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Zur Frage nacli <Irr Existenz oiner mittelliocUdeutschen 
Sohriftspraelie im aiisgelieiiden XIM. .lalirliunderte.

Von Dr. Hans Piscliek.

Beniitzte Quellen und Hiłfsmittel:

I. Qu  e l l e n  :
Arehiv tur osterr. Geschichte 71. Bdc. (Wien 1887).
Boelimer: Acta imperii selecta (Innsbruck 1870).
Boos: Urkundenbuch der Stadt Aarau (Aarau 1880).
Boos: Urkundenbuch der Stadt Worms (Berlin 1886).
Ennen: Q,uellen zur Geschichte der Stadt Coln III. Bd. (Coln 1867). 
Hilgard: Urkundenbuch der Stadt Speier (Strafiburg 1885).
Monumenta Germaniae historica. Legum tom. II.
Quellen und Erorterungen zur bairischen und deutschen Geschichte V. 

Bd. (Munchen. 1857).
Riezler: Fiirstenbergisches Urkundenbuch IV. Bd. (Tubingen 1878). 
Sauer: Nassauisches Urkundenbuch (Wiesbaden 1886).
Schannat: Historia fuldensis diplomatica (Frankf. 1724).
Schopflin: Historia Zaringo-Badensis Tom. V. (Carlsruhe 1765). 
Schopflin: Alsatia diplomatica (Mannheim 1775).
Schreiber: Urkundenbuch der Stadt Freiburg i. B. (Freib. 1828). 
Sybel-Sickel: Kaiserurkunden in Abbildungen.
Wiegand: Urkundenbuch der Stadt Strassburg (Strassburg 1879). 
Winkelmann: Acta imperii inedita II. Bd. (Innsbruck 1885).
Zeitschrift fur Geschichte das Oberrheins 22. Bd. (Carlsruhe 1869).

II. H i l f s m i t t e  1:
Benecke-Muller-Zarncke: Mittelhochdeutsches Worterbuch 3 Bde. (Leip- 

zig 1854 fi.)
Birlinger: Schwilb-augsburgisches Worterbuch (Munchen 1864.)
Heinzel: Niederfrankische Geschaftssprache (Paderborn 1874).
Lexer: Mittelhochdeutsches Handworterbuch. 3 Bde. (Leipzig 1872) 
Paul-Braune: Beitrage I. Bd. (Uber rheinfrankisch).
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Schmeller: Baierisches Worterbuch (Stuttg. und Tub. 1827).
Schmid: Schwabisches Worterbuch (Stuttgart 1844).
Weinhold: Alemannische Grammatik (Berlin 1863).
Weinhold: Bairische Grammatik (Berlin 1867)
W einhold: Mittelhocbdeutscbe Grammatik. 2. Ausg. (Paderborn 1883). 
Zaeher: Zeitschrift fiir deutscbe Philologie I. Bd.
Boebmer: Regesta imperii (Stuttgart 1844).
Breslau: Handbuch der Urkundenlehre fur Deutsebland und Italien 

( Leipzig 1889).
Ficker: Beitrage zur Urkundenlehre (Innsbruck 1877).
Lorenz: Deutsche Geschichte im 13. und 14. Jahrhunderte (Wien 1866).

Die vorliegende kleine Untersuchung beschaftigt sich mit den in deut- 
scher Sprache geschriebenen Urkunden Rudolfs von Habsburg, desjenigen 
Herrschers, unter dem zuerst das deutsehe Idiom bei Abfassung von Ur
kunden in Yerwendung kam. Und auch das nur in beschranktem Umfange: 
so sind von 1320 Urkunden (bei Boehmer) 46 in deutscher Sprache, also 
3 Va Procent. Dieses Verhaltnis bleibt dann unter Rudolfs nachsten Nach- 
folgern, Adolf von Nassau und Albrecht, ungefahr das gleiche; unter Hein
rich VII. sind mir nur drei in deutscher Sprache begegnet.x) Zahlreich 
werden sie erst unter Ludwig dem Baiern,

Den einzeln dastehenden Fali aus der Zeit Conrads IV. (25. Juli 1240) 
lasse ich, da er keine Handhabe zu irgend welchen Schlussen bietet, bei- 
seite.

Es war ein hoherer Gesichtspunkt, von dem aus dicse Arbeit unter- 
nommen wurde, ais einige Bemerkungen und Beitrage zu einer Special- 
diplomatik Rudolfs von Habsburg zu liefern. Ich will es offen bekennen, dass 
ich hier, wo die deutscbe Sprache zuerst in grofierem Umfange ais Urkun- 
densprache in Yerwendung kam, hoffen durfte, vielleicht einige Faden zu 
finden, die hiniiberleiten zur neuhochdeutschen Schriftsprache, dereń Ent- 
stehung in ihren hauptsachlichen Phasen wohl richtig erkannt, im einzel- 
nen aber durchaus noch nieht klar gelegt ist. Ich durfte die Erwartung 
hegen, dass in der koniglichen Kanzlei — und wenn Agendwo, so doch hier 
—  bindende Regeln herrschten, die fiir alle dcutschen Landschaften glei- 
cherweise gehandhabt wurden, dass vielleicht in der Urkundensprache all- 
gemeine Principien zum Ausdrucke kamen, die zur Beantwortung der viel 
umstrittenen Frage nach der Existenz einer mhd. Schriftsprache manches bei- 
tragen konnten. So kam es denn, dass ich die ersten deutschcn Konigs- 
urkunden, ais die Erzeugnisse einer wohlgeschulten und organisierten Kanzlei,

0  Die Angabe Fickers (in Boehmers reg. imp. V. Nr. 4427), dass Heinrich VII. „ais 
eine Welschredender keine einzige dergleiclien ausstellte“ ist also damach z u  berichtigen.
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die mit dem Konige den Mitteipunkt des grofien, yielgestaltigen Reiches bil- 
dete, zuerst nach ilu-em Dialecte nntersuchte.

Das Ergebnis dieser Untersuchung konnte nur zweierlei Art sein: entwe- 
der musste ich eine, wenn aucli nicht vollstandig ausgebildete, fur alle Reichs- 
theile gieiehmafiig geltende Sprache, so doeh das Streben nach einer solchen 
Ansgleichung und Verschmelzung der verschiedenen deutschen Dialecte 
finden, wie wir z. B. dieses Streben nach allgemeiner Verstandlichkeit in der 
poetischen Sprache constatieren konnen, oder ich musste in der deutschen Ur- 
kundensprache eine unbedingte Herrschaft der Dialecte nachweisen konnen. 
In dem zweiten Falle — dem Gange dieser Untersuchung vorgreifend, 
stellen wir diesen ais den thatsachlich herrschenden hin — entstand nun 
sofort die Frage, ob nicht der Dialect irgend eines deutschen Stammes, der 
sieli durch besondere Machtfiilłe, Volkszahl oder geistige Uberlegenheit da- 
małs vor den tibrigen hervortliat, der herrschende war oder ob nicht z. B. 
das Alemannische, das ja die Mundart des Konigs war und an seinem Ilofe 
vielfaoh gesprochen wurde, sieh in viel gruberem Umfange breit gemaeht 
habe, ais ein anderer Dialect. Wissen wir doch, dass der Kdnig ais Aie- 
manne vielfach Landsleute in seiner Umgebung hatte und sie in seiner 
Kanzlei yerwendete. Doch findet diese Yermuthung keine Bestatigung.

Das Ergebnis der Untersuchung zeigte ein anderes Verhałtnis zwischen 
dem alem. und den tibrigen deutschen Mundarten. Yon 31 Originalen ge- 
statten 29 eine genauere Bestimmung der Mundart. Von diesen 29 zeigen 
14 (naliezu die Hillfte, aber nicht die liberwiegende Mehrzahl) alem. Kenn- 
zeichen, 3 tragen die Merkmale des bairischen an sich, 11 sind in der 
Sprache Mitteldeutschlands, 1 in der Niederdeutschlands abgefasst. Bei 2 
Originalen konnen wir nur bestimmt sagen, dass sie in der Sprache Ober- 
deutschlands geschrieben sind, ohne sie einem bestimmten Dialecte zuweisen 
zu konnen. Sie stammen aus der letzten Zeit der Regierung Rudolfs.

Sollte jenes Zahlenverhaltnis ganz zufallig sein ? Soiite sich kein in- 
nerer Zusammenhang auffinden lassen zwisehen dem Dialecte und dem Terri- 
torium, auf dem die Urkunde entstanden war, oder fiir welches sie recht- 
liche Bedeutung hatte? Diese Frage stellte ich mir und habe deshaib die 
Urkunden nach Landschaften gruppiert und bei dieser Sichtung nicht den 
Ausstellungsort der Urkunde —  was auch in den nicht seltenen Failen man- 
gelnder Ortsangabe undurchfuhrbar gewesen ware — sondern den Wohn- 
ort oder die Landschaft des Empfiingers zugrunde gelegt. Da zeigte sieli das 
merkwiirdige Ergebnis, dass in den weitaus meisten Failen der deutsche Ur- 
kundentext untrtigliche Kennzeichen jener Mundart an sich hatte, die in der 
Landschaft gesprochen wurde, in welcher der Empfanger seinen Wohnsitz 
hatte, oder anders ausgedriiekt: der Dialect der Urkunde zeigt sich abhangig 
YOin Empfanger und nicht vom Aussteller.

Wenn nun, wie wir oben sagten, relativ die meisten Urkunden in alem. 
Mundart abgefasst sind, so ist aaftir nicht in dem koniglichen Kanzleiper-

3 *
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sonale der Erklitrungsgrund zu suchen, sondern ergibt sich aus dem Um- 
stande, dass der Konig, der sich yiel und gern in Suddeutschland, besonders 
in Alemannien aufhielt, fur Alemannen mehr Urkunden ausgestellt. hat, ais 
fur Deutsche anderer Stamme.

Die folgenden Zeilen sollen den aufgestellten Satz beweisen. Es ist 
selbstverstandlich, dass ich bei einer Untersuchung, die sich auf genaue 
Beobachtung des Consonantismus und Vocalismus griindet, nur auf die Ori- 
ginale Rucksicht zu nehmen hatte und dass ich die besten Drucke heran- 
ziehen musste.

Hier also fallen die Forderungen der Diplomatiker mit dencn der Lin- 
guisten zusammen. Es ist hier vielleicht der Ort, einiges iiber die Wichtig- 
keit der deutsehen Urkunde ais Quelle der Erkenntnis fruherer Sprach- 
zustande zu sagen. Alle Sprachdenkmaler entbehren der ganz bestimmten 
Fixierung nach Landschaft und Zeit, wie sie die Urkunde — selbstyerstand- 
lich auch die Priyaturkunde — aufweist. Die poetischen Erzeugnisse sind 
— abgesehen von dem Streben nach allgemeinerer Yerstandlichkeit und des 
dadurch bedingten Abstreifens vielen rein Mundartlichen — fast ausnahms- 
los in zahlreichen Handschriften, die zeitlich oft weit aus einander liegen, 
erhalten, die von Schreibern yerschiedener Zunge angefertigt sein konnen. 
Es hiebe zu weit gehen, alle diese Handschriften zu drucken. Dazu 
kommt ferner die durch die Lachmann’schen Ausgaben in die Drucke 
eingefiihrte, alles nivellierende Schreibung mhd. Texte, die gewiss ihre Be- 
rechtigung hat, da es sich zuerst um unsere Kenntnis des literarischen 
Denkmals und nicht um den Dialect der yerschiedenen Abschreiber handelt, 
aber keinen Anspruch machen darf, ais Grundlage fur sprachgeschichtliche 
Forschung zu gelten. Anders die Urkunde. Sie bietet uns die genaue 
graphische Wiedergabe des gesprochenen Wortes mit seinen lautlichen Ei- 
genthtimlichkeiten in bestimmter Zeit und an bestimmtem Orte.

Gehen wir nun an die Betrachtung der einzelnen Urkunden. Ich be- 
ginne bei Oberdeutschland und trenne zwischen Urkunden alem. und bair. 
Mundart. Manche bieten einige Merkmale und Kennzeichen fur eine engere 
Begrenzung, so dass wir die Urkunden in elsassischem Dialect gesondert be- 
trachten konnen.

A. Ober-Deutschland.
I. A l e m a n n i e n .

Es kann selbstyerstandlich nicht meine Absicht sein, eine erschopfende 
Charakteristik der alem. Mundart zu geben; ich beschriinke mich blob auf 
die in den Urkunden yorkommenden Spracheigenthumlichkeiten und mund
artlichen Besonderheiten, die ich hier zusammenstollen will, um mich bei 
der Besprechung der einzelnen Urkunden kurzer fassen zu konnen. Fur 
alem. konnen wir in Anspruch nehmen:
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A u s dem  Y o c a i i s m u s :

i fur ii Weinh. a. Gr. 21. 2) (Besonders im Elsassischen).
i „ u W . a. G. 21.
ei „ e W . a. GL 58. 131. (besonders elsassisch)
ie „ i W. a. G. 63.
Im alem. herrscht ferner die Neigung, das e der Vor- und Flexionssilben 

durch vollere Vocale zu ersetzen. Gemeinsam mit dem bair. ist irrationales 
i, dem wir in uuseren Urkunden in zablloser Menge begegnen. Auch o, u, 
selten a haben dem Eindringen des tonlosen e standgehalten.

A u s  dem  C o n s o n a n t i s m u s :

Abfail von auslaut. t. W . a. Gr. 177. (Heute noch im Elsass ge- 
briiuchlich.)

Antritt von unechtem t W . a. Gr. 178 (bair. selten) th fur t, aber 
kaum ohne phonetischen Wert wie W . b. Gr. 144 sagt. W . a. Gr. 173. 
Bairisch koinmt es in dieser Periode nicht mehr vor.

Ubergang von m zu n. W . a. Gr. 203 (bair. selten) Einsehiebung von 
d besonders nacli Liquiden und in den Casus des Infinitiv a. G. 351. (Ist 
dem bair. fremd.)

Ausfall von ch. a. Gr. 234. (bair. nicht so haufig) Im alem. — na- 
mentlich im elsassischen — zeigt sieli Vorliebe, auslautendes k durch g zu 
vertreten. a. G. 231.

A us d er F o r m e n l e h r e :

Die Praesens- und Praeterital-Form in e im Zeitworte haben: hen, 
het; hette oder het. a. Gr. 374.

Die Contraction hein in demselben verbum. a. Gr. 374. (bair. sehr 
selten.)

Die Formen sigen fur den conj. praes. des verbum sin a. Gr. 353. (dem 
bair. fremd)

AusstoB des stammhaften 1 im verbum suln und weln. a. G. 379 (bair. 
nicht gebrauchlich)

Die Form sil, su =  sie (nom. pl.) a. Gr. 416.
Die Form dien —  den (dat. pl.) ist speciell alem. a. Gr. 419.
Umstellung der Flexionssilbe en. a. Gr. 199 (das bair. kennt sie nicht).
Umstellung des r (auch in der Flexionssilbe — er) besonders in elsass. 

Urkunden a. G. 197 (bair. selten)

2) W . =  Weinhold. a. =  alemannisch. — b. =  bair. —  mhd. =  mittelbocbdeutsch. Die 
beigesetzten Ziffern bedeuten die Parag-rapbe. G. =  Grammatik.
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Die Formen iit =  iht \ „  „ „ „  „njit __ n£jlt | a. Gr. 322 (dem bair. trema)
Die Form har fur her (Localadyerb) speciell alem. Nebenform. a. Gr. 317. 
Die Form alder =  oder speciell alem. W. mhd. G. 331.

i. iMunden in alem. Mtindart (Eigentliches Alemannien und Schwaben).

B. 631. 23. Oct. 1281. Konig Rudolf beurkundet eine Siihne zwischen 
ihm einerseits und dem Grafen Egin von Freiburg und den Biirgern dieser 
Stadt andererseits (Schreiber, Urkb. d. Stadt Freiburg i. B. I. No. 29.) 
Wir finden vollere Vocale in den Flexionssilben: gnadon, enzwiischont, be- 
sondei’s reichlich i, Antritt von t (enkeint), Umstellung des n in der Fle- 
xion (burgerne, belferne), des r (alre =  aller), ei fur e (geseizit), i fur e 
(lidig), die Formen sun =  suln, hein =  haben, iit =  iht, also alles Kenn- 
zeichen des alem. Auch das nur hier vorkommende sasten ftir sazten ist 
speciell der alem. Mundart eigen. a. G. 185.

B, 664. Konig Rudolf schlichtet die Streitigkeiten zwischen den Johan- 
niterbriidern zu Uberlingen und den Biirgern daselbst, die bauliche Anlage 
des Hofes der ersteren betrefiend. Uberlingen 1282 Mai 13. (nicht Mai 6. 
wie bei Boehmer und Gerbert Cod. epist. S. 246) (Zeitschr. f. Gesch. d. 
Oberrheins 22, 26.) Doppelausfertigung. Wir sind hier in der Lagę den 
Dialect aus manchen Wortformen und aus dem Wortsehatze niiher bestira- 
men zu konnen. Er ist der schwabische. Wir finden hier die Formen 
sigent = 3  sin :5), sunt sont fiir sulnt solnt, ai fur ei (gemein alem. und 
schwab. sehr beliebt a. G. 94). Die altere Form zegagan war dem Schwab, 
nicht fremd: Lexer weist aus dem Schwabenspiegel die Form zweimal nach 
(mhd. Handwtb. 3, 1041). Die durch keine Belege gestiitzte Angabe W. 
a. G. 79, dass „die Neigung, den Flexions- und Suffixvocalen den helleren 
Laut a zu geben, auch in oberschwiib. Urkunden des 13. — 15. Jahrhun- 
derts erscheint“ wird durch die wiederholt vorkommende Form burgar be- 
stiitigt. —  tiulle (Bretterwand) in dieser Form nur in schwab. Denkmalern 
vgl. Birlinger, schwiib-augsb. Wtb. 3, 127 b — Kilche =  Kirche gemein alem, 
Friiher auch in Schwaben so gesprochen. Schmid (schwab. Wtb. 342) 
fiihrt es ais heute noch lebend aus dem westlichen Schwaben an. inrunt 
=  innerhalp kann Lexer (mhd. Wtb. 1, 1440) nur aus Schwaben und 
St. Gałlen belegen.

B. 672. Konig Rudolf beurkundet den von ihm im Namen seiner Kin
der mit dem Grafen Mangold v. Nelienburg abgeschlossenen Kauf. Ulm 
1282 Mai 19. (Ungedruckt. Orig. im k. k. Staatsarchiv zu Wien.) Die all- 
gemeinen Kennzeichen des alem. Dialectes zeigen sich hier mehrfach: so 
die Metathese von er zu re (minre, inrent), die Unterdrtłckung des 1 in dem *

s) Nicht erst vom XIV. Jahrhnndert an, wie W . a. Gr. 353 will.
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verbura went fur welnt. die Dehnung des urspriinglich kurzeń e zu e (iu- 
were a. G. 38) und das in alem. Queilen vorkommende zinstag fur dienstag.

B. 1199. Konig Rudolf beurkundet Anfangs April 1283 in Burnetrut 
Ordnung und Siihne zwischen dem Grafen Egin v. Freiburg und den Biir- 
gern daselbst (Schreiber, Urkb. d. St. Freiburg i. B. I. Nr. 35) Dialect 
stimmt vollstandig mit dem in B. 631: Yolle FIexionsvocale, alre einre fiir 
aller einer, heint =  habent, bar ubir =  her iiber, sil =  sie.

B. 738. Konig Rudolfs Freiheitsbrief fiir die Stadt Aarau. Luzem 1283 
Marz 4. (Boos: Urkundenbuch der Stadt Aarau p. 12). Vertretung von 
irrationalem e durcli volle und helle Vocalo (impfilit, vordron u. s. w.) 
alder =  oder, niit =  nit (auch sonst nur in Schweizerurkunden ygl. Kopp 
Urk. 2, 155) dien =  den, sun =  suln.

Die Formen breggen und unzebroggen sind alem. nieht unerhort. gg 
fur eh weist W. a. Gr. 217 fiir unser Gebiet nach. Die abgeworfene Fle- 
xionssilbe in unse =  unsere ist ebenfalls beweisend fiir alem. Mundart a. 
Gr. 417.

B. 997. Konig Rudolf beurkundet, dass er die Streitigkeiten zwisclien 
dem Grafen Egin v. Freiburg und den Biirgern dieser Stadt schiedsrichter- 
lich beigelegt hat. Basel 1289 Sept. 21 (Schreiber I. Nr. 43.)

Munuart identisch mit der in B. 631 und 1199: Reichliche i in der 
Fiexion, Antritt vcn t (allewegint) ei fiir e (eidilne) i fiir e (liclig), Umstel- 
lung von en, hein =  haben, sun =  suln, niites =  nihtes, Einschiebung von 
d (tuonde.)

2. Urkunden in elsassischer Mundart.

Das Elsass sammt der rechtsrheinischen Ortenau grenzt im Norden an 
frankisches Spraehgebiet. Erklart schon dies einerseits vielfaeh das Vor- 
kommen mitteldeutscher Eigenthumlichkeiten, so diirfen wir andererseits 
nieht vergessen, dass nach der Schlacht von 496 eine starkę frankische 
Einwanderung ins Elsass stattgefunden hat. 4) Das Elsiissische bildet also 
den Ubergang vom alem. zum md. Spraehgebiete. Nebst den fiir ganz Ale- 
mannien giltigen bebe ich ais Merkmale des elsass. noeh besonders hervor:

a) Die dem md. eigenthiimliche Neigung der Contraction von Diphthongen 
zu einfachen Liingen zeigt sich mitunter im elsass. ei wird zu e, uo 
zu u, iu zu u.

b) ou fiir o zb. vout fiir vot — vogt W. a. Gr. 139.
c) Vorliebe fiir d statt t. Es ist dies kein urspriingliches d (urgerm. th 

entsprecliend), sondern ein aus t nach der Verschiebung entstandenes 
d. W. a. Gr. 179. 3 80.

d) Yertretung von j  durcli g. W. a. Gr. 215.

4) Stalin, Wirtemb. Gescliichte 1, *223.
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B. 98. Konig Rudolf beurkundet eine Stihne zwischen Diene von Br et 
heim und den Strassburgern. Strassburg 1274. Aug. 28. 5 6) (Urkb. d. St. 
Strassburg Nr. 36) Soviel sieh aus der kurzeń Urkunde ersehen lasst, 
iiegt alem. Dialect vor, wie die Formen ciztag = : dienstag, bet (3 mai), die 
im Elsass ebenso herrschend ist wie im siidlichen Gebiete (W. a. Gr. 374), 
beweisen.

B. — Konig Rudolf gelobt den Strassburger Rittern Nicołaus Zorn und 
Johannes bis Martini iibers Jahr 80 Mark Silber zu bezahlen, widrigenfalls 
ihnen 10 Mark der jahrlichen Steuer von Ehnlieim zu verpfanden. o. O. 
1274. Oct. 28 (Fehlt bei Boehmer; Strassburger Urkb. 3, 21). Dialect fiillt 
zusammen mit B. 93. lidig fur ledig, vir =  viir sind alem. allgemein giltige 
Formen, specifisch elsass. sind ginsit fiir jensit (a. Gr. 215) und lantvout =  
lantvogt) (a. Gr. 139).

B. 818. Konig Rudolf beurkundet eine Ubereinkunft zwischen den Bur
gera von Ober-Ehenheim und Albrecht dem Kagen, die Burg Kagenburg 
betreffend. o. O. 1285. Mai 7. (Schopflin : Alsatia diplomatica II. p. 32.) Der 
Dialect zeigt sich ais der alem. mit manchen md. Kennzeichen, wie er fur 
Elsass charakteristisch ist; alem. sind z. B: der Antritt von unechtem t in 
ensient, odert, undert, die Form siu =  sie (a. Gr. 416), die Form sellent, 
die W. mhd. Gr. 411 nur aus alem. (^ucilen nachweisen kann, unbe = umbc, 
also jener im alem. so beliebte Ubergang von m zu n (a. Gr. 203). Die 
Formen vrinnd =  vriund, finnf =  fiunf sind specicll elsassisch (a. G. 
115), ebenso ist die Vorliebe der Elsasser fur scklieBendes g statt k in 
marg bezeichnend (a. Gr. 213). Merkwurdig sind die Formen wór =  war, 
worent =  waren, die ich fiir Vorlaufer einer Erscheinung halte, die so- 
dann im 14. und 15. Jahrhundert im elsass. regelmiiCig eintritt und ein Kenn
zeichen diesor Mundart wird (a. Gr. 44). Die Formen de = : die, dic Con- 
traction von iu zu u in ratlute, truwen sind frank. Eigenthumlichkeiten, die 
aber im Elsass erklarlich sind.

B. 176. Konig Rudolf bestatigt das im offenen Gericht verliorte Weis- 
thum des Klosters Gengenbach. o. O. 1275 Mai. (Fiirstenb. Urkb. 4, 440). 
Betrachten wir den Dialect niiher, zeigt sich nebst gemein alem. Kenn
zeichen wie zb. Metathese von r, Abfall von ch (swelre =  swelcher), i fiir 
e (lidig), sohwab-alem. sunicht =  sungiclit (Sonnenwende), alem. Form 
mentag =  montag (a. Gr. 39), das nur in alem. Denkmalern zu belegende 
rebemann (vgl. Lexer mhd. Wtb. s. h. v.) manches rein elsiissische, wie 
die nur im Elsass vorkommende Form Kirspel fiir Kirchspil (vgl. Lexer
mhd. Wtb. s. h. v.) und die Vorliebe fiir d statt t zb. in dagę u. s. w.,

5) Dieses Batum ist richtig, wenn der Adolfstag 29. August gemeint ist. Boehmers Au- 
satz zum 12. Juni ist ebenfalls richtig, wenn der Adolfstag 17. Juni yerstanden ist. AuCer-
dem ist noch ein Adolfstag am 11. Mai, so dass die Urkunde zum 8. Mai ebenfalls gesetzt
werden konnte. Aus dem Itinerar lasst sich nichts gewinnen, da Kudolf fast das ganzs 
Jahr 1274 im Elsass zugebracht, hat, ganz gewiss aber den ganzen Sommer. Weshalb also 
im Strassb. Urkb. p. 23 Boehmers Ansatz ohne jede Begriindung ais irrthiimlich bezoichnet 
wird, dafiir ist kein Grund zu finden.



die Form soechen =  suochen, die nur in den gleichfalls elsassischen Basler 
Rechtsquellen vorkommt. Dass die Urkunde in Gengenbach selbst ent- 
standen ist, beweist der Satz, „daz her zu Gegenbach hoerit“ , den nur ein 
Sehreiber in Gegenbach selbst gebrauchen kann. Der Konig war nicbt 
dort: wir treffen ihn am 6. Mai in Basel, am 14. bereits in Augsburg, wo 
er langere Zeit blieb.

B. — Konig Rudolf gibt Nicolaus Zorn und Johannes 20 Pfunu der 
Steuer von Ehnheim zu Leben. Strassburg zwischen 24. Oet. 1275 und 
24. Oct. 1276 (Strassburger Urkb. 3, 26) Dialect vollstandig iibereinstim- 
mend mit dem im Strassb. Urkb. 3, 21. Wiederholung derseiben Phrasen, 
so dass wir beide Stiicke ais aus ein  er Feder stammend betrachten lconnen, 
was durch den Umstand, dass beide ein und dasselbe Rechtsgeschaft be- 
treffen, bestarkt wird.

B. 260. Konig Rudolf beurkundet, dass Markgraf Rudolf von Badeu 
und die Burger von Strassburg vor ihm eine Siihne gemacht haben. Hage- 
nau 1276 Juni 30. (Strassb. Urkb. 2, Nr. 50) Dialect conform mit dem 
in den vorhergehenden elsass. Urkunden. Wir finden vir =  viir, het =  liat, 
cistag =  dienstag, Umstellung von er (duheinre) die alem. Form sehzi (a. 
Gr. 336) und schlieGendes g fur k.

B. reg. X X . Konig Rudolf bcstatigt einen Vertrag zwischen Johann 
von Licbtenberg und Walther von Huneburg uber das Haus Huneburg. 
o. O. 1288 (Boehmer Act. imp. sel. Nro. 469 und etwas abweichend aavon 
Winkelmann Acta imp. ined. 2, 168). Alem. Merkmale sind hier: su =  sie 
(zweimal; a. Gr. 416), Abfalł von auslautendem t (mach =  macht, ahe — 
alite) th —  t zb. in betrethnisse (a. Gr. 173); fiir Elsass spreclien ei fiir e 
(a. Gr. 131) in veils, reith —  vels, reht. Die Contraction von ei zu e in 
beder, d fiir t in dun.

B. 1100. Konig Rudolf schlichtet gemeinsam mit Bischof Conrad v. 
Strassburg die Streitigkeiten zwischen Anselm von Rapoltstein, dessen Bru- 
der und Brudersohn auf der einen und Bercliten, der Griifin von Werd 
und ihren Kindera auf der andern Seite um die Nachfolge in Eigen und 
Erbe. Colmar 1291, Marz 22. (Schopflin: Alsatia dipl. 2, p. 46). Hier 
bieten sieli auber der alem. Umstellung von er und ie fiir i: ziel (a. Gr. 
63) wenig Kennzeichen. Die Form inem =  einem ist dem alem. und el
sass. nicht fremd (a. Gr. 40. 123).

II. Ba i e r n .

Wir konnen ais der bair. Mundart im 13. Jakrhundert angehorig be- 
traehten :

a) Die im 12. und 13. Jahrhundert beginnende Zerdehnung der alten 
Liingen i, u zu ei und au oder ou sowie von iu zu eu. Es ist dies das 
wiehtigste Kennzeichen des bairischen (b. Gr. 78. 70. 100- 84. 85).
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b) Die Neigung, altes au zu einfacher Lange a zu yerengen (Seit Mitte des 
13. Jahrhunderts) b. Gr. 40-

c )  Wir konnen auch die Scheidung in dem Gebrauche von ai und ei ais 
ein bair. Kennzeicben nebmen. Die alteste bair. Scbreibung fiir die 
Gunirung des i ist ai, wofiir vielfach ei gescbrieben wurde. Seit dem 
13. Jahrhundert aber, ais i zum Diphthonge ei sieli aufioste, wird von 
den bair.-osterr. Schreibern die alte Steigerung durch ai, der neue 
Dipbthong meistentbeils (Sebwankungen finden sich) durch ei bezeich- 
net. (bair. Gr. 64).

d) Die Verschiebung der germ. tenues t, p, k ist im alem. und bair. am 
weitesten yorgeschritten, namlich zu z, pf, eh. Nur beziiglich des letz- 
teren ist zu bemerken, dass das bair. in viel weiterem Umfange die 
Scbreibung ch (und z war an allen Wortstellen) durchgefuhrt hat, ais 
das alem., so dass wir darin ein Kennzeichen des bair. erblicken 
konnen.

e) Anlautendes p statt b.
f)  Versehweigung von anlautendem n. b. Gr. 1G5.
g) Tausch zwisehen b und w (b. Gr. 136). Heute noch iiblich in Baiern.
h) Die Assimilation von mp. zu mm wird bair. gerne gemieden b. Gr. 138.
i) Der alte Anlaut sc oder sch im Yerbum sollen halt sich bair. sehr lange. 

b. Gr. 327.
k) Die Form pischolf =  bischof mhd. Gr. 211.
/) Ktirzung oder yoiliger Abwurf der Flexionen und Suffixe. b. Gr.

328 ff.
B. 595. Der vom Kćinige Rudolf fiir Baiern aufgerichtete Landfrieden6). 

Regensburg 1281 Juli 6. (Mon. Germ. leg. II. 427 nach einer yerkiirz- 
ten Copie des 14. Jahrh. Vollstandig und aus dem Orig. Quellen und Er- 
orterungon zur bair. u. deutsch. Gesch. V. 338 fx.) Wir tinden hier Zerdeh- 
nung der langen Yocale in Diphthonge, Wechsel zwisehen w und b (welei- 
bet, wereden) ch fur k im An- und Auslaut immer durchgefuhrt, p fiir b 
(pan, poten) ferner schuln fur suln.

B. 886. Konig Rudolf beurkundet einen Yergleich seiner Marschalle 
Heinrich und Hildebrand von Pappenheim mit Philipp II. und Werner I. 
von Falkenstein betreffs der Minzenbergischen Erbschaft. Hagenau 1286 
Juni 13. (Cod. dipl. Nassoicus Nr. 1054. 1055.) Diese beiden Urkunden sind 
spraehlich sehr interessant, da sie die Eigenthumlichkeiten der beiden obd. 
Dialecte bieten, aber auch deutliche Spuren der frankischen Mundart 
an sich tragen. Bairisch ist vor allem ou fiir u in tousent, ouf, Ver- 
schweigung des anlautenden N in Assave, durchgefiihrtes ch im Anlaut, die 
Form pischolf; alem. (speciell schwabisch) ist die dumpfe Aussprache des ei,

6) Dass Konig; R. ni elit mir in dem Landfrieden fur Baiern, sondern auch in denen fiir 
andere Reichsterritorien auf die speciellen Verhaltnisse der einzelnen Lander und Stamme die 
grdfite Rucksicht nahm, fuhrt O. Lorenz aus in seiner deutsclien Gesch. im 2 3. und 11. Jahrh. 
II. 328 ff.
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so dass dafiir oi gesehrieben wird, in geloisten (a. Gr. 69. 104), die Form 
onz fur unz, die alem. viel haufiger ist ais bair. (a. Gr. 24). Frankisch hin- 
gegen ist die Contraction der Diphthonge in einfaehe Liingen (brif =  brief; 
lute —  liute; en =  ein). Wir konnen liier mit einiger Wabrscheinlichkeit 
annelnnen, dass der Dialect, der ebenso sehr Kennzeiclien des obd. wie 
des md. aufweist, die Sprache des einen Contrahenten reprasentiert, der 
Grafen von Pappenheim namlicb, die nbrdlich von Ingolstadt an der Alt- 
miihl ansiissig waren, wo gerade 3 Sprachgebiete zusammentrafen, das alem., 
das bair. und das frank. Dies liŁsst auch die Verschiedenheiten und die 
Schwankungen erklarlich finden.

B. 935. K. Rudolf ordnet eine Siihne an zwiscben den Herzogen Lud
wig und Heinrich von Baiern. Giengen 1287 Sept. 16. (Quell. und. Erort. 
V. 409.) Der Dialect ist bair. wie in dem Landfrieden fiir Baiern : wir 
baben ch im Anlaut und Auslaut, ei fiir i, aeu fiir iu, Kiirzung der Flexions- 
silben (habn, gwałt), die Schreibung ai fiir den alten Diphthong und das 
nur in bair.-osterr. Quellen vorkommende, heute noch gebriiuchliche7), 
Wort eritag (Dienstag). Das aus n lieiworgegangene m in Niirmbercłi spricbt 
gleicbfalls fiir bair. Dialect (bair. Gr. 139 )

Schliefilich babę ich noch zwei Urkunden zu erwahnen, in dereń 
Sprache die mundartlichen Besonderheiten vielfach zuriickgetreten sind, so 
dass wir eine sichere Entscheidung, welchem der beiden obd. Dialecte wir 
sie zuweisen sollen, kaum traffen konnen. So viel aber ergibt sich aus 
einer nur fliichtigen Betrachtung, dass wir die Sprache Oberdeutschlands 
vernehmen. Es sind dies

B. 1044. Ein Spruchbrief K. Rudolfs, dass das Erzstift Salzburg kein 
anderes Kecht auf die Vogtei des Klosters Agemunt (Admont) und auf des- 
sen Gut habe, ais dass es von demselben den Herzogen yon Osterreich zu 
Lehen gegeben werde. Erfurt 1290 Juni 19. (Osterr. Archiv 71, 440) und

B. 1089. K. Rudolf verspricht dem Grafen Rudolf v. Montfort die ihm 
fiir das gekaufte Gut vor der Bregenzer Clause ausstandigen 854 Mark 
Silber auf nachsten Martinstag zu zahlen. Constanz 1291. Febr. 4. (bei 
Boehmer unrichtig Febr. 2) Ungedruckt. Or. im k. k. Staatsarchiy zu 
Wien.

B. Mitteldeutscbland.
Bevor ich an die Besprechung der einzelnen Urkunden gehe, will ich 

auch hier wieder das Wichtigste, was ais Merkmał der Sprache des Fran- 
kenlandes gelten kann, zusammenfassen: 

a )  Aus dem Vocalismus:
Die Abneigung gegen die Diphthonge, daher die Contractionen e fiir ei 
ó fiir ou, i fiir ie, u fiir iu und uo. (Wichtigstes Kennzeiclien des md.)

7) Z. B. in den Gedichten oberbair. Mundart von Karl Stieler. (,Habts. a Schneid!?‘ p. 
15. ,Die guten Zeiten£.
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Vorliebe fur e und o (gegen obd. i und u) mhd. Gr. 2. (daher of =  
uf;) e ftir ie, besonders iu Ripuarien. mhd. Gr. 135.

1>) Aus dem Consonantismus:
Was den Stand der stummen Consonauten nach der Lautverschiebung 

betrifft, so bietet das frank, gerade die Mitte, von der aus die Verscliiebung 
nacb Silden an Fortschritt gewinnt, nach Norden immer schwacher wird. 
Im allgemeinen zeigen die frank. Dialecte die Vcrschiebung von t zu z durcli 
das gar.ze Gebiet, p wurde im siidl. Franken anlautend zu pf, im Norden 
blieb es unverschoben. Im In- und Auslaute nach Vocalen liat das ganze 
Gebiet Yerschiebung zu ff. —• k bleibt anlautend im ganzen Gebiete unver- 
schoben (das Frank, kennt also die obd. ch zb. in chunich nicht), im In- 
und Auslaute zeigt sich iiberall ch. — d ist nur in Ostfranken zu t 
verschoben, bleibt also in dem weitaus grbfieren Theile unberuhrt. g 
bleibt ganzlich unversehoben, ebenso b, das in v einen beliebten Yertreter 
findet.

Wir konnen also folgendes Schema aufstellen:

nd. t ani. p. inl. u. ausl. 

P
ani. k. inl. u. ausl. 

k. d b &

md. z p. pf. ff k cli » d-t (ostfr.) b (v) g

obd. z pf. ff. cli ch t p u. b g ( k)

Ferner noch aus dem Consonantismus:
Wechsel zwischen g und j : Er kommt auch obd. vor (so zb. im elsiiss, 

das hier Mitteldeutschland folgt); md. ist er sehr liauiig. mhd. Gr. 222.
g ais Vertreter von h. zb. hogunge mhd. Gr. 224.
Die Schreibung gh ais Zeichen der palatalen Aussprache des g in Mit

teldeutschland und besonders am Rhein, wie sie heute nocli herrscht. mhd. 
Gr. 222.

Schwund des h zwischen 2 Yocalen, wenn es nicht zu g wird. zb. liet 
=  lihet. mhd. Gr. 244.

Die Verwendung von palatal gesprochenem g fur suffigirtes j in zer- 
dehnten Forrnen wie zigel =  ziel. mhd. Gr. 224.

Unterdriickung des li im Inlaute. mhd. Gr. 2.
Vorschlag eines unechten h. mhd. Gr. 476. Schon im ahd. Kennzeichen 

des Frank. vgl. das her ( =  er) im Frank. Ludwigsliede.
Wechsel in der Schreibung zwischen sch und s; ebenso sh fur sch. 

mhd. Gr. 210.
c) Aus der Formenlehre:



Die Formen willen =  wellen. Namentlich in Franken am Mittelrhein 
beliebt. mhd. Gr. 422.

Die Formen over =  obd. iiber (mhd. Gr. 334), of =  obd. uf (ib. 122), 
van =  obd. von (ibid. 30), eder, adir =  obd. oder (ib. 331), as =  obd. ais 
(ib. 212), ab =  obd. ob (ib. 324.)

B. 156. Konig Rudolf entscheiaet Streitigkeiten zwischen dem Erz- 
biscbof von Mainz und den Biirgern dieser Stadt. o. O. 1275. Febr. 1. (Cod. 
dipl. Nass. I. Nr. 873). Der Dialect in dieser Urkunde ist der md. und 
speciell der westmd., wie er auf beiden Seiten des Rheines von Worrns bis 
Dusseldorf gesprochen wurde. Der Kennzeichen bieten sich viele. Was 
die Verscbiebung der Medien betrifft, so ist germ. d im An- und Inlaute 
unverschoben geblieben (godis-zidin-dun-dele-daet). Wir finden ferner in 
biscbob und breibin Vertretung der Labialspirans durch die entsprechenden 
Media, das fur md. Dialecte geradezu ein Kennzeichen geworden ist. (mhd. 
Gr. 162. 176) 7) md. ist aucli die Vertretung yon cli durch g (zb. in egeiner, 
knegte), von ch durch die Sehreibung gh, was sich alles auf die palatale 
Aussprache des g zuriiekfiihren lasst (mhd. Gr. 222. 223). Fiigen wir noch 
Abneigung gegen Diphthongierung (dole =  teile, łude =  liute) und die 
Prothese eines unorganischen h im Anlaute (herbe =  erbe, her =  er, huns 
=  uns) hinzu, so ist der Beweis frank. Mundart erbracht.

B. 801. K. Rudolf macht eine umfassende Siihne zwischen der Geist- 
lichkeit und dem Rathe zu Speier. Vor Waldeck 1284. Oct. 21. (Urkdb. 
d. Stadt Speier Nr. 149). Entscheidende Merkmale des md. sind hier: die 
Contraction der Diphthonge, d in jenen Fiillen, wo obd. t steht, palatale 
Aussprache des g, das daher Vertreter von li ist (iegen — obd. ielien). 
Ferner die Sehreibung ph =  f, die auf lassiger Aussprache des anlautenden 
ph beruht (mhd. Gr. 171), die epenthetischen g, wohl nur mit dem phone- 
tischen Werte von j, in Wortern wie laigen, frigen =  laien, frien, die naeh 
den Belegen im mhd. Worterbuche nur auf md. Denkmaler beschriinkt 
sind und endlich die Formen eder ( =  oder), as ( =  ais).

B — K. Rudolf besiegelt den Vertrag der Ritter von Draclienfels mit 
dem Bischof und der Stadt Worms. Mainz 1288. Zwischen Jan. 5 und 
Ende Febr. (Urkb. d. Stadt Worms Nr. 434). Die eingeschobene Ur
kunde zeigt eh fiir g (burch =  burg), d fur t und die Neigung, i zu ver- 
dumpfen (eppurlis-aprilis) (mhd. Gr. 50, im md. sehr beliebt.) — Was nun 
die kgl. Bestatigung betrifft, so lasst sich freilich aus den wenigen Zeilen 
nicht viel gewinnen. Frank, ist das ch in zeichten. Die Form bischolf, 
die sich findet, weist Weinhold speciell dem bair.-osterr. Dialecte zu; doch 
war sie auch md. nichts unerhortes. Aufier hier begegnet uns die Form

7) vgl. dariiber die Ausfuhrungen Heinzels in seiner niederfrank. Geschaftssprache, sowie 
die Braune’s in P.-ml-Iirannes Beitragen I. (Uber rheinfriiiikisch)
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lioch im Kolner Exempiar des Landfriedens von 1287. Oder haben wir 
hier das Streben vor uns, sich obd. Spracbgebrauche zu nahern?

B. 1008. K. Rudolf yerleibt dem Burggrafen Dietrich von Altenburg 
das Burgamt zu Altenburg mit Aufzahlung seiner Pflichten und Reebte. 
Erfurt 1289. Dec. 20 (Winkelmann Act. imp. ined. II. Nr. 176) md. ist 
hier die Contraction der Diphthonge zu einfachen Langen (en =  ein, briv =  
bx-iev, lute =  liute u. s. w.) die Auflosung des z in sch, die sich im An- 
und Inlaute streng durchgefuhrt findet (schit == zit, virschen =  vierzehen 
[auch die Unterdruekung des h im Inlaute ist md. mhd. Dr. 4] sehesschen 
=  sehszehn, sclwene =  zwene, geschuk —  geziug, schvei =  zwei, schrelf- 
boten =  zwelfboten) und wohl mundartliche Farbung fur weicher gesprochenes 
z ist. Nach Weinhold mhd. Gr. 205 iinden sich fur z die verschiedensten Schrift- 
zeichen im md. yertreten, darunter auch sch. md. sind ferner die Formen 
adir, ab ( =  oder, ob), ei ais Vertretung von Umlaut-e (in weihter —  wehter). 
ygl. mhd. Gr. 29, wo viele Belege aus allen md. Landscliaften angefiihrt 
sind. Heryorheben will ich noch, dass die Form ameclit (gewohnlich am- 
bahte, unser heutiges „Amt1*) nach Lexer nur bei Nicolaus v. Jeroschin 
und in der Diiringischen Chronili des Johannes Rothe belegt sind, die bei de 
aus der Gegend stammen, in dereń Mundart unsere Urkunde geschrieben ist.

B. 1036. Konig Rudolf beurkundet eine Siihne zwischen Abt Heinrich 
von Fulda und den Brudem Konege, ein Gut zu Sumerde betreffend. Er
furt 1290 Mai 11 — (Schannat: Histor. Fułd. II. 217 im Auszuge.) Es 
zeigt sieh u ftir iu, u filr uo, d fur t und einmal unyerschobenes t, im An- 
laute (tit =  zit).

B. — Konig Rudolf bestatigt auf Bitte des Deutschmeisters der Jo- 
hanniter eine eingeriickte Urkunde (1281 Dec. 6.), durch welclie der Ratli 
von Colmar den Johannitern gewisse Stadtpliitze ais Eigenthum iiberlasst. 
Weihenburg 1282. Febr. (Winkelmann: Act. imp. ined. II. 135). Kennzei- 
chen md. Sprache sind hier: Contractionen der Diphthonge uo und ei zu 
u und e, v fiir b, g fur ch (henliger == heimlicher) ei fur e (steit =  stet), 
die Formen die =  der (mhd. Gr. 482, also keine Fehler, wie Winkelmann 
zu glauben scheint) de =  die, van =  von. Auch ter =  der, ta =  da zeigt 
sich md. (mhd. Gr. 198). Wahrscheinlich ist die Urkunde von einem Or- 
densbruder der Johanniter frank. Herkunft yerfasst.

B. 706. Konig Rudolf yergleicht den Erzbischof Werner von Mainz 
mit Landgraf Heinrich y. Hessen. Mainz 1282, Oct. 24. (Mon. Zoll. 2, 139 
nur Regest und Zeugen). Or. im k. k. Staatsarchiy zu Wien. —  Dieses 
bietet, da nur ein geringer Theil lesbar ist, —  die ganze Mitte des Perga- 
ments ist durch Feuchtigkeit zerstort — wenige Kriterien, die Urkunde 
landschaftlich zu fixieren. Die Consonanten zeigen den correcten Lautstand 
der frank. Dialecte, frei yon jeder Hinneigung zu obd. Besonderheiten; 
fur dialectisch (namlich frank.) ist anzuseben u filr iu, das mehremale in 
hutic =  l-.iutic yorkommt und der Ahfall des t in langraye ftir lantgraye, der
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md. beliebt ist mhd. Gr. 200). Spricht nicht viel dafiir, die Urkunde ais 
in Mainz entstanden anzuSehen, so spricht audi nichts dagegen.

B. 1136. Konig Rudolf gibt seinem (nattirlichen) Sohne, dem Grafen 
Albrecht von Lowenstein die Burg Magenheim (jetzt Mohnheim) und die 
Stadt Bunekein (jetzt Bonigheim) mit Zubehor, wie sie Conrad von Ma
genheim auf der Obernburg, von dem er diese Besitzungen gekauft bat, von 
dem Stifte zu Mainz trug. o. O. 1291, Juni 18 (Schopflin; Hist. Zar. — 
Bad. V. 296) Bei dieser Urkunde kann ich mich nur darauf beschranken, 
einzelne Merkmale der md. Mundart anzufiihren: so d fur t, u —  iu, u =  
uo, die Form hatte =  hłite, welche md. friiher yorkommt ais obd., wo sie 
erst seit dem 14. Jahrh. belegt ist (mhd. Gr. 394), die Form genenet (mhd. 
Gr. 392). Magenheim sowohl wie Bonigheim liegen an der alem.-frank. 
Sprachgrenze — und mit Conrad von Magenheim wurde der Vertrag abge- 
sehlossen — weshalb alem. ,sungichten‘ in der Urkunde nicht auffallen darf. 
Aber Schopflins schlechter Druck Yerbietet, irgend welche Schliisse zu zie- 
hen. Was heibt ,in ungerschetten* was in ,yuch Taz‘ ? Sind es Ortsnamen ?

Schłiefiiich wollen wir noch die deutschen Landfrieden Konig Rudolfs 
einer kurzeń Betrachtung unterziehen. Naehdem Baiern seinen Landfrieden 
erhalten hatte, wurde wenige Wochen spater ein solcher auf dem Keichs- 
tage zu Niirnberg, 25. Juli 1281 fur Franken erłassen. B. 600.

Das grofie Landfriedensgesetz Friedrichs II. vom J. 1235 wurde im 
aligemeinen wiederholt. Wir besitzen Or. dieser Erneuerung nicht mehr, wohl 
aber eine gleichzeitige Abschrift, die im Stadtarchiv zu Dortmund aufgefun- 
den wurde (Gedruckt: Mon. Germ. Leg .II. 432). Es ist dies das einzige Sttick 
in nd. Spraehe, was sieli auf den ersten Blick ergibt. Aus den vielen 
Kennzeicben ftihre ich nur die unverscbobenen Tenues an : p statt v. t 
statt z, k statt cb. Daraus folgt schon, dass dieser Landfrieden fiir ein 
weiteres Gebiet ais das eigeutliche Franken (natiirlicli nur ais geographischer 
Begriff genommen) bestimmt war und jedenfalis auch das Territorium ani 
unteren Rnein umfasste. Dafiir spricht auch Dortmund, wo die Urkunde 
sich fand. Das Stiiek war wahrscheinlich eine von einem Kiederdeutschen 
verfasste und fiir nd. Sprachgebiet bestimmte Abschrift, die in der Kanzłei 
priisentiert wurde, wie der in obd. Mundart binzugefiigte Schlusssatz , Wir 
Rudolf — abzig iar’ , der wohl aus der Kanzlei stammt, beweist. Derselbe 
Landfrieden wurde sodann auf dem Hofiager zu Mainz am 13. December 
1281 fiir die Gebiete am Mittelrhein erłassen und ist nns im Or. erhalten 
(B. 643 — Mon. Germ. Leg. II. 436) Er zeigt die frank. Mundart, namlich 
die Contraction der Diplithonge zu Langen: u —  iu, ó —  ou oder uo, e 
=  ei, Wechsel zwiscben v und b, zwischen g und j  (mhd. Gr. 222), g fiir 
h (mhd. Gr. 224), Rrothese vou h in her =  er, unverschobenes p im An- 
laute in penninge, pende, dat fiir daz (eigentlich schon dem nd. Spracli-
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gebete angehorend), ferner die Formen over =  iiber, 6f =  uf, van =  von. 
Ais nach fiinf Jahren diesa Landfrieden zu ende gegangen waren, wurde 
der fiir Baiern wohl erneuert, eine Wiederholung des frankischen kam je- 
doch nicht zustande. Konig Rudolf setzte nun alles daran, um auf dem 
deutschen Concil in Wurzburg dem Landfrieden Friedrichs II. vom J. 1235 
(also im wesentlichen ubereinstimmend mit dem idiein.) allgemeine Geltung 
im ganzen Reiche zu verschaffen. Er wurde am 24. Marz 1287 von allen 
anwesenden Geistliehen und Laien 8) besehworen.)

B. 910. Wir besitzen noch 3 Orig., 1 im Stadtareliiv zu Liibeck 
(Mon. Germ. leg. II- 448) 1 im Stadtarchiv zu Koln (Ennen & Eckertz: 
Geschichtsąuellen der Stadt Koln 3, 243) 1 im Stadtarchiv zu Speier 
(Kaiserurk. in Abbildungen 8, 12) und wir diirfen annehmen, dass bei dem 
grohen Bedarfe dieser fur das Gesammtreicli geltenden Bestimmungen 
viele Exemplare dieser Urkunde angefertigt wurden. Dass die kgl. Kanzlei 
allen diesen Anforderungen in kurzer Zeit nicht gerecht werden konnte, 
ist einleuchtend und bewog Ficker (Urkl. I. p. 186) spatere Ausfertigung 
mit Datierung nach dem actum anzunehmen. Ich halte es fiir sehr unwahr- 
scheinlich, dass die yorhandenen Exemplare ans der Kanzlei stammen und 
zwar aus der Verschiedenheit der Dialecte, die nicht so hervortreten konnte, 
wenn wir an eine Vervielfaltigung des Contextes durch Abschreiben denken. 
Or. yon Speier zeigt uns auf den ersten Blick die Sprache Oberdeutschlands, 
das Kolner und Ltibecker Exemplar sind md, Die Frage, wer ist Empfanger, 
diirfen wir bei einem allgemeinen Reichsfrieden iiberhaupt nicht stellen 
und konnen nur annehmen, dass jeder, der an der Ausfiihrung der Bestim
mungen iiberhaupt ein Interesse hatte, sich ein Exemplar zu verschaffen 
suchte. — Dass die Archive von Speier, Koln und Liibeck heute Or. be
sitzen, beweist nicht, dass sie fiir diese 3 Stadte angefertigt wurden. Die 
deutsche Ubersetzung des lat. Orig. aus dem J. 1235 ist nach Bresslau 
(Urkl. 603) in demselben Jahre verfasst und eine „amtliche Ubersetzung mit 
beglaubigter Forni.u Aus der Sprache zu schlieben, konnte sie wohl dem 
Speirer, nicht aber den beiden anderen Exemplaren ais Vorlage gedient ha- 
ben. (Druck: Mon. Germ. leg. U. 571 ft’.) Zusammenfassend und abschlie- 
bend gelit unsore Meinung dahin: wir liaben aus einer grofieren Anzahl 
von Ausfertigungen des allgemeinen Landfriedens 3 Stiicke in von einan- 
der abweichender Sprache (1 obd. 2 md.) erhalten, ohne zu wissen, wer die 
Empfiinger waren. Die verschiedenen Dialecte sprechen fiir Entstehung 
auberhalb der Kanzlei. Dieser Landfrieden wurde sodann auf dem Reichs- 
tage von Speier 1291, Marz 24 erneuert und der erhaltene Text ist nach 
Mon. Germ. Leg. II. 456 identisch mit der Liibecker Fassung.

Gesch. i:n i 3. anil 14. Jli. II. 337.6) Lorenz, Deutsche
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Wir haben nun aus dem Voranstehenden geseben, dass der Dialect, 
soweit er sich in einer Urbunde nachweisen lasst und dereń Empfanger be- 
kannt ist, nahezu in allen Filllen zusammenfiillt mit der Sprache jener Land
schaft, die Heimat oder Wohnort des Empfangers ist. Wir haben nur 
e i n e n  Fali zu yerzeichnen, der abweichend ist (Winkelmann Act. imp. 
ined. II. 135.) Hier finden wir unzweifelliafte Kennzeiehen md. Mundart, ob- 
gleich die beiden Contrahenten im Elsass ansassig sind. Bedenkt man aber, dass 
die Urkunde wahi-scheinlich aus der Mitte des Jobanniterordens heryorgegan- 
gen ist (da ja dieser der interessierte Tbeil war), so ist aucli diese Ausnahme 
nur eine scheinbare und beweist nichts gegen unseren friiher aufgestellten Satz.

Gewiss muss auch zugestanden werden, dass in den meisten Fśillen 
Ausstellungsort der Urkunde und Wohnort des Empfangers dieselben sind. 
Das ergibt sich aber aus dem von Alters her gepflogenen Brauche, dass ge- 
rade jene Unterthanen mit iliren Bitten und Anliegen an den Konig heran- 
traten, in dereń Mitte er und sein Hof sich eben aufhielten. Wir finden aber 
aucli, dass der Konig in Erfurt fur Salzburg in obd. Sprache urkundet (B. 1044).

Wenn wir also in den meisten deutschen IJrkunden Konig Rudolfs v. 
Habsburg lautliche und sprachliche Besonderlieiten jener Landschaft finden, 
fur welche die Urkunde Rechtskraft hatte, was liegt naher, ais der Schluss, 
dass sie in jener Landschaft entstanden sei ? dass die Urkunde nicht aus der 
kgl. Kanzlei stamme, sondern, vom Empfanger hergestellt, in der Kanzlei 
prasentiert und dort ihre rechtliehe Beglaubigung fand? Ich denke, der 
Grund ist zwingend. Wer fur die Provenienz aus der Kanzlei eintrate, der 
diirfte vor der Annahme nicht zurucksehrecken, dass die einzelnen Kanzlei- 
beamten, allen deutschen St&mmen entnommen, gerade nur filr jene Gebiete 
die IJrkunden yerfertigen konnten, in denen ihre Mundart gesprochen wurde. 
Jeder Conceptsbeamte hatte zu seinem Ressort also nur ein strengbegrenz- 
tes Territorium gehabt, fur das er und nur er allein Urkunden ausstellen durfte. 
Doch genug davon!

Dass Reinschriften, die yom Empfanger angefertigt wurden, ihre Be
glaubigung in der Kanzlei gefunden haben, dafur bringt Ficker (Urkl. 1, 
285 ff., 2, 493) auch aus friiheren Zeiten manche Belege. Es ist klar, dass 
yielfach bei Abfassung yon Urkunden die Angaben des Empfangers zugrunde 
gelegt werden mussten und dass man bis zu einem gewissen Grade die Ur
kunde ais ein Werk des Empfangers betrachten kann. Concepte wurden 
yom Empfanger ganz gewiss beigebracht, wie die Copie eines Diploms 
Kaiser Friedrichs I. fur Chiarayalle in Mailand beweist (Ficker a. a. O.) 
Man braucht nur einen Schritt weiter zu gehen und sich yergegenwar- 
tigen, dass der Kanzlei auch Reinschriften zur Beglaubigung yorgelegt wur
den, „die in eine Form gebracht waren, die beizubehalten die Kanzlei kei- 
nen Anstand nahm“ (Ficker ibid.). Das wird manches Befremdende und Auf- 
fallende im Texte der Urkunde zur Folgę haben, uns aber auch zur Vorsicht 
mahnen, die Urkunde deswegen anzufechten, wenn sonst unwiderlegliche

2
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Zeugnisse fur die Echtheit spreclien. Jedenfalls gewinnen wir aus Ficker’s 
Ausfiihrungen die Gewissheit, dass es durchaus dem Brauche nicht zuwi- 
derłief, wenn die Partei eine von ikr selbst yerfertigte Urkunde zur Be- 
glaubigung vorlegte.

Fassen wir nock einmal zusammen, was sick bis jetzt aus diesen Ausflikrun- 
gen ergibt:

I. In  den  d e u t s c k e n  U r k u n  den E u d o l f s  v. H a b s b u r g  
h e r r s c k t  k e i n e  e i nke  i t l i  che, al l en g e me i n s a me  S p r a c k e ,  s o n 
d o m  n u r  D i a l e c t e .

Wir finden aber auch keine Spur eines Ubergewicktes eines Dialectes 
tiber den andern, keine Spur einer bewussten Einigung nack allgemeiner 
Yerstandlickkeit. Zucktlos kerrsckten in der Verkekrs- und Geschiiftssprache 
die deutschen Dialecte gleickwertig neben einander.

II. D i e s e  D i a l e c t e  s i n d  a b  han g i g  v o m  E mp f i i n g e r ,  woraus 
weiter folgt, dass

III. n a h e z u  a l l e  Or i g .  v o m  E m p f a n g e r v e r f a s s t  u n d  ni cht  
aus d ®r  K a n z l e i  h e r v o r g e g a n g e n  sind.

Damit hangt eine weitere Ersckeinung zusammen. Wir miissen an- 
nehmen, dass in einer Kanzlei, aus der so viele Urkunden hervorgiengen, 
alle jene Theile der Urkunde, die sick immer und inimer wiederkoleu, das 
Protokoll also, auck wenn gar keine Yorsckriften und Formelbtieher vor- 
lagen, sckon durch den fortwahrenden Gebrauck zu ganz feststekenden, unver- 
anderlichen Formen erstarrten. So sehr dies nun gewiss fur die lateinischen 
Urkunden gilt, so wenig trifft es fur die deutscken zu. Eine Untersucliung 
des deutschen Protokolls lekrt uns die verschiedonsten Yariationen an In- 
halt und Form kennen. Was mir das Wichtigste erscheint, ist das Fehlen 
eines standigen Titels des Konigs. Dieser pflegt docli in der Kanzlei fest 
bestimmt zu sein. Abgesehen von den yerschiedenartigsten Schreibungen 
des Namens Rudolf heiBt es bald ,von gotes gnaden', bald ,von gotes gewalt'; 
er wird ,Kling von Romę, romischer Klinie, der r. K., ein r K., Romes Klinie' 
genannt, manckmal mit dem Zusatze, ,ein merer des riches,w das anderemal 
okne diesen. ,Wir‘ steht gewohnlich vor dem Kamen9), es wird auck ver- 
misst, und einmal (B. 664) steht nack dem Muster der Privaturkunden 
,ick‘ —  Das, denke ich, ist eine Bestatigung meiner gewonnenen Ansicht. 
Solek eine Vielheit der Gestalt, in der uns der kgl. Titel entgegentritt, lieBe sick 
schwer auf ein Sehwanken im Kanzleigebrauche zurlickflihren. Es ist eben 
die gesammte Urkunde sammt allen Theilen des Protokolls ein Werk des 
Empfangers, der ihr auch vollstandig den Stempel der eigenen Mundart 
yerlieh.

9) B. 886 keifit ea jedoch: Wir chunich Budolf von Bora von gotes genaden.



Hagedorns Yerlialtnis zu Burkard Waldis.o
Von Franz Kun z, k. k. Professor.

Die neuere deutsche Literaturgeschichte rechnet es Friedrich von Hage
dorn zum besonderen Yerdienste an, dass er die alteren deutschen Fabeldichter 
aus ihrer Vergessenheit heiworgezogen und so ein vermeintliches Unrecht 
wieder gut gemacht hat. Thatsachlich nennt e r ł) von den alteren Dichtern 
den Renner des Hugo von Trymberg bei der Fabel „der Wolf und der 
Hund,“ den neuen und vollkommenen Esopus des Hulderikus Wolilgemuth bei 
den Fabeln „der W olf und der Fuchsu und „der griine Esel,® Martin Luther bei 
den Fabeln „der Lowe und der Esel“ und „das Hiihnchen und der Diamant.® 
Allein bei naherem Zuselien findet man, dass sein Yerhaltnis zu diesen drei 
Dichtern ein ganz loses ist, da die derb natiirliche Form derselben auf den 
verfeinerten, in der geistreich witzigen Schule der franzcsischen Fabulisten, 
besonders Lafontaines, erzogenen Hagedorn abstofiend wirken moehte. * 2)

Weit haufiger ais die genannten Dichter wird Burkard Waldis von 
Hagedorn herangezogen, namlich zehnmal und z war bei folgenden Fabeln 
und Erzahlungen: Der Fuchs und der Bock; der Lowe und der Esel; Ju
piter und die Schnecke; der Bauer und die Schlange; die Natter und der 
Aal; der Esel, der Affe und der Maulwurf; der Fuchs ohne Scliwanz; Jo- 
hann, der Seifenfinder; Reue tiber eine nicht begangene Bosheit; die Natter 
(wo bei Eschenburg a. a. O. zwar der Titel der Fabel, aber nicht der Name 
des Waldis angegeben erseheint). AuCer diesen hat jedoch Hagedorn noch 
vierzehn Fabeln yerfasst, dereń Stoffe ebenfalls bei Waldis bearbeitet erscheinen, 
niimlich: das Hiihnchen und der Diamant; der Rabę und der Fuchs; der schone 
Kopf; der W olf und das Pferd; der W olf und der Hund; Ameise und 
Grille; die Barenhaut; der arme Kranke und der Tod; der griine Esel; 
das delphische Orakel und der Gottlose; der W olf und der Fuchs; der Berg 
und der Poet; der Hirsch und der Eber; der Hahn und der Fuchs.

Es muss nun auffallend erscheinen, dass trotz des ausdriicklichen Hin- 
weises Hagedorns auf Burkard Waldis Literarhistoriker, wie Heinrich Kurz3), 
ein Quellenverhiiltnis Hagedorns zu seinem Vorganger aus dem sechzehnten 
Jahrhunderte anzuzweifeln wagen, und es soli Aufgabe der vorliegenden 
Zeilen sein darzulegen, ob und inwieferne dieser Zweifel berechtigt ist.

') Friedrichs von Hagedorn „Poetisclie Werke,“ herausgegeben von Johann Joachim 
Eschenburg, II. Theil.

2) Man vergleiche dariiber Eigenbrodt, Hagedorn und die Erzahlung in Eeinwersen, 
1884, Seite 83 u. ff.

3) In seiner Ausgabe des „Esopus von Burkard Waldis, Seite XL1Y".
2 :
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W enn H. Kurz nur fur den Fali, dass Hagedorn bezeichnende Aus- 
drucke oder ganze Redewendungen aus W aldis herubergenomm en hiitte, eine 
Beniitzung des letzteren durch jenen annimmt, dann sind seine Zweifel al- 
lerdings yielfach gerechtfertigt; wenn man aber —  und dies ist durchaus 
correct —  die gleiche Disposition, sowie den abnlichen sachlichen In- 
halt von Rede und Gegenrede ais Griinde fiir eine Quellenbeniitzung zu- 
lasst, wenn man auf die dichterische Individualitiit Riicksicbt nimmt, welche 
etwaige Abw eicbungen und Yeranderungen erklarlich macht, dann bat kaum 
jemand ein R ecbt, jenes Quellenverhaltnis anzuzweifeln.

Um die Indmdualit&t Hagedorns und W aldis’ einigermassen zu be- 
leucbten, sei es gestattet, drei Fabeln  vorzufuhren, fur welche jener zwar 
den B. W aldis ais Quelle bezeicbnet, dereń gegenseitige Ahnlichkeit jedoch 
nur gering ist, obwohl sie zur Kennzeichnung der diehterischen Eigenart 
beider belehrend genug sind.

D ie erste, „der F uch su n d  der B oek ,“ zeigt nur ganz aligemeine Ahn- 
licbkeiten ; einzelne Ziige, die zur Begriindung oder zur Charakteristik 
dłenen sollen, werden von Hagedorn selbstandig erfunden, ja  in formeller 
Hinsicht lehnt er sich ofter an Lafontaines gleichnamige Fabel an, lasst 
diesen jedoeh an Tiefe der Begriindung weit hinter sieli. Im  einzelnen er- 
gibt sich fiir unsere beiden D icbter Folgendes: Schon im Titel zeigt sich 
ein Unterschied, indem es W aldis fiir natiirlicher lia.lt, den im Freien leben- 
den Steinbock sich zum Fuchse gesellen zu lassen, wahrend Hagedorn den 
B ock  zum Genossen desselben macht, weil er ihm ais Trager der Thorheit 
charakteristischer erscheint. W ahrend W aldis in einfach schlichter Weise 
erzahlt, dass der Fuchs und der Steinbock nach langerem Umherziehen zusam- 
men in einen Brunnen stiegen, um ihren Durst zu liischen, so erscheinen 
Hagedorn in dieser Form  weder die Thiere entsprechend charakterisiert, 
noch die Handlung genugend motiviert. Er konnzeiclmet daher den Fuchs 
mit dem W orte „M eister11 und sagt vom B ocke, dass er „dumm und sicher 
war wie viele H o r n e r t r a g e r e r  erwahnt ferner, dass der Fuchs „zu einem 
seiner Schw ager“ gereist sei, um sp&ter damit sein Verschwinden zu be- 
griinden; endlich, dass die Reise „im  schwiilen Som m er“ unternommen wurde, 
um den Durst zu motivieren. A uch das ist bezeichnend, dass Hagedorn die 
beiden Thiere den Schopfbrunnen „vor eines Pachters Haus“ finden lii st, 
da ein solcher im freien Felde nicht leicht vorzukom men pflegt.. Nachdem 
sie sich satt getrunken baben, wiinscht sich Reincke, der den offenen Huh- 
nerstall erblickt, einen feisten Halin zum Schmause, ein von Hagedorn er- 
fundener, ganz eorrecter und der Situation entsprechender Zug. Es folgt 
nun die Berathung, wie sie herauskommen mochten, und da zeigt sich W al
dis’ Naivetśit von ihrer kostlichsten Seite, indem der Fuchs dem B ocke eine 
Leiter beim Bauer zu boleń yerspricht, damit er herausklettern konne. Die 
W orte  des Fucbses beweisen aber auch, dass sich W aldis die ganze Situa
tion ebenfalls vor einem Bauernhause denkt, und es wiire nicht unmoglich,
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dass Hagedorn durch diese Stelle angeregt wurde, dieselbe Situation gleich 
eingangs darzustellen und nicht blindlings Lafontaine zu folgen. Nun lasst 
H agedorn den B ock , um diesen durch seine eigenen W orte zu charakteri- 
sieren, gleicliwie Lafontaine,*) die W orte sprechen: „Ida! niclits kann ge- 
scheidter sein. B ei meinein B a r t ! mir fiel der Streich nicht ein. D ie  klu- 
gen Kijpfe sollen le b e n !u Nachdem der B ock  R iicken und Horner geliehen, 
um dem Freunde hinauszuhelfen, entschuldigt sich dieser, ihm nicht lilnger 
Gesellschaft leisten zu kiinnen, weil ihn schon sein Schwager erw arte; zu- 
gleich verweist er ihn auf die Gesellschaft einer nahen Ziege. A u d i dieser 
Z u g  ist Hagedorns Erfindung und muss, weil aus der Situation hervorge- 
wachsen, ais correct bezeichnet werden. So ergeben sich denn fur H age
dorn folgende cliarakteristische Z iig e : Selbstiindigkeit gegentiber seinem 
V orbilde, eingehende M otivierung und Charakteidstik, N eigung zu beifiendem 
W itze und grofie Sorgfalt in der Durchfiihrung seines Them as; fur W aldis 
ergibt sich Einfachheit und Natiirlichkeit der Darstellung und daraus ent- 
springende Naivetiit.

A uch in der F abel vom  Esel und dem Low en treten bei W aldis die 
namlichen Eigenthiim lichkeiten zutage, wahrend sich fur H agedorn aufier 
den angegebenen noch ein yornehm zuriickhaltender Z ug  geltend macht. „D er 
grobe esel unbedacht einen lowen schimpflich belacht1' —  mit diesen W or- 
ten beginnt W aldis seine Erzahlung. Diese einfache, in zwei Satzen dar- 
gestellte Thatsache geniigt Hagedorn n ich t ; das W ort „g rób " erscheint ihm 
zu derb und alltaglich fiir die Charakteristik des Esels. E r sucht daher nach 
etwas Besonderem, freilich auf Kosten der Klarheit, indem er sagt: „E in  
Esel schleppt sich aus dem L uder.“ A ber auch das „schim pfliche B elachen“ 
ist ihm kein geniigender Grund dafiir, den Low en aufzureizen; dazu bedarf 
es einer thatsachlichen Beschimpfung, und diese muss so beschaffen sein, 
dass der gebildete Leser keinen Ansto$ am T onę derselben nehmen k a n n : 
„Ich  griiCe dich, mein łieber B ruder!“ lasst er den Esel sagen. W ahrend 
nun der L ow e bei W aldis den Esel in derber W eise abkanzelt und seinem 
Unwillen in W orten Ausdruck gibt, denkt sich jener bei Hagedorn biot) 
seinen Theii and begniigt sich mit stummer Veraehtung. In keiner zweiten 
Fabel spricht sich der Gegensatz zwischen der derben Natiirlichkeit des 
sechzehnten Jahrhundertes und dem vornelim zuriickhaltenden W esen, wie 
es sich im vorigen Jahrhunderte infolge franzosischen Einflusses in Deutsch- 
land geltend machte, so mitchtig aus, wie in der vorliegenden.

W enn uns W aldis’ Urwiichsigkeit in dieser Fabel wohlthuend beriihrte, 
so ist dies doch nicht immer der F a li; denn gar manchmal artet sie in 
Unfłathigkeit aus, und sein ziigelloser Humor macht sich dann auf Kosten 
des Anstandes breit. Mit Recht stellt ihm in einem solchen Falle Hagedorn 4

4) „Par ma barbe! il est bon; et je loue les gens bien sense's comme toi. Je n’aurais 
jamais, quant a moi, trouve ce secret, je l’avoue.“ Ausgabe von C. A. Walckenaer, Iivre III, 
fable V.
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witzige Umschreibungen entgegen, oder er ignoriert seine derben Spasse 
ganzlich. Dies geschieht in der Erzahlung „Reue uber eine nicht began- 
gene Bosheit“ —  „Vom Weibe, die ires Bulen Abzug beweinet.“ Wenn 
hier Waldis mit behaglicher Breite und unflathigen Spassen das Treiben 
der Buhlerin kennzeichnet, so begnugt sieli Hagedorn, mit wenigen witzi- 
gen Worten zum Kerne der Erzahlung iiberzugehen, indem er sagt:

Ein W eib, die Lais ihrer Zeit,
Gerieth in seltne Traurigkeit,
Ais ihr Yerehrer fliehen musste.

Aber aucli hier tritt uns bei Waldis jener naiv-gemiithliche Zug ent
gegen, wenn er die Gespielin sagenlilsst: „Warum weinst du sosehr? Lass 
diesen wandern; geht er heute, morgen kriegst du einen andern11 — ein 
Zug, fur den Hagedorn jedes Yerstilndnis fehlt, indem er die Nachbarin sa- 
gen lasst: „Mit Recht liegt dessen Absein dir im Sinn, der dich so schon 
zu lieben wusste.“

Man sieht demnach, dass die Griinde fiir die scheinbar geringen Ahn- 
lichkeiten zwischen Waldis und Hagedorn im Wesen der beiden Dichter 
liegen, und dass man bei etwaigem Mangel formeller Ahnliehkeiten noch 
nicht berechtigt ist, Waldis’ Bentitzung durch Hagedorn schlechterdings ab- 
zuweisen. Aus dem Gesiehtspunkte der Eigenartigkeit der beiden Dichter 
und der Zeitverh;iltnisse, in denen sie lebten, will das Quellenverhiiltnis be- 
trachtet sein; die gleiche Disposition sowie die saclilichen Ubereinstimmun- 
gen bilden in unserem Falle die Hauptkriterien.

Unter diesen Voraussetzungen ergeben sich auch Anhaltspunkte fiir 
die Benutzung der Waldis’schen Fabel vom Fuchs ohne Schwanz durch 
Hagedorn.

Hagedorn :
Reineke yerwirrtc sich 
In die ikra gelegten Stricke 
Und, wiewohl er selbst entwich, 
Liefl er doch den Schwanz zurucke.

W aldis:
Im strick da wardt ein fuchs gefangen 
Und blieb bei seiuem schwanz behangen 
Und sahe, dah er nit mocht entgan, 
BiC ah den schwanz und lief davon.

Im Walde angekommen, suclit nun der Fuchs, gleich einem Cicero, die 
iibrigen Fiichse zur Ablegung ihres Schwanzes zu bestimmen und fiihrt

bei Hagedorn ais Grund an :
„Erstlich wills der Wolilstand so, 
Um sich zierlicher zu regen:
Denn man trabt damit zu schwer 
Und zu unbequem einher.w

Dasselbe meint Waldis mit den Worten:
„Ir wifit, wie uns die langen schenzen 
Nachzoten wie die gippenfenzen, 
Werden uns oft vom regen schwer, 
Ziehen wie nasse Fliegen dalier.

Bei W . heibt es: „ein jeder woli ab- 
,Zweitens.“ (fiihrt. H. fort,) „macht ein schneiden

Schweif zu kenntlichA sein schwanz, um viel ferlichkeit zu
meiden.“
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„Drittens,® (sagt er bei H .,) „liiłlt er in 
dem Lauf

Selbst den schnellsten Brandfuchs auf.®

„Dest weniger habt ir z u tragen,“ 
schlieBt Waldis.

In der darauffolgenden Antwort tritt w ieder der Gegensatz der beiden 
Dichternaturen reclit lebhaft zutage. W ie  heimelt niclit W aldis’ Naturlich- 
keit an, wenn er den alten Fuchs sagen lasst: „W olt, dafi der mein nocli 
lenger wucbs. Gott bat uns drumb den schwanz beschert, dali im sommer den 
fliegen gwert, und ist zu tragen gar gering. W eil dichs diinkt so ein niitze 
ding, so bhalt den vorteil dir alłein, und macben nicht eim jedern  gm ein.“ 
W ie  kalt lasst uns dagegen nicht die gelehrt abstracte Morał bei H agedorn : 
„Stum pfer Redner! schweige du, was du lehrest wird verlac’net. Nur der 
Neid ist’s, der dich qualt, der den Yorzug, der ihm fehlt, andern gern zu- 
wider raacliet.®

In demselben Verlulltnisse wie die genannte Fabel steht die vom  Esel, 
Affen und dem M aulw urfe; wo W aldis’ Natiirlichkeit AnstoB erregt, iibergebt 
sie Hagedorn, wo jen er mit schlichten W orten  unterweist, wird dieser ge 
lehrt und abstract. Hiilt man sich dies vor A ugen, so lasst sich immerhin 
eine, wenn auch durchaus freie Anlehnung Hagedorns an W aldis feststellen 
und zwar wieder auf Grand der Disposition und des ahnłichen sachlichen 
Inhaltes von Rede und Gegenrede.

Hagedorn :
Ein betriibter Esel lieulte,
Weil des Sehicksals karge Hand 
Ihm nicht Horner zugewandt,
Die sie doch dem Stier ertheilte.

Und der Affe fiel ihm bei,
Dass der Hirnmel grausam sei,
W eil er ihm den Schwanz yersagte.

Ais nun jeder murrisch klagte,
Sprach der Maulwurf: ich bin b lin d ; 
Dass man sich mit mir vergleiche, 
Wenn des Sehicksals Zorn und Streiche 
Andern unerlraglich sind.

W aldis:
Der esel sich beklagen thet 
Gar sehr, daB er kein horner het, 
Derhalb man in stets werlos find.

„Sih was mir zerrinnt!
Wiewol ich hab mein glieder ganz, 
Doch fehlt mirs hinden an dem schwanz, 
Damit mocht ich mein scham bedecken 
Und des sommers die fliegen schreckcn, 
Ich mags wol mit der wahrheit jehen, 
Wir sind heid gar iibel yersehen 
Yon der Natur, die an uns hat 
Vergessen solch niltzen vorrat!“

Ir tollen tier,
Seht, was gebrechens ist an m ir!
Ihr habt fttrwar zu klagen nicht,
Ihr habt eur glieder und gesicht.

S Dasselb’ euch wol ergetzen mag, 
j DaB ihr mogt sehn den hellen tag, 

Welchs mir nun nimmermer erlaubt, 
Ewig bin ich meins gsichts beraubt. 
Drumb schweiget ir und lafit eur klagen 
Solch iibel mufi mein leben tragen.
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Noch bedeutender ist die Ahnlichkeit bei der Fabel „Die Natter und 
der Aal,“ da hier aufier dem Baue und sachlichen Ubereinstimmungen 
auch der Anfang gleichlautet.

Hagedorn:
Zu der Natter spracłi der Aal.

W aldis:
Es spracli der ael zu einer schlangen.

Die folgende Rede des Aals stimmt z war nicht dem Wortlaute nach 
iiberein, wohl aber dem Inhalte nach.

Hagedorn:
„Mein Geschick ist zu bedauern,
W eil auf mieli fast allemal,
Nicht auf dich die Menschen lauern. 
Ruh’ und Unschuld schiitzt mich nicht, 
W eil mir jeder Netze fłicht.“

W aldis:
„W ie komts, dali mich die leut so

fangen,
Und du und ich sind einer moss,
An leng und dick scliier gleiclie groll, 
Und doch kein Fischer auf dich helt, 
Mit angeln oder reusen stellt ? “

Man sieht, der Unterschied besteht nur in den Griinden, indem Waldis 
die aufiere Ahnlichkeit herrorkehrt, wilhrend Hagedorn die Verschiedenheit 
des Charakters betont und dadurch auf die Morał liinarbeitet, die er nicht 
breitspurig folgen lassen mag.

Bei Hagedorn ertheilt die Natter fol
gende Antwort:

„Vetter, Unschuld wird dicli nicht be-
freien;

Aber ich kann Zahne weisen,
Dereń Biss die Feinde scheu'n.Łi

Ebenso ahnelt der Anfang der ] 

Hagedorn:
Jupiter verhieB den Thieren, die er in 

der W olt erschuf, 
Das zu geben, was sie wunschten.

Bei Waldis antwortet die Schlange: 
„H or’ wie’s zuget:
Wer mich zu falien understet,
Sich mir mit frevel widersetzt,
Der bsorgt sich, daB er werd’ verletzt 
Von mir, derlialb tut er mir nit: 
Darumb hau wir all beide fried.u

bel „Jupiter und die Schnecke.“ 

W aldis:
Von anfang hat der Jupiter 
Ein jeaem tier nach seinem bger, 
Allen, wie sie auf erden leben,
Alles, nach wunscli und nutz gegeben.

Im iibrigen finden sich zwar keine ahnlichen Wendungen, aber auch 
keine Abweichungen, die eine Beniitzung der Waldis’schen Fabel durch 
Hagedorn ausscliliefien mochten.

Von den drei iibrigen Fabeln und Erzahlungen, fiir die Hagedorn den 
Burkard Waldis auch ais Quelle bezeichnet, lasst sich *nur bei einer, „die 
Natter,“ einige Ahnlichkeit feststellen. Waldis erzahlt: Ais Jupiter Hoch-
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zeit halten wollte, kamen alle Thiere und brachten Gaben; ein jedes gab, 
was es vermockte. Die Schlange brachte eine schone Rosę. Jupiter 
sprach: „Von allen Thieren nehme ich fiirwahr, nicht von dem Bosen.“ 
Bei Hagedorn bałt der Lowe Hochzeit, und nur die Natter, kein anderes 
Thier, bringt Geschenke. Docli ist das Gesckenk dasselbe, und die Form 
der Abweisung in beiden Fabein ahnlich; sie lautet bei Hagedorn: „Ich 
nehme Rosen an; allein von Nattern nicht.“

Dagegen verrath die Erzahlung „Johann, der Seifensieder" in nichts 
die Nachbildung desselben Stoffes bei Waldis; sie ist vielmehr, namentlich 
im ersten Tlieile, der Erzahlung Lafontaines „Le Savetier et le Financier“ 
nachgebildet, wie folgende Stellen beweisen:

Hagedorn :
Johann, der mantrę Scifensieder,

. sang mit unbesorgtem Sinn,
Vom Morgen bis zum Abend hin.
Er scliien fast gllicklicher zu preisen, 
Ais die berufnen sieben Weisen.
Kaum hatte mit den Morgenstunden 
Der erste Schlaf sieli eingefunden,
So lieB ihm den Genuss der Ruli’ 
Der nalie Sanger nimmer zu.

. „Mein lustiger Johann!

Sagt, wie viel bringt sie (die Ware)
eueb im .Jahre ?u

„Im  Jahre, Herr, mir fallt nicht bei, 
W ie groB im Jahr mein Vortheil sei. 
So rechn’ ich nicht; ein Tag bescheert, 
Was der, so auf ihn folgt, verzehrt. 
Das folgt im Jahr, (ich weifi die Zahl) 
Dreihundertfunfundseclizigmal.

„Ganz recht; doch konnt ihr mirs nicht 
sagen, was jiflegt ein Tag wolil einzu-

tragen ? “
„D er eine wenig, mancher mehr.^

. „Mich zwingt zur Klage 
Nichts, ais die vielen Feiertage.“

Lafontaine:
Un savetior chantait du matin jusqu’au

soir:

. il faisait de passages,
Plus content qu’aucun de sept sages.
Si sur le point du jour parfois il som-

meillait,
Le savetier alors en chantant l’eveillait;

. . . . „Or ca, sire Gregoire,
<^ue gagnez-vous par an ? “

................................................ a n ^  m a  ^ ° * s i
monsieur,

Dit avec un ton de rieur
Le gaillard savetier, ce n’est point ma

maniere
De comptor de la sorte; et je  n’en-

tasse guere
Un jour sur l’autre: il suffit. qu a la fin 
J ’attrappe le bout de l annee;
Chaque jour amene sou pain. —
„Eh bien! que gagnez vous, dites —  
moi par journóe?1'

„Tantót plus, tantot moins.“
„L e mai est que dans l an s’entremelent 
des jours qu’ il faut chomer.u

Wiihrend so der erste Theil unserer Erzahlung eine Reihe fast wort- 
lich ubersetzter Stellen aufweist, zeigt das Folgende, wenn auch keine
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selbstiindige Auffassung, so doch eine selbstiindige formelle Durcbfiihrung. 
Der reiche Mann schlagt beim Einhandigen des Geldes Hans gegeniiber 
das derbe „du“ an und yerbietet ihm das Singen, wodurch sein protziges 
Wesen mehr hervortritt ais boi Lafontaine. Das Gefiibl der Freude iiber 
das erhaltene Geld, die Furcht, mit der er es bewacht, endlicli die Sehn- 
sucht, sich des sehnoden Mammons zu entledigen und den alten Frobsinn 
wiederzugewinnen, ist bei Hagedorn tiefer erfasst und eingehender darge- 
stellt ais bei seinem Vorbilde.

Die Fabel vom Bauer und der Scblange endlich ist eine freie Bear- 
beitung des uralten, scbon bei Aesop behandelten Stoffes und weist weder 
auf diesen noch auf Waldis oder Lafontaine ais Quel!e hin.

Fassen wir das Ergebnis unserer bisherigen Betrachtung zusammen, so 
kdnnen wir sagen: die drei Fabeln und Erzablungen „der Fucbs und der 
Boclt,“ „Johann, der Seifensieder14 und „der Bauer und die Schlange“ lassen 
auf eine Beniitzung des Waldis durch Hagedorn nicbt schlieben, vielmehr 
deuten die erstgenannten auf Lafontaine ais Quelle hin, wahrend die dritte 
auf keine bestimmte Quelle schlieBen lasst. Dagegen lasst sich die ein- 
gangs angefiihrte Behauptung H. Kurz’, wonach Hagedorn den Burkard 
Waldis wabrscheinlich nicht beniitzt hatte, auf die sieben iibrigen Fabeln, 
bei denen der letztere von jenem ais Quelle citiert wird, nicht anwenden; 
vielmehr zeigt der Vergleich mancherlei und zum Theile auffallige Ahnlieh- 
keiten, wahrend die Unterschiede auf die verschiedene, oft ganz entgegen- 
gesetzte Eigenart der beiden Dichter zuriickzufiihren sind.

Es fragt sich nun, wie sich Hagedorn zu denjenigen Stoffen verhalt, 
die zwar Waldis ebenfałls bearbeitet hat, aber von jenem nicht ais Quelle 
bezeichnet wird. Hier mochte ich insbesondere zwei Fabeln hervorheben, 
dereń Ahnlichkeit zu auffallend ist, ais dass man nicht an eine Beniitzung 
durch Hagedorn denken sollte. Die erste fiihrt bei diesem den Titel „Der 
Hirsch und der Eber,“ bei Waldis „Vom Rehkalb und seinem Vatter,“ wo- 
bei jedoch zu bemerken ist, dass dieser im Yerlaufe der Erziihlung statt 
des alton Rehes auch den Hirsch einftihrt. Die Fabel lautet

bei Hagedorn:
Ein Eber fragt den Hirsch: „Was 

maclit dich hundescbeu ? 
Fiir mich gesteh’ ich gern, dass ich es 

nicht begreife. 
Du horst so scharf, ais sie: wie schnell 

sind deine Liiufe ? 
Wie furchterlich ist dein Geweih?
Und da du grofier bist, so solltest du

dich schamen, 
Vor Kleinera stets die Flucht zu neh-

men.

bei Waldis:
Das kalb redt seinen vatter an 
Und sprach: „Du bist ein feincr man, 
Yon allen gliedern kopf und achsen 
Und liohen beinen wol gewachsen; 
Zwei schone norner mit viel zacken, 
Die sein auch herter donn die wacken, 
Und bist vil grader denn die hund: 
Wie komts denn, dass dich alle stund 
Eiir in fiirchtest, wenn sie dich jagen, 
Und an dir selber tust verzagen?“
Da lacht der hirsch und sprach zum son •



27

Was ist cs immermehr, das so dich 
schrecken kann?££ 

„Das will ich,“ spricht der Hirsch, „dir 
im Vertrauen sagen : 

Der Abscheu hiingt von meinemVater an; 
Ich kann das Heulen nicht vertragen.“

j „Wiewol ich dieses alles hon,
1 Doch wenn ich hor’ die hunde hellen, 

So tut mirs ghirn im kopf zuschwellen, 
Und muss an meiner macht yerzagen: 
Denn lass’ ich mich von hunden jagen.u

Siimmtliche Giunde, die bei Waidis das Kalb fiir die Uberlegenheit des 
Rehes nainhaft macht, bringt hier der Eber vor: die Laufe, das G-eweib, 
die GroBe; nur fiigt Hagedorn noch das Gehor liinzu, was wir bei seinem 
Streben nach Formvollendung nur natiirlich iinden werden. Dazu kommt 
noch die gleiche Disposition, sówie derselbe Anfang.

Das Ilauptargument fiir die Bentitzung der Waldis’schen Fabel vom 
Wolfe und dem Fuchse dureh Hagedorn liegt in dem gleichen Schlusse. 
Fuchs und W olf erzahlen einander ihre Missethaten; da horen sie plotzlich 
Hundegebell und Geschrei von Jagern. ,W o  treffen wir uns wieder, wenn 
wir der Gefahr entrinnen sollten?" fragt der W olf; der Fuchs aber er- 
widert: „Beim Kiirschner auf der Stangen!“ Diese aus Waidis heriiberge- 
nommene Antwort des Fuchses ist um so bezeichnender, ais sich sonst bei 
Hagedorn nur selten eine wortliche charakteristische Wendung aus jenem 
iindet.

Wiihrend also ein Vergleich der beiden Fabeln den Gedanken nahe 
legt, dass Waidis von Hagedorn beniitzt worden sein konnte, lassen die 
zwblf ubrigen einen solchen Schluss nicht zu. Es ist nun behauptet worden 5), 
dass Hagedorn „in seiner Bearbeitung derjenigen Stoffe, welche auch La- 
fontaine behandelte, dem Waidis viel naher stehe, ais diesem.£‘ Diese Be- 
hauptung muss, wenigstens in der vorstehenden allgemeinen Form, ais 
durchaus unbegriindet zuriickgewiesen werden. Yon den hiehergehorigen 
Fabeln wurden bereits oben drei behandelt; von diesen zeigt nur eine, „der 
Fuchs ohne Schwanz,“ eine engere Anlehnung an Waidis, wahrend ein 
Vergleich mit Lafontaines „Le Renard qui a la queue coupee“ keinerlei 
Anhaltspunkte fiir eine Entlehnung bietet. Bei den zwei anderen, „Der 
Fuchs und der Bock^ und „ Johann, der Seifensieder“, ergab sich Lafontaine 
ais Voriage fiir Hagedorn. Dies ist aber auch bei den nachfolgenden der 
Fali. So erseheint bei der Fabel „die Ameise und die Grilleu die Benii- 
tzung von Waidis’ „Yon der Ameyssen und der Hewschrecken££ ausge- 
schlossen; denn abgesehen von dem verschiedenen Anfange beider, zeugt 
koine Wendung fiir eine etwaige Entlehnung. Dagegen ist es zweifellos, 
dass Hagedorn Lafontaines „La Cigale et le Fourmi“ vorgelegen ist.

Hagedorn:
Es sang die heischre Grille 
Dio ganzo Sommcrszeit.

Lafontaine:
1 La cigale ayant chante,
I Tout l’ete.

5) Ferd. Stein, Lafontaines Einfluss auf die deutsehe Fabeldichtung des 18, Jahrhun- 
dertes, Seite 28.
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Hier wie dort wird die Ameise ais „Kachbarin11 — „voisine1£ bezeichnet; 
endlieh der Schluss:
„Du hast damals gesungen, „Yous chantiez! j ’en suis fort aise:
Wohlan, so tanze nun !“ Eh bien! dansez maiutenant !a
sind geniigende Belege fur unsere Beliauptung.

Ebenso wurde der erste Theil der zusammengesetzten Fabel Hagedorns 
„Der Rabę und der Fuchs“ Lafontaines „Le Corbeau et le Renard££ und 
nicht der gleichnamigen Fabel des Waldis entnommen. Denn bei jenen 
wird der Fuehs durch den Geruck des Kiises herbeigelockt, wahrend bei 
Waldis der Rabę vom Fuchse vom Berge aus gesehen wird. Bei Lafon- 
taine und Hagedorn vergleicht der Fucks den Raben mit dem Phonix, und 
bei beiden klingt der Hohn in denselben Worten aus:

Hagedorn:
.......................... „Mein schonster Rabę,
Ein Schmeichler lebt von dem, der ihn 

zu gerne kort,
W ie ich dir jetzt bewiesen habe.
Ist diese Rede nicht zehn Kasę w ert?“

Lafontaine;
........................„Mon bon monsieur;

Apprenez que tout flatteur
Vit aux depens de celui qui 1'ócoute:
Cette leęon vaut bien un fromage, sans

doute.“

Waldis dagegen lasst den Fuchs den Raben ais Sekwan und Konig der 
Vogel riikmen und jenen, nackdem er den Kasę ergriffen, des „schertzes11 
lacken und in seinem Locke yersekwinden.

Dagegen zeigt die Fabel „Das delphische Orakel und der Gottloseu 
eine durchaus selbstandige Auffassung Hagedorns, und nur die Scklusswen- 
dung verrath eine Anlehnung an Lafontaines „L ’Oracle et l’Impie.I£ Sie 
lautet:
„Ich kann von ferne sehn und treffen.11 | „Je vois de loin, j ’atteins de meme.“

Manchmal tinden sieli zwar keine wortlicken Ubereinstimmungen zwi- 
seken Hagedorn und Lafontaine, allein sonstige ckarakteristiscke Aknlick- 
keiten lassen diesen sofort ais Vorlage fur jenen erkennen. Dies ist der 
Fali bei der Fabel „Das Pferd und der W olf.1' Beide versetzen die Hand- 
lung auf einen Frilklingstag, wahrend Waldis keine Zeit angibt. Hagedorn 
sagt vom Wolfe, dass er jeden Gegner scheute, der starker ais Łanim und 
Schaf war, Lafontaine lasst den W olf den Wunsch auCern, das Fiillen 
mockte ein Hammel sein: „eh! que n’es tu mouton!11 Bei Hagedorn er- 
kliirt der W olf: „Ich kenne Stauden, Pflanzen, Krauter, von kier bis in 
die Tartarei.“ Ahnlich aufiert er sich bei Lafontaine: „Qu’il connait le 
vertus et les proprietós de tout le semples de ces pres,u wogegen er sich 
bei Waldis fur einen Doctor ausgibt. Bei Lafontaine und Hagedorn gibt 
der W olf ais Grnnd der Krankkeit des Ftillens dessen freies Umherschweifen 
an, wahrend Waldis keinen Grund nennt. Endlich sind be'i jenen die han-
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delnden Thiere dieselben, wahrend W aldis statt des W olfes den Lowen 
auftreten lasst, ein Umstand, der freilich nicht allzuschwer in die W ag- 
schale fallt. Im iibrigen gefllllt sicb H agedorn in der yorstehenden Fabel 
in Kleinmalerei, indem er beispielsweise den W o lf  eine M enge Krankheiten 
aufz&hlen lasst, die er zu beilen imstande sei. D ie „M ora l“ legt er dem 
Fiillen in den Mund, was man natiirlicher finden wird, ais wenn sie bei 
Lafontaine von dem betaubten W olfe  ausgesproehen w ird ; auch bildet sie 
bei jenem  ein folgerichtigeres Ergebnis der Erzahlung, wenn er sagen lasst: 
„N ichts gibt ein groBeres Y ergniigen, ais den Betriiger zu betriigen,“ e) 
ais wenn es bei Lafontaine hcifit: „C hacun a son metier doit toujours 
s’attacher. Tu veux faire ici 1’ arboriste, et ne fus jam ais que boucher.“

B ei der Fabel „D as Huhnehen und der D iam ant“ erinnert nur die 
knappe Form  an Lafontaines „L e  Coq et la Perle“ und etwa der Ausdruck 
„einen f e i n e n  Diam ant“ —  „je  la crois f i n e . “ D en allzu naiven Sebluss 
bei Lafontaine, wonach das Huhnehen die Perle zu einem Juwelier tragt, 
bat Hagedorn mit Recht dahin abgeandert, dass er es den Diamant ver- 
scharren lasst; den Ausdruck „D iam ant“ statt „P erle“ wahlte er wohl mit 
R iicksicht auf den Reim.

In der „F abel „D er Berg und der P oet“ erinnert die W endung „E r 
muss mit Stśidten trachtig stehn und bald ein neues Rom gebaren“ einiger- 
maBen an Lafontaines „qu ’elle accoueherait sans faute d’ une cite plus 
grosse que Paris,“ wogegen die die B erge umstehenden Leute bei W aldi3 
meinen, jene wiirden „ein  dromedari oder elefant“ zur W elt bringen.

Ebenso steken die Fabeln yom  Hund und dem W olfe, vom Fuchs und dem 
Hahn und yon der Barenhaut inhaltlich, die letztgenannte dureh ihren 
Schluss auch formell den entsprechenden Fabeln Lafontaines naher ais den- 
jenigen des W aldis, so dass die Unriehtigkeit der oben citierten Behauptung 
ais erwiesen gelten kann.

Bei der yergleichenden Analyse der einzelnen Fabeln ergaben sich 
fiir W aldis und H agedorn mehrere charakteristische E igenthum lichkeiten; 
diese lassen sich vervollstiindigen durch die Betrachtung der A rt und W eise, 
wie die beiden Dichter die „M ora lu in ihren Fabeln zum A usdrucke brin
gen. Hagedorn liebt es, durch eingehende, treffende Charakteristik votn 
Anfange an auf die Sehlussmoral hinzuarbeiten, so dass diese, ohne ausge- 
sprochen werden zu miissen, klar vor das geistige Auge des Lesers tritt. 
A uch  geschieht es haufig, dass er sie in die Schlussworte des sprechenden 
Thieres hineinlegt, und nur selten folgt sie in einem witzigen, epigramma- 
tisoh zugespitzten Schlussatzo. Uberhaupt machen seine Erzahlungen und 
Fabeln oft den Eindruck, ais ob sie nicht um ihrer selbst willen, sondern 
nur, um den Moralsatz zu yeranschaulichen, yorgetiagen wiirden. Ganz

6) Docli erinnert sie an <lie Morał, die Lafontaine der Fabel „Der Hahn und der 
Fuchs“ anfiigt: Car c’est double plaisir de tromper de troinpeur.
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anders W aldis. D ieser fiigt gewissenhaft an jed e  Erzahlung die praktische 
Łehre und zwar in einem Um fange, der den der Erzahlung selbst oft weit 
iibertrifft. Nicht mit Unrecht wurde die Art, wie er seine Lelire yortriijrt, 
mit der Predigt eines biederen Dorfpfarrers yerglichen mit Riicksicht auf 
seine Anschaulichkeit, Derbheit und oft hum oryolle Sprache. Um seine 
Unterweisung recht eindringlicli za gestalten, w iederholt er sie in yerschie- 
dener F orm ; so begniigt er sieli beispielsweise in der Fabel vom A al und 
der Schlange nicht zu sagen, dass Schneidigkeit gegen Biiswilligkeit am 
aichersten schtitzt, sondern er wiederholt diesen Gedauken melireremale 
und zwar immer in concreten Siitzen:

„W enn einer sihet ein bosen man,
Den get nicht leiclitlich feindlich an,
Besorgt sich, dass er in auch zwack,
Und detikt, er liab auch stalli im sack.
W er einen wil freventlicli letzen,
Der muh so vil entgegen setzen.
Zwei meber, gleiche scharpf all beid,
Helt eins das ander in der scheid.“

Um  ja  nicht missverstanden zu werden, nennt er wolil auch die Men- 
schenclasse, welche die F abel angeht, kennzeichnet das Verkehrte ihres 
Handelns und zeigt ihr, wie sie es besser machen miisse. D abei veran- 
schaulicht er die theoretisehe Lehre immer durcli V ergleiche aus dem All- 
tagsleben. D en mit seinem Lose Unzufriedenen yergleicht er mit dem 
Bauer, der daruber unwillig ist, dass des Naclibars Flaclis liinger ist ais 
der seinige, oder dass des Nachbars K uh melir Milch gibt ais die seinige. 
G elegentlich flicht er auch eine neue Erzahlung in die „M oraP  ein. Auch 
unterliisst er es nicht, den entsprechenden Lolin fiir die riclitige Lebens- 
fiihrung in Aussicht zu stellen, so die Achtung der Mitmenschen und die 
Zufriedenheit Gottes.

Idagedorn hat sich um die Entw icklung der deutschen Fabeldiclitung 
manches bleibende Verdienst erworben; er zeigt W itz und Belesenheit, 
eine correcte Sprache und tadellosen V ersbau; allein er spricht gewohnlich 
mehr fiir den Yerstand ais fiir das Ilerz, weshalb er auch nie recht volks- 
thumlich geworden ist. W aldis dagegen blieb stets in innigster Beriihrung 
mit dem V olke, aus dem und fiir das er sclirieb —  er war ein wahrer 
Berather und echter Priester des deutschen Uolkes in den stiirmischen 
Zeiten des sechzehnten Jahrhundertes.



S(*li ulnachri elit en
vom Director.

I. Personalstand des Lehrkórpers.

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

Herr Bertliold Speth, suppl. Lehrer, wurde mit hoh. Min.-Erl. v, 10. Juli 
1891, Z. 10745 zum wirklichen Lekrer an der Staats-Oberrealsehule in Trautenau 
ernannt. Derselbe wirkte an der Anstalt durch 4 Jahre ais fleifiiger Lehrer und 
kenntnisreicker Fachmann; er bewahrte sich ais warmer Freund und Wokltkater 
dilrftiger Schiiler.

In den Verband des Lehrkórpers traten zu Beginn des Sckuljahres die suppl. 
Lehrer: Herr Hugo Skopał (Erl. d. h. k. k. L.-Sch.-R. v. 20. IX. 1891, Z. 2803) 
und Herr Dr. Hans Pischek (Erl. d. h. k. k. L.-Seh.-R. v. 27. IX. 1891, Z. 2822. Der 
erkrankte Ilerr Kreisrabbiner Simon Friedmann wird 1. h. Erl. d. k. k. L.-Sch.-R. 
v. 27. IX. 1891, Z. 2775 durch Herrn Dr. Heinrich Berger vertreten.

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

Herr Professor Joliann Weiss wurde mit hoh. Min.-Erl. v. 5. September 
1891, Z. 19032 und h. Erl. d. k. k. L.-Sch.-R. v. 5. IX. 1891, Z. 2637 fur die 
Dauer des 1. Semesters und mit h. Min.-Erl. v. 6. II. 1892, Z. 2425 und h. 
Erl. d. L.-Sch.-R. v. 15. II. 1892, Z. 368 fur die Dauer des II. Semesters aus 
G-esundheitsriicksichten beurlaubt.

C. L e h r k o r p e r .

( A m  S c h l u s e  d e s  S c h u l j a h r e s . )
A. fiir die ob l i g a  ten Gegenstande.
1. H a n s  J a nus  c h k e ,  k. k. Director, lehrte Mathematik in V., wochentlich 

5 Std.
2. F r a n z  H o I e c e k, k. k. Professor in der VIH. Rangsclasse, Custos der Lehr- 

mittelsammlung fiir Freihandzeichnen, lehrte Freihandzeichnen in II., III., IV.,
VI. und VII. woch. 18 Std.

3. F r a n z  J o h n ,  k. k. Professor in der VIII. Rangsclasse, Custos der physi- 
kalischen Lehrmittelsammlung, Ordinarius der VII. Classe, Sckriftfiihrer und Sackel- 
wart des Unterstiltzungsvereines der Realschule, lehrte Mathematik in II., III. und
VII. und Physik in III. und VII., woch. 18 Std.
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4. M ax R o s e n f e l d ,  k. k. Professor in der VIII. Rangsclasse, Custos des 
chemischen Laboratoriums, Ordinarius der II. Classe, lehrte Naturgeschicbte in II., 
Chemie in IV., V., VI., VII, analytische Chemie in V-V1I., woch. 17 Std.

5. W i l h e l m  K l e i n ,  k. k. Professor, Weltpriester, Exhortator, lebrte kath. 
Religion in allen Classen und deutsehe Sprache in II., woch. 18 Std.

6. A n t o n  P o h o r s k y, k. k. Professor, Custos des naturhistorischen Cabinetes, 
Ordinarius der I. B., lehrte Mathematik in I. B. Naturgeschicbte in I. A., I. B,
V . , VI., VII., woch. 17 Std.

7. D r. P h i l .  K a r l  Zal i  r a d n i  cek,  k. k. Professor, Ordinarius der VI. 
Classe, lehrte Mathematik in I. A., IV ., VI. und Physik in IV., VI., woch. 18 Std.

8. Kar l  Hó n i g ,  k. k. Professor, Custos der Lehrmittelsammlung fur Geome
trie, Ordinarius der IV. Classe, lehrte Geometrie und geometrisches Zeicbnen in
11., III., IV., und darstellende Geometrie in V., VI., VII., woch. 18 Std.

9. F r a n z  Ku n z ,  k. k. Professor, Priifungscommissar fur Volks- und Biirger- 
scbulen, Bibliothekar, Ordinarius der V. Classe, lehrte deutsehe Sprache in V.,
VI. , Geschichte und Geographie in IV., V., VI., woch. 16 Std.

10. F r i e d r i c h  J e n k  n er, k. k. Professor, Custos der geogr. Lehrmittelsamm
lung, lehrte deutsehe Sprache in I. A., VII., Geographie und Geschichte in I. A.,
11., VII., woch. 17 Std.

11. J o h a n n K r a l i k ,  k. k. Professor, Custos der Programmsammlung, Ordi
narius der 1. Classe, lehrte franzosische Sprache in I. A, I. B, II., IV., VI., 
woch. 20 Std.

12. F r i t z  B o c k ,  k. k. Professor, lehrte franzosische Sprache in III., V., VII., 
und englische Sprache in V., VI., VII., woch. 19 Std.

13. J o h a n  n W e i s s ,  k. k. Professor, beuriaubt.
14. H u g o  S k o p a ł ,  gepriifter Supplent, lehrte Froihandzeichnen in I. A, 1. 

B, V. und Kalligraphie in I. A., I. B, II., woch. 19 Std.
15. Dr. Phi l .  Hans  P i s c h e k ,  gepriifter Supplent, Ordinarius der III. Classe, 

lehrte deutsehe Sprache in I. B, III., IV. und Geographie und Geschichte in I. 
B, III., woch. 18 Std.

b. F i i r d i e b e d i n g t o b l i g a t e n u n d n i c h t o b l i g a t e n  G e g e n s t a n d e .
16. R i c h a r d  F r i t s c h e ,  k. k. Gymn.-Professor in der VIII. Rangsclasse, 

lehrte evangelische Religion in 3 Abtheilungen, woch. 5 Std.
17. Dr. H e i n r i c h  B e r g e r ,  Rabbiner, ertheilte den mosaischen Religions- 

unterricht in 3 Abtheilungen, woch. 5 Std.
18. Karl  W i l k e ,  k. k. Turnlehrer, ertheilte den Turnunterricht in I. A, I. 

B., II., HI., IV., und V— VII. comb, woch. 12 Std.
19. A l f r e d  B r z e s k i ,  k. k. Ubungsschullehrer, lehrte polnische Sprache in 

2 Abthl. woch. 4 Std.
20. A n t o n  P o h o r s k y ,  k. k. Professor (vgl. Z. 6), ertheilte den Gesangs- 

unterricht in 2 Abthl., woch. 4 Std.
21. F r a n z  John,  k. k. Professor (vgl. Z. 3), lehrte Stenographie in 2 

Abthl., woch. 3 Std.
22. M ax R o s e n f e l d ,  k. k. Professor (vgl. Z. 4), ertheilte den Unterricht 

in der analytischen Chemie in 2 Abthl., woch. 4 Std.

II. Lehrplan.
Im abgelanfenen Schuljahre wurde der durch hohen Min.-Erl. v. 15. April 

1878, Z. 5607 vorgeschriebene Normallehrplan mit den durch hohen Min.-Erl. v. 
25. Juli 1879, Z. 9733 fiir die schlesisehen Realschulen angeordneten Modifica-
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tionen eingehalten. Der Inhalt ist im X I. Jahresberichte S. 20— 26 enthalten.
Der Unterricht im F r e i b a n d z e i c h n e n  wurde Dach folgenden mit bohem 

Min.-Erl. v. 17. Juni 1891, Z. 9193 publicierten Lehrplane ertheilt:

Lelirplan fili* das Freiliandzeichnen an Eealschulen.
Lehrziel. Moglichst grofie Fertigkeit im freien Auftassen und Darstellen tech- 

nischer Objecte nach perspectiyischen Grundsatzen; Verstandnis und Gewandtheit 
im Zeichnen des Ornaments und in der correcten Darstellung der menscDlichen 
Gesichtsformen. Bildung des Schonheitssinnes.

I. Unterrichtsstufe.
I. Classe: wochentlich 6 Stunden. Anschauungslehre. Zeichnen ebener geo- 

metrischer Gebilde und des geometrischen Ornamentes aus freier Hand unter be- 
sonderer Beriicksichtigung des Zeichnens gebogener Linien.

Grundbegriffe aus der Raumlehre und anschauliche ErklaruDg der elemen- 
taren Kbrperformen.

II. Classe: wochentlich 4 Stunden Perspectivisckes Freihandzeichnen nach 
Ilolzmodellen und Drahtmodellen.

Zeichnen einfacher Flachornamente im Umriss.

II. Unterrichtsstufe.
III. Classe: wochentlich 4 Stunden. Perspectivisches Freihandzeichnen nach 

Holzmodellen und Modellgruppen.
Zeichnen. und Malen von Flachornamenten der antik-classichen und mittel- 

alterlichen Kunstweisen.
tjbung im Gedachtuis-Zeichnen einfacher korperlicher und ornamentaler 

Form en.
IV. Classe: wochentlich 4 Stunden. Perspectivisches Freihandzeichnen nach 

einfachen Gefafiformen und Baugliedern.
Zeichnen und Malen von Flachornamenten der Renaissance und der orien- 

talischen Kunstweisen.
Zeichnen nach ornamentalen Gipsmodellen.
Gedachtnis-Zeichnen korperlicher und typischer ornamentaler Formen.

III. Unterrichtsstufe.
V. Classe: wochentlich 4 Stunden. Erklarung der Gestaltung des menschlichen 

Kopfes und Gesichtes und Ubungen im Kopfzeichnen nach Wandtafeln, Yorlagen 
und Reliefabgiissen.

Wiederholung und Fortsetzung des Stoffes aus den yorhergehenden Classen.
Gelegentliche Erklarungen der antiken Saulenordnungen.
VI. Classe: wochentlich 3 Stunden, nach Thunlichkeit zu 1 1/s Stunden ge- 

theilt, Zeichnen nach Kopfen in Hochrelief, nach Masken und Biisten, eventuell 
nach Vorlagen.

Wiederholung und Fortsetzung des Stoffes aus den yorhergehenden Classen.
Gelegentliche Erklarungen der Bau. und Ornamentformen des Mittelalters.
VII. Classe: wochentlich 3 Stunden, nach Thunlichkeit zu 11 /2 Stunden ge- 

theilt. Wiederholung und Fortsetzung des Stoffes aus den yorhergehenden Classen 
unter Berticksichtigung der Begabung der einzelnen Schiller. Ubungen im Skizzieren.

3
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III. Lehrbticher.
welche im Schuljahre 1891/92 gebraucht wurden.

R e l i g i o n s l e h r e  a) k a t h o l i s c h e :
Fischer, kath. Religionslehre, in I.,
L i t u r g ik , ....................................II.,
Eichler, Geschichte der Offenbarung des alten Bundes, in III.,

77 n  77 77 77 n e u e u  77 n

Wappler, katholische Religionslehre, in V. und VI.,
Kaltner, Kirchengeschichte in VII.

b) e v a n g e l i s c l i e :
Das neue Testament, in der 1. Abtheilung,
Das evangeliscbe Gesangbuch, 1. „
Palmer, Lebrbuch der Religion und der Geschichte der christlichen Kirche 

flirdie mittleren Olassen evang. Mittelschulen, in der 1. Abtheilung. 
„ Lebrbuch fur die oberen Classen, II. Theil, in der 2. Abtheilung. 

—  „ —  I. Theil, in der 3. Abtheilung.
c) i s r a e l i t i s c h e :

Wessely, biblischer Katechismus in I. bis VI.,
Pentateuch, in I. bis VI.,
Johlsohn, Gnterricht in der mosaischen Religion, in V., VI., VII. 

D e u t s c h e  S p r a c h e :
Willomitzer, Grammatik, in I. bis VII.,
Regeln und Worterverzeichnis fur die deutsche Beschreibung in I .—-VII. 
Kummer u. Stejskal, deutsch. Leseb. f. osterr. Realschulen I. Bd. in I.,
Neumann Franz, L e s e b u c h ..................................................II., in II.,

77 77 77 • K ....................................UL, in III.,
„ 77 77 . . . . . . . .  IV., in IV.,

Kummer u. Stejskal, deutsch. Leseb. f. osterr. Realschulen V., in V., 
Egger, Lesebuch f. hohere Lehranstalten II. 1., in VI., (Ausg. f. Realsch.)

r 7 7 v v II. 2 ., in VII.
Jauker und Noe, Mittelhochdeutsches Lesebuch in VI.

F r a n z o s i s c h e  S p r a c h e :
Bechtel, Franzdsisches Sprecli- und Lesebuch, in I. und II.,

„ „ „ „ „ Mittelstufe in III.,
„ Grammatik, 2 . Theil, in IV. bis VII.,
„ Ubungsbuch, Mittelstufe, in IV.,
„ „ Oberstufe, in V., VI. und VII.,
„ Chrestomathie in V., VI. und VII.,

E n g l i s c h e  S p r a c h e :
Gesenius, Elementarbuch, in V.,

„ Grammatik, in VI. und VII,,
Nader & Wiirzner, Lesebuch in VI. und VII.

G e o g r a p h i e :
Herr, Grundziige, in I. und II.,
Kozenn, Leitfaden, in III. und IV.
Trampler, Schulatlas, in I. bis VII., 
eventuell auch Stieler, Schulatlas.



35

Gr e s c h i c ł i t e :
Hannak, Lehrbuch flir U. R. 1., in U.,

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

Putzger, Historiscker Schulatlas, in II. bis VII., 
eventuell auch Rhode, Historischer Schulatlas.

M a t h e m a t i k
Mocnik, Lehr- und Ubungsbuch. 1. Heft, in I., 2. Heft in II. 
Glćiser, Grundziige der allgem. Arithm. f. d. III.,
Wallentin, Aufgabensammlung, in IV. bis VII,,
MoSuik, Geometrie fiir die oberen Classen, in V., VI. und VII. 
Kohler, Logarithmentafeln, in V. bis VII.,

G e o m e t r i e  und  g e o m e t r i a c h  es Z e i c h n e n :
MoSnik, Formenlehre in I.,

„ Anfangsgriinde, in II. und III.
StreiBler, geom. Formenlehre, in IV.

D a r s t e l l e n d e  G e o m e t r i e :
Menger, Lehrbuch der darstellenden Geometrie, in V. 
StreiCler, Lehrbuch, in VI. und VII.

N a t u r g e s c h i c h t e :
Pokorny, Thierreich, in I,,

„ Pfianzenreich, in II.,
„ Mineralreich,, in II.,

Woldrich, Zoologie, in V.,
Burgerstein, Botanik, in VI.,
IIochstetter-Bisching, Mineralogie, in VII.

P h y s i k :
Mach u. Odstrcil, Grundriss der Naturlehre, in III, und IV., 
Wallentin, Lehrbuch, in VI. und VII.

C h e m i e :
Rosenfeld, Leitfaden fiir den ersten Unterricht, in IV., 
Mitteregger, Anorganische Chemie, in V., VI. und VII.

„ Organische Chemie, in VI. und VII.
S t e n o g r a p h i e :

Faulmann, Lekrgebaude.
P o l n i s c h e  S p r a c h e :

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

G e s a n g :
Albin Monde, Liederbuch fiir Studierende.



36

IV. Themen fiir die deutschen Aufsatze.

V. C l a s s e .

1. Inhalt und Grundgedanke von Schlegels „Arion11,
2. Das griechische Theater. Eine Beschreibung im Anschlusse an Schillera 

„Kraniche des Ibykus.“ (Sch. A.)
3. Was konuen wir von der Biene lernen?
4. Der bliihende Baum —  ein Sinnbild der Jugend.
5. Leonidas in Thermopylae und Niklas Zriny in Szigeth. (Ein Yergieich.)
6. Welchen Einfluss iibt die Jagd auf die korperlichen und geistigen Eigen- 

schaften desjenigen, der sie betreibt? (Sch.-A.)
7. Athen ais Mittelpunkt der griechiscken Bildung.
8. Siegfrieds Charakter. (Nach dem Nibelungenliede).
9. Wie liest man mit Nutzen? (Sch.-A.)

10. Siifi und ehrenvoll ist es, fur das Yaterland zu sterben. (Chrie).
11. Welche Tugenden bewundern wir am romischen Yolke in den ersten 

Jakrhunderten der Republik? (Sch.-A).
12. Beschaftigung ist des Menschen Pflicht; sie verlangert und verbessert 

sein Dasein. (Chrie).
Franz Kunz.

VI. C l a s s e .

1. Welche Bedeutung liaben die Strome fiir die Cultur?
2. Nur Beharrung fiihrt zum Ziel. (Chrie.)
3. Inwiefeme konnen gute Biieher Freunde genannt werden?
4. Die Elektricitat im Dienste des Menschen. (Sch.-A).
5. Siegfrieds Tod. Auf Grund der mhd. Lecture.
6. Welches sind die Vorbedingungen zur Entwicklung von Handel und 

Handelsstaaten ?
7. Welche wohlthatigen Folgen hatten die Kreuzziige?
8. Welchen Nutzen gewahrt uns die Ordnung? (Sch.-A.)
9. Was erfahren wir aus dem ersten Aufzuge von Lessings „Emilia Galotti“ ?

10. Die Frauencharaktere in Lessings „Emilia Galotti.11 (Sch.-A).
11. Welche Vereinigung von Eigenschaften erzeugt wahre Bildung?
12. Welchen Nutzen gewahrt uns das Studium der Mathematik?

F r a n z  K u n  z.

VII. C l a s s e .

1. Die Weltgesehichte, ein Strom.
2. Wie begriinden die Charakterziige des Wirts zum goldenen Lowen den 

Contlict mit Hermann?
3. Tag und Nacht. (Nach Motiven aus der gleichnamigen Pararoythie von 

Herder).
4. Die Jungfrau von Orleans. Charakterisiert nach Scliillers gleichnamigem 

Trauerspiel. (Sch.-A.)
5. Die Liebe zur Heimat. (R.)
6. Was ist im ewigen Wandei alles Irdischen das ewig Bleibende desselben?
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7. Warum ist die Jungfrau von Orleans ein romantisches Schauspiel? (Sch.)
8. Das Nibelungeulied. (R.)
9. Culturlebcn. Nach Scbillers Spaziergang. (Sch.-A.)

10. Wer ausbarrt, wird gekront. (R.)
11. Wie konnen wir des Lebens Giiter froh genieBen?
12. Gotz von Berlichingen. Charakterisirt nacb Goetbes gleicknamigem Trauer-

spiel.
13. Wie kaben die Erfindungen der neuen Zeit auf das Culturleben der- 

selben bereits verandernd eingewirkt? (Maturitatsarbeit).
14. Was lernen wir in der Geschichte kennen? (Sch.-A.)

F r i e d r i c h  J e n k n e r .
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VI. Statistik der Schiller im Schuljahre 1891/92.
3 1 a s s e fl

i  s
«i » n  a

►—< 5 ►—ł >hH > > >
ci00

1. Zahl.
Zu Ende 1890/91 .............................................. 29 30 44 41 31 15 14 8 212
Zu Anfang 1891/92 ........................................ 33 33 47 42 29 28 19 9 240
Walirend des Schuljahres eingetreten — — — — — 1 —- 1
Im ganzen also aufgenommen . . . . 33 33 47 42 29 29 19 9 241

Darunter :
Neu aufgenommen und zwar:

a u fg e stie g e n ........................... 31 29 1 2 — 1 — — 64
Repetenten................................. 1 — — — — — 2 — 3

Wieder aufgenommen und zwar:
a u fg e stie g e n ........................... — — 44 39 29 28 13 9 162
Repetenten................................. 1 4 2 1 — — 4 — 12

Walirend des Schuljahres ausgetreten 1 — 3 5 1 3 i 14
Schulerzahl zu Ende 1891/92 . . . . 32 33 44 37 28 26 19 8 227

Darunter:
Oeffentliche Schiller . . . . 32 33 44 37 28 26 19 8 227
R m atisten ........................................ — — - — — — — — —

2. Geburtsort (Yaterland).
Teschen........................................ 2 8 7 5 3 5 4 1 35
Schlesien auCer Teschen . 23 20 31 24 17 17 10 4 146
Andere osterr. Provinzen 6 2 6 7 6 2 4 1 34
U n g a rn ........................................ 1 2 — 1 1 1 1 o 9
R u s s la n d ................................. — — — 1 — — — 1
Schweiz........................................ i — — — — — — 1
T iir k e i ........................................ — — — — — 1 — — 1

Summę . 32 33 44 37 28 26 19 8 227

3. Muttersprache.
Deutsck........................................ 15 10 22 20 19 16 17 4 123
Tscheclioslavisch . . . . 2 2 2 4 2 1 1 1 15
P o l n i s c h ................................. 15 19 20 13 7 9 1 o 86
U n g a risch ................................. — 1 — — — — i 2
K r o a tisc h ................................. — 1 ~ — — — — — i

Summę . 32 33 44 37 28 26 19 8 227

4. Religionsbekenntnis.
Katholisch............................................................ 24 21 21 23 21 14 11 6 141
Griechisch-Orientalisch................................. 1 — — — — — 1
E v a n g e lis c h ..................................................... 5 9 17 8 2 8 4 — 53
Israelitisch............................................................ 3 2 6 6 5 4 4 2 32

Summę . 32 33 44 37 28 26 19 8 227

5. Lebensalter.
11 Jahre alt 3 3 — — — — — — 6
12 „ 8 7 3 — — — — — 18
13 „ „ 8 12 8 8 — — — — 36
U  „ „ 7 9 13 13 1 — — — 43

2 2 14 5 6 3 — — 32
16 „ „ 3 — 4 7 18 10 2 — 44
”  « „ 1 — 1 4 1 3 5 — 15
18 „ „ — — 1 — 1 8 8 1 19

— — — — 1 1 3 7 12
20 „ „ — — — — 1 1 — 2

Summę . 32 33 44 37 28 26 19 8 227
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6. Stand der Viiter.
Beamte .................................................................. 13 8 13 16 12 9 9 5 85
Milit&rs.................................................................. 1 1 2 — 1 — — — 5
Ilandels- und Gewerbetreibende 8 11 16 14 13 10 3 2 77
Grundbesitzer.................................................... 9 7 13 7 2 4 5 — 47
P rivate.................................................................. 1 6 — — 3 2 i 13

Summę . 32 33 44 37 — 26 19 8 227

7. Nach dem Wohnorte der Eltern.
Aus T e s e h e n ..................................................... 6 8 2 12 7 9 7 1 52
Aus dem tibrigen Schlesien........................... 23 20 25 19 16 13 11 5 132
Aus anderen Provinzen................................. 3 2 16 6 3 3 1 1 35
Aus dem A u s la n d e ........................................ — 3 1 — 2 1 — 1 8

Summę . 32 33 44 37 28 26 19 8 227

8. Classification.
a) Zu Ende des S c h u l j a b r e s  1891/92.

I. Fortgangsclasse mit Vorzug 1 2 3 2 4 5 — 1 18
I .  „ .......................................... 26 25 35 29 21 16 16 7 175

Zu einer Wiederbolungsprtifung zugelassen — I 1 — 1 3 - — 6
II. Fortgangsclasse........................................ 5 3 5 5 2 2 3 — 25

III. „ . . . . . . . .
Zu einer Nachtragspriifuug krankbeitshal-

— 2 i — — 3

ber zu g e la sse n ........................................
i AuCerordentliche S c h i l l e r ........................... — — — — — ~ —

Summę . 32 33 44 37 28 26 19 8 227
j b) N ac h t ra g  zum Schu l jah re  1890/91. 

Wiederbolungspriifungen waren bewilligt 
Nacbtragsprilfungen waren bewilligt .

1 1 1 2 — — — — 5

Entsprocken h a b e n ..........................
ISlicht entsprochen haben

1 1 — 1 — — — — 3

Nicbt erschienen sind . . . . _ — 1 1 — — — — 2
Damach istdas Endergebnisf i ir  1890/91.

1. Fortgangsclasse mit Vorzug . . . 2 — 2 4 5 1 1 2 17
I- ,  .......................................... 24 25 39 33 25 14 8 6 174

II- .  ..........................................
HI „ ..........................................
AuCerordentliche S c h i l l e r ..........................

3 5 3 4 i — 4 — 20

1 — 1
Summę . 29 30 44 41 31 15 14 8 212

9. Geldleistungen der Schiiler.
! Das Schulgeld zu zablen waren verpflichtet:

im 1. Semester . . . . 21 20 21 25 12 10 9 3 121
im 2. Semester . . . . 14 18 20 26 13 13 12 4 120

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

Ganz befreit waren
im 1. Semester . . . . 12 13 26 17 16 19 9 6 118
im 2. Semester . . . . 19 15 26 13 14 14 7 5 113

Das Schulgeld betrug im ganzen .
im 1. Semester . fl. 1830-—  
im 2. Semester . „ 1807-50

Zusammen . fl. 3637-50 i !
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10. Besucb in den relat.-oblig. und nicht-
< a S >—( £>

l—i
k" £>•

s  5 
CS3 S

c ic«

obligaten Gegenstanden.

Poln ische S p ra ch e ............................ j j '  g®“ '

G e s a n g .................................................^ em ‘B II. Sem.

S t e n o g r a p h ie ....................................n .  Ł

A nalytische Chem ie . . jj ’ g®™'

12
15
22
22

10
8

27
26

u
13
25
25

8
8

15
13

11
9

17
17
25
24

5
5

17
17
26
20

8
8

3
3

16
16
13
13

i 
r

o
e

e
i 

i

60
61

144
141

70
63

8
’ 8

II. Stipendien.
A nzahl der Stipendisten 8. 
Gesam m tbetrag der Stipendien fl. 485-40

Yerzeiclinis (ler Schiilcr, welche ani Sckluss (los Scliuljahres cin 
Zeugnis der Yorzugsclasse erhalten haben.

I. C l a s s e .
Eber Abraham aus Bochnia in Galizien.

I. C l a s s e  B.
Schlesinger Josef aus Dombrau in Schlesien,
Wicherek Theodor aus Simoradz in Schlesien.

II. C l a s s e .  1 II. III. IV. V. * VII.
Cienciala Sobieslaus aus Mistrzowitz in Schlesien,
Juraschko Franz aus Tescheu in Schlesien,
Kristinus Franz aus Jablunkau.

III. C l a s s e .
Eichner Philipp aus Lippowetz in Schlesien,
Sikora Theodor aus Brzeźnica in Galizien.

IV. C l a s s e .
Rudolf Johann aus Hohenbach in Galizien,
Schmidt Bruno aus Baschka in Schlesien,
Tauber Siegfried aus Mistek in Mahren,
Zwilling Isidor aus Jablunkau in Schlesien.

V. C l a s s e .
Fernka Adolf aus Teschen in Schlesien,
Halin Julius aus Sillein in Ungarn,
Mikolasch Rudolf aus Janowitz in Schlesien,
Motyka Georg aus Grodziszcz in Schlesien,
Nacher David aus Bistritz in Schlesien.

VII. C l a s s e .
Czermak Alois aus Karwin in Schlesien.

sa
ra

m
cu
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VI. Vermehning der Lehrmittel im Jahre 1891.
.Tm Jahre 1891 betrugen die Einnahmen flir Lehrmittel:
1. Cassabestand vom Jahre 1890 ..................................................fl. 63.51
2. Dotation der Stadtgem einde.........................................................„ 300.—
3. Lelirmittelbeitrag von 241 Schulern & fl. 1.05 . . . .  „ 253.05
4. Die Anfnahmstaxen von 70 Schiilern a fl. 2.10 . . . „ 147.—
5. Die Taxen von 4 Semestralzeugnis-Duplicaten a fl. 1 . „ 4 .—
6. Ersatze der Laboranten flir geliefertes Yerbrauchsmateriale „ 49.37
7. Von der Handels- und G ew erb esch u le ....................................„ 20 .—

Summę des Empfanges . . fl. 836.93

lIievon wurdcn die im Nachfolgenden 
1 . Fur die Lehrerbibliothek .

aufgeflihrten Ausgaben

2 . „ Schulerbibliothek
3. geographische Lehrmittel
4. naturhistorische Lehrmittel
5. T) physikalische „
6. chemische „
7. 11 Cassabestand . . . .

Summę der Ausgaben

bestritten:
. „ 321.88
. „ 56.03
. „ 46.97
. „ 58.18
. „ 143.03
. „ 159.37
• „ 51.47
. fl. 836.93

A. Bibliotliek.
Custos : Professor F r a n z  Kun  z.

a) Lelirerbibliotliek.
I. Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  Grimm, Deutsche Grammatik II. Theil,

2. Halfte und III. Theil, 1. und 2. Halfte. L. v. Rankę, Sammtliclie Werke. 
53— 54. Graham Otto, Ausfuhrliches Lekrbuch der Chemie, 1. und 2 . Abtheilung. 
Yerhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, XI. Band. Leunis, 
Synopsis der Thierkunde, 1. und 2. Band. J. Minor, Schiller, I. und II. Band. 
Mascart-Joubert, Lehrbuch der Elektricitat und des Magnetismus, I. und II. Band. 
Miiller-Pouillets, Lehrbuch der Physik und Meteorologie, herausgeg. von Pfaundler,
III. Band, 2 . Theil. G. Grober, Eucyclopadie der romanischon Philologie I. Band. 
Mcnschutkin, Analytische Chemie. Fricks Physikalische Technik. G. Korting, Ency- 
clopadie und Methodologie der englisclien Philologie. J. Lukeś, Militarischer Maria- 
Theresienoruen. Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft, I. Jahrgang. II. Guthes, 
Lehrbuch der Geographie, II. Band. Wiedemann, Annalen der Physik und Chemie, 
1891. Dessen Beiblatter, 1891. Chemisches Centralblatt, I. Serie 1891. Osterreich- 
Ungarn in Wort und Bikl, 8. und 9. Band. Mendelejeff, Chemie, Lieferung 1 — 4. 
Berichte der deutsclien chemischen Gesellschaft. Englische Studien 1891. Sybel, 
Historische Zeitschrift, 1891. Zeitschrift fur franzosische Sprache und Literatur. 
Lyon-Hildebrand, Zeitschrift fur den deutschen Cnterricht. Dammer, Ilandworter- 
buch der Gesundheitslehre, Lief. 1— 12. Vietor, Phonetische Studien, 2. und 3. 
Heft. Kolbe, Zeitschrift fur das Realschulwesen. Klein, Gaca. Verordnungsb!att. 
Mittheilungen der geographischen Gesellschaft. Jahrbuch der geolog. Reichsanstalt. 
Yerhandlungen der geolog. Reichsanstalt.

II. Z u w a c h s  d u r c h  G e s c h e n k e :  Yom h. k. k. Ministerium fur Cultus 
und Unterricht: Statistica della Navigazione e del Commercio marittimo 1890. 
Navigazione in Trieste nel 1890. Commercio di Trieste nel 1890. Yon der k. lc. 
Akademie der Wissenschaften: Anzeiger der Akademie. XXVII. Jahrgang. Geschenke
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des k. k. schlesischen L .-S .-R .: Ósterreichische botaniscbe Zeitsclirift. XI. Jalir- 
gang. Bericht des k. k. schles. L.-S.-R. im Schuljahre 1890/91. Geschenk des 
Komotauer Gymnasiums: Das Coimnunalgymnasium in Komotau. Geschenk des 
k. k. Directors Herrn Hans Januschke: Die Nonne.

b) Sckiilerbibliotkek.
I. Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  Ilocker, Japhet, der seinen Yater sncht. 

Campe, Die Entdeckung Amerika’s, 3 Thcile. Campe, Robinson der Jiingere. Grill- 
parzer, Das goldene Ylies. Sehulausgabe. A. Trabert, Franz Griliparzer. A. E. 
Schonbach, Walther von der Vogelweide. A. E. Schonbach, Ubcr Lesen und Bil- 
dung. H. Sedlatschek, Haus Habsburg-Lothringen. Ósterreich-Ungarn in Wort und 
Bild. C. Maj7, Der Sohn des Barenjagers. S. Worishoffer, Im Goldlande Californien. 
Das neue Universum, 11. Band. A. Helms, Ilans Treuaug. A. Groner, Osterreicher 
in Mexiko. E. Falkenhorst, Abenteurer. A. Groner, In Ritterburgen. F. Zohrer, 
Der letzte Ritter. II. StockI, Zum Meer.

II. Z u w a c h s  d u r c h  G e s c h e n k e :  Vom h. k. k. Ministerium fiir Cultus 
und Unterricht: C. von Duncker, Das Buch vom Vater Radetzky. Von Herrn A. 
Bauer in Yiden: A. Klaar, Griliparzer ais Dramatiker.

B. Gcograpliische Lelirniittelsainmluiig.
Custos: Professor 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 :  Holzel, Geographische Charakterbilder: Aus 
dem Ortlergebiete, die Canons, der Golf von Pozzuoli, die Wiiste, das Berner 
Oberland.

C. Lelirinittelsammlung fiir Naturgescluchte.
Custos: Professor A n t o n  P o h o r s k y .

Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  Pelecanus onocrotalus, Fulica atra, Conorus 
undulatus. 19 Sttick mikroskop. Praparate. 2 Krystallmodelle aus Glasplatten und 
7 aus Birnbaumholz.

I>. Physikalisckes Gabinet.
Custos: Professor F r a n z  J o h n .

Im Jahre 1891 erhielt das physikalische Gabinet folgende Apparate ais 
Zuwachs:

a) d u r c h  K a u f :  Apparat zur Demonstration des dritten Pendelgesetzes 
nach Mach; Apparat naeli Mousson, um zu zeigen, dass Eis durch sehr hohen 
Druck in Wasser verwandelt wird, Quadrantenelektrometer nach Thomson in der 
Ausfiihrung von Dr. K. von Lang und das Zootrop.

b) D u r c h  G e s c h e n k :  Yom Herrn Baron Friedrich Skal in Teschen ein 
Maximum-Minimum-Thermometer.

E. Cliemisclies Laboratorium.
Custos: Professor M ax R o s e n f e l d .

A n  V e r b r a u c h s m a t e r i a l e  wurde im Jahre 1891 angekauft: Reagentien, 
Glaskolben, Becherglaser,Glastrichter,Porzellantiegel, Drahtnetze, Kautschuksehlauche, 
Kautschukstópsel, Kohlenelektroden, Reibschalen, Abdampfschalen, Glasrohren, 
Platinbleche, Eisenloffel, Probierrohren, Glasstabe etc., ferner wurden Wascli- und 
Handtucher angekauft und Reparaturen einiger Apparate rorgenommen.
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F. Lelirmittel fur geonietrisches Zeichnen.
Custos : Professor K a r l  II on i g.

Der Bestand der Sammlung liat sieli im abgelaufenen Jabre nieht geandert.

(4. Lehrmittelsammlung fiir Freikandzeichnen.
Custos: Professor F r a n z  H o le e e k .

Yermehrung der Gipsmodelle d u rc b A n k a u f: Mannliche Portraits, eine nacli 
rechts und eins nach links sehend, ital. Renaissance. Kindskopf. Kopfchen der Yictoria 
von der Trajanssaule. Jugendliclie weibliche Biiste. Ornamentale Details von Sessel- 
lehnen (drei Stiick), franz. Renaissance. Antiker Blattkeich. Akanthusblatt, Vorder- 
ansicht und Seitenansickt (zwei Stiick).

II. Programmsammlung.
Custos: Professor Joh-ann K r  a lik .

Gegenwartiger 
Zuwachs: Bestand:

I. Mittelschulen N ieder-O sterreiehs............................ 35 Stucke. 732 Stucke.
11. Ober-Osterreichs................................... 7 170
III. „ Steierm arks.......................................... 9 183
IV. „ Karntens und Krains . . . . 0 126 77

V. „ des K iis te n la n d e s ............................ 8 162
VI. „ Tirols und Vorarlbergs . . . . 13 n 254 fi

VII. „ B o h m e n s .......................................... 863 n

VIII. M ahren s................................................. 25 430
IX. „ S c h le s i e n s .......................................... 8 215
X. ,  G a l i z i e n s .......................................... 24 322

XI. ,, der Bukowina, Dalmatiens, Bosniens 6 138
XII. Osterreichische Lehrerbildungsanstalten 0 62

XIII. Schulen Ungarns, Siebenbiirgens, Croatien 12 238
XIV. Sonstige inlandische A n s t a l t e n ............................ 26 77

77

124
B. I.— VIII. Baieriscbe M ittelschulen............................ 13 446 11

c .
I.

PreuCische Mittelschulen:
Provinz Ostpreufien....................................................... 12 77 252 77

II. „ W e stp re u C e n ................................................. 11 ;; 208 77

III. „  Brandenburg ................................................. 26 565
IV. „ P o m m e r n ....................................................... 11 249

V. „ P o s e n ............................................................... 11 199
VI. „ S c h le s ie n ........................................................ 21 526 11

VII. „ Sachsen ........................................................ 16 7 7

7 7

413
VIII. „ Schleswig-Holstein.......................................... 8 206 ii

IX. „ I I a n n o v e r ........................................................ 15 297 7 7

X. „ W e s tfa le n ....................................................... 15 V 284
XI. „ H essen-Nassau................................................. 14 255

XII. „ Rheinprovinz und Hohenzollern 27 11 557 77

D. Sonstige Lehranstaltcn Deutschlands: 
o) Reichsland E lsa ss-L o th rin g e n ................................... 3 77 138 11

b) Konigreich S ach sen ........................................................ 22 H 384 11

c) Konigreich W iir t te m b e r g .......................................... 4 11 99 77

d) Grofiherzogthum B a d e n ................................................. 5 7 7 157 11«) „ I l e s s e n ............. 5 11 88 11

zusammen 473 Stucke. 9342 Stucke.
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/ )  Grofiherzogthum Mecklenburg-Schwerin
Transport 473 Stucke 9342 
. . . 2 „ 109

Stiicke

g) ,, Oldenburg . . .  3 11 51
h) _ Sachsen-Weimar . 2 45
i) Herzogthum Anlialt............................... . . .  4 11 35 11
k) S. Altenburg, Coburg-Gotha . . .  2 11 78 11
i) Herzogthum Braunschweig . . . . . . . 2 11 39 11

m) Lippe, lleuB und Schwarzburg . . . . 6 11 80 11
n) Bremen, Hamburg und Liibeck . . .  9 83
o) Andere auslandische Anstalten . . . .  0 11 3 11

Zusammen . 503 Stiicke. 9865 Stiicke

J. Munzensammlung.
Cnstos: —

Gegenwartiger Bestand 187 Stiick.

K. Turngeriitlie.
Custos: k. k. Turnlelirer Carl Wilke.  

Der Bestand hat sich nicht geiindert.

VII. Maturitatspriifung.
Themen zn den s chr i f t l i chen  Maturitatsprti fungen.

Deutsche Spraćl ie:  Wie haben die Erfindungen der neuen Zeit auf das 
Culturleben derselben bereits verandernd eingewirkt?

Fr i edr i ch  Jenkner.
Fr anzos i s c he  Sprache:  Ubersetzung aus dem Franzosischen ins Deut

sche: Combat des Thermopyles von Barthelemy, entnommen aus Filek’s Chresto- 
mathie. Yon „Ces dispositions etaient a peine achevees — “ bis „dans les rangs 
qu’on leur avait assignes.u

Ubersetzung aus dem Deutschen ins Franzosische: „Einige Ziżge aus dem 
Leben von Fenelon“ entnommen aus Schulthess. Ubungsstiicke.

Engl i sche  Sprache :  King Alfred von Mac Farlane, entnommen aus 
ITolzamer’s engl. Lesebuche. Yon „Alfred was not only . . bis „which these 
exciting amusements demanded.u Fri tz Bock.

Mathematik:  1. Es ist ein gleichseitiges Dreieck mit der Seite a gegeben; 
man soli vou den Ecken desselben drei unter sich congruente gleichschenklige 
Vierecke so abschneiden, dass die sich ergebende Figur zu einem prismatischen 
Gefafie umgebogen den groBten Inhalt hat.

2. Ein Dreieck hat die Seiten a b c (12, 10, 8 cm). Um einen Punkt in 
der Seite a wird ein Kreis beschrieben, der die Seiten b und c tangiert. Wie 
groB ist sein Radius, und in welclie Segmente zerlegt der Kreismittelpunkt die Seite a?

3. Es sollen die Coordinaten desjenigen Punktes berechnet werden, von dem 
aus die 3 Kreise x 3 -|- y2 =  16, x3 -j- (y — 5)2 = 9 ,  (x — 7)2 +  (y — l)2 =  25 
unter gleichen Winkeln erscheinen.
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4. Eine Stadt macht eine Anleihe von 50.000 fi., welche in halbjahrigen 
decursiven Annuitaten in den niichsten 15 Jahren getilgt werden soli. Wie grofi 
ist eine Annuitiit, wenn decursive, halbjahrig 2 °/n betragende Verzinsung Zins vom 
Zinse festgesetzt wurde? Wie grofi ist die erste Capitalsriickzahlung und welcher 
Capitalsbetrag wird in den ersten 15 Annuitaten zuruckgezahlt ?

F r a n z  John.
D a r s t e l l e n d e  G e o m e t r i e .  1. Es ist eine zu beiden Projectionsebenen 

schiefe Ebene E  und ein Punkt A auBerhalb dersolben gcgeben; raan eonstruiere 
den geometrischen Ort jener Punkte in der Ebene, welche von A al so weit 
abstehen, ais E  von A.

2. Schatten einer auf der Horizontalebene stehenden, sechsseitigeu, geraden 
Pyramide mit regularer Basis auf einer daneben liegenden Kugel. (a =  3 cm, 
h =  10 cm, r =  3x/a cm). L || P2, zu P! unter 45°.

3. Es ist eine aus 4 Stufen bestehende Stiege mit Seitenmauern in ortho- 
gonaler Projeetion gegeben; man entwerfe ein perspectifisches Bild von derselben, 
wenn keine der Hauptdimensionen zu der Bildebene parallel ist.

K a r l  H o n i g.

Die miindliehe Maturitatsprufung wird am 23. und 25. Juli 1. J. stattfinden.

VIII. Gresundheitpilege der Schuier.
In d e r  S c h u l e  wurden die Bestimmungen des Erlasses des hohen k. k. 

Ministeriums fur Gultus und Unterricht vom 9. Juni 1873, Z. 4816 nach Thun- 
lichkeit cingehalten. Gegen die Hauptiibel der Schule, namlich Staub und andere 
Yeruureinigungen der Luft wurden regelmafiiges Ltiften und strenge Reinlichkeit 
angewendet. In der warmen Jahreszeit wurde der Unterricht groCtentheils bei ge- 
offneten Fenstern ertlieilt, da eine Storung hiedurch nicht zu befiirchten war. 
Beim Thoreingange sind ein groBer Fufireiniger aus Ilolzstaben und 2 lange 
Scharreisen, auf den Plattformen der Treppenwendungen ausgespannte Cocosteppiche 
und vor den Zimrnern im Erdgeschosse Bast-Matten angebracht. Zur Beniitzung 
dieser Fuljreinigungsvorric.htungen wurden die Sehiiler durch den Schuldiener beim 
llaupteingange und sonst durch die Ganginspectoren und den Berichterstatter strenge 
verhalten. Fuilboden und Fenster wurden wahrend des Jahres dreimal gewaschen 
und die ersteren zweiraal wochentlich nach reichlichem Aufstreuen von Sagespanen 
gekehrt. Alle getroffenen Vorkehrungen sind indessen nicht vóllig ausreichend, 
solange die FuCboden mit schlechten Brettern bedeckt sind.

Die Temperaturen in den Zimmern wurden regelmafiig an Thermometern ab- 
gelesen und in den meisten Classen notiert; dieselben waren wahrend der Zeit des 
Heizens ziemlich constant 18° C. und schwankten auch im Sommer nur wenig um 20° C.

Inbezug auf Liiftung, naturliche Beleuchtung und Erwarmung ist die Anlage 
des Gebaudes zweckmaBig, indem sammtliche Lehrzimmer langs einer Seite des 
Hauses angebracht und die Fenster gegen Siidost gekehrt sind. Nur einige Zimmer 
im Erdgeschoss leiden infolge der Nahe der Turnhalle an mangelbafter Beleuch
tung, insbesondere an einem Mangel actinischer Strahlen. In einigen andern Lehr- 
zimmern macht sieli ein Mangel an Baum fiihlbar. Besondere Ventilations-Vorrich- 
tungen sind nicht vorhanden und auch die Ofenschirme entsprechen den Forderun- 
gen des genannten hohen Ministerial-Erlasses nicht.

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die personliche Gesundheitspilege ge- 
richtet und bei allen passenden Gelegenheiten dahin gewirkt, dass die Schiller auf 
Ubelstande achten lernen, an eine richtige Korperhaltung und an Reinlichkeit 
gewiihnt werden.
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Bekufs Forderung der 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 der Erlass des hohen k. k. Ministeriums fur Cultus und Unterrickt vom 
15. September 1890, Z. 19097 in nachstehender Weise durchgefiihrt. Um zunachst 
einen Einblick in die thatsachlichen Verhalt,nisse und Anbaltspunkte fur die Be- 
lehrung der Schiller zu gewinnen, wurde der Gesundbeitszustand der Schiiler von 
den Classenvorstanden moglichst sorgfaltig festgestellt. Die bezuglicken in den Monaten 
October, Februar, Juni gepflogenen Erhebungen ergaben folgende Zusammen- 
stellung:

Gesundheitsstorungen im
October

im
Februar

irn
Juni

Kopfschmerzen............................................... 01 53 54
Nasenbluten.................................................. 18 15 19
Brustschwache, Athembesehwerden . , 10 8 8
H erzklopfen.................................................. 15 s 6
Magenleiden.................................................. 7 8 8
Hu sten und Schnupfen............................ 41 40 25
Gesichts- und Gliederreifien . . . . 11 8 6
Nervositat....................................................... 24 19 10
Ohrensehmerzen............................................ 9 10 0
Schwerhdrigkeit............................................ 7 0 4
Augeznschmerzen........................................... 23 18 u
Kursichtigkeit ............................................ 18 18 Ł20
Korperschwiiche............................................ 8 6 o
Sonstige Ubel (Leistenversehiebung, Seitenstechen etc. 5 7 8

Summę . 257 224 187

Nach diesen Zahlenangaben entfielen im Monate October auf 240 Schiiler 
257 krankhafte Zustande, also 107°/0 (im vorigen Schuljahre 145°/0), im Monate 
Juni auf 228 Schiiler 187 Gesundheitsstorungen, also 82°/0 (im vorigen Schuljahre 
100°/o). Die merkliche Abnahme der im Monate October kerrschenden Ubel- 
stande im Laufe des Schuljahres entfallt besonders auf die Classen I  A, I B und 
II  (113 Schiiler). Die Gesundheitsstorungen r.ehmen da von 1G5°/0 bis 105°/0 ab, 
wahrend sie in den iibrigen Classen zusammen zwischen 55— C0°/0 sieli nahezu 
constant halten.

Unter den Gesundheitsstorungen sind aufier Ilusten und Schnupfen besonders 
Kopfschmerzen, Nasenbluten, Nervositat und Augeniibel haufig; diese Ubelstande 
hangen vielfach mit einer unzweckmafiigen Ernalirung, ungesunder Korperhaltung, 
mit dem Mangel an frischer Luft und Bewegung zusammen. Da dieselben seit dem 
vorigen Jahre iiberhaupt und wahrend des letzten Schuljahres insbesondere bei 
den Schiilern der unteren Classen abgenommen liaben, so diirfte der Sehluss 
berechtigt sein, dass die bisherigen hygieniseben Bestrebungen der Anstalt nicht 
ohne Erfolg geblieben und auch noch weiterhin nothwendig sind. An Influenza 
erkrankten wahrend des Winters 34 Schiiler, d. i. 10°/o. Langer ais eine Woche 
versaumten krankheitshalber 6 °/0 Schiiler den Unterricht und zwar mehrere 
wegen Influenza, Katarrh der Athmungsorgane und Fufiverletzungen; je  ein Schiiler 
erkrankte an Kippenfełlentziindung und Scharlach.

Weitere Erhebungen bezogen sich auf die Z e i t e in  th  e i l u n  g der Schiiler 
aufierhalb der Schule. Die Schiller stellten vom 1. bis 30. November die Zeit des 
Aufstehens, des Arbeitens, des Spazierengehens, des Badens, des Unwohlseins, des 
Schlafengehens u. s. w. in gedruckten Tabellen zusammen und entwarfen darait 
ein Bild ilirer Lebensweise. Aus den Aufschreibungen ergibt sich folgende Zusammen- 
stellung iiber die h a u s l i c h e  A r b e i t s z e i t  (in Minuten) j e  e i n e s Sc li iii e r s 
fiir die einzelnen Lehrgegenstande und im ganzen.
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I A 19 11 19 _ 5 14 — — 9 — 9 6 1 Std . 32M.

1 B 17 13 20 — 13 14 — — 10 — 10 6 1 r> 43 „

II. 14 13 17 — 12 17 16 — 7 — 5 1 r> 41 „

111. 14 13 20 — 20 21 20 12 — — — — 2 łł ;;

IV. 18 10 28 — 33 27 18 11 — 3 — — 2 28 „

V. 9 24 26 20 27 21 27 — 10 9 — — 2 11 53 „

VI. 9 27 19 17 22 26 13 15 6 6 — — 2 n 40 „

VII. 14 13 29 26 12 44 26 33 10 3 — — 3 n 30 „

Die vorstehenden Żabien geben die Tagesmittel der Arbeitszeit fiir einen 
einzelnen Schiller, wenn die hauslicbe Arbeit auf die sechs Woc-hentage yertheilt 
und der Sonntag freigehalten wiid. Damach betragt, die Arbeitszeit fiir Schiller 
der unteren vier Classen taglich 1 % — 21/2 Stunden und fiir Schiller der oberen 
Classen 2 % — 3%  Stunden. Die Arbeitszeiten entsprechen demnach dem hohen 
Ministerial-Erl. v. 28. November 1882, Z. 20416, nach welchem solche Anfor- 
derungen gestattet sind, dass die Schiiler in den unteren Classen in 2— 3 Stunden 
und in den oberen Classen 3 — 4 Stunden die hśiusliehe Arbeit vollenden konnen. 
Die Zeitausmafie von 1 % — 3 Stunden, welche in einer These der Directorenver- 
sammlung in Schleswig-Holstein (1883) aufgestellt wurden, werden nur durch die 7. 
Classe iiberschritten.

Die einzelnen Zeiteintheilungstabellen sind geeignet, fiir Lehrer und Scliiiler 
wichtige Anhaltspunkte zur Darnachachtung zu bieten; sie fiihren zu einer ziemlich 
genauen Kenntnis der Schiiler und regen diese auch zur Gesundheitspflege an. 
Sie weisen aus, dass manche Schiiler die mittlere Arbeitszeit bedeutend iiber- 
schritten; dass einzelne Schiiler der unteren Classen und die Mehrzahl der Schiiler 
der oberen Classen bis 11, 12 Uhr nachts und dariiber hinaus arbeiten; dass in eini- 
gen Wohnungen die Liiftung vernaclilassigt wurde; dass manche Schiiler eine regel- 
miifiige Korperbewegung untcrliefien und die Hautpflege verabsaumten. Schlechte 
Liiftung der Wohnung und Mangel an Bewegung trafen in mehreren Fallen mit 
Kopfweh und Nasenbluten der betreffenden Schiiler zusammen.

Uber die in den Tabellen zum Ausdruck gebrachten Zustande wurde 
in einer Conferenz verhandelt und damach von den Classenvorstiinden da- 
hin gewirkt, alle, namentiich aber die betreffenden Schiiler aufzuklaren und zu 
einer der Gesundheitslehre entsprechenden Zeiteintheilung und Lebensfiihrung an- 
zuleiten. Es wurde den Schiilern auseinander gesetzt, dass bei der angegebenen 
Arbeitszeit den Forderungen der Gesundheitspflege entsprochen, und dass auch 
das fiir Schiiler der oberen Classen nothwendige Minimum von 7— Sstiindigem 
Sehlafe cingehalten werden kann. Jene Schiiler, welche die mittlere Arbeitsezit 
bedeutend iiberschritten, wurden im Unterrichte besonders berUcksichtigt, durch 
baufiges Aufrufen zur Aufmerksamkeit genothigt und zum zweckmafiigen Studieren 
angeleitet.

AuCer den Ubelstanden weisen die Tabellen nach, dass fast sammtlicbe 
Schiller regelmabig Spaziergiinge machten und Korperwaschungen yornahmen, dass 
47%  (gegen 20°/0 im vorigen Jahre) Biider beniitzten und dass fast alle W oh
nungen taglich geliiftet wurden.
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Ałs Weisungen fur die Gesundheitspflege wurden den Schiilern „ D i e  Ge- 
sun  d h e i t s r e g e l n  fur  d i e  S c h u i j u g e n d 11 (herausgegeben von der Hygiene- 
Section des Berliner Lehrervereines, Issleib in Berlin) empfoblen. Im Sinne dieser 
Gesundheitslehren wurde auch in den einzelnen Unterrichtsgegenstanden anregend 
und aufklarend gewirkt. Der botanisehe Unterricht der zweiten Classe wurde zu- 
meist im Freieu ertheilt; zu letzterem Zwecke waren die betreifenden Lehrstunden 
in dem Stundenplane ais Eckstunden angesetzt worden.

Nacb ailen entsprecbenden Vorkehrungen in der Scbule wurden im Sinne 
des hohen Ministerial-Erlasses Begtinstigungen fur die Schiller zum Schlittschuh- 
laufen, Baden und Spielen im Freien nachgesucbt.

Der Besitzer der Eisbahn, Herr P. Morcinek, bewilligte geneigtest 200 Karten 
zum freien Eintritt auf den Eisplatz und ermiifiigte den Eintrittspreis fiir die 
Studierenden von 5 kr., beziehungsweise 10 kr. auf 4 kr,

Herr Baumeister F. Kunze, Pacbter des Kaiserbades, gewabrte fiir die Wannen- 
und Dampfbiider circa 40% ErmaBigung und Herr Baumeister A. Jedeck stellte 
namens des Ausscbusses der Badehaus-Actiengesellscbaft noch weitere Begiinsti- 
gungen in Aussicht.

Der loblicbe Gemeindevorstand gewabrte geneigtest 36 Schiilern fiir den 
ganzen Sommer giltige Freikarten und den ubrigen Schiilern den miiBigen Preis 
von 2 kr, fiir die Bentitzung der stadtischen Scbwimm- und Badeanstalt.

Herr Ritter von Walcbcr-Uysdal, Erzb. AlbrecbPscber Cameral-Director, gab 
wie im vorigen Jahre in bochherziger Weise die Erlaubnis zur Beniitzung eines prach- 
tigen, iiber 2 .loch grofien Wiesenplatzes in der Niihe der Stadt fiir die Jugend- 
spiele und Herr C. Karger, erzb. Spinnerei-Yerwalter, vermittelte freundlicbst die 
fjbcrgabe und die Ilerricbtung des seineni Wirkungskreise zugehorigen Spielplatzes.

Die genannten P. T . Herren und der loblicbe Gemeindevorstand haben durcb 
Gewahrung der beziiglicben Ansucben ilire Scbul- und Jugendfreundliclikeit in 
liumanster Weise bekundet und den Schiilern der Anstalt eine grofie Wohlthat er- 
wiesen; die Direction spricbt dafiir den wiirmsten Dank aus und bittet zugleicb. 
die freundliclie Gesinnung der Scbule aucb fernerhin bewabren zu wollen.

Die den Schiilern gewahrten Begiinstigungen ermoglichteu eine weitgehende 
Durchfiibrung des boben Ministerial-Erlasses. Im Winter benutzten die Scbuler 
die Schlittschuhbahn und das Kaiserbad; in der warmeren Jahreszeit betbeiligten 
sieli sammtliche Schiller an den Jugendspielen und wurde die stadtische Bade- und 
Schwimmanstalt bei gunstiger Witterung fieifiig besuebt.

Eine diesbezughche Abzablung ergab, dass sieli unter den Schiilern 90% 
Schlittschuhlaufer und 61°/0 Schwimmer befinden, und dass nur 5°/0 der Schiller 
wabrend des Monates Juni niclit gebadet baben.

Am 31. Mai wurden unter Fiihrung der Professoren Ausfliige in die Beskiden 
unternommen.

Die Jugendspiele wurden in folgender Weise zur Ausfiibrung gebracht. Erst 
liefi sie der Turnlehrer im Turnunterricbte unter Leituug bestimmter Scbiiler ein- 
liben. Die im Freien auszufiihrenden Spiele wurden fiir jede Classe im voraus 
festgestellt. Die brauchbaren Goratbe der Turnhalle wie z. B. Balie, Zugleinen, 
Lauf- und Sprungseile, Sprungstangen wurden beniitzt. Die Spiele begannen Mitte 
Mai. Anfangs wmrden die Scbiiler nachmittags 5 Ubr in der Scbule versammelt 
und damach auf den Spielplatz gefiibrt; spater kamen die Scbuler jeden Mittwock 
und Samstag direct auf diesen Platz, so oft es das Wetter zuliefi. Die Betheili- 
gung am Spiele war stets zablreich, aucb seitens der Scbiiler der 7. Classe, welcbe 
dazu niclit besonders aufgefordert worden waren.

Laut Conferenzbeschlusses soli fiir den Tag, an welcliem die Temperatur 
bereits Yormittags 25° C. erreicht oder iibersebritten bat, das Spielen abgesagt und. 
dafiir das Baden besonders empfoblen werden.
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Die richtige Wiirdigung der Jugendspiele, ais classisclien Erziehungsmittels, 
seitens des Lehrkdrpers trug wesentlich zur Forderung der Spiele bei. Gleich bei 
Beginn derselben betheiligten sich die Professoren Bock, Kralik, Kunz, Rosenfeld 
und der Berichterstatler. Weiterhin fiihrten nach Gonferenzbeschluss die Mit- 
glieder des Lehrkorpers der Reihe nach u. z. zu zweien und der Berichterstatter 
die Aufsicht.

Die bisher gemacliten Erfalirungen bestatigen bereits den vielfack geriilimten 
Nutzen der Jugendspiele. Dieselben bewahren sich ais vorziiglicbes Mittel der 
Gesundheitspdege, indem sie infolge der harmonischen Bethatigung des Geistes 
und des Korpers der Erholuug und der geistigen und kbrperłiclien Kraftigung 
zugleich dienen. Sie zeigen sich auch geeignet, die gesellsehaftlichen Tugenden 
der Schiller zu entwickeln und der Erziehung fur die Gesellschaft zu dienen und 
werden voraussichtlich kiinftighin immer mehr ais eine Erganzung unseres bisherigen 
Erziehungssystemes sich geltend machen und der Schule zum Heile gereichen.

IX. Hohe Erlasse.
1. Erlass des hohen k. k. Ministeriums fur Cultus und Unterricht vom 17. 

Juni 1891, Z. 9193. Lehrplan und Instructionen fur das Frelhandzeielmen.
2 . Erlass der hohen k. k. Landes-Regierung vom 12. Nov. 1891, Z. 15088, 

betreffend die Ausgabe von Legitimationsbucheln durch die General-Direction der 
k. k. priv. Kaiser-Eerdinands-Nordbahn an k. k. Beamte beliufs Gewahrung von 
FahrpreisermaBigungen.

3. Erlass des hohen k. k. Ministeriums fur Cultus und Unterricht vom 29. 
November 1891, Z. 25641 und Erlass des hohen k. k. Landes-Sclml-Rathes vom 
7. Deceinber 1891, Z. 3601, womit die Weihnachtsferien bis zum 4. Jiinner 1892 
verliingert wurden.

4. Allerhochste EntschlieBung Sr. k. u. k. Apostolischen Majestat vom 26. 
October 1891 und Erlass des hohen k. k. L.-Sch.-R. voni 9. Marz 1892, Z. 667. 
Filr Historiker und Lehrer der altclassischen Sprachen wurden Stipendien gegriindet 
zum Zwecke von Studienreisen nach Italien und Griechenland.

X. Chronik.
181)1* Uber die Yeranderungen im Lehrkorper wurde bereits oben unter I. 

bericlitet.
Das Schuljahr wurde am 18. September mit einem feierlichen Gottesdienste eroffnet.
Quimiuenna!zulagen wurden zuerkannt: die dritte dem Berichterstatter 1. ErI. 

des hohen k. k. L.-Scb.-R. v. 2. September 1891, Z. 2499, die erste dem Pro- 
fessor W i l h e l m  K l e i n  1. Erl. votn 6. September 1891, Z. 2558, die dritte dem 
Professor A n t o n  P o h o r s k y  1. Erl. v. 5. Oct. 1891, Z. 2881 uud die dritte 
dem Professor Dr. K a r l  Z a h r a d n i ć e k  1. Erl. vom 5. Oct. 1891, Z. 2882.

Vom 24. Deeember bis 1 . Janner waren Weihnachtsferien.
181) 2 . Am 30. Janner fand ein Trauergottesdienst fur weiland Se. kaiser- 

liclie liobeit den durclilauchtigsten Kronprinzen statt.
Am 13. Februar Schluss des ersten Semesters.
Am 17. Februar Eroffnung des zweiten Semesters.
Vom 13. —  19. April Osterferien.
Yom 23. —  28. Mai schriftliche Maturitatsprufungen.

4
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Laut Erlasses des hohen k. k. Ministeriums fiir Cultus und Unterricht vom 
23. Mai 1. J. Z. 1926 und Erlasses des hohen k. k. Landes-Schul-Rathes vom 
2. Juni 1. J. Z. 1425 wurden die Professoren Franz Ilolećek, Franz John und 
Max Rosenfeld in die VIII. Rangsclasse befordert.

Vom 4. —  7. Juni Pfingstferien.
Am 15. Juli feierliches Dankamt. Schulschluss. Zeugnisverlheilung.
Am 16. Juli Aufnahme und Aufnahmsprufung fiir die erste Classe.

Voranzeige fiir das kommende Scłmljahr.
Das Schuljahr 1892/3 wird am 18. September mit einem feieriichen Gottes- 

dienste eroffnet. Die Einscbreibungen finden fiir neu eintretende Schiller am 
15. uud 16. September von 8 — 10 Uhr und fiir die seitlierigen Schiller am 17. 
September von 9 — 12 Uhr vormittags statt.

Alle aufzunehmendcn Schiller haben sich in Begleitung ilirer Eltern oder 
dereń Stellvertreter bei der Direetion zu melden und das zuletzt erhaltene Studien- 
zeugnis oder Freąuentationszeugnis der Volksschule mitzubringen; neu eintretende 
miissen uberdies den Tauf- oder Geburtsschein vorlegen. Audi bat jeder Schiller 
zu der Einschreibung ein vorher vollstandig ausgefiilłtes Nationale mitzubringen, 
auf welchem zugleich diejenigen freien Gegenstande verzeichnet sind, an denen er 
theilnehmen soli. Ais f r e i e  G e g e n s t a n d e  werden gelehrt: polnische Sprache 
und Gesang in allen Classen, Stenographie in den 4, und analytische Chemie in 
den 3 oberen Classen. Ein zweites ebenso ausgefiilłtes Nationale ist am ersten 
Unterrichtstage dem Classenvorstande zu iibergeben.

Z u r  A u f n a h m e  in die  I. C l a s s e  ist das vollendete oder bis 31. December 
d. J. zur Vollendung gelangende 10. Lebensjahr, sowie das Bestehen e in  er A u f 
n a h m s p r u f u n g  erforderlich. Bei dieser Priifung wird verlangt: „Jenes Mafi von 
Wissen in der Religion, welches in den ersten 4 Jahrescursen einer Volksschule 
erworben werden kann; Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschen Sprache 
und der lateinischen Schrift, Kenntnis der Elemente aus der Formenlehre der 
deutschen Sprache, Fertigkeit im Analysieren einfacher bekleideter Satze; Ubung 
in den 4 Grundrechnungsarten in ganzen Zahlen.“

Zum Eintritt in eine h o h e r e  C l a s s e  ist eine A u f n a k i n s p r i i f u n g  in 
allen jenen Fallen un e r l a s  s l i ch,  in welchen der Aufnahmswerber ein Zeugnis 
iiber die Zurucklegung der unmittelbar vorhergehenden Classe einer g l e i c h o r g a -  
n i s i e r t e n  otfentlichen Realschule nicht beibringen kann. Dieses Zeugnis muss 
uberdies die Bestatigung enthalten, dass der Schiller seinen Abgang von der bis 
dahin besuchten Anstalt ordnungsmiifiig angezeigt bat.

D ie  A u f n a h m e  v o n  P r i v a t i s t e n  unterliegt denselben Bedingungen, wie 
jene der offentlicben Schiller.

Die Taxe fiir die Aufnahmsprufung (mit Ausnahme jener fiir die I. Classe), 
wie fiir eine Privatistenpriifung ist 12 tl.

Das halbjdhrig im 1. Monate des Semesters im vorhinein zu entrichtende 
Schulgeld betragt 15 6.

Die Schiiler der I. C l a s s e  haben im 1. Sem  es te r  das Schulgeld spatestens 
im Laufe der ersten 3 Monate nach Beginn des Schuljahres zu entrichten. Doch 
kann ihnen bis zum Schlusse des 1 . Semesters die Zahlung des Schulgeldes unter 
folgenden Bedingungen gestundet werden :

1. Dass s i e b i n n e n S  T a g e n  nach erfolgter Aufnahme bei der Direetion 
jener Schule, welche sie besuchen, ein Gesuch um Stundung der Schulgeldzahlung 
uberreichen, welches mit einem nicht vor melir ais einem Jahre ausgestellteu 
behordlichen Zeugnisse iiber die Vermogensverh&ltnisse belegt sein muss.
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2. Dass sie, beziehungsweise die zu ihrer Erhaltung Yerpflichteten, wahrhaft 
diirftig, das ist, in den Yermiigensyerhaltnissen so besckrtinkt sind, dass ihnen die 
Bestreitung des Schulgeldes nicht ohne empfindliche Entbebrungen moglich ware.

3. Dass ihnen in Bezng auf sittliches Betragen und Fleifi eine der beiden 
ersten Noten der vorgeschriebenen Notenscala und in Bezug auf den Fortgang in 
alleu obligaten Lehrgegenstanden mindestens die Notę „befriedigend“ zuerkannt wird.

Jenen Schiilern der I. Classe, welche im I. Semester ein Zeugnis der ersten 
Classe mit Vorzug erhalten liaben, kann auf ihr Ansuchen von der Landesschul- 
behorde die Ruckzalilung des fiir das 1. Semester entrichteten Schulgeldes bewilligt 
werden, wenn sie auf Grund der Erfiillung der unter Punkt 2 und 3 des vorher- 
gehenden Absatzes ausgesprochenen Bedingungen die Befreiung von der Zahlung 
des Schulgeldes fiir das 2 . Semester erlangen.

Jeder Schiiler bat einen Lehrmittelbeitrag von 1 fl. 5 kr., jeder neu eintre- 
tende Schiiler auBerdem noch die Aufnahmstase von 2 fl. 10 kr. zu entrichten.

D ie  A u f n a h m s p r i i f u n g e n  f i i r d i e  1 . C l a s s e  werden am 16. Septem- 
ber, die Aufuahmsprufungen fiir die hoheren Classen am 16. und 17. September, 
die Wiederholuugs- und Nachtragsprtifungen am 17. und 18. September abge- 
halten werden.

i ■



Neunzehnter Rechenschafts-Berieht
des

ffnterstfilznnis-Tereises M iilerM e aa der Ł  i .  Oter-Realsclials za Tesclieti
fiir das Jahr 1891 2

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 Siickelwart.

Die am 29. November 1891 abgehaltene ordentliche Generalversaminlung 
ergab fur das Vereinsjahr 1892 die folgende Constituierung des Ausschusses: 
Realschuldirector H a n s  J a n u s c b k e  ais Yorstand, J o h a n n  G a b r i s c h ,  Haus- 
besitzer, ais VorstandstelIvertreter, Professor F r a ń  z John  ais Schriftfiihrer und 
Siickelwart, Kaufmann J a c o b  S k r o b a n e k ,  k. und k. Hofbuclihandler und Hof- 
buclidruckereibesitzer K a r 1 P r o c h a s k a ,  Professor A n t on P o h o r s k y  und Pro
fessor F r a n z  H o l e f i e k  ais Ausschussmitglieder. Zu Reclinungsrevisoren wurden 
gewahlt die Herren Professoren F r a n z  K u n z  und Dr. K a r l  Z a h r a d n i c e k .

Uber die ertheilten Geldunterstiltzungen gibt der naclifolgende Reehnungs- 
ausweis Aufschluss; aufierdem wurden nock an 92 anne Schiller 512 Schulbiicker 
und Atlanten und an 10 Schiller Reifizeuge ausgeliehen.

Die diesjahrigen Sammlungen ergaben 269 fl .; es sind statutenmaBig 375 fl. 
60 kr. und eine von der loblichen Teschner Sparcassa zu erhoffende Unterstiitzung 
im nachsten Yereinsjahre zu venvenden.

Einnahmen im Vereinsjahre 1891— 92.
1. Cassenstand vom vorigen J a lir e ................................................................ fl. 366.34
2. Pro 1892 von 136 Mitgliedern eingezahlte Jahresbeitrage „ 269.—
3. Zinsen vcn dem in der Sparcasse elocierten Cassenbestande . . „ 24.09
4. Geschenke:

Von Sr. kaiserlichen Holieit dem dureblauchtigsten Herrn 
Erzberzog Albrecht, Herzog von 7 escben etc. 20 fl., von der lob
lichen Teschner Sparcasse pro 1891 50 fl., von Herrn Radak 
20 fl., von B. K. 25 fl., von Herrn Hermann Spiizer in Teschen 
2 fl., von Karl Jaworek 3 fl. 95 kr., von Kobn 95 kr., yon J. W.
5 fl., Uberschuss einer Sammlung 6 fl. 16 kr., von Herrn Baron 
Beess in Roy 5 fl., von Herrn Professor Kralik Erlos eines Buches 
60 kr., von N. N. durch Herrn Professor Rosenfeld 10 fl., von 
Herrn Attila Fiałkowski, Privatier, Kasernplatz in Bielitz 5 fi., von 
Herrn Skasa in Freistadt durch Herrn Professor Pohorsky 1<* fl . „ 163.66

Ubertrag . . . „ 823'0'J
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Ubertrag . fl. 823-09
Wahrend der Osterferien unterzogen sieli die Schiller Guiherz 

Leo IV. Cl., Altmann Leo, Oszelda Georg- und Spialek Oswald V.
Cl., Zipser Hugo VI. Cl. und Spitzer Alfred VII. CI. der miLhe- 
vollen Aufgabe, unter den ilmen bekanr.ten Schulfreunden ihres 
Heimatsortes oder dessen Umgebung zu Gunsten des Vereines Samm- 
lungen einzuleiten. Zu derselben trugen bei die Herren:

Poduscbka, erzb. Cassier in Ustroń 50 kr., Paul Donat, Fa- 
brikant 1 fl., David Gutberz, Kaufmann 1 fl., Jobami Kohlhaupt,
Privatier 50 kr., Josef Kleinpeter, erzb. Hiittenverwalter 2 fl.,
Ignatz Pierz, Fleischbauer in Orlau 1 fl., Ferdinand Altmann, Kauf
mann in Łazy 1 fl., Josef Altmann, Łazy 1 fl., Jacob Konigstein,
Kaufmann in Orlau 1 fl., Richard Wecksberg, Kaufmann Lazy 
50 kr., Heinrich Alt, Kaufmann in Peterswald 50 kr., S. Blumen- 
thal, Kaufmann in Orlau 1 fl., Sigmund Lindner, Postmeister in 
Orlau 1 fl., N. Wurzel, Kaufmann in Orlau 1 fl., N. Dostał, Central- 
director 1 fl., A. Beranek, Apotheker 1 fl., Josef Hummel, Hotelier 
1 fl., Franz Spialek, Forster 1 fl., Heinrich PTamme sen. 1 fl.,
Jobann Jurzina, Postmeister 1 fl., H. Postolka, Maschinenmeister 
1 fl., Jaworski, Rechnungsfiikrer 1 fl., Karl Lares, Coaksmeister 1 fl.,
(die letztgenannten Herren wobnen sammtlick in Karwin), Gustav 
Oelwein erzb. Httttenyerwalter in Trzynietz 50 kr., Theodor 
Kadiera, Apotheker in Trzynietz 50 kr., Heinrich Zipser, Hnoj- 
nik i fl,, Karl Frohlich, Ober-Domaslowitz 1 fl., Graf Aicbelburg, 
Nieder-Toscbanowitz 1 fl., Krzywon, N.-Toschauowitz 50 kr., Moriz 
Ritłer v. llarasowski, Ober-Toschanowitz 1 fl., Adolf Motyka, Ober- 
Trzanowitz 1 fl., A. Rtibenstein, Kaufmann 1  fl., Karl Sohlicb,
Kaufmann 2 fl., Siegtried Lindner, Privatier 2 fl., Emanuel Spitzer, 
Gescbaftsleiter 1 fl., David Spitzer, Kaufmann 2 fl., Karl Kukutscb,
Kaufmann 2 fl., A. Kuczera Pfarrer, 1 fl., Adolf Lindner Kaufmann,
1 fl., A. Scbramek, Kaufmann 1 fl., Leopold Ploscbek, k. k. Post- 
meister 1 fl., Jobann Stritzke, Gastbausbesitzer 1 fl., Sidmund Stein
berg, Kaufmann 1 fl., A, Krzywon, Pfarrer 1 fl., N. Mortinek, Grund- 
besitzer 1 fl., Anton Micbl, k. k. Kotar 1 fl. (die letztgenannten 
Herren wohnen sammtlich in Skotschau), Ergebnis der durch den 
Sclitiłer Friedrich Beneś II. Cl. unter den Locomotiyfiihrern Oder-

fl. 59.50
Zinsen der Karl Kahler-Stiftung per 1891 . . fl. 10.50
Stand des Stipendienfonds am 1. Juli 1891 . , fl. 331.06
Zinsen der Krouprinz-Rudolf-Stiftung . . . fl. 50.40
Zinsen der Kaiser-Franz-Josef-Jubilaumsstiftung . fl. 50.40

Empfangssumme fl. 1324.95

AuCer den friiher angefiibrten Spenden in barem Gelde erliielt der Verein 
im abgelaufenen Jabre neuerdings von der Verlagsbucbhandlung Julius Klinkhardt 
in Wien 5 +  7 Exemplare des an unserer Anstalt neu eingefuhrten Lesebucbes von 
Kummer und Stejskal, und von der Buchhandlung A. Piclileris Witwe und Solin 5 
Esemplare von Gloser’ s Aritbmetik. Endlich uberlieflen aucli mehrere Professoren 
dem Vereine in bereitwilligster Weise einzelne Lehrbiicber.
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Ausgaben im Vereinsjahre 1891— 92.
1. Unterstiitzungen:

a) Eine Unterstiitzung in Barem erhielten
1 Schiller ans der I. Classe im Betrage von fl. 15.—
3 71 71 „ 11. 77 71 u n 77 80.—
2 71 71 ., III. 71 n 71 77 r 50.—
1 71 n „ IY. ’ 1 71 77 77 71 30.—
2 71 71 „ v . r> 77 n ii n 40.—
2

77 71 „ VII. 77 71 71 71 * 77 80.—
Eine Unterstiitzung in Kleidern erhielt 1 Schii-

ler der II. C la s s e ......................................................... 71 10.50 fl. 305.50
b) Fur Schulbiicher und Buchbinderarbeiten . 38.83

2. Regie-Auslagen.
Druck des Rechenschaftsberichtes . . . . fl. 4.25
Postporto und Stempel . . . . . . .
Fur Bedienung und Eincassieren . . . . 71 5. — 71 9.57

3, Stand des Stipendienfonds zu Beginn des Jahres . 77 331.06
Demselben wurden an Geschenken zugewiesen . 163.59
Die Kronprinz Rudolf-Stiftung an Czermak A. VII.

Classe au sgezah lt.................................................. 77 50.40
Die Kaiser Franz Josefstiftung an Rudolf Johann

IV. Classe ausgezahlt..........................................
77

50-40
4. Cassenstand in der Sparcassa (1278 B) elociert . 71 375.60

Ausgabssumme fl. 1324.95
Der Verein besitzt am 1. Juli 1892:

Silberrente No. 44086 vom 1. Juli 1883 (Kronprinz Rudolf -  Stiftung) auf 
1200 fl. nom.

Silberrente No. 50231 vom 1. April 1888 (Kaiser Franz Josef - Stiftung) auf 
1200  fl. nom.

Silberrente No. 52472 vom 1. Janner 1887 (K. Kahler-Stiftung) auf 250 fl. nom. 
Den Stipendienfonds (SparGassabuch 5129 B.) mit fl. 494.65.
Den Cassenstand (Sparcassabuch 1278 B.) fl. 375.60.

Mitglieder-Yerzeichnis.
a .

Schles. Landesaussehauss . . .  30 
Stadtgemeinde Teschen . . .  20 
Se. Excellenz Herr Heinrich Graf 

Larisch, Landeshauptmann etc. . 15 
Herr Altmann H., Rosogl.-Erzeuger 1 

„ Aufricht C. O., Modewaren-
h a n d le r ..........................................1

„ Babuschek W., I. Yorsteher 
im Cselesta’ schen Stift . , 1

„ Bank Franz, k. k. Hilfsamter-
d ir e c t o r ..........................................1

„ Bernatzick Carl, Kauf-
mann.................................................1

„ Bock Fritz, k. k. Professor 2 
„ Dr. Demel Leo, Ritter von 

Elswehr, Adyocat . . . 1

a.
Herr Drossler Leopold, mahr.-schles.

Landesadvocat, J. U. Dr. . 1
„ Fasal M., Sodawasserfabrikant 3 
„ Feitzinger Ed., Hausbesitzer 1 
„ Fink Johann, Hausbesitzer . 1
,, Dr. Fizia, k. k. Sanitatsrath 1 
„ Flooh Ed., Kaufm., Gemeinde-

r a t h ...........................................1
„ Franke Johann, Uhrmacker . 1
,, Frenzel, p. Forster 
„ Friedmann Sim., Kreisrabbiner 2 
„ Frisa Alois, Hausbesitzer . 1
„ Fritsche Richard, k. k. Pro

fessor ................................... 1
., Fulda Fritz, Baumeister . . 5
„ Gabrisch Johann, Hausbesitzer 1
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a.
Herr Gamroth Karl, Sparcassen=

„ beamter . . . . . .  1
„ Gimpel Anton, Hausbesitzer. 1 

Frau Glauber Fanni, Hoteliere . I 
„ Glesinger Karolinę . . . 1

Herr Glesinger J. Pliil. . . .  3
„ Goldstein Ed., Kaufinann . 1
„ Gorgosch Karl, Hausbesitzer 1 
„ Grabmeier, Ingenieur . . 2

Frau Grauer Paula . . . .  2
Herr Dr. GroBmann . . . . 1

„ Grttn Hermann, Holzindustriel-
ler in W ie n .................................. 2

Frau Gumiak Emilie, Hausbesitzerin 4 
Herr Dr. Haase Theodor, mahr.-

scbles. Superintendent . . 1
„ Halin Adolf, Cantor . . . 1
„ Heller Jacob, Dr. J. U. . . 1
„ Herlitschka Samuel, Rosoglio-

F a b r i k a n t ...................................1
„ Heszer Jacob, Kaufmann . 1
„ Hoenig Carl, k. k. Professor 1 
„ HoleGek Franz, k. k. Professor 2 
„ Htittner, Dr. J. U. . . . 1
„ Illich Franz, Oberinspector 

u. Betriebsleiter d. K.-O. B. 2 
„ Januschke Hans, k. k. Real-

schuldirector................................ 10
„ Jarosch Franz, k. k. Staats-

a n w a l t ......................................... 1
„ Jaworek Josef, Móbelfabrikant 2 
„ Jedeck Alois, Baumeister . 1
„ Jenkner Friedrich, k. k. Pro

fessor.................................................2
„ John Franz, k. k. Professor 3 
„ Kallina Ludwig, erzh. Brau- 

haus-Verwalter . . . . 1
„ Karell Armand, kais. Rath 

Bezirks-Schulinspector . . 1
„ Kasalowski Alois, erzh. Indu- 

strial-Verwalter . . . . 1
„ Klein Wilhelm, k. k. Professor 1 
„ Kleinberg Joachim, Dr. J. U. 1 
„ Klucki Sobieslaus, mahr.- 

schles. Landesadvocat . . 1
,, Kohler Wilh., erzh. Bergrath 2 
„ Kdnigstein Ludwig, Kaufmann 1 
„ Kohn Bernh., Liąueurfabrikant 1 
,  Dr. H. Kohn . . . .  1
„ Kohn Ferdinand, Geschafts-

mann.................................................1
_ Kohn Karl, Móbelfabrikant . 5

H.
Herr Kohn Sigmund, Lederhandler 1 

„ Konwalinka Ant., k. k. Staats-
a n w a l t ..........................................1

„ Kralik Johann, k. k. Professor 2 
„ Kunz Franz, k. k. Professor 2 
„ Kunze Feodor, Baumeister . 1
„ Kutzer Fritz, Hausbesitzer . 5
„ Kutscha Theodor, Ritter von 

Lissberg, erzherzogl. Hiitten-
inspector..........................................2

„ Lbbl Friedrich, k. k. Professor 1 
„ Lćiwy Adolf, Holzhandler . 2
„ Lomosik Karl, erzherz, Yer-

w a l t e r .......................................... 1
„ Lustig Samuel, Papierhand-

l n n g ................................................ 2
„ Markowics Moriz, Dr. Med. . 1
„ Matter Alfons, Hausbesitzer . 1
„ Mayer Paul, erzh. Okonomie-

Inspector..........................................2
„ Mentel Gustav, Privatier . 1
„ Metzner Alfons, Bilrgerschul-

D ir e c to r ..........................................1
„ Meyer Ph., Buchhalter . . 1
„ Mira Fr., dirigier. Oberlehrer 1
„ Molier Ignaz, Hausbesitzer . 2
„ Miinzberg Adolf, erzh. Ober-

forster ....................................  2
„ Palasek Johann, k. k. Ober- 

Landesgerichtsrath 1
„ Peter Leopold, Apotheker . 1
„ Dr. Władimir Pauspertl Yla-

dik von Drachenthal, k. k. 
Landesgerichtsrath . . . 1

„ Dr. Pischek, k. k. Professor 1
„ Pohorsk^ Anton, k. k. Pro

fessor .................................................1
„ Presser Moritz, Kaufmann . 2
„ Prochaska Karl, k. und k. 

Hofbuchhandler und Hofbuch-
drucker .................................... 5

„ Prochaska E., Buchhandler . 1
„ Prokop Albin, erzh. Ober-

Ingenieur......................................... 2
„ Pszczółka Ferdinand, J. U. Dr.,

mahr.-schles. Landesadvocat. 1
„ Pustelnik Josef, Hotelier . 1
„ Pustowka Johann, W7agen-

fabrikant................................... 1
„ Raimann Gustav, erzh. Inge

nieur .......................................... 1
„ Raschka Eduard, Apotheker. 1
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Herr Rastawiecki Yictor, Kessel-
a.

inspector................................... 1
V Reichle Josef, erzh. Okonomie- 

V e r w a l t e r ............................ 2
V Richter Edwin, Privatier 1
11 Rosenfeld Max, k. k. Professor 2
71 Rosner Alfred, J. U. Dr. 1
11 Rosner Johann, Bankier. 1
11

Satzke Ernst, k. k. Hofrath, 
Kreisgerichtsprasident 2

77 Schabenbeck Ferd., Zucker- 
backer ................................... 3

77 Schmidt Ernst, erzh. Hiitten- 
m e is t e r ................................... 2

11 Schmied Franz, k. k. Professor 1
11 Schonhof A. R., Mobelhandler 1
11 Scholz Josef, erzh. Oberforster 1
11

n

Schreinzer Franz, Hotelier . 
Schuderla Ernst, erzh. Wald-

I

bereiter ................................... 2
11 Silberstein Jacąu., Kaufmann 1

Frau Seemann Antonie, Hausbesitz. 1
Herr Skrobanek Jakob, Hausbesitz,, 

K a u fm a n n ............................ 1
V Skopał H., k. k. Professor . 1
77 Speth Bertliold, k. k. Professor 1
77 Souschek Josef, k. k. Ober- 

Landesgerichtsrath 1

Zusammen zahlten

a .
Herr Stanisławski K., Redacteur . 1

„ Steller Johann, Kaufmann in
W oloczyska..................................5

„  Strzemcha Carl, erzh. Forst-
m e is t e r ......................................... 2

„ Stuks Siegmund, Buchhandler 1
„  Suri8 Joli., k. u. k. Hauptmann 1
„  Thiel Carl, Privatier . . 2
,, Tischler Johann, k. k. Landes-

gericktsrath.................................. 1
„ Tront Carl, Med. Dr. . . 1
„ Tugendhat Daniel, Rosoglio-

F a b r ik a n t ..................................2
„ Turek Ferd., Ilausbesitzer . 1
„ Vogel David, Geschaftsruaun 1
„ Walcher Rudolf, Edler von,

erzh. Cameraldirector . . 5
„ Wegscheider Guido, k. k.

P o stc a ss ie r .................................. j
„ Wiike Carl, Turnlehrer . . ]
„ Wojnar Johann, Hausbesitzer ]
„ Wolf Leopold, Geschaftsmann ]
„ Dr. Zahradnieek C., k. k. Prof. ]
„ Zatzek Adolf, Hausbesitzer . 3
,, Zebisch Hermann, Biirger-

scbuldirector
„ Zipser Karl, Hausbesitzer . j
„ Zlik Arnold, ev. Pfarrer .

136 Mitglieder 269 fl.

Auber den im yorstehenden Bericbte speciell angefuhrten Spenden erbielten 
viele Schiiler unserer Anstalt von den Bewohnern Teschens und anderen Schul- 
freunden Unterstutzungen, welcke es ihnen ermoglichteii, sieli sorgenfrei ihren 
Studien zu widmen.

Der Yereinsausschuss erachtet es fiir seine Pflicht, den vielen bochherzigen 
Woliltliatern und Gonnern der Schiiler der Teschner Realschule an dieser Stelle 
seinen yerbindlichsten Dank auszusprechen und erlaubt sieh daran die ergebenste 
Bitte zu kniipfen, die P. T. Vereinsmitglieder mogen auch im nachsten Jahre der 
edlen Sache des Vereins ihre ghtige Unterstfitzung gewahren und im Kreise ihrer 
Freunde und Bekannten dem Yereine neue Gonner zu gewinnen trachten.



XVII. Jahresbericlit
iiber die

gewerbliclie Fortbildungsscliule in Tesclien,

Schuljahr 1891 92.

I . Statut un ii L e h rp la n  d e r  g e w e r b lic l ie n  F o r tM ld u n g ssc liu le
in  T esclien .

(Genehmigt mit Eriass des k. k. Ministeriums fur Cultus und Unterricht vom 27. Janner 1890, 
Z. 26273, ex 1889 u. v. 16. Aug. 1891, Z. 11130.)

Der Wortlaut ist im 15. Jahresberichte enthalten.

Stundenplan.
1. und 3. Yorbere i tungscurs .

Sonntag 9— 10 vorm. Schreiben, 10— 12 vorm. Vorbereit.-Zeicbnen.
Mont ag und Donnerstag 6— 8 nachm. Lesen, dann Rechnen.

2. Y o r b e r e i t u n g s c u r s .
Sonntag 9— 10 vorm. Schreibeu, 10 — 12 vorm. Yorbereit.-Zeichnen.
Dienstag und Freitag 6—8 nachm. Lesen, dann Reclmen.

I. F o r t b i l d u n g s c l a s s e .
Montag 6— 8 nachm. Rechnen, dann Geschaftsaufsatze.
Donnerstag 6— 8 nachm. Rechnen, dann Geschaftsaufsatze.
Freitag 6— 8 nachm. Physik, dann Geometrie.
Sonntag 9— 12 vorm. geom. Zeichnen und Freihandzeichnen.

II. F o r t b i l d u n g s c l a s s e .
Montag 6— 8 nachm. Buchfuhrung, dann Physik.
Dienstag G— 8 nachm. Rechnen, dann Geschaftsaufsatze.
Sonntag 9 — 12 vorm. Zeichnen fur Kunst- und Kleingewerbe oder Zeichnen 

fur mechan.-techn. Gewerbe.

Verzeichnis der gebrauchten Lehrbuclier.
1 . u. 2. Y o r b . - C u r s .  Bartsch, Lesebuch fur gewerbliehe Yorbereitungsschulen.

3. Y o r b . - C u r s .  Zeynek, Mich, u. Steuer, Lesebuch fur Yolksschulen, 3. Theil;
Mocnik, ftinftes Rechenbuch fiir 4- und 5-ciassige Yolksschulen.
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I. F o r t b . - C l a s s e .  Lesebuch fiir Fortbildungsschulen, herausgegeben von eiDem
Gewerbesch.-Lehrer-Comite, Wien, Graser. K l a u s  er, das gewerbliche Rechnen. 
R n p r e c h t ,  die gewerblichen Geschaftsaufsatze.

II. F o r t b . - O l a s s e .  R u p r e c h t ,  die gewerblichen Geschaftsaufsatze. G r u b e r ,
die gewerbl. Buchfuhrung. K l a u s  er, das gewerbl. Rechnen.

II. ller Lehrkorper.
Der Lehrkorper bestand aus folgenden Herren:
I l a ns  J a n u s c h k e ,  k. k. Realschuldirector u. Director der Gewerbeschule.
F r a ń  z H o l e  5 ek , k. k. Realschulprofessor, lehrte Freihandzeichnen in der 

I. Fortbildungsclasse und Zeichnen fur Kunst- und Kleingewerbe in der II. Fortbil- 
dungsclasse, zusammen wochentlich 3 Stunden.

A d o l f K r e s t a ,  k. k. Professor an der Lehrerbildungsanstalt, lehrte Geschafts
aufsatze in der II. Fortb.-Classe, wochentlich 1 Stunde.

H u g o  S c h w e n d e n w e i n ,  k. k. Gymnasial-Professor, lehrte Rechnen in 
der II. und Physik in der I. und II. Fortb.-Cl., zusammen wóchentl. 4 Stunden.

D r. H a n s  Pis  cli ek,  k. k. suppl. Realschullehrer, lehrte Geschaftsaufsatze 
in der I. Fortb.-Classe wóchentl. 2 Std.

E d u a r d  A u g u s t  S c h r o d e r ,  Secretar des Gewerbe-Yereines, lehrte gewerb
liche Buchfiihrung in der II. Fortb.-Classe, wochentlich 1 Stunde.

A l e s a n d e r L i t t e r a ,  Burgerschullehrer, lehrte Deutsch und Rechnen im 2. 
Yorbereitungscurse, Geometrie im I. und geometr. Zeichnen im I. u. II. Fortb- 
Curse, wochentlich 8 Stunden.

J o h a n  n Sc  ho lz , k. k. Ubungsschullehrer, lehrte Deutsch, Rechnen und 
Schreiben im 3. Vorbereitungscurse, wochentlich 5 Stunden.

J o s e f  E p p i c h ,  Volksschullehrer, lehrte das Zeichnen in den Yorbereitungs- 
cursen mit wochentlich 2 Stunden, Schreiben im 2. Vorb.-Curse 1 Std. und Rechnen 
in der I. Fortb.-Classe mit wochentlich 2 Stunden.

J o s e f  Rybka,  Volksschullehrer, lehrte Deutsch, Rechnen und Schreiben im 
1. Yorbereitungscurse, wochentlich 5 StuDden.

III. Der Sclmlausschuss.
Der Sclmlausschuss der gewerbl. Fortbildungsschule besteht fiir die dreijahrige 

Functionsdauer 1892 bis 1895 aus nachfolgenden Herren:
J. U. Dr. J o h a n  n D e m e l ,  R i t  t e r  vo n  E l s w e h r ,  Landtags-und Reichsraths- 

abgeordneter, Landeshauptmann-Stellvertreter, Advocat und Biirgermeister in 
Teschen, virilstimmberechtigt.

A n t o n  P e t e r ,  k. k. Schulrath, Director der Lehrerbildungsanstalt, ais Yertreter 
des schlesischen Landesausschusses. Obmann des Schulausschusses. 

E d u a r d  F l o o h ,  Gemeinderatb, ais Yertreter der hohen Unterrichtsyerwaltung. 
J o h a n n  R o s n e r ,  Banąuier und Mitglied der schlesischen Handels-und Gewerbe- 

kammer, ais Yertreter der schlesischen Handels- und Gewerbekammer.



59

E d u a r d  S e e m a n n ,  Gemeinderath, ais Yertreter des Gemeindeausschusses der 
Stadt Tesehen.

J o h a n n  F r a n k e ,  Uhrmacher und Mitglied der schles. Handels- und Gewerbe- 
kammer, ais Yertreter des Gewerbevereines in Tesehen.

J o h a n n  G a b r i s c h ,  Hausbesitzer, ais Yertreter der Gewerbetreibenden in Tesehen. 
Ha n s  J a n n s c h k e ,  k. k. Realschuldirector, ais Vertreter der hohen Unterrichts- 

verwaltung. Obmannstellvertreter.

IV. Kostenaufwand fiir die Schule.
Im Jahre 1891 betrngen die Empfange:

1. Cassenbestand..................................................................................... fl. 3 .7272 .
2 . Subvention aus dem Staatsfonde..................................................fl. 600.—
3. Subvention aus dem Landesfonde, zugesichert mit Landtags-

beschluss vom 14. October 1884 und vom 2 . December 1890 fl. 800.—
4. Erhaltungsbeitrag der Handels- und Gewerbekammer in Troppau

laut Zuschrift vom 26. Marz 1891, Z. 982 .............................fl. 500.—
5. Erhaltungsbeitrag der Gemeinde, excl. der Beheizungs- u. Be-

leuchtungskosten ................................................................................... fl. 500.—
6. Subventicn von der Baugewerbe-Genossenschaft . . . . fl. 25.—
7. Fiir Controlbiicher v. d. Handels schule, Erl. d. k. k. L.-Reg.

vom 6. Aug. 1891, Z. 7 1 8 5 ) .............................................................. fl. 7.25
Summę der Empfange fl. 2435.9772.

Hiergegen betrugen die Ausgaben:
1. Remuneration fiir den Unterricht in den Vorbereitungs- und Fort-

bildungscursen.......................................................................................... fl. 1544.—
2 . Remuneration fiir die Leitung.............................................................. fl. 300.—
3. B edien un g..................................................................................................fl. 72.—
4. Drucksorten, Stempel und R e g ie -A u s la g e n .................................. fl. 46.33
5. L eh rm itte l................................................................................................. fl. 35.48
6. Beitrag zum Esperimentiermateriale................................................ fl. 10.—
7. Zu R e in ig u n g s z w e ck e n ......................................................................fl. 110.76
8. Cassenbestand......................................................................................fl. 317.40Y2

Summa der Ausgaben fl. 2435.971/ 2 
Die iiber diese Empfange und Ausgaben abgelegte Rechnung wurde von der 

hohen k. k. schles. Landesregierung mit Erl. v. 21. Febr. 1892, Z. 1241 ziffer- 
mabig richtig befunden.
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V. Frequenz, Fortgang untf Schuibesuch.

a ) Ubersickt der Schiller nack deu Ge- Yorbereitungs- Fortbildungs-
werben u. Classen u. nack dem Fortgange.

i .
classen
1 |

classen
”  i .  i i i . zalil

a) liangewcrbe.
Glaser ..................................................... i 1
H a fn e r ..................................................... i . 1
M a u rer..................................................... 1 3 5 + 2 1 10+2
Schieferdecker........................................
Z im m erle u te ........................................ 1 . 1

b) Mecbiuiisch technisihi* (iewcrbe.
Mechaniker.............................................. 1 2__ 3
B u ch sen m ach er................................. 1 3 4
Burstenmacker . . . . . . . . i 1
Fassbinder.............................................. 1 i 1 3
Gelbgiefier.............................................. 1 , 1
K upferschm iede................................. 1 1 o
Schlosser .............................................. i 5 | 7 9 7 29
S c h m ie d e .............................................. 2 i i • 4
S p e n g le r .............................................. i 3 1 5
Uhrmacher.............................................. l 1
W agner..................................................... 2__ 4>
Ziegelerzeuger ........................................

c) Kuustsewerbe.
Buckbinder.............................................. 3 5 8
R astrierer.............................................. i
B uckdrucker........................................ i 1 2 4
Steindrucker........................................
Litbograpken........................................
S ch riftsetzer........................................
D re c k sle r .............................................. 1 1 2 i 4
G old arb eiter ....................................... 3 i 4
K a m m a c h e r ........................................ i i 2
L a c k ie re r .............................................. 2 i 3
Maler, Zimmerraaler.......................... 2 3 5 4 14
Pfeifensclineider................................. . *
Tapezierer . . . . . . . . 2 2
Tischler..................................................... 6 U 7 7 2 33
Y e rg o ld e r .............................................. 1 1

<1) C b em isfh -tech u isch e  (iew crbc.
F a r b e r ..................................................... i 1
G e r b e r ....................................... i 1

e) A j>i>rovisionierangs»G ew crbe,
B a c k e r ................................. . . 1 j 1
F le is c h e r .............................................. i 1
Gartner.....................................................
M u lle r .....................................................
Schanker ..............................................
Zuckerbiicker........................................ 1

fi) B ck le id n n gs-G ew erbc. | |
Hutiuacher.............................................. 1 j 1
Kiirschner.............................................. i 1 1 3
Posam entiere.......................................
R iem er..................................................... i 1
Sattler ..................................................... I 1
Schneider ............................................... 9 i ! r> 1 i ‘21
S c k u s t e r .............................................. 20 27 8 8 i 3 65

g) A n dere  G cw erbe.
F r i s e u r e .............................................. , !
Pkotographen........................................
Spediteure..............................................
S e i l e r ..................................................... 1 * i 1

h K a n d liiu g s-Ł ch rlin g e . 1 * i
Im ganzen sind eingescbrieben worden 48 1 60 | 51 52+ 2 32 243—{—2

1 Davon wiikrend des Schuljakres freigespr. 1 1 1 6 2 10
Davon wiihrend des Schuljakres fortgezog. 9 6 1 8 •  I 1 24

: Somit bis Ende des Schuljahres verblieben 39 53 j 42 |46-f2 | •29 1 ‘209+2
*) Die zweite Zakl bezeicknet kier die Gekilfen.
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Vor-
bereitungs- Fortbildungs-

classen classen Gesammt-
zahl

1. 1 2. 3. I. 11.

Yon ileu bis Emie yerbliebenen wurden
classificiert: ais reif ................................. 37 38 31 21 151

ais unreif................................. 15 14 3 14 7 53
Konnten wegen seltenen Besuches nicht

classificiert w e r d e n ................................. o 1 3 1 7

b) Ubersicht nach der Nationalitat.

Unter sammtlichen ein- Deutsche 4 8 18 12 42
| geschriebenen Schulern { Polen 43 50 38 31 19 181

waren | Czechen . 5 6 5 5 1 22

c) Ubersicht u ach der Confession.
Uuter sammtlichen ein- 1 Katholiken . 32 35 31 38 19 155
geschriebenen Schulern •[ Protestauten 16 25 18 15 11 85

waren I Juden 2 1 2 5

d) Classification des Schulbesuches der
j bis zu Emie des Schuljahres verbliebenen

Schiller.
| Sehr fleifiig b esu c h t........................................ 20 11 7 16 9 63
1 Fleifiig b e s u c h t .............................................. 13 21 14 16 12 76

TJnterbrochen b e s u c h t ................................. 6 17 12 12 6 53
Nachlassig b e s u c h t ........................................ 4 9 4 2 19

Durchschnittlich waren anwesend.

Im Monate O c to b e r ........................................ 24 41 26 27 26 144
„ „ M o y e m b e r ................................. 20 37 28 33 23 147

„ Decem b e r ................................. 20 34 29 29 20 138
„ „ Januar ....................................... 32 39 32 32 22 157
„ „ F e b ru a r ........................................ 33 40 34 32 21 160

„ M iir z .............................................. 33 40 31 28 25 157
„ „ A p r i l .............................................. 20 31 24 19 21 124
„ n M a i .............................................. 27 27 22 16 18 110

Sonach wahrend des Schuljahres . . 29 36 28 27 22 142

e) Mit Priimien wurden betheilt.
Anzahl der betheilten Schiiler . . . . 5 6 8 5 10 34
Gesammtbetrag der Pramien in fi. . . 0 7 10 9 16 48

u. 1 # u. 1 #
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Im  a b g e l a u f e n e n  S c k 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 l 
gę n d e n S c h i i l e r n  s e h r  f l e i f i i g  b e s u c h t ,  und zwar:

Aus der 1 . Yorbereitungsclasse
Bielek S t e p k a n .......................................... bei Ilerrn Niedoba Andreas.
Durczok Josef Kottas Karl.
Friedel Vincenz . Oczko Anton.
Gnida Josef . . . . Bulik Max.
Hess Franz . . . . Hess Paul.
Jonczy Yincenz . n T Schindler Siegraund.
Kiszą Adam . . . . Schweda Ferdinand.
Kiszka Bernhard Kaniczek Gustav.
Koral Michael Pindór Anton.
Kunz Wilhelm Felder Johann.
Kuśma Urban Trampler Karl.
Mrowczyk Johann Czerwenka Emanuel.
Pinkas Josef . . . . Kodera Alois.
Podgórski Michael Białek Ludwig.
Rajnoch Paul Raschka Eduard.
Rogoziński August . Burda Yincenz.
Rusz Paul . . . . Brachaczek Johann.
Waszut Franz Kaniczek Gustav.
Zaręba Ignaz Zaręba Johann,
Zielina Paul . . . . }• V Spach Josef.

der 2 . Vorbereitungsclasse:
Czopek Johann . 11 Trampler Karl.
Duda Josef . . . . Burda Yincenz.
Ferfetzki Josef . Oczko Anton.
Folwarczny Johann . n n Felder Wilhelm.
Górny Johann Max Franz.
Heczko Paul . . . . Swoboda Johann.
Kloss Ladislaus . Kopietz Adolf.
Pindur Philipp Skałka Franz.
Szender Paul Brachaczek Johann.
Szlauer Josef Fulda Fritz.
Wróbel Alois r> ;; Zimmermann Johann.

der 3. Yorbereitungclasse:
Heczko Johann . Schweda Franz.
Kopp Johann Beck Franz.
Makovi2ka Alois . Makovicka Wenzel.
Matuszek Georg . Stoklossa Franz.
Nowak Johann . Pittel Johann.
Świder Paul . . . . Ćiźek Wenzel.
Teper Franz n ri

Brachaczek Johann.

der 1 . Fortbildungsclasse:
Broda Andreas Stoklossa Franz.
Ilubacz Alois. Pohlner Johann.
Kleis Franz . . . . Wotke Emil.
Koneóny Hugo n Wachs Franz.
Leide Ferdinand, Gehilfe Fulda Fritz.
Leide Josef . . . . n ii

Fulda Fritz.
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Miarka J o h a n n .............................
Michna Ferdinand . . . .  
Podeszwa Johann . . . .
Poppek R u d o l f ............................
Praxl K a r l ....................................
Reichert Ferdinand . . . .
Rieger A lo is ....................................
Sliwe2ka A n to n ............................
Werner Josef, Gehilfe .
W olf Johann....................................

Aus der 2. Fortbildungsclasse:
Cichy Georg....................................
Ciupa Y i c t o r .............................
Herlinger Theodor . . . .  
Prochaska Eduard . . . .
Pusch E d u a r d .............................
Silbiger M o r i z .............................
Szender Johann .............................
Wessely Wilhelm . . . .  
Zielina J oh a n n .............................

P ram  i en e r h i e l t e n  f o l g e n d e  
Aus der 1. Vorbereitungsclasse:

Kiszą A d a m ....................................
Zielina Paul . . . . . .
Rogosinski August . . . .
Gryga P a u l ....................................
Pinkas Josef....................................

Aus der 2. Yorbereitungsclasse:
Szlauer Josef ............................
Szender P a u l ............................
Żarłok Josef....................................
Heczko Paul....................................
Michalik Johann.............................
Ondraszek Franz . . . .

Aus der 3. Vorbereitungsclasse:
Teper Franz....................................
Grossmann Franz . . . .
Heczko Johann .............................
Stachowetz Franz . . . .
Arleth I g n a z .............................
Wałoszek K a r l .............................
Pietrus K a r l .............................
Makovicka Alois . . . .

Aus der 1. Fortbildungsclasse:
Kleis Franz . . . ' .
Werner Josef, Gehilfe .

bei Herrn Skriyanek Johann.
n Riese Eduard.

V ii Skriwanek Johann.
11 ii Jekel Eduard.
11 ii Knirling Eduard.
n .. Fulda Fritz.
71 11 Pustówka Johann.

y * 11 Poklner Johann.
r Fulda Fritz.
V n Werlik Robert.

bei Herrn Riese Eduard.
r 77 Cizek Johann.
r 11 Jekel Eduard.
r 11 Hohmann Friedrich.
rr 11 Stephan Karl.
r 71 Bąkowski Johann.
ii 7 Obraczaj Josef.

11 Riese Eduard.
ii V Wotke Emil.

Schii ler :

bei Herrn Schweda Ferdinand. 2 n .

V 7 Spach Josef. i r>

V, Burda Vincenz. i

Babiński Franz. i ł ?

11 V Kodera Alois. i 77

Zusammen 6 fl.

bei Herrn Fulda Fritz. 2 fl.
Brachaczek Johann. 1

r Cymorek Paul. 1

Swoboda Johann. 1

Zachel Karl. 1

7 i i
Zichlarz Josef. 1 i i

Zusammen 7 n

bei Herrn Brachaczek Johann. 2 u .

17 11 Dostał Albert. 2
77

7 r Schweda Franz. i
77

Heinzel Josef. i

11 11 Oczko Karl. i 77

7 Kutzer & Cie. i

Makovicka Wenzel. i

V r Makoyioka Wenzel. i 77

Zusammen 1 0 li.

bei Herrn Wotke Emil. 3 1 1 .

77 77 Fulda Fritz. o
*1
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Leide Ferdinand, Gehilfe . . bei Herrn Fulda Fritz. 2 fl.
Praxl K a r l ............................

*  7 7 7 7 Knirling Eduard. 1 „
Miarka Johann .

Aus der 2. Fortbildungsclasse:

* n 7 7
Skrivanek Johann.

Zusammen
1 „ 
9 fl.

Cichy Georg .
*  77 77 Eiese Eduard.

Klimscha Karl . . . . dto. 3 fl.
Wessely Wilhelm . • n 77 dto. 3 „
Silbiger Moriz . Bąkowski Johann. 3 „
Prochaska Eduard .

77

7 7

Hohmann Friedrich. O
Szender Johann. *  77 Obraczay Josef. 1 a

Ilerlinger Theodor .
* 77 7 7 Jekel Eduard. 1 „

Ciupa Yictor . . . . • 'i Ciźek Johann. 1 „
Gnida Gustay . Prochaska Karl. 1 „
Uherek Hugo . . . .

*  7 7 77 Czerwenka Emanuel. 
Zusammen 1 ^j: und

1 „ 
16 fl.

Zu den yertheilten Pramien hatten bereitwilligst gespendet: Der yerehrliche 
Gewerbeverein 15 fl., die yerehrliche Genossenschaft der Kleidermacher 5 fi., die 
yerehrliche Genossenschaft der Metallarbeiter 10 fl., die yerehrliche Genossenschaft 
der Baugewerbe 10 fl., die Herren Fabrikanten Jakob & Josef Kohn 5 fl. und 
einen Dncaten und Herr Joh. Gabrisch 3 fl.

Der Bericbterstatter spricht hier allen Spendern den warmsten Dank aus 
und richtet zugleich an die geehrten Genossenschaftsyorstande die Bitte, die 
Gewahrung von Pramien auch in der nachsten Jahresversammlung ihrer Genossen
schaft warmstens befurworten zu wollen.

Die Bibliothek wurde im abgelaufenen Schuljahre von 162 Schulern beniitzt, 
an welche zusammen 729 Ausleihungen stattfanden und zwar:

in der 2. Yorbereitungsclasse 182 Ausleihungen an 56 Schtiler.
7 7 7 7 3. 2185 7  —  _L  O  f l n 44 „
77 7 7 I. Fortbildungsclasse 204 „ n 33 v
77 77

II. » 725 * -'9 „

VII. Chronik.
Mit Erl. des hohen k. k. Ministeriums f. Cnltus u. Unterricht v. 16. Aug. 

191, Z. 11130 wurde anlasslich der Erweiterung der kaufmannischen Fortbildungs- 
schule die I. Classe B. der gewerblichen Fortbildungsschule anfgelassen.

Die Einschreibungen fanden am 30. September, 1. und 3. October 1891 
statt; am 4. October war anlasslich des Namensfestes Sr. k. u. k. Apostolischen 
Majestat Ferialtag. Der Unterricht begann am Montag, den 5. October.

Laut Erlasses des hohen k. k. Ministeriums fiir Cultus u. Unterricht vom 
30. April 1892, G. 6017 u. Erl. der hohen k. k. Landesregierung v. 6. Mai 1892, 
Z. 6034 wurde der k. k. Director der Staatsgewerbeschule in Bielitz, Theodor 
Morawsky, fiir das laufende Jahr mit der Inspection der gewerblichen Fortbildungs- 
schule betraut.



Dienstag den 31. Mai 672 Uhr abends wurde das Schuljahr mit Auf- 
legung der Schiilerarbeiten und der Yertlieilung der Pramien nnd der Zeiignisse 
gescklossen. An der Scklussfeier der 2. Fortbildungsclasse betlieiligten sieli mehrere 
Mitglieder des Sebulausschusses und Vertreter der Genossensehaften. Der Director 
erstattete Bericht uber das abgelaufene Schuljahr und vertheilte die Pramien. Herr 
Handelskammerrath, Banquier Rosner, kielt eine Ansprache an die Schuler, in 
welcher die erspriefiliche Wirksamkeit des Lehrkdrpers anerkennend und dankend 
herYOrgehoben wurde. Der Obmann des Sehulausschusses, Herr Schulrath Peter, 
richtete herzliche Abschiedsworte an die Schuler, ermahnte dieselben zu PleiC 
und Gehorsam und brachte auf Seine Majestat Kaiser Franz Josef ein dreifaches 
lloch ans, das von den Schtilern begeistert aufgenommen und mit der Absingung 
der Yolkshymne abgesclilossen wurde.

H:uix JaiitiNchke,
Direclor.



Yierter Jahresbericht
uber die

kaufmannische Fortbildungsschule in Teschen
f u r  d a s  S c h u l j a l i r  1 8 9 1 / 9 2 .

I. Satzungen der kaufm&nnisclien Fortbildungsschule in Teschen.
Kronland: Schlesien —  Politischcr Bezirk: Teschen.

(Genehmigt mit Erl, des k. k. Ministeriums fur Cultus u. Unterricht v. 16. Aug. 1891, Z 11130.)

§. 1. Die kaufmannische Fortbildungsschule hat die Aufgabe, den Lehrlingen 
und Gehilfen der Handeltreibenden einen theoretischen, und soweit es thunlick ist, 
auch praktischen Unterricht in jenen commerciellen Fachem zu bieten, welclie 
ihnen fur die Ausiibung ihres Berufes niitzen und zur Hebung ihrer Erwerbsfahig- 
keit beitragen konnen.

§. 2. Die Fortbildungsschule besteht aus 3 aufeinanderfolgenden Fachclassen 
und ist selbstandig. Die naheren Bestimmungen iiber die Einrichtung und Eiu- 
theilung des Unterrichtes enthiilt der vom k. k. Ministerium fur Cultus und 
Unterricht genehmigte Lehrplan.

§. 3. Die kaufmannische Fortbildungsschule wird durch fortlaufende Subven- 
tionen des k. k. Unterrichtsministeriums, des schles. Landesfondes, der Handels- 
uud Gewerbekammer in Troppau, der Stadtgenieinde Teschen und der Genossen- 
schaften der Kaufleute in Teschen erhalten. Sammtiiche Erhaltungsbeitrage flicBen 
in den Fortbildungsschulfond.

§. 4. Mit der Beaufsichtigung und okonomischen Verwaltung der Fortbildungs
schule ist ein S c h u l a u s s c h  uss  betraut, welcher aus dem Vertreter der Kegie- 
rung, dem Biirgermeister, aus je einem Yertreter des Landesausschusses, der 
Handels- und Gewerbekammer in Troppau und der Stadtgemeinde, ferner ans 
den Yertretern jener Factoren beziehungsweise Ilandelsgenosscnschaften, welclie 
die Schule mit einer jahrlichen Subvention von mindestens 50 fl. unterstiitzen, 
einem Vertreter des Gewerbevereines in Teschen und dem Director besteht. Der 
Ausschuss wahlt aus seiner Mitte den Obrnann, den Obmann-Stellvertreter und 
den Cassaverwalter. Die Functionsdauer der gewahlten (ernannten) Mitglieder 
betragt drei Jahre, nach welcher Zeit jedes Mitglied wieder wahlbar ist. Sammt- 
liche Mitglieder iiben dieses Ehrenamt unentgeltlich aus.

§. 5. Die Sitzungen des Schulausschusses in Angelegenheiten des kauf- 
mannischen Unterrichtes sollen in der Regel einmal iru Monate stattfinden. Die 
Beschliisse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst; bei gleicher Stimmen- 
zahl entscheidet die Stimme des Obmannes.
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§. 6. Jedes Mitglied dieses Ausschusses ist berechtigt, sich durch dftcren 
Besuch des Unterrichtes in angemessencr Weise von dem Stande des Schulbesuches und 
der Schuldisciplin, sowie von dem Zustande der Schullocalitaten, der Einrichtuug 
und der Lehrmittel zu tiberzeugen. Lfbelstande in dieser Richtung sind nach 
Schluss des Unterrichtes und in Abwesenheit der Schiiler dem Director bekannt 
zu geben, und wena sie durch diesen nicht abgestellt werden konnen, dem Schul- 
ausschusse bekufs weiterer Amtshandlung anzuzeigen. Eine unmittelbare Einfluss- 
nahme auf die Unterrichtsertheilung oder die Handhabung der Disciplin steht den 
Mitgliedern des Schulausschusses nicht zu.

§. 7. Die verantwortliche padagogisch-didaktische Leitung des Unterrichtes ist 
dem liiezu berufeneu Director der Forthildungsschule iibertragen.

Ihm obliegt die Schiileraufnahme, die Vorsorge fur die zweckmaBige tiber- 
wachung des Schulbesuches und die Handhabung der Schuldisciplin. Der Director 
ubernimmt die Verantwortung fiir die entsprechende Yerwahrung der Lehrmittel, 
wozu er ermachtigt ist, die Mithilfe einzelner Lehrkrafte in Anspruch zu nehmen; 
er stellt Antrage wegen Besetzung von Lehrstellen und berichtet im Einvernehmen 
mit dem Lehrkorper tiber die anzuschaffenden Lehrmittel. Er besorgt ferner die 
mit der Leitung verbundenen Administrativgeschafte, und verfasst am Schlusse 
des Schuljahres tiber die Verhaltnissc des Unterrichtes einen Zustandshericht 
(Jahresbericht), welcher im Wege des Schulausschusses, mit der entsprechenden 
Einbcgleitung versehen, dem k. k. Ministerium fiir Cultus und Unterricht im vor- 
geschriebenen Wege vorzulegen ist.

§. 8. D ie  M i t g l i e d e r  des  L e h r k o r p e r s  werden, vorbehaltlich der Be- 
statigung des Ministeriums fiir Cultus und Unterricht, vom Schulausschusse ernannt. 
Sie beziehen fiir ihre Dienstleistungen Remunerationen aus dem Fortbildungsehul- 
fonde, welche dcnselben von dem mit der Yerwaltung dieses Fondes betrauten 
Schulausschusse in bestimmten Raten nachhinein fliissig gemacht werden. Die Re- 
munerationen werden in der vom k. k. Ministerium fiir Cultus und Unterricht 
bestimmten Holie ausbezahlt.

§. 9. Die Mitglieder des Lehrkorpers versammeln sich wenigstens viermal 
im Jalire unter Vorsitz des Direetors der Scliule zu Conferenzen, um tiber Au- 
gelcgenheiten des Unterrichtes, der Schulzucht, des Schulbesuches, iiber die An- 
schaffungen von Lchrmitteln u. s. w. zu berathen. Die Conferenzprotokollo werden 
dern Schulausschusse zur Einsicht vorgelegt und von diesem, sofern sie nicht 
Antrage entlialten, welche der Genehmigung der Unterrichtsbehorde bediirfen, im 
eigenen Wirkungskreise erledigt. Uber Antrage auf AusschlieCung von Sehiilern 
cntscheidet der Schulausschuss.

§. 10. Der Schulausschuss bat iiber den Antrag des Direetors fiir eine dem 
Lehrplanc entsprechende Ausstattung der Forthildungsschule mit Lehrmitteln und 
Lehrbehelfen Sorge zu tragen. Die geeigneten Lehrmittel der Staatsrealschule' 
und der mit dcrselben verbuudencn gewerhlichen Forthildungsschule konnen mit 
Zustimmung des Eigenthumers fiir den commerciellen Fortbildiingsuutcrricht ver- 
wendet werden.

Die aus der Suhvention des k. k. Ministeriums fiir Cultus und Unterricht 
angeschafiten Lehrmittel sind ais Eigenthum dieses Ministeriums zu inveutarisieren.

§. 11. D ie  A u f n a h m e  der  S c h i i l e r  geschieht in der Zoit vom 
1. his 31. October. Spatere Aufnahmen sind nur dann zulassig, wenn der 
Betreffende nebst der Erfilllung der unten hezeichneten Aufnahmsbedingungen 
auch nachweist, dass er die zur Theilnahme an dem vorgeschrittenen Unter- 
richte erforderlichen Kenntnisse hesitzt.

§. 12. Zur Aufnahme in die commercielle Forthildungsschule ist erforderlich:
a) Der Nachweis, dass der Bewerber den Bedingungen der gesetzliclien 

Verpllichtuug zum Besuche der Volksschule geniigt bat;
5*
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b) der Nacbweis hinreichender Kenntnisse im Lesen, Scbreiben und Rechnen 
webher eventuell dureh eine Anfnahmspriifung zu liefern ist. Sehuler, welche 
eine hobero Ausbildung ais jene der Yolkssehule nachweisen, konnen nach Mafi- 
gabe ilirer Qualification in die 2. Classe der Fortbildungsehule aufgenommcn werden.

Der Director der Fortbiidungsschule ist iiberdies berecbtigt, von jodem Lehr- 
herrn eine schriftlicbe oder miindliche Erklarung zu verlangen, dass dieser seineu 
Lebrlingen die zum Besuclie des Unterriehtes erforderliche Zeit einraumen werde.

§. 13. Zum Besuche der kaufmanniscken Fortbiidungsschule sind auf Grund 
des §. 100 der Gewerbeordnung sammtliche Lehrlinge der Genossenschaft yerpflichtet, 
mit Ausnabme jener, welche den Fortbildungsunterricht bereits mit Erfolg absolviert 
haben, oder welche sich iiber die dem Lehrziele der Fortbiidungsschule entsprechenden 
Kenntnisse ausweisen konnen.

Jeder aufgenommene Lehrling ist yerpflichtet, den Unterricht in der durcli 
den Lebrplan yorgeschriebenen Weise regelmafiig zu besucben, jede Storung des 
Unterriehtes zu yermeiden, die Schuleinrichtungen und Lebrmittel zu schonen und 
sich tiberbaupt den Anordnungen der Schule zu fiigen. Lehrlinge, welche das 
Lehrziel dieser Schule erroicht haben, sowie auch den Gehilfen, kann der Besuch 
einzelner Gegenstande gestattet werden.

§. 14. Ein S bulgeld wird von den schnlpflichtigen Lebrlingen nicht ein- 
gehoben. Von nichtschulpflichtigen Gehilfen kann der Schulausschuss ein Unterrichts- 
geld einfordern.

§. 15. Das S c h u l j a h r  beginnt am 1. October und endet am 30. .Tuni. 
Der Unterricht umfasst filr jede Classe 8 Stunden per Woche. Ais Ferialtage sind 
zu betrachten: der 4. October und 19. Nocember, ais Namenstage Ihrer Apost. 
Majestaten des Kaisers und der Kaiseriu, der Allerseelentag, alle auf Sonn- und 
Wochentage fallenden groBen Feiertage, die Weihnachtswoche, der Sylvestertag 
und die Woche vor Ostern.

§. 16. Lehrlinge, welche den Unterricht yernachlassigen, werden vom Di
rector dcm Sehulausschusse angezeigt, welcher dann die Lehrherrn schriftlich oder 
miindlich auffordert, die Lehrlinge zum fleifiigen Besuche der Schnie zu verhalten.

Wird durcli diese Mahnungen der gewiinschte Erfolg nicht erzielt, so wird 
hievon der betreffenden politischen Behorde behufs weiterer Amtsbandlung die 
Anzeige erstattet.

§. 17. Am Schlusse des Schuljabres erhalt jeder Sehuler iiber sein Betragen, 
den Schulbesuch und die erzielten Fortschritte iu den einzelnen Lehrgegenstanden 
ein Zeugnis.

§. 18. Jede Abanderung dieser Satzungen oder des Lebrplanes setzt einen 
Beschluss des Schulausscbnsses yoraus und bedarf der Genebmigung des k. k. 
Ministeriums fur Cultus und Unterricht.

II. Lehrplan
f u r  d ie  k a u fm a r n iis c h e  F o r t h i l d i m g s s c h u l e  in  T e s c l i e n .  

UnteiTielitsspraclie.
L e h r z i e l :  Klares Yerstandnis der Mittbeilungen anderer in der Muttersprache; 

gelaufiges, ausdrucksvolles Lesen der Druck- nnd Handschrift; Fahigkcit, sich 
mundlich und schriftlich auszudrticken.
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I .  C i a s n e .  ( 3  S t u n d e n . )

Gelaufiges und sinnrichtiges Lesen, Wort- urid Sacherklarung, miindliche 
Wiedcrgabe des Gelesenen, ortliographische Ubungen iihnlich lautender, sowie der 
im Gesebiiftsstile oft vorkommendcn Fremdworter.—  Der erweiterte einfaebe Satz; 
der zusammengesetzte Satz; sammtliche Redetheile; Ubungen in der Wortbildung. 
Scliriftlichc Wiedcrgabe gehorter und gelesener Erzahlungen cinfachen Inhaltes. 
Abfassung von einfachen Privatbriefen anf Grund von Dispositionen (Einleitung, 
Ausfilhrung, Schluss).

lleclmcn.
L e h r z i e l :  Siehcrlieit in der Ausfuhrung der fur den Kaufmann wichtigsten 

J3erechnungen des Warengeschaftes.

/ .  C l a s s e .  ( 2  S t u n d e n . )

Rechnen mit unbenannten Żabien, die vier Grundoperationen mit ganzen 
Żabien und Decimalen; Rechnen mit gemeinen Briichen, jedoeb nur mit ein- oder 
hostens zweiziffrigen Zahlern und Nennern; Anwendung der wirklich praktischen 
Reehnungsvort!ieile bei den vorstehenden Operationen; Rechnen mit ein- und 
mehrnamigen Żabien; Resolvieren und Reducieren. —  Erklarung des metrisehen 
Maf>- und Gewicbtssystcms.

I I .  C l a s s e .  ( 2  S t u n d e n . )

Wiederholung des Lelirstoffes der 1. Classe, namentlich des in den letzten 
Monaten durchgearbeiteten. Schlussrechnung; walsehe Praktik; Kettenrechnung; das 
Wicbtigste iiber geometrische Verhaltnisse und Proportionen; einfache Regeldctrie; 
Proccntrechnungen; Anwendung auf' praktische Gescbaftsfalle: z. B. Berecbnung 
von Gewinn, Verlust, Rabatt, Provision, Gewichtsverluste etc. ■—■ Berechnung von 
Zinsen fur Jahre, Monatc, T age; einfache Falle von Mischungsrechnungen. — das 
Wicbtigste iiber die Munzsysteme, Ma6 und Gewichtssysteme in Osterreich-Un- 
garn, Deutscbland, Frankreicb, Italien, England und Russland im steten Vergleiclie 
mit den einbeimiseben Yerbaltnissen. Vorziige des metrisehen Systems. •—  Einfache 
Warencalculationen in eigener und fremder Wahrung; Abfassung von Noten, Fac- 
turen und Rechnungen in jener Form, welche in der Prasis bei derartigen Berech- 
nungen vorkommt.

I I I .  C l a s s e .  ( 1  S t u n d e . )

Wiederholung der sehwierigen Partien des Lelirstoffes des zweiten Jahrganges. 
Conto-Correntreebnungen nacb der landesublicben Methode. •—- Die im llandels- 
gewerbe iiblichen Zablungsmittel: Gold-, Silberwabrurig, Scbeidemunze, Papiergeld- 
Agio, Postanweisung, Checks. Geschaftliche Anwendung der Postsparcasse. Wechsel. 
Das Wichtigste iiber den Verkelir mit Platzwecbseln und Devisen (Wechseldiscont- 
reebnung). —  Erklarung des Wiener Cursblattes. Soviel ais mbglich soli die Be- 
niitzung von Formnlarien den Unterricht beleben und yereinfacben.

B u e l i l i a l t u n i ę .
L e h r z i e l :  Tbeoretiscbe und praktische Bekanntscbalt mit den veischiedeuen 

Methoden, die Buclicr kleinerer Warengeschafte in kaufmanniseber Art zu ftiliren.

I I .  C l a s s e .  ( 1  S t u n d e . )

Einfache Bucbfuhrung, auf die Prcisberecbnung der Waren bezogen.
a) Theorie: Zwecke der Bucbfuhrung; die wichtigsten Pharagrape des 

Ilandelsgesetzbucbes, die sieli auf die Fubrung kaufmanniseber Biicber beziehen.—
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Erklarung der technischen Ausdriicke. Einrichtung der Prima-Nota, des Cassa- 
baclies, des Ilauptbuches, des Inventarbuches.

b) Praktische Durekfiihrung eines einmonatlichcn Geschaftsganges fur ein 
Detailgescbaft in den vier angegebencn Biłchern.

I I I .  C l a s s e .  ( 1  S t u n d e . )

Doppelte Buchftihrung, bezogen auf Preis und Mengenverrechnung der Waren.
a) Theorie: Charakter und Wert dieser Buchfiihrung; Einrichtung der llilfs- 

biiclier.
b) Praktische Durchfiihrung eines zwcimonatlichen Geschiiftsganges fiir ciu 

Engros-Gescliśift iu Verbindung mit einem Detailgeschafte.

Correspontlenz und Comtoirarbcitcn.
L e h r z i e l :  Eertigkeit in der Ausfuhrung der meist vorkommenden Coinp- 

toirarbeiten eines einfacheren Warengeschaftes.

I I .  C l a s s e .  ( 1  S t u n d e . )

Einleitung iiber den kaufmannischen Briefstil. Form dieser Briefe. Behand- 
lung ein- und ausgehender Briefe im allgemeinen. Specielle Behandlung folgender 
Briefgattungen: Circulare, Briefe mit Auftragen iiber Kauf, Verkauf oder Bestellung 
von Waren; Facturenbriefe, Briefe iiber Warenbemangelung; Widerruf von Kauf- 
auftragen; yerschiedene Bescheinigungen, wie: Empfangscheine, Lieferschein mit 
Gegenschoin, Schuldscheine, Quittungen, Creditbriefe, Abfassung von Telegrammcn.

I I I .  C l a s s e .  ( 1  S t u n d e . )

Frachtbriefe, Warenerklarungen (fur die Zollbehandlung); Offerte, Empfehlungs- 
schreiben, Erkundigungsbriefe, Mahnbriofe, Briefe iiber Conto-Corrente, Briefe in 
Wechselangelegenheiten, (Tratten- und Kimessenbriefe), Yollmachten, Reverse, ein- 
faclie Mietvertrage, einfaehe Eingaben an Behorden, z. B. Anmeldung einer Firma 
behufs Eintragung ins Handelsregister, Anzeige des Ein- oder Austrittes eines 
Gesellschafters etc. (derartige Eingaben sind jedoch nur soweit zu behandeln, dass 
die Schiiler einen Einblick in die Sache bekommen).

Bei Behandlung der Correspoudenz ist ein besonderes Gewicht auf die Ein- 
gangs- und Schlussformeln bei den verschiedenen Briefen zu legeu.

Ilandels- und Wecliselkunde.
L e h r z i e l :  Kenntnis der wichtigsten Yerhiiltnisse und Einrichtungen, welche 

beim Handel iu Betracht kommen. Erklarung der fiir die praktischen Bediirfnisse 
des Kaufmanns unentbehrlichsten Partien aus der Wecliselkunde iu Verbindung 
mit praktischen Gesehaftsfallen.

I I I .  C l a s s e .  ( ‘ i  S t u n d e n . )

a) Ilandelskunde: Die Grundbegriffe uber den Handel im allgemeinen und 
dessen Gliederuug. Kurze Charakteristik von Staatsmonopoleu, Patent- und Mar- 
kenschutz. Firma, Procura, Haudelsgesellschaft. Gesetzlicne Bestimmungen iiber 
Kauf, Verkauf, Zoll, Spedition.

Has Allernothwendigste iiber die Efiectengeschafte.
Wechselkunde: Begriff und Eintheilung des Wechsels, Wechselfahigkeit, die 

wesentlichen Erfordernisse eines Wechsels, der Wechselstempel, falsche Wechsel, 
das Giro, die Acccptation, die Zahlung, der Protest, praktische Ubungen an For- 
mularien und Arbeiten mit Wechseln in der Buchfiikrung.
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Geographic.
L e h r z i e l :  Aut' Grund der allgemeinen geographischen Verhaltnisse sieli 

aufbauende Kenntnis der wichtigsten Handelsstaaten ais Productions- und Han- 
delsgebiete, jedocli mit der Beschrankung auf die allerwichtigsten Partien bei 
stetiger Beniltzung der Wandkarte.

I .  C i a s n e .  ( 1  S t u n d e . )

Allgcmeine Geographie.
Horizontale und verticale Gliederung der Erdtheile in den Hauptziigen; das 

Wiclitigste vom Klima; dio Zonen; die politisclie Eintheilung der Erdtheile mit 
besonderer Hervorhebung der bedeutendsten Handelsplatze.

TI. Classe. (2 Stunden.)
Handelsgeographie.

Die osterr.-ung. Monarchie und dereń Nachbarlander ais Productions- und 
llandelsgebiete, jedoch mit alleiniger Angabe der fur die einzelnen Staaten charak- 
teristischen Producte. Die wichtigsten Eisenbahn- und Dampfschiffahrtslinien. (Er- 
klarung eines der verbreitetsten Eisenbahn-Cursbiicher.) AnsclilieCend sind bei 
Osterreich die einzelnen Kronlander unter denselben Gesichtspunkten zu behandeln, 
jedoch unter Yermeidung jeder Detaillierung.

III. C l a s s e .  ( 1 S t u t u l e . )

Handelsgeographie.
Die iibrigen Staaten Europas mit den Colonien, soweit solche in Betracht 

kommen, ferner die selbstandigen aufiereuropaischen Staaten ais Productions- und 
Handelsgebiete mit Beschrankung auf jene Artikel und Platze, welche im Welt- 
handel hervorragende Stellen einnehmen. Erklarung einer Weltverkehrskarte 
(Haupt- , Postdampfer-Kabellinien).

W arenkundc.
L e h r z i e l :  Kenntnis der allerwichtigsteu Waren des Welthandels nach 

iliren Haupteigenschaften, ihrer Gewinnung, Yerwendung und ihren am haufigsten 
vorkommenden Verfalschungen.

Der Untcrricht soli sieli auf eine encyklopiidische Beschreibung und Erkla
rung verhaltnismaCig weniger Artikel besekranken, welche ais Massenguter im 
Weltkandel vorkommen. Die Auswahl muss sich nach den localen Bedurfnissen 
der einzelnen Schiller richten.

Der Unterricht soli miiglichst Anschauungsunterricht sein und insofern die 
Praxis unterstiitzen, dass er leicht erkennbare Falschungen, die absolute oder 
relative Gefahrlichkeit mancher Waren, die beste Art der Aufbewahrung u. dgl. 
in fasslicher Weise behandelt.

/ / / .  C l a s s e .  ( 2  S t i m d e n . )

a) Aus dem Pflanzenreiche: die wichtigsten Nalirungs- und Genussmittel, 
Holzer, Gerb- und Spinnstoffe;

b) aus dem Thierreiche: einzelne wichtige thierische Producte, wie: Seide, 
Ilaute, Fett, Federn etc.;

c) aus dem Mineralreiche: Kohle, Petroleum, Eisen, Salz, Kalk etc.
Ankniipfend sollen die wichtigsten Fabriksartikel, welche aus den bohandel-

ten Rohstoffen gewonnen werden, besprochen werden. a is: Gewebe, Metallwaren, 
Sauren etc. Womoglich waren die Schiller nach den Geschaften, in denen sie 
dienen, zu gruppieren, z. B. die Lehrlinge der Manufactur- oder Specerei- 
geschiifte in eigene Abtheilungen zusammenzusetzen und der Unterricht ihren prak- 
tisehen Bedurfnissen entsprcchend einzurichten.
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Kalligraphie.
L c h r z i e l :  lleranbildung einer gefalligen und gelaufigen llandsclirift.

/ .  C l a s s e .  ( 2  S t u m ł e n . )

Vielfachc Ubung in Current- und Lateinschrift.

I I .  C l a s s e .  ( 2  S t u n d e n . )

Das kaufmannische Schreiben (current und englisch) rait Riicksicht auf die 
Metlutde im Schnellschreibcn, die Rondschrift in verschiedenen Grofien: Kauf- 
rnannische Signaturen.

Ubersicht
des Lekrplanes der kaufmannischen Fortbildungssckule 

mit 8 wóchentlichen Lehrstunden.

G e g e n s t a n d e 1. Cl. II. Cl. III. Cl. 1

U nterrichtssprache.................................................. 3
R eclinen ....................................................................... 9 2 1
Kaufmannische C orrespondenz............................ i 1
Bucbkaltung................................................................ i 1
Handels- und Wecliselkunde . . . . . . 2
G eog ra p liie ................................................................ i 2 1
Warenkunde................................................................ . . 2
Kalligraphie................................................................ 9

8
2
8 8

Stundenplan.

Classe Zeit Montag
!

Uienstag 1 Mittwoch
1

Donnerst. F reitag Sonntag !

1. 6— 7Ukr Deutseh j Deutseh Deutseh
Kall. |
von7— 8 „ - Rechnen Geogr. Rechnen

II.
0— 7 „ Geogr. Corresp. | Geogr. 10 — 12 i

Uhr7 S „ Buchf. Rechnen I — Rechnen

III. O— 7 » Reclmen il. u. W .-H . u. \V.- 
Kunde \ Kunde Corresp. ....

7— 8 „ Geogr. Warenk. | Buchf. Warenk.
Il
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III. Der Lehrkórper.
J a n u s c ł i k e  Hans ,  Direetor.
A d o l f  K r e s t a ,  k. k. Professor an der Lehrerbildungsanstalt, lehrte Handels- 

geographie, Geschaftsaufsatze und Correspondenz, zusammen wochentlich 
6 Stundeu.

Max R o s e n f e l d ,  k. k. Realschul-Professor, lehrte Warenkunde, wocli. 2 Stund.
E d u a r d  A u g u s t  S c h r o d e r ,  Secretiir des Gewerbe-Vereines, lehrte Handels- 

und Wecliselkunde und Buchfuhrung, zusammen wochentlich 4 Stunden.
H u g o  S c h w e n d e n w e i n ,  k. k. Gymnasial-Professor, lehrte kaufmślnnisches Rech- 

nen, zusammen wochentlich 3 Stunden.
R u d o l f  F i e t z ,  k. k. Ubungsschullehrer, lehrte Unterrichtssprache und Rechnen, 

zusammen wochentl. 5 Stunden.
Hu g o  S k o p a ł ,  k. k. suppl. Lehrer, unterrichtete Kalligraphie, wochentl. 2 Std.

IV. Der Schulausschuss.
Der Schulausschuss besteht fur die dreijahrige Functionsdauer 1892 bis 1895

aus nachfolgenden Ilerren:
J. U. Dr. J o h a n n  D e m e l ,  R i t t e r  von  E l s w e h r ,  Landtags-und Reichsraths- 

abgeordneter, Landeshauptmann-Stellvertreter, Advocat und Burgermeister in 
Teschen, virilstimmberechtigt.

A n t o n  P e t e r ,  k. k. Schulrath, Direetor der Lehrerbildungsanstalt, ais Yertreter 
des schlesischen Landesausschusses. Obmann des Schulausschusses.

E d u a r d  F l o o l i ,  Gemeinderath, ais Vertreter der hohen Unterrichtsyerwaltung.
J o h a n n  R o s n e r ,  Banąuier und Mitglied der schlesischen Handels-und Gewerbe- 

kammer, ais Vertreter der schlesischen Handels- und Gewerbekammer.
E d u a r d  Se e m a n  n, Gemeinderath, ais Vertreter des Gemeinde-Ausschusses der 

Stadt Teschen.
F e r d i n a n d  F i x e k ,  Kaufmann und Mitglied der schles. Handels- und Gewerbe

kammer, ais Vertreter des Gewerbevereines und des Gremiums der protokol- 
lirten KauHeute in Teschen, Cassaverwalter.

Hans  J a n u s c h k e ,  k. k. Realschuldirector, ais Vcrtreter der hohen Unterrichts- 
verwaltung. Obmannstellvertreter.

V. Kostenaufwand fur die Selmie.
Im Jahre 1891 betrugen die Empfange:

1. C assarest..........................................................................................................
2. Subvention aus dem S t a a t s f o n d s ........................................................
3. Subrention aus dem L a n d e s fo n d s .........................................................
4. Erhaltungsbeitrag der Handels- und Gewerbekammer in Troppau
5. Erhaltungsbeitrag der G e m e i n d e .........................................................
6. Subvention des Gremiums der handelsgerichtlich protokollirteu

Kaufleute..........................................................................................................
7. Subvention der Genossensch. der nicht protokoll. Handeltreihenden

Summę der Empfange

fl. 52.59
200.—
200.—
200.—

V) 2 0 0 . -

„ 50.—
a 5 ° - -
fl. 952.59
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Hiergegen betrugen die Ausgaben:
1. Remuneration fur den Unterrickt und die L e itu n g ..................................fl. 866.—
2. Drucksorten und Regie-Ausiagen..................................................................... „ 41.05
3. Beitrag zum Experimentiermateriale...............................................................„ 10.—
4. S t e m p e l .......................................................................................................... ....... 2.23
5. Cassenbestand .................................................................................................... 33.31

Summę der Ausgaben fi. 952.59

Die Recbnung iiber diese Empfange und Ausgaben wurde von der hochlob- 
licben k. k. schlesischen Landesregierung mit Erl. v. 21. Februar 1892, Z. 1235, 
ziffermaBig richtig befunden.
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VI. Freąuenz, Fortgang und Schulbesuch.
I. II. III. Z u -

sa m -
J a lirescu rs men

Im ganzen sind eingescbrieben worden . . . . 42 35 14 91
Davon wahrend des Schuljahres freigesprochen . 1 2 1 4

„ ,, „ „ ausgetreten . 8 4 . 12
„ „ „ „ gestorben . . . . . .

! Somit bis Ende ., „ verblieben . 33 29 13 75

Von den bis Ende Verblieb. wurden classifie. ais reif 21 18 8 47
ais unreif 11 11 3 25

Konnten wegen seltenen Schulbesuches nicht classifi-
ciert w c r d e n ................................................................ 1 . 2 3

Unter sammtl. eingesehrieb. Schillera befanden sich
a) nack d. Muttersprache . . . Deutsche 24 24 10 58

Polen 11 9 4 24
Tschechen 7 1 8
Magyaren 1 1

b) nach der Religion . . . .  Katholiken 31 21 12 64
Protestanten 7 7 2 16
Juden 4 7 •

Von den bis Ende Verblieb. haben die Schule besucht
selir fleifiig 8 7 7 22
fleifiig 18 13 2 33
unterbrochen 6 5 3 14
nachlassig 1 4 1 6

j Durchschnittlich waren anwesend:
Im Monate O ctober......................................................... 29 21 12 62

„ „ N o v e m b e r .................................................. 26 22 11 53
„ ,, D e c e m b e r ................................................. 18 19 9 46

„ J a n u a r ......................................................... 22 21 10 53
„ Februar......................................................... 19 18 9 46

„ „ M a r z ......................................................... 18 17 8 43
„ „ A p r i l ......................................................... 18 17 8 43
n ri M a i................................................................ 14 16 8 38
„ „ Juni................................................................ 8 14 8 30

Sonach wahrend des S c h u lja h r e s ............................ 18 18 9 45

Mit Pramien wurden betheilt:
Anzahl der Schiller......................................................... 1 4 4 9
Gesammtbetrag der Pramien in fl............................... 4 13 1311. u. 30fl.u.

i S e r b e n lo s i S e r b e n lo s

Zu dea vertheilten Pramien haben bereitwilligst gespendet: der verehrliche 
Gewerbevorein 15 fl., das verehrliche Gremium der protokollierten Kaufleute 10 fl., 
Herr Kaufmann Buzek 1 Serbenlos, das verebrliche Gremium der nicht protokol- 
lierten Kaufleute 5 fl.; wofiir hier der warmste Dank ausgesprochen wird.
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VII. Chronik.
Mit Erl. d. hoken k. k. Ministeriums fur Cultus und Unterricht v. IG. Aug. 

1891, Z. 11130 und Erl. d. h. Landesregierung v. 8. September 1891, Z. 11749 
wurde das neue Statut und der Normallehrplan ftir die Fortbildungsscbułe genehrnigt.

Am 1. und 2. October 1891 Einsehreibung der Schiller.
Am 5. October Beginn des Unterrichtes.
Am 25. Marz 1892 fand die constituirende Sitzung des neuen Schulausschus- 

ses statt.
Am 22. und 23. Juni 1892 inspicierte Herr Prof. Dr. Karl Zehden, k. k. In- 

spector fur commercielle Schulen, eingebend alle Classen der Schule.
Am 29. Juni Schulschluss, Pramien- und Zeugnisvertheilung.

H ans Jannsclike,
Director.

K. und Hofbuclidruckerei Karl Prochaska in Teschen


