aus dem  1. J ah rescu rse , B erech n u n g  
d e r  an  der W ie n e r  B orse  n otierten  W e r tp a p ie r e . B e re ch n u n g  d es  C u rsw ertes. 
B e re ch n u n g  d er  E tfecten z in sen . B e re ch n u n g  d e r  C o u rta g e  b e i E ffecten . E ffecten - 
b erech n u n g  nach  dem  C u rsb la tte  aus a llen  A b th e ilu n g en  d esse lb en . B e rech n u n g  des 
W e r te s  fa llig e r  C o u p o n s . C a lcu la tion  d e r  E ffecten . R en ta b ilita t d erse lb en . D ev isen - 
b e r e c h n u n g . W a ren b erech n u n g  und W a re n ca lcu la tio n .

K a u f m a n n i s c h e  C o r r e s p o n d e n z .  (1  St. w .)

N a ch  e in er  k u rzeń  W ie d e r h o lu n g  d er  im  1 . J a h rescu rse  d u rch gen om m en en  
e in fa ch e re n  B rie fa rten  kom m en  d ie  w eiteren , zum  T h e il s c h w ie r ig e r e n  C orresp on - 
d e n z fo rm e n  aus d em  ka u fm a n n isch en  G esch a ftsv erk eh r  zu r B e h a n d lu n g , w ie  B rie fe  
iib e r  D isp os ition sw a ren , A n fra g en  iib er  C red itv erh a ltn isse , B rie fe  aus dem  W e ch s e l-  
v e rk eh r  (T ra tte n a v is ) , A cce p te in h o lu n g , B rie fe  iib er  N oth a d ressen , W e c h s e ld u p lic a te , 
D o m ic ilw e ch se l, R im essen  und a n d ere  B r ie fe  aus dem  C o n to -C orren tv erk eh r , B rie fe  
in F a llim en ts fa llen , B rie fe  aus d em  C om m iss ion s- und C o n s ig n a t ion sg esc lia fte , B rie fe  
iib e r  P a r t ic ip a t io n sg e sch a fte  und a m eta -G esch a fte , B rie fe  aus d em  S p ed it ion s- 
g e s c h a fte  und dem  E ffecten h a n d e l.

B u c h f i i h r u n g .  (2  St. w .)

A u s fiih r lich ere  W ie d e rh o lu n g  d e r  im  1 . J a h rescu rse  v o rg en om m en en  E lem en te  
d e r  e in fa ch en  B u ch fiih ru n g , d er  H a n d e ls - und W e ch s e lk u n d e . P r a k t is c h e  B u ch u n g  
e in es  m eh rm on a tlich en  G esch a ftsg a n g es  in  I le fte n  n eb st M on a ts - u n d  Jahres- 
a b sch lu ss . D en  S ch lu ss  des U n terr ich tes  b ild e t  e in e  B e leh ru n g  iib e r  das W e se n  
d er  d o p p e lte n  B u ch fiih ru n g .

W a r e n k u n d e  (2  S t. w ., com b . m it d em  1 . J a h rescu rse ).

D e r  U n terrich t in  d iesem  G eg en sta n d e  w ird  derart ertheilt, d a ss  d er  oben  
a n g eg eb en e  L e k r s to ff  a n f 2 J a h re  v e r th e ilt  w ir d ;  in dem  e in en  J a h re  w erd en  d ie  
W a ren  aus dem  M in e ra ire ich e , in  dem  an d eren  J ah re  d ie  W a r e n  aus dem  P flan zen - 
und T h ie rre ich e  v orz u g sw e ise  b e r iick s ich tig t .

Stundenplan.
1. J a h r e s c u r s .

M on tag  6 — 7 U hr a b en d s  H a n d e ls g e o g r a p h ie , 7 — 8 U h r W a ren k u n d e .
D ien sta g  6 — 7 „  „  G esch a ftsau fsa tze , 7 — 8 „  R ech n e n .
D o n n e rs ta g  6 — 7 „  „  B u ch fiih ru n g , 7 — 8  „  W a ren k u n d e .
F r e ita g  6 —  7 „  „  G esch a ftsa u fsa tze , 7 — 8  „  R ech n en .
S on n ta g  1 0 — 11 „  vorm itta gs S ch on sch re ib en .
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2 . J a h r e s c u r s .

M on ta g  6 — 7 U h r a b en d s  R ech n en , 7 — 8  U h r W a re n k u n d e .
M ittw och  6 — 8  „  „  E u cb fiih ru n g .
D on n ersta g  6 —  7 „  „ C o rre sp o n d e n z , 7 — 8  „  W a re n k u n d e .
S on n ta g  1 0 — 11 „  yorm itta gs S ch d n sch re ib en .

III. Der Lehrkorper.
J a n u s c h k e  H a n s ,  D ire cto r .
A d o l f  K r  e s  ta ,  k . k . P r o fe s s o r  an d er  L ek re rb ild u n g sa n s ta lt , leh rte  I la n d e ls -  

g e o g r a p h ie , G escb a ftsa u fsa tze  und C orresp on d en z , zu sam m en  m it w och en tlich  
4  S tun den .

M a x  K o s e n f e l d ,  k . k . R e a ls cb u lp ro fe sso r , leb rte  W a ren k u n d e , com b in ie rt in 
b e id en  C u rsen  m it w o cb e n t licb  2 S tun den .

E d u a r d  A u g u s t  S c h r o d e r ,  S e cre ta r  d es  G e w e r b e -V e r e in e s , leh rte  B u ch - 
fiihru ng  in  b e id e n  C u rsen , zu sam m en  w o cb e n t licb  3 S tu n den .

B e r t h o l d  S p e t h ,  k . k . su p p l. R ea lsch u lleh rer , leh rte  k a u fm an n isch es R ech n en  
und S cb o u s c h r e ib e n  in  b e id en  C u rsen , zu sam m en  w o ch en tlich  4  S tunden .

IV. Der Schulausschuss.
D ie s e r  ist yorlau fig  gem ein sa m  m it d er  g ew erb lich en  F o r tb ild u n g ssch u le  und 

b esta n d  d ah er aus den  H e r r e n :

K . k . S ch u lrath  A n t o n  P e t e r  a is O bm ann,
K au fm an n  F e r d i n a n d  F i x e k  a is  C a ssav erw a lter ,
B tirg erm eister  D r . J o h a n n  v o n  D e m e l ,  M itg lied ,
G em ein d erath  E d u a r d  F l o o h ,  M itg lied ,
U h rm a ch er J o h a n n  F r a n k e ,  M itg lie d ,
E r z h . B erg ra th  i. P . K a r l  U h l i g ,  M itg lie d ,
G em ein d era th  E d u a r d  S e e m a n n ,  M itg lied .

V. Kostenaufwand fur die Schule.
Im  Jah re 1 8 9 0  b e tru g en  d ie  E m p fa n g e :

1. C a s s a r e s t ..................................................................................................................................fl. 4 0 .5 1
2 . S u b ven tion  aus dem  S ta ats fon d s , b ew illig t  m it E r la ss  d es  k . k.

M in isteriu m s fu r  C ultus und U n terrich t vom  2 . Jun i 1 8 9 0 , Z . 7 0 5 0  „  2 0 0 .—
3. S u bven tion  aus dem  L a n d e s f o n d s ..................................................................... ........  2 0 0 .—
4 . E rh a ltu n g sb e itra g  d er  H a n d e ls - u n d  G ew erb ek a m m er in  T r o p p a u

laut Z u sch r ift  v o m  2 4 . M ai 1 8 9 0 , Z .  1 9 3 0  ............................................„  2 0 0 .—
5. E rh a ltu n g sb e itra g  d e r  G e m e i n d e ...............................................................................  2 0 0 .—
6 . S u b ven tion  d es  G rem iu m s d e r  h a n d e lsg er ich tlich  p r o tok o llir ten

K a u fle u te ..................................................................................................................................„  5 0 .—

S u m m ę d e r  E m p fa n g e  fl. 8 9 0 .5 1
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H ie rg e g e n  b etru gen  d ie  A u sg a b e n :

1 . R em u n era tion  fur den  U n te rr ic h t  u n d  d ie  L e i t u n g ...................................fl,
2 . D ru ck sor ten  und R e g ie -A u s la g e n .......................................................................................
3 . B e itra g  zu m  E x p e r im e n t ie r m a te r ia le ..................................................................... „
4 . C a ssen b esta n d  .........................................................................................................................

Sunnne d er  A u sg a b e n  fi

D ie  R ech n u n g  iiber d ie s e  E m p fa n g e  und A u sg ab en  w u rd e  von  der 
lich en  k . k . sch les isch en  L a n d e sre g ie rn n g  m it E r l. v . 2 8 . F e b ru a r  1 8 9 1 . 
z ifferm afiig  r ie b t ig  b e fu n d en .

D ie  R e c h n u n g  fiir  das Jahr 1 8 8 9  w u rd e  1. E r l .  d er  h o ch l. k . 1 
L a n d e sre g ie r n n g  v . 2 0 . M arz 1 8 9 1 , Z .  2 3 6 4  gen eh m ig t.

8 1 8 .—
14.92

5 . -
5 2 .5 9

8 9 0 .5 1

h och lob - 
Z .  316

c. schles.
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VI. Frequenz, Fortgang untl Schuibesuch.
I. n .  i Zu-

Ja tires c  ars j
sarn
in en

Im  g a n zen  sind  e in g esch r ieb en  w o r d e n ................................... 26
i

15 | 41

D a v o n  w a b ren d  d es  S ch u lja h res  fre ig e sp ro c h e n i 1X j 2
„  „ „  „  a u sg e tre ten  . . . . 3

1 i
4

g es to rb e n  . . . . . * i •

S om it b is  E n d e  „  n y e rb lie b e n  . . . . 22 13 35

V o n  den  b is  E n d e  V erb lieb en en  w urden  c la ss ific ie r t  a is r e i f 16 12 28
ais u n re if 4 1 5

K o n n te n  w eg en  se lten en  S ch u lb esu ch es  n ic lit  c la ss ific ie rt 
w e r d e n ........................................................................................................ 2 . 2

U n ter sam m tlich en  e in g esch rieb en en  S ch iilern  b e fa n d en  sich

a) nacli der M u tte rsp ra ch e  . . . .  D eu tsch e 17 11 2 8
P o ien 8 4 12
M a gya ren 1 • 1

b) n ach  d er  E e l i g i o n ...................................K ath olik en 19 9 28
P rotesta n ten 2 3 5
Juden 5 3 8

i  Y on  den  b is E n d e  V erb lie b e n e n  h aben  d ie  S ch n ie  besu ch t I

seh r fleiB ig 6 8 14
f ie ifiig 13 4 17
u n te rb ro ch e n 3 1 4
n aeh la ssig .

i D u r ch sch n ittlich  w aren  a n w e s e n d :

! Im  M on a te  O c t o b e r ..................................................................... 19 13 32
„ N o v e m b e r ..................................................................... 19 12 31

„  D e c e m b e r ..................................................................... l 15 9 24
n  n  j M U £ l r ....................................................................... ............. j 18 12 2 9
. ,  „  E e b r u a r ................................................................................................................. 13 12 25
„  , ,  M a r z ................................................................................................................................ 14 10 24
„  A p r i l ................................................................................................................................ ! 14 10 2 4
a  a  M a i ................................................................................................................................ 11 1 0 21

S on a ch  w a h ren d  des S c h u l j a h r e s ............................................ 15 11
' '

M it P ram ien  w urden  b e th e ilt :
1

A n za h l d er  S c h u l e r ..................................................................... 5 6 11
G esam m tbetrag  d e r  P ram ien  in f l ........................................................................... ; 11 14 25

u. i # u .  i #

Z u  den  vei'th eilten  P ram ien  habeD b ere itw illig s t  g e s p e n d e t : d e r  v ereh r licb e  
G e\ verbeverein  1 0  fl., das y e re h r lich e  G rem ium  der p r o to k o llie r te n  K a u fleu te  1 0  fi., 
H err K aufm an n  B u zek  1 D u ca te n , das v ereb r lic lie  G rem ium  d er  n iebt p r o to k o l
lierten  K aufleu te  5 fi., w o fiir  h ier  d er  w arm ste D a n k  a u sg e sp ro ch e n  w ird .

7
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Vii. Chronik.
V o r  B og in n  d es  S e łiu ljabres  u bernahm  d e r  B erich tersta tter  tiber A u ffor- 

d eru n g  des S cliu la u ssch u sses  votn D ire c to r -S te llv e r tre te r , H erru  P r o f. R o s e n f e l d ,  
d ie  L e itu n g  der S ch u le .

A n fa n g s  D ecem b er  in sp ic ie r te  H err P ro f. D r. C arl Z e h d e n , k. k. In sp ecto r  
fiir c o m m e r c ie l le  S ch u len , d ie  A n sta lt  und leg te  g le ic h z e it ig  ein  N orm a lsta tu t und 
ein eu  N orm a llek rp la n  vor, w on a eh  d ie  k au fm an niseh e F or tb iłd u n g ssch u le  um gesta ltet 
w erden  so lle . in  der S itzu n g  des S cliu lau ssch u sses  am  2 7 . A p r il 1. J. w urde 
h ie ru b er  B esch lu ss  g e fa sst und  daru ach  d er  L eh rp la n  und d ie den  T e sch n e r  Y er- 
h altn issen  an g ep a ssten  S atzu n gen  der lioh en  R e g ie r u n g  u n terb re ite t, N a cb  den 
V o r la g e n  so li d ie  H an d e lssch u le  gan z se lb s ta n d ig  sein  und aus d re i Jahrescu rsen  
m it j e  w och en tlick  8  U n terrich tsstu n d en  u n d  9 M on ate  U n terr ich tsd a u er  b e s te h e n ; 
d e r  1. C urs soli d er  a llgem ein en  F o r tb ild u n g , d er  2 . und 3 . C urs d er  kaufm an- 
n isch en  F o r tb ild u n g  d ienen . D ie  V er la n g eru n g  d es  S ch u lja h res  b a n g t iib rigen s von  
d e r  v om  hohen  k . k . M in isterium  fiir  C u ltus und U n terr ich t zu gew a h ren d en  Su b- 
v en tion  ab.

D as S ch u lja lir  w urde n ack  8 -m on a tlich er  U n terr ich tsd a u er  in  G eg en w art des 
O bm au nes des S cin ilau ssch u sses , I le r rn  k . k . Sch u lrath  A n ton  P eter , und des L ek r - 
k o rp e rs  g esch lo sse n . Z u r  S ch lu ss fe ie r  trugen  e in ig e  S ch ille r  p a ssen d e  G ed ich te  
v or  u n d  erstattete  der D ire cto r  den  B e r ich t  iiber das a b g e la u fen e  S ch u lja h r ; H err 
S ch u lrath  P e ter  r ieh tete  e in e  w irk u n g sv o lle  A n sp ra ch e  an  d ie  S ch u ler  und verth eilte  
d ie  P riim ien .

Hans Janusclike,
D ire c to r .


