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Welche englische Aussprache sollen w ir lehren?

Auf diese Frage zu antworten und das Wichtigste, was in den Werken 
der neueren Plionetiker iiber Verschiedenheiten in der englischen Aussprache 
enthalten ist, in gedrangter Form zusammenzustellen, soli den Hauptinhalt 
dieses Aufsatzes hilden.

Allein fur noch wichtiger mochte ich es halten, in diesen Zeilen auf die 
nicht geringen padagogischen Ubelstande hinzuweisen, die sieli ergeben, wenn 
es dem Belieben jedes einzelnen iiberlassen bleibt, welche englische Aus
sprache er lehren will. Da Verschiedenheiten bestehen, und da man doch 
gezwungen ist, unter ilinen zu wiihlen, geht es nicht an, die Sache fiir die 
Gesammtheit unserer Schulen unentschieden zu lassen.

Alle Rede ist dialectisch. „Remember,“ sagt Sweet im Primer of Fhonetics 
p. 3, „that language exists only in the individual, and that sucli a phrase as 
'standard Englisch pronunciation’ espresses only an abstraction-“ Ganz ebenso 
Miss Soames in An lntroduction to Phonetics p. 76. Desgleichen Western im 
Fonetik Titcer (1887), wo er standard Englisch ais „artificiaF erkhirt, ais 
„something which does not exist any\vhere£!, und wo er den Rath gibt „choose 
what dialect you please —one is as good as another“ .

Diese Ausspriiche erscheinen auf den ersten Blick befremdend und sie 
bediirfen einer Erlituterung. Western s]n icht sich in den Phonetischen Studien
II. Band, 3. Heft, S. 259— 61 iiber diese Frage naher aus und bezeichnet 
seinen Standpunkt folgendermaCen: „Um eine wirklich berechtigte Muster- 
aussprache aufstellen zu konnen, ist es nothwendig, erst eine genaue Kenntnis 
der yerschiedenen gebildeten Dialecte zu erwerben. Man wird dann imstande 
sein zu entsclieiden, erstens, was allen Dialecten gemein ist; dies wird man 
natiirlich ais Musteraussprache par excellence erkennen mtissen; zweitens, 
was nur dialectisch, d. h. den umgebenden Volksdialecten entlehnt ist; dies 
wird man zu eliminieren haben; alles iibrige muss ais gleich gut erkannt 
werden, so dass man sehr wohl, meiner Meinung nach, fiir einzelne Wdrter 
mehrere verscliiedene Musteraussprachen bekommen kann.“ Western gibt 
dann ein Beispiel aus dem Norwegischen und fahrt fort: „Hieraus geht aber 
liervor, dass es unmoglich ist, eine natiirliche einheitliche Musteraussprache 
aufzustellen. Soli eine solche wirklich zustande kommen, so muss das von
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selbst geschehen, indem in den Punkten, worin die Aussprache schwankt, 
eine bestimmte Ausspracheform aus irgend einem Grund eine Oberherrschaft 
gewinnt, die nicht nur auf dem Papiere existiert, sondern in der Weise iiber- 
wiegt, dass alle andern Ausspracheformen schwinden. Solange dies nicht ge
schehen ist, hat kein einziger Dialect das Recht, tiber die iibrigen erhoben 
zu werden, und noch weniger ein kiinstlicher standard, der nirgends existiert.“ 
Diese Worte haben offenbar fiir alle Cultursprachen Giltigkeit und ich glaube 
niclit, dass sich ihre streng wissenschaftliche Richtigkeit anfechten lasst, aber 
sie lassen eine wichtige praktische Frage unerortert und bediirfen nach dieser 
Seite eine wesentliche Correctur. Um die Sache klar zu stellen, mogę ein 
Beispiel aus dem Deutschen dienen.

Wenn ein gebildeter Wiener den Satz: Um wie viel Ulir fdlirt der Zu<j 
morgen Friih ab? in welchem kein dialectisches Wort yorkommt, yollkommen 
sauber ausspricht, so wird, wenn darauf ein gebildeter Berliner denselben 
Satz in ebenso „dialeetfreier“ Weise sagt, doch selbst dem rohesten Ohre 
ein Unterschied wahrnehmbar. Der Berliner spricdit g in Zug mit eh in ach, 
der Wiener mit k, jener das g in morgen mit cli in ich, dieser mit g. Dieser 
Unterschied filllt am meisten auf. Ein anderer ebenso grofier, aber meist 
nur unklar gefiihlter liegt in der Sprachmelodie der beiden Dialecte (hier 
liegt die hartnilckigste, gar nicht zu iiberwindende Schwierigkeit fur die 
Spracherlernung). Weitere Unterschiede sind: Der Norddeutsche arbeitet beim 
Sprechen mit etwas groBerer Anspannung der Zungenmuskeln und der Lippen 
ais der Suddeutsche. Die Vocale in den Wortern Uhr, Zug, friih werden im 
Munde des Berliners etwas ,,tiefer“ , das a etwas „heller11 klingen ais im 
Munde des Wieners. Auch diirfte der Suddeutsche den „Kehlkopfverschlusslaut“ 
oder „festen Stimmeinsatz“ bei dem anlautenden Vocal in Uhr kaum ein- 
treten lassen.

An diesem Beispiel sieht man, was unter dialectischen Unterschiedcn der 
gebildeten Umgangsprache zu yerstehen ist. Nun die Frage: Wer hat reeht, der 
Wiener, oder der Berliner, wer von beiden hat den oben gewfthlten Satz im 
„Musterdeutsch11 gesprochen? Ich bin ganz der Meinung Western’s, Sweet’s u. 
d. a. und sagę: beide haben recht, beides ist gleich gut, der Suddeutsche 
hat keinen Anlass, seine Aussprache aufzugeben und gegen die norddeutsche 
einzutauschen und ebenso ware auch der umgekehrte Fali weder wunschens- 
wert noch selbst yerniłnftig. Das Suddeutsche kommt ja doch einem durch 
Zahl und Cultur so bedeutenden Bruchtheile des deutschen Yolkes zu, dass 
von einem erdrtlckenden Ubergewicht des Norddeutschen weder jetzt noch 
in naher Zukunft die Rede sein kann. Wenn aber eine Eigenthiimlichkeit 
auf einen kleinen Raum beschriinkt ist, wenn z. B. in Hannover „Stein“, 
„Sprache“ mit „spitzem“ Anlaut, oder im schwabischen „Forster11, „Mast“ 
mit „breitem11 Reibelaut gesprochen werden, so wiire es yielleicht ganz be- 
rechtigt zu fordem, dass diese Proyinzialismen zu Gunsten der allgemein 
iiblichen Aussprache aufgegeben werden mćichten.



Wenn nun aber Norddeutsch und Suddeutscli zwei gleich berechtigte 
und gleich gute Sprachweisen sind, muss nicht eben deslialb der Fremde, 
etwa der Franzose, welcher deutsch lernen will, zuniiclist die wichtige Frage 
beantworten, welcher von den beiden gebildeten deutschen Hauptdialecten 
fur ihn mustergiltig sei? Der Privatmann vei-fahrt wohl meist kritiklos und 
trifft seine Wahl nach Umstiinden. Ich kann mir aber nicht denken, dass in 
den Staatsschulen Frankreichs ebenfalls kritiklose Wahl oder freies Belieben 
herrschen konnte. Lagę denn wirklieh nichts daran, wenn man in der einen 
Pariser Selmie lelirt: Ludwig mit g — Je und kurzem u, dagegen in der anderen 
mit langem u und g =  ch? Nun, so viel ich weifi, hat man sich in Frankreich 
fiir das Norddeutsche cntschieden, desgleichen in England. In einem im 
College of Preceptors in London gehaltenen Vortrage sagt Dr. Carl Breul 
ausdriicklich, dass fiir den englischen Schiller die Ausspracbe des gebildeten 
Berliners mustergiltig zu sein habe.

Ganz ebenso muss aueh fiir uns entschieden werden, welche von den 
gebildeten Aussprachen in den Schulen gelehrt werden solle. Es kommt gar 
nicht so selten vor, dass ein Schiller an der einen Anstalt die Vocale in 
be, do ais Diphthonge kennen gelernt hat, angehalten wurde, in Wortern wie 
farther, Lord das r ganz stumm zu lassen, in masie, branek langes helles a zu 
sprechen, und dass diesem Schiller spiiter das Gelernte in einer anderen 
Anstalt ais fehlerliaft bezeichnet wird. In keiner anderen Disciplin wurde 
etwas Ahnliches lange geduldet werden. Wenn hier nicht Abhilfe geschaffen 
wird, so konnte ich dies nicht anders deuten, ais dass dem englischen Unter- 
richt eben keine besonders hohe Wichtigkeit beigelegt wird. Allerdings wusste 
die Wissenschaft noch vor wenigen Jahren iiber die Besonderheiten und die 
Verbreitung der verschiedenen Sprechweisen des Englischen keine geniigende 
Auskunft zu geben. Heute ist es anders und die Schule muss diesen Fort- 
schritt mit Freude beniitzen. Nicht nur kdnnen fiir den Schiiler Nachtheile 
und Erschwerungen wie die eben vorhin angedeuteten entstehen, sondern 
auch das Ansehen des Lelirers kann leiden. Wer wusste nicht, wie wun- 
derbar empfindlicli das menschliche Ohr fiir Unterschiede in den Sprach- 
lauten ist ? Ein Schiiler, dessen stumpfe Auffassung sonst die grobsten 
Unterschiede nicht merkt, hier falłen ihm selbst feine Abweichungen auf, 
und wie leicht ist er dabei, Yergleiche anzustellen, sich zu wundern und 
ungeliorige Urtheile zu fallen. Wir Lehrer, die wir keine gebiirtigen Eng- 
liinder sind, diirfen nicht uneinig sein iiber das, was wir den Schillera ais 
euglisclie Aussprache bieten. Fiir die Schule muss es ein „standard English“ 
geben. Dies meinte ich, ais ich friiher sagte, der Ausspruch Western’s : 
choose wliat dialect you please, one is as good as another bediirfe einer Er- 
liiuterung und Einsclnankung. Wir miissen uns fiir einen bestimmten Dialect 
entscheiden. Wenn dies geschehen ist und dieser Dialect so treu und conse- 
quent ais nur moglich gelehrt wird, bleibt noch sehr wiinschenswert, dass auf 
die wiclitigsten Merkmale der anderen gebildeten Sprechweisen aufmerksam
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gemacht werde. Dies scheint mir gleichfalls die Riicksicht auf das Ansehen 
des Lehrers und der Sekule zu fordem. Denn es wird wohl niclit selten 
geschehen, dass ein Schiller Gelegenheit hat, auBerhalb der Schnie Englisch 
zu horen. Wie, wenn das so Gehorte mit dem Gelernten niebt iibereinstimmt ? 
Gar leicht ist die Jugend mit dem Urtheil fertig, und oh es wohl immer 
zu Gunsten der Schule ausfallt ? Ich glaube, der Schiller soli darauf vorbe- 
reitet sein, abweichende Aussprachen zu horen, er soli bestimmt wissen, was 
fur Englisch er lernt und wodurch es sich von anderem gebildeten Englisch 
unterscheidet.

Ubrigens kann ja auch Western nicht umhin, die Nothwendigkeit der 
Wahl eines bestimmten Dialects fur Schulzwecke zuzugeben : „Eine andero 
Sache ist es, wenn man fiir rein praktische Zwecke, z. B. fiir den Schul- 
gebrauch, einen bestimmten Dialect wahlt; es liegt dann am nachsten, den 
Dialect der Hauptstadt zu wiihlen, nur halte ich daran fest, dass auch dieser 
rein und frei von jedem Bessermaehen dargestellt wird.“ Was unter dem 
„Bessermachen" zu yerstehen ist, kann nicht zweifelhaft sein. Zunachst die 
Ausmerzung gewisser Eigenthiimlichkeiten zu Gunsten der Majoritat — ein 
Beginnen, welches zu endlosen und mitunter lacherliehen Consequenzen filhrt 
•—■ und dann Vermittlungen, von denen Smart’s compromise (man selie weiter 
unten) ein beriihmtes Bcispiel ist. Mir ist ein Herr bekannt, der in Frankreich 
lehrte, in deutsclien Wortern wie Stein, Spur soi am Anfang sehr spitzes sch 
zu sprechen, in der Mitte stehend zwischen s und gewohnlichem sch! Yor 
die Wrahl zwischen zwei Aussprachsweisen gestellt, hat er also eine ausge- 
sucht, die gar nirgends besteht! Solche sprachliche Kunstproducte sind ent- 
schieden abzuweisen.

Wenn nun das bisher Gesagte wesentlich richtig ist, so muss die Frage 
gestellt und entschieden werden, welcher gebildete englisclie Dialect yerdient, 
den anderen yorgezogen zu werden. Nun, die Frage ist, wenn wir das 
Zeugnis der meisten Autoritaten anrufen, zu Gunsten des Siidenglischen 
entschieden. In seiner Englischen Philologie, 2. Auli., S. 23 u. f. bemerkt 
Storm : „Ich mochte hinzufugen, dass die Aussprache der honeren Stiinde 
im ganzen mit der gebildeten Londoner Aussprache iibereinstimmt, und der 
Umstand, dass die Aristokratie Giiter und Wohnhauser rundum im ganzen 
Lande besitzt, wo sie einen grofien Theil des Jahres zubringt, machtig dazu 
beitriigt, die siidenglische Aussprache stets weiter zu yerlireiten. Wiihrend 
man frilher bei Schotten immer nur rein schottische Aussprache horte, 
suchen jetzt nicht wenige sich die siidenglische Aussprache anzueignen, was 
ich selbst in Edinburgh beobachtet habe. Der in Siidengland rasch fort- 
schreitenden modernen Entwicklung steht der conservative Norden gegen- 
tiber. Die Mehrzahl der Schotten und Irlander, soirie die Amerikaner und 
die meisten englischen Colonisten erkennen die siidenglische Norm der Aus
sprache nicht an. Eine standard pronunciation fiir alle englisch Redenden 
gehort also noch zu den frommen Wiinschen. Indessen dringt wenigstens
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1 in Nordengland unter Gebildeten die siidenglische Normalaussprache immer 
mehr ein. Fiir uns ist es also am besten, uns im ganzen nach der stideng- 
lischen Norm zu richten, oline dabei in Ubcrtreibungen zu verfallen; suehen 
wir iiberall das allgemein Anerkannte auszuwahlen". Der Raum gestattet 
es mir nicht, andere Citate zu bringen, man lese tiber diese Sache: Miss 
Soames in Plion. Stud. V p. 230 nnd Vietor „Einfiihrung in das Studium 
der englischen Philologie“ p. 16. Der beruhmte Phonetiker Lloyd in Liver- 
pool, der eifrig fiir die gebildete Sprache des conservativen Nordens und 
gegen das unter dcm machtigen Einfluss Londons stehende Siidenglisch 
streitet, darf uns in unserer Entscbeidung zu Gunsten des letzteren nicbt 
beirren, aber er belehrt uns, wo extreme Entwicklungen des Siidengliseben 
vorliegen, denen wir ans dem Wege gelien miissen und auch konnen, da 
sieli die gebildetsten Kreise unter den Siidenglandern selbst davon freihalten 
In seiner in den Phon. Stud. Pd. V. p. 78—96 entlialtenen ungemein lehr- 
reiclien Recension von Miss Soame’s „Introduction to Phonetics“ finden sich 
folgende Worte, die zeigen konnen, wie nothwendig docli iiberhaupt eine 
Wahl zwischen Nord- und Siidenglisch ist, um jene zu uberzeugen, die 
vielleicht doch meinen, das beste „Schriftengliseh11 sei dasselbe in Nord und 
Siid. Lloyd sagt : Nothing has ever brought home to me morę strongly the 
clear-cut antagonism between North and South in Englisb than Miss Soames’ 
list of doubtful words. She has very wisely indicated in every case whieb 
of the two permissible pronunciations is used by herself, but in 9 cases out 
of 10 tliis is not the pronunciation which is used by me. I take this to 
prove that at present we have really in England two dominant speaking- 
communities, one eentring in London and the other in the great towns of 
the North.£;

Nachdem ieli so im allgemeinen auf das Nichtvorhandensein eines 
standard Englisch in der englisch redenden Welt, ja nicht einmal auf 
dem Podeń des eigentliohen Englands hingewiesen habe und deshalb aus 
saelilichen, besonders padagogisehen Griinden die Nothwendigkeit liervor- 
gehoben babę, dass in allen unseren Schulen ein bestimmter englischer 
Dialect gelehrt werde, welcher Dialect nach der begriindeten Ansicht der 
meisten Autoritaten kein anderer ais der gebildete siidenglische sein kann, 
lasso ich nun die wichtigsten Verschiedenheiten in der Aussprache des Engli
schen folgen. Da diese Zusammenstellung nur darauf ausgeht, eine niitzliche 
genannt zu werden, unterlasse ich jeden Ton der Wissenschaftlichkeit und 
wenn ich auch keine systematische Eintheilung des Stoffes biete, hoffe ich 
doch keine bedeutsamere Erscheinung iibersehen zu haben. Meine Quellen 
sind die jedem bekannten Werke und Abhandlungen von Sweet, Storm, 
Vietor, Miss Soames, Western, Lloyd, Jesperson, Grandgent u. m. a.; daher 
werden auch Citierungen und Yerweisungen in abgektirzter Pezeichnung der 
Werke sofort verstanden werden. Die von mir verwendeten phonetischen 
Schriftzeichen sind dieselben wie diejenigen in den englischen Sclmlbuchern 
von Nader und Wiirzner. ----------------
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1) i, e, u.
Diese drei kurzeń Vocale in fit, bet, book sind dieselben bei fast allen 

englisch Redenden und ein klein wenig tiefer ais die entsprechenden kurzeń 
deutschen Laute in Tiscli, Nest, Hund.

Mit Vorstulpung der Lippen wird das u nur im Scliottisclien gebildet, 
auch ist es dort geschlossen (Sweet Pr. 16).

Im Nordenglischen, besonders aber Schottischen und auch im Amerika' 
nischen ist e merklich tiefer ais im Sudenglischen. Dieses steht unter dem 
Einfłuss Londons, wo der Vocal gradezu geschlossen ist, ja manchmal selbst 
noch liohcr wird. Im Cockney klingen yet, says, yet ojf wie jit, siz, git 
,)f (Storni E. Ph. 465)

2) ii, .)
in Wdrtern wie cat, top.

Der erstere Yocal ist unter den yorderen der tiefste, erinnert an ein 
helles, vorgeschobenes a wie in den franzosischen Wortern patte, madame. 
Im Sudenglischen aber ist der Laut nicht so tief, sondern gegen e gehoben, 
man, bat klingen dort wie men, bet. Selir interessant ist die Bemerkung 
Lloyds in Ph. Stud. V. 86: The timbre of the northern yowel suggcsts its 
proximity to a, but that of the Southern suggests e much morę strongly. 
Hence in London it sometimes passes over into e, especially with cliildren. 
Tliis is part of a tendeney which at present atfects a whole series of London 
front vowels. A Northerner, listening to Londoners pronouncing the words 
bun, rat, sald seems often to hear ban, ret, sid.“ Vergleiche das vor bei 
1) Gesagte.

Der Vocal 3 ist der tiefste yon den hinteren, eine volle Stufe tiefer 
ais der Laut im deutschen Stoch; Auslandern klingt er wie a. Die Rundung, 
obwohl sehwach wie im Englisehen uberhaupt, ist nicht zu uberselien. Ent- 
rundung der o-Laute war im 17. Jahrhundert Modę. Ein Rest dieser Modę 
ist egad =  by God, ein Fluch, der besonders alten Stutzern in den Mund 
gelegt wird. In Amerika ist 3 selten, gewohnlich tritt dafilr kurzes a wie 
im deutschen Fass. In Amerika ist iibrigens eine zweite Art o zu Hause, 
dem ći-haltigen franzosischen Vocal in homme yielleicht ganz gleich. 
Grandgent gibt in N. Spr. II. 452 folgende Listę von Wortern mit diesem 
Yan/cee o: boat, bolt, bonę, botli, broke, broken, choke, cloak, close (Adj.) 
coat, coax, colt, comb, Corey, dolt, don’t, dory, dose, folks, hoax, Holmes, 
Holt, home, liomely, hope, lonely, most, moult, only, open, poke, Polk, polka, 
road, smoke, soak, soap, spoke, stone, story, suppose, throat, toad, toady, 
whole, woke, won’t (gewohnlicher mit 1?), wrote, yolk und dereń Ableitungen.

Im Schottischen ist 3 hbher, wie dort auch 3 lioher liegt (Sweet Pr. 76)

3) I!
Hier fiillt es schwer, eine Besclireibung der Articulation und den 

akustischen Effect anzugeben und zwar nicht nur des Lautes, den man den
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normalen nennen konnte. Der Grund davon ist, dass der Vocal weder ein 
Junt er er, noch ein uorderer, sondern ein gemischter ist, d. h. er wird mit der 
Mittelzunge in der mittleren Mundhohle articuliert, nnd alle solche gemiscbten 
Vocale liaben etwas Unbestimmtes, Triibes. Sicber ist aber das eine, dass 
die verschiedenen Variet;iten, so gering die Unterschiede in ihrer Articulations- 
weise auch sein mogen, in ihrem Klangcbarakter doch so deutlich von einander 
abweichen, dass es jedem Ohre sofort auffallt. łeb will versuclien, die An- 
gaben der Phonetiker auf die einfachste Formel zuruckzufuhren. Ein Deutscher, 
der mit Englandern vcrscbiedener Herkunft yerkehrt bat, bekommt die 
Empfindung, dass in Wortern wie eonie, sun u. s. w. ein Laut gesprochen 
wird, der einmal einem a ilbnelt, ein andermal einem ii, endlich einem o 
zuniichst kommt.

Sweet gibt folgende Definition (die icb mit meinen Worten umschreibe): 
Man gehe vom Voeal im deutschen Kanim aus, sebiebe die Zunge ein klein 
wenig nach vorn und ein ganz klein wenig nach aufwarts und es entsteht 
englisch come. Durch die geringe Verschiebung der Zungenstellung hat der 
Klang des Vocals eine selir bemerkbare Triibung erfabren, aber immerhin 
belialt er doeli noch eine gewisse Yerwandtscbaft mit deutscliem kurzeń a. Aus 
meinem einjahrigen Aufenthalt in England ist mir wenig so lebhaft erinner- 
lich, ais der mir damals noch unbekannte Laut, welchen ein eleganter Herr 
gebrauchte, ais er mir die Buckingham-Street wieś, ein Laut, der mich 
hochlichst uberraschte, und mit meinem kurzeń a ganz identisch zu sein 
schien. Sweet bestatigt dies: I remember hearing a German waiter calling 
butter bato, and being surprised at the nearness of the two sounds (Elm. 
S. 12).“ Storm weist darauf hin, dass a des Neuindischen gewohnlich im 
Englischen zu diesem Laut ubergeht (E. Ph. 127).

Lloyd erklart, dass dieser von Sweet beschriebene Laut der im Nord- 
englischen hilufigste ist. Daher werden wir ein etwas vorgeschobenes, leicht 
getriibtes a ais mustergiltig annehmen. Indessen Lloyd findet, dass dieser 
von Sweet und Miss Soames angegebene Laut im Stidenglischen keineswegs 
der gewohnliche sei. Nach ihm herrscht hier ein Yocal, den ein deutsches Ohr 
offenbar ais eine Art o em])finden wird. Er sagt: Ph. St. V. 86: „On p. 45 
Miss Soames couples together the vowels bum and bun as a pair, long and 
short, of nearly equivalent vowels, and I quite agree with this identiiication, 
as far as regards good Southern pronunciation. Now the bum vowel is 
Sweet’s „low-mixed-narrow“, and I hence conclude that Miss Soames’ but 
vowel is mixecl also. London carries the fronting process still further, and 
this vowel is there often simply heard as a slightly obscured ii.“ Endlich 
gibt es Varietaten, die den Eindruck eines o hervorrufen, obwohl von Lippen- 
rundung keine Spur ist. Diese Laute finden sich in Westengland und noch 
mehr im Schottischen (Sweet Pr. 72), Storm warnt die Deutschen vor der 
liaufigen falsclien Aussprache bot, wozu sie durch eine etwas ahuliche ameri- 
kanische Aussprache vei fillirt wiirden. Allein in N. S]>r. II 446 belehrt uns
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Grandgent, dass in Amerika der von Lloyd fiir das Sildenglische nachge- 
wiesene, dem O zunachst stehende Laut der gewohnliche ist, wiihrend o ahn- 
licbe iiberhaupt nicht yorkommen.

4) a
Das lange englische a in Wortern wie father ist heli, worauf der Stid- 

deutsche wobl achten muss. Dem Englander erscheint das franzosische u in 
pate, miracle, base wie sein j ,  dagegen das a in quatre, ma, salle wie 
ein ii. Der Englander bezeicbnet daher sein a ais normal. Im Schottischen 
entsteht dureh Senkung der Zunge ein tiefes a, welches gewohnliehen 
engliscben Ohren wie fawtber klingi. Dasselbe ist mit dem Cockney a der 
Fali, daher bei englischen Humoristen die hśiutige Scbreibung Chawles 
(=Charles), I eaun’t (=can ’t). Storm E. Ph. 58). Fiir nns aber ist also bei 
diesem Yocal alles in Ordnung. Uber einen kiinstlicb geschaffenen Mittellaut 
zwisehen a und ii, dem palatalen franzosischen Vocal in <piatre wobl ganz 
gleich, sprechen Avir nnten bei. 12)

5) b.
Der Yocal in hurt. Die Articulation des Lautes zu beschreiben ist nieht 

unsere Aufgabe. Erwiihnt sei nur, dass Lippenrundung yollig fehlt. Nur im 
amerikanischen Englisch ist er rnehr oder weniger gerundet. Zwisehen den 
Vocalen in bird, her und church, fu r  wurde fruher ein Unterschied gemacht. 
Dazu bemerkt Lloyd Pb. St. V 82: „The distinction wbich still subsists in 
educated Scoteb . . . . is epually lost in Nortb and South.“ Fiir das Schottiscbe 
ist der Unterschied selbstverstandlicb, weil dort das r hinter Vocal erhalten 
bleibt, daher bum den Vocal von burt bat. Im Amerikanischen ist auch kein 
Unterschied (N. Spr. II. 445).

6)  5.

Der Vocal in law, fowjht ist iiberall so ziemlich gleich, nur im ameri
kanischen Englisch liegt die Zunge tiefer und Lippenrundung entfiillt. Aber 
in Wortern wie morę, horse herrscht keine Ubereinstimmung, doch davon 
erst spater bei 10).

7) i, ii.
Im Nordenglischen, Schottischen und Amerikanischen sind die beiden 

Vocale mit den entsprechenden langen deutschen identiscli, d. h. sie sind 
geschlossen und nicht diphthongisch. In London, ais dem anderen Extrem, 
sind beide Vocale deutlich Diphthonge. Der erste beginnt mit sehr tiefem i 
und steigt zu j  empor, der zweite bekommt zum Schluss immer zunehmende 
Lippenrundung und schlieCt mit dem Reibelaut von we. Das Sildenglische 
steht in der Mitte. Wir lolgen Miss Soames und erkennen geschlossenen 
Anfang (doch nicht so geschlossen wie im Deutschen) mit noch etwas mehr
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geschlossenem Schluss. Wirkliche Consonanten entstehen erst bei folgendem 
Vocal, wie in śeeing, dolny. Die Consonanten werden im Nordenglischen und 
Amerikanischen nie erreicht, aber wenn die Vocale lang, oder iiberlang sind, 
steigen sie auch dort zu geseblosseneren Lauten.

Dass im Schottischen selbst das kurze u geschlossen ist, wurde bei 1) 
gesagt.

8) <“i, oii.
Die Vocale in say, no. Was bei i und u noch schwach heryortrat, zeigt 

sieli hier auffallig: Das Stidenglische neigt zur Diphthongisierung und unter- 
scheidet sieli dadurch von anderen gebildeten Spreehweisen. Im besten Stid- 
englisch beginnt (“i mit halbgeschlossenem e und schliefit mit gesenktem i- 
on beginnt mit halbgeschlossenem o und schiieCt mit gesenktem u. Im 
Nordenglischen und Amerikanischen ist der Anfang entschieden geschlossen 
und der Diphthong kommt erst bei iiberlanger und langer Quantitiit zur 
Geltung. Im Schottischen sind beide Laute vollkommen geschlossen, nieht 
diphthongisch, say klingt fast wie see. Im anderen Extrem befindet sieli 
London. Lloyd sagt von der Londoner Aussprache des pi Ph. St. V 83: „In 
popular speech, as heard for cxample from the chiklren in secondary sehools, 
one does not hear a diphthong, but a long eatena of vocalic sound, beginning 
at ii and ending at j. The sound is nearly identical in its first and last 
elements with the Northern ai diphthong. Hence the Londoner who tells 
people that he is „going to Brighton to-day“ ( =  to die) becomes a source 
of merriment to other speakers. Miss Soames is very far from eountenaneing 
so broad a Londinism as this, but she observes that this sound is always 
preeeded by a slight sound of e (in pen). Hence it appears that the Southern 
edueated vo\vel has yielded a little both ways to London influence and 
possesses a slight on-glide from e (in pen) towards a marked otf-glide towards 
j . “ Man yergleiche Miss Soames, Intr. 43. Ganz parallel damit geht ou, 
welches mit entrundetem (gesenktem und vorgeschobenem?) Laut beginnt, 
sodass no in der Cockney-Aussprache dem gebildeten now sehr ahnlich klingt. 
Western lehrt bei ou Anfang mit yorgeschobenem ó'-haltigen o und ich habe 
immer diesen Eindruck gehabt, doch erklart Sweet Pr. 76, dass der be- 
stiindige Gebrauch dieses Lautes der Rede einen weichlichen, gezierten 
Charakter yeideiht.

9) oi, ai, au
in den Wortern boy, how, high. Zu dem ersten Diphthong ist nicht viel zu 
sagen. Er beginnt mit demselben Vocal, wie das normale ou. Manchmal (in 
London) ist der Anfang tiefes o von not.

Was den zweiten Diphthong betrifft, so ist er vom deutschen wenig ver- 
schieden (Sweet, Pr. 95). Man wolle bemerken, dass auch der deutsche 
Laut nicht mit gutem a beginnt, sondern mit einem zwischen den yorderen 
und hinteren Yocalen liegenden, also gemischten Laut.
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Beziiglich des Diphthongs au endlich kann man den Deutschen nicht 
genug warnen, seinen Laut in Hans auf das englische hoitse zu iibertragen, 
der akustische Untersehied ist sehr auffallig. Im Deutschen ist der Anfang 
tiefes a, im Englisehen nahe an ii. Man lese in Storm E. Ph. 362, wie 
englischen Ohren der deutsche Name Bauer klingt. Ubrigens ist es fur 
unseren Unterricht am geschicktesten, Lloyd zu folgen, welcher fur a i und 
au Anfang mit ii setzt, denn so lernen die Schiller mit geringer Miihe eclite 
englische Laute. Wenn man dann an das bei 2) Gesagte denkt, erhiilt man 
auch hier die leichten Unterschiede zwisehen Kord und Siid. Mit a zu be- 
ginnen klange dem gebildeten Englander hoclist Yulgiir.

10) Vocal -J- r.
Hier begegnen wir einem hoclist bedeutsamen Untersehied zwisehen 

Siidenglisch und man darf wohl sagen allen anderen englischen Sprechweisen. 
Im Sudenglisclien klingen Worter wie father und farther vollstandig gleich.

Was friiher von Humoristen verspottet wurde, ist jetzt zur Herrschaft 
gelangt. Das r ist verschwunden und bat keine Spur hinterlassen, wenigstens 
nicht nach den langen Vocalen a, 5 und OU wie in hard, Lord, girl, ferner 
auch nicht nach ,) wie in better, beggar. Dagegen erzeugt das r nach c, i, u 
u. s. w. vor sich einen undeutlichen Gleitlaut, ein yocalisehes Murmeln, 
welches ganz gut mit a bezeichnet wird, z. B. share =  śeo, fear =  IM, 
poor =  puo, tire =  faio, our =  auo. Der Nachklang erscheint meist auch 
nach 5 am Schlusse des Wortes, z. B. morę =  liiOO, door =  (Ma. Das a 
entfiillt, wenn nach r Vocal folgt, wie in Mary, zero, jury, tyrant, dowry, 
aufier wenn es sich um eine Ableitung handelt, wo das a sich erhiilt z. B. 
in fearing, curing;*) Dies ist der Zustand im Sudenglisclien.

Im Nordenglischen und den meisten anderen gebildeten Sprechweisen 
jst die Sache anders. Dariiber spricht sich Lloyd eingeliend aus in Ph. St. 
V. 15 —19. Nach ihm erzeugt im Nordenglischen ein postvocales r eine Abart 
des gewohnlichen „dorsalen“ Vocals, die „coronal“ (vergleiche zu diesen 
Bezeiclmungen Sievers Ph. 58) genannt wird und die dadurch zustande 
kornmt, dass die Zungenspitze gegen den harten Gaumen emporgehoben wird. 
Der Zungensaum begibt sich also zur r-Stellung, ohne dieselbe ganz einzu- 
nehmen. Die Vocale erhalten durch diese Zungenbewegung einen dumpfen, 
„muffied“ Klang. Wiehtig ist Lloyd’s Bemerkung Ph. St. A" 82: „When 
I am going to say bar, my tongue assumes the coronal position before the 
explosion of the b, and remains motionless up to the close of the syllable. 
But when I mean to say baa the position assumed is strictly dorsal, with 
the tongue-tip in contact with the lower teetli.“ In Betraeht kommen die 
Fiille: far, for, fair, fur, irritate, better.

Der Untersehied zwisehen Siid- und Nordenglisch ist hier fur jedes Ohr 
deutlich genug. Lloyd hofft, dass der Siiden auf den Zustand des conserva- 
tiven Nordens zuriickkehren wird. Ob er recht hat?

*) doch nach e und a bleibt auch dann o iveg z. B. in soaring, wearing.
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Z u s a t z e.

a) Das dem Vocal folgende r, oder yielmehr der aus dem r entstehende 
Gleitlaut bewirkt, dass der yorhergehende Vocal tiefer wird, aber im Nord- 
englischen lange nicht in dem Ma6e wie im Siidenglischen. Hier baben die 
Worter roar, porę, stored ganz den Yoeal 3 erhalten, dort bleibt ein ziemlich 
geschlossenes o - j-  mehr oder weniger deutlichen Gleitlaut. Noch auffalliger 
ist im Siidenglischen, dass aus uo oft geradezu 3 wird, z. B. poor =  porę, 
surę =  shore, besonders wenn j Yorschlag da ist, wie in den Wortern your, 
cure u. s. w. Bei jo wird im Siidenglischen der Gleitlaut oft auf Kosten 
des i yerliingert und hear klingt dann wie lijo. Miss Soames erklart 
Intr. 59: „Ear is often, and year almost always, pronounced exactly like 
yecir in yearn (jon), except that the hnal r is liable to be trilled when a 
yowel follows, and it is only by a special effort that any one can pronounce 
year as jio. And in like manner liere, near, elear are often pronounced lijo, 
njó, <ljd.“ Demgemafi bezeichnet sie denn aueh in den pbonetischen Texten 
year regelmiissig ais jd und gibt bei andern Wortern dieser Classe jo nur 
ais Nebenformen an. Da aber Sweet auch fiir year die Ausprache io beibehalt, 
so werden wir im Unterricht stets nur diese lehren, aber nicht yersaumen, 
gelegentlich auf die Entwicklung zu jo hinzuweisen.

b) Friiher machte man einen Unterschied zwischen offenem o in bom 
und geschlossenem Laut in borne. Zu dem letzteren gehiirten z. B. ore, fore, 
borę, hoarse, mourning; zum ersteren z. B. or, for, nor, horse, morning. Im 
gegenw&rtigen Sildenglisch besteht kein Unterschied mehr, beide Reihen 
baben den Vocal o. Nur in den Schulen wird ein angeblicher Unterschied 
nocli gelehrt. Was das Nordenglische betrifft, so ist die Sache anders. Dort 
ist ja, wie schon vor im Anfang von a) gesagt worden ist, in Wortern wie 
roar, fore, roars, stored der Vocal geschlossen und nur im Schema: o -j- r ■ j 
Cons. und o -(- r ist der Vocal offen, wenn auch vom siidenglischen ver- 
schieden, weil „coronal11 z. B. mam, storni, short, fo r , nor. Dieser Fali 
brachte also nichts neues. Allein es gibt eben auch Worter von dem letz
teren Schema, welche im Nordenglichen den geschlossenen Vocal baben, z. B. 
pork, port, borne, ford. Sehr oft deutet die ( trthographie auf den geschlossenen 
Laut, z. B. moimi, hoarse, door, jioor, court, course, coarse. Fiir diesen Fali 
liegt der Grund offenbar in der Etymologie (Storm 259). Das Amerikanische 
folgt (auli er New York und dem ostlichen Massachusetts) dem Nordenglischen 
(N. Spr. II 460). Grandgent fiihrt dort ais Abweicbungen nur forye und 
hordę an, welche ofters offenes o annehmen (das zweite Wort zum Unter
schied von hoard).

Eine vollstiindige Listę solcher Worter mit geschlossenem o vor r zu 
geben, wiire nicht unyerdienstlicb, fiir uns aber nicht nothwendig, weil wir 
dem Siidenglischen folgen und iiberall o gebrauchen.
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11) Q u a n t i t a t  der b e t o n t e n  V o c a l ę .
Man scheidet die englisclien Yocale ganz passend in solcbe, die von 

Natur aus lang und solche, die von Natur aus kurz sind. Die erste Gruppe 
umfasst die Yocale und Diphthonge a. i, fi. 3, a. 0. ai. Uli, <“i, on, oi wie 
z. 15. der Reihe nach in den Wbrtern laugh, feel, soon, all, bird, Mary, 
time, pound, name, so, boy. Die iibrigen Vocale gehoren in die zweite 
Gruppe. Aber es kommt vor, dass ein Vocal der zweiten Gruppe langer 
ist ais einer der ersten Gruppe, die Quantitat ist eben niclits absolutes, 
sondern wird von der Umgebung des Vocals stark beeinflusst. Niemand bat 
noeh meines Wissens die Gesetze von der Quantitat so allgemein gefasst 
ais Grandgent in N. Spr. II. 463 — 465. Er unterscheidet vier Arten von 
Liinge: 1) iiberlang, 2) lang, 3) halblang, 4) kurz. Ferner setzt er sechs 
verschiedene Stellungen an, von denen immer zwei die Quantitiit des Vocals 
gleicb bestimmen, namlich a) Vocal -j- Pause, oder Voc. -j- stimmhafter 
Consonant -j- Pause. b) Voc. -f- stimmh. Cons. -j- unbetonte Silbe, oder 
Yoc. - 1 - stimmloser Cons. -f- Pause. c) Voc. -j- stimml. Cons. -f-  unbetonte 
Silbe oder Voc. -f- Voc. Es gehort nun ein Vocal der ersten Gruppe mit 
der Stellung a) zur Quantitat 1), mit der Stellung b) zu 2), mit der Stellung
c) zu 3). Ein Vocal der zweiten Gruppe riickt beziiglich seiner Quantitat in 
denselben Stellungen gegen frilher um eine Stufe hinab, in der Stellung a) 
gehort er zu 2) u. s. w. Beispiele: 
iiberlang: no, pa, why, do; all, bird, feel, tune;
lang: calling, riser, tuneful, Toby, four and twenty; beat, don’t laugh,

hark. Weil, puli, cab, beg.
halblang: apron, nicely, parting, take it; air, our, doing, saw it. Ileggar, 

puli it; look, hot.
kurz: kicking, fetch it, butcher; here, surę.

Wenn ein Diphthong gedehnt oder yerkurzt wird, so betrifft die Dehnung 
oder Kurzung beide Theile gleichmafiig (Sweet El. 10).

Vocale der ersten Gruppe riicken, wenn sie nur Nebenaccent tragen, 
ebenfalls um einen Grad unter den normalen herab. Es ist z. B. das on in 
mistletoe lang, in antidote halblang, in antidoting kurz. Unbetont sind auch 
die Vocale der arsten Grupqe nur kurz und ich irre mich wohl nicht, wenn 
iclYsage, dass darm 1 und li bestimmt, sicherlich aber auch ou und (“i selbst 
im Siidenglischen iiberłiaupt aufhoren Diphthonge zu sein. Gelegentlich einer 
Recension in Ph. St. V. 230 wundert sich Miss Soames, warum die Heraus- 
geber des recensierten englischen Gesprachbuches stupid mit ju, dagcgen 
student mit ju bezeichnet haben. Nach dem oben Gelebrten ist dies ganz 
erklarlich: in pupil, ist der Vocal kiirzer ais in student. Wenn man ferner 
bedenkt, dass der Vorschlag nicht vollkommenes consonantisches j ist, mit- 
hin ju ganz wohl noch zu den Diphthongen gerechnet werden kann, wie 
Miss Soames entschieden verlangt, so ergibt sich: in pupil haben beide Be- 
standtheile des Yocals zusammen nur halbe Lange und das u selbst kann



nicht viel mehr sein ais der Vocal in putting. Miss Soames warnt die Aus- 
liinder, sie sagt: „It is a curious fact, with regard to this combination of 
sounds, that 1 liave noticed a foreigner who spoke Englisli wonderfully well 
betray the fact of his foreign nationality by making the second element of 
jii as long as a u not preceded by j ,“ was Storm auf sich bezieht (E. Pb. 453).

Streng genommen gehoren diese Ausfiihrungen nicht in den Rahmen 
meines Aufsatzes, da ich von keinen Abweichungen der gebildeten englischen 
Sprechweisen zu berichten hatte. Doch hielt ich die Grandgenfschen Quan- 
titatsregeln fiir sehr mittheilenswert und kann nun passend zwei Zusatze 
folgen lassem

Z u s ii t z e.
a) In Wortern von der Form a oder au — 1 —|— Consonant z. 15. falsc, 

fault iinden sich seit alter Zeit neben langem 5 auch kurzes 3. Der kurze 
Laut ist nun im Siidenglischen iibcrwiegend, Sweet und Miss Soames setzen ihn 
immer an erster Stelle und geben langes 5 nur ais Nebenform in Wortern 
dieses Schemas wie: salt, halter, fault, vault, malt, falter, paltry, altar, also, 
Walter, Maltese, balsam, seald, Baltic u. s. w. Im Nordenglischen und Ame- 
rikanischen herrscht der lange Vocal und da er im Siidenglischen auch noch 
vorkommt, werden wir ihn in der Schule lehren, aber auf die Kiirzung auf- 
merksam machen und sie gelegentlich gebrauchen.

b) In Wortern von der Form o -j- ss, st, th, f  wie z. B. cross, cost, 
clotli tindet sich seit langer Zeit neben kurzem O auch langes 5. Im Siid
englischen ist der lange Vocal weitaus der gewohnlichere, Sweet und Miss 
Soames setzen ihn immer an erster Stelle in Wortern wie: cost, lost, loss, 
moss, off, often, officer, cough, soften, trough, toss, frost u. s. w. Das Nord- 
englische belnilt den kurzeń Vocal. In Amerika dagegen iiberwiegt der lange 
Laut ganz bedeutend, auBer in Neuengland, welches iiberhaupt der Sprache 
des Mutterlandes arn nachsten steht. Grandgent zeigt in N. Spr. II. 453, 
dass in Amerika langes 5 auch gewohnlich ist vor Nasal z. B. romp, on, 
long; vor stimmhaftem Reibelaut z. B. rosin, novel, bother; vor stimmhaftem 
Verschlusslaut z. B. god, dog; vor 1 oder r z. B. doli, swallow, liorrid, guarrel. 
Im Siidenglischen aher ist, wie gesagt, die Lange nur vor stimmlosem Reibe
laut durchgehends eingetreten; nur bezeichnet Sweet und Miss Soames gone 
ofters mit O.

Wenn mail bedenkt, dass das Siidenglische durch das Amerikanische 
eine so starkę Unterstiitzung erhlilt, so dass dem langen Vocal die Zukunft 
zu gehoren scheint, wird man diesem wohl auch in unserem Unterrichte den 
Yorzug geben miissen.

c) In zahlreichen Wortern wie room, spoon, ist in der alltaglichen 
Sprechweise statt langem u der kurze Vocal ilblich. AuBer den beiden ge- 
nannten gehoren hieher: broom, moon, hoof. Eine Listę solcher Worter, die 
im Siidenglischen zwischen langem und kurzem Yocal schwanken, wiire sehr
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erwiinscht; sie wiirde gewiss ziemlich lang sein, wenn man sieht, wie Grand- 
gent in N. Spr. II. 457 fur das Amerikanische anfuhrt: aloof, coop, broom, 
Cooper, groom, hoof, lioop, Hooper, proof, roof, rook, roorn, rooter, root, 
soon, spook, spoon, woof. Gewiss ist, dass in den yerschiedenen Gegenden 
yersehiedene Worter die Kurze bevorzugen, dass aber stets die Lange 
daneben auch vorkommt und es am besten ist, nur den langen Vocal zu 
lehren.

12) G ra ft, pass, path.
In yielen Wortern von der Form a - j -  stimmlose Spirans wie bei den 

drei genannten, dann a -j- n -j- Consonant, wie z. B. plant, (lance gibt es 
drei Ausprachweisen: erstens mit il in futher, zweitens mit ii in cat, drittens 
mit einem yorgesehobenen, sehr hellen a, das dem franzosischen Vocal in 
patte gleich ist oder sehr nahe steht. Dieser dritte Laut ist ein Kunstproduct, 
ein Compromiss zwischen a und ii, zwischen denen er in der Mitte liegt. 
Er wurde von Smart in seiner Neubearbeitung von Walker’s 1’ronouncing 
Dictionary vom Jahre 1838 geschaffen oder wenigstens empfohlen (Storni 
E. Ph. 375) und bat sieli neben a und ii bis heute erhalten.

Kun muss man fragen: welches Geltungsgebiet luiben diese drei Aus- 
sprachweisen, d. h. in welchen Tlieilen der englisch redenden Welt werden 
die einzelnen Voeale yorzugsweise gebraucht, und ferner, welche Worter 
sind an diesem Scliwanken der Aussprache betheiligt?

Um mit der zweiten Frage zu beginnen, so ist eine Listę der Worter 
von den oben gegebenen Schemen -— auch au vor n und Consonant gehort 
hieher, soweit bei ihnen nicht 5 gilt — aus den Worterbilchern niclit be- 
sonders schwer zu gewinnen. Man wird dann bald iinden, dass die Angaben 
zur Aussprache nicht stimmen, A priori konnte man geneigt sein zu glauben, 
dass Worter, welche gleiehe Form haben, auch in der Aussprache iiberein- 
stimmen. Dies ist keineswegs der Fali. Plant, hat langes a oder den Com- 
promissvocal oder ii in den yerschiedenen Worterbilchern, cant, iiberall nur 
ii. Webster gibt advance den Compromissvocal, askance aber ii, Fliigel den 
ersteren fiir beide Worter, Miss Soames setzt in beiden ii. Webster hat in 
aunt den Laut ii, in ant dagegen den Compromisslaut, Nuttall im letzteren 
ii, Miss Soames in beiden a. In grand haben alle Worterbiicher ii, Sweet 
setzt bei granduncle (Sp. Eng. 95) ii. Es wiire gar nicht schwer, noch yiele 
andere Beispiele anzufiihren, aber schon diese wenigen geniigen, um zu be- 
weisen, dass keine Ubereinstimmung herrscht, aber auch offenbar keine 
Consecpienz in der Aussprachebezeiehnung. Es ist ja gewiss richtig, dass 
dort wo a beliebt ist, es docli nicht bei allen einschlagigen Wortern in 
gleichem Grade beliebt ist, dass viel auf die Hiiutigkeit oder Seltenheit dei 
Worter ankommt. Richtig ist aber wohl auch, dass diejenigen, welche den 
Compromisslaut kennen, ihn viel ofter gebrauchen diirften, ais z. B. 
Webster und Fliigel angeben, indem sie ihn wohl unbewusst gerne yerwen-
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den, wo sonst Schwanken zwischen a und ii herrscht. Endlich aber miisste 
bier eine Untersuchnng des gegenwiirtigen Sprachgebrauchs yorgenommen 
werden und daran felilt es.

Wie vertheilen sich nun a, ii und der Compromisslaut? Im Siideng- 
lischen ist der Laut a yorherrschend, im Nordenglischen ii und dies bildet 
den auffallendsten Unterschied zwischen beiden Dialecten. Lloyd, den wir 
schon mehrmals ais Vorkampfer filr das Nordenglische angefiibrt haben, kann 
zwar aucli nicbt uinliin, zu bekennen, dass das Sildengliscbe und Nordeng- 
liscbe bier auseinandergeben, aber er thut sein Moglielistes, um den Unter- 
scliied geringfiigiger darzustellen, ais er es ist. Es gebe ja auch im Siiden genug 
Leute, welche zwischen past und piist, (bullalid und dumiiild schwanken. 
Das ist richtig, wie ich ans eigener Erfahrung weifi, aber past, demami 
sind normal, und piist, doilliilld klingen dem Siidenglander gesucht, geziert 
und werden nur im Munde von Damen ofter gebraucht. Mir wurde in Eng- 
land mein aus der Schule stammendes ii in ylass, plant von gespriichigen 
IJnbekannten gleich beim Hinkommen geriigt, was mir in Liyerpool, oder 
Manchester gewiss nicht zugestoKen ware. „In the North," so schreibt Storm 
ein Nordeuglander, „we say plant, ask writli the short a — quite as short as 
in hut.“ Diese zwei Thatsaclien beleuchten den Gegensatz zwischen Siid und 
Nord sehr deutlich und zeigen, dass man nicht auf das, was hier und dort 
gelegentlich vorkommt, sondern was die iibliehe Sprechweise der Allgo- 
meinheit bildet, aufmerksam sein muss. Wir haben uns zweifellos dem a 
anzuschlieBen, und ich glaube nicht, dass wir das Uberspringen von a zu ii 
in denselben Wortern mitmachen sollen. Es ware eine dankenswerte Auf- 
gabe, eine alphabetische Listę anzulegen und von einem oder mehreren gc- 
Lildeten Siidenglandern die Wdrter bezeichnen zu lassen, in denen a herrscht, 
wo a seltener ist, wo ii gewohnlich oder ausschliehlich gesprochen wird. Es 
wird sich wahrscheinlich zeigen, dass a immei mehr Worter erfasst, wie es 
auch ailmahlich den Norden erobert, was Lloyd selbst yerrath, wenn er N. 
Spr. II. 53 sagt: I myself use the long vowel in path, master, plaster, aunt.

Fur Amerika berichtet Grandgent in N. Spr. II. 444—446 von dem- 
selben Schwanken der Aussprache und er berechnet, dass es sich um etwa 
150 Wdrter handelt. Im dstlichen Neuengland werden a und ii gleichzeitig 
gebraucht, in 50 Wortern, den gewohnlichsten, herrscht a vor, der Einfluss 
der Schule und der Irlitnder kommt iiberall dem ii zu Hilfe. Im ubrigen 
weiten Gebiet wird a fast gar nicht gehdrt. Von einigen Personen wird in 
manchen dieser Wdrter der Compromisslaut gebraucht, er ist dem Einfluss 
WebsteEs zu yerdanken und deshalb an keine bestimmte Ortlichkeit gebunden. 
Ubrigens tritt derselbe Laut sporadisch auch in England auf.

13) haunt, la u n d re ss .
In Wortern dieser Form geben die Worterbucher bald a bald ii, bald 

5. Ich babo Nuttall, Webster und Fliigel l)ei den folgenden 9 Wortern
2
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nachgesehen und fiige zu jodem Wort ihre Angaben: craunch Wb. FI. A, 
N. ii,; daunt, Wb. FI. A, N. 3; haunt Wb. FI. A, N. 3; flaunt Wb. FI. A, 
N. 3; launch Wb. FI. A, N. ii, (in der Schreibung lunch setzen Wb. und 
FI. den Compromisslaut); laundress Wb. FI. A, N. ii, (in der Schreibung 
landress setzt Fi. ebenfalls ii); słaunch Wb. Compromisslaut, FI. u. N A); vaunt 
W b A, FI. N. 3. Die Angaben Nuttalls scheinen sicher unzuverlassig; Fliigel, 
welcber die gute sudenglische Aussprache bietet, bat nur in vaunt 3, Sweet 
berichtet (Ph. Stud 477 Anmerk.), dass auch in launch, lundress 3 nicbt un- 
gewohnlich ist. Im Sudenglischen diirfte wolil in den meisten solehcn Wor- 
tern A herrschen, daneben 5, aber ii gar nicbt vorkommen. Ob zwischen Siid- 
und Nordengliseb Ubereinstimmung herrsclit, kann icli nicbt entscheiden. 
Bleiben wir ruhig bei A! In Amerika ist 3 am meisten beliebt, nur in Neu- 
england A und in den Golfstaaten ii (N. Spr. II 446).

14) D ie  u n b e to n te n  V o ca le .
Der wichtigste und haufigste unter ilinen ist O wie in custom. Er ist 

tiefer, „weiter<£ ais der ahnliche Laut im Deutschen „Gabe.“ In der Lon- 
doner Stutzerausspracbe wird er noch tiefer gemacbt und ahnelt einem a, 
was die Ilumoristen so bezeichnen: naytshah, waitah. Im Nordengliseben 
ist diese Aussprache unbekannt. Meist ist t) der Uberrcst eincs r nacb Vocal 
und dann unterscbeidet sieli der coronale Laut des Nordens von dem dorsalen 
des Siklens.

Von den anderen unbetonten Vocalen will ich nur wenigc Worte 
sagen. Sweet hat das grofie Verdienst, die Verdunklung aller Vocale in un- 
betonter Stellung nachgewiesen zu habcn. Aber man erbebt, gegen ihn den 
Vorwurf, dass er zu weit gehe und besonders 8 und I eine Rolle spielen 
lasse, welche den guton Geschmack verletze. In Engl. Pbil. 421 schreibt 
der engl. Dichter und Kritiker Ed. Gosse: Without a momenPs hesitation. 
I reply that basleet and ask it are not rhymes. The e in the former is always 
pronounced by retined speakers. No doubt a humorous poet, availing bimself 
of the licence of the rhyme, migbt rhyme basket and ask it, but the rhyme 
would be imperfect and yulgar. Iliimstid (llampstead) is bateful. To make 
forehead rhyme to horrid is worthy of a costermonger. It makes me shudder. 
The same is true of honest, forest etc. which no self— respecting person, in 
swiftest rusli of collotpiial talk, would cali oiust, Ich bin fest iiber-
zeugt, dass Sweet gewolmlich vollstilndig im llechte ist gegen solcbe, die 
anders zu sprechen glauben, weil das Schriftbild ihnen vorsehwebt, aber auch 
Storni und Miss Soames und vor allen Lloyd bekampfen sehr oft Sweet’s 
Kuhnbeiten und das muss uns stutzig machen und wir diirfen ihm nicht 
blindlings folgen, wie das zuweilen auch in Schulbticbern geschelien ist. Ins- 
besondere aus dem Grundc nicbt, weil unsere Scbtiler niemals in jenen 
„wiftest rush of collocpiial talk“ gerathen und in ilirer langsamen, stolpern- 
den Aussprache gar viele Transcriptionen SweePs furchtbar lacherlich, 
scbauderhaft klingen mussen.
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Ich denke, es wiire gut zu lehren: dem Buchstaben :'st zu folgen: 
1. in gelehrten, seltenen Wortern, z. B. anthem, entail, omen; 2. bei Neben- 
aceent und gefiihlten Zusammcnsetzungen z. B. tentation, plilegmatic, exulta- 
tion, architect, outlet, recommend, acceptation ; 3. in schweren Silbeii z. B. 
progress, countless, protest. Wie hier e, werden alle anderen unbetonten 
Vocale und Diphthonge zu bebandeln sein. Sie alle werden in den droi Fallen 
den ihnen nach dem Schriftzeichon zukommenden Laut zu behalten haben. 
Eine solcbe Richtscbnur ist in dem Labyrinth der englischen, unbetonten 
Vocale uncntbcbrlicb und wenn wir in Wortern wie Alfred, perfect, combine, 
abstract, Sundatj, eliment eine etwas pedantiscbe Aussprache unterstiitzen, so 
ist ihr der Beifall vieler englischen Orthoepisten siclier und es werden jeden- 
falls offenbare Cockneyismen und Unmoglichkeiten vermieden.

Von bohem Wert ist auch, folgende Worte Lloyd’s zu beachten: 
There is in English prose a very strong tendency to a loose dactylic rbytbm, 
luit tliis is partly due to the numerous unaccented particles which go to 
make up the finał syllables of the dactyl: the tendency within the body 
of a word is to au iambic or trochaic arrangement, which in polysyllables 
usually results in tlie setting up of secondary accents upon eacli alternate 
syllable before aud after the principal accent“ (Ph. Stud. II 342). Nun ist 
es z war gewiss gefahrlich, theoretisch die Aussprache eines Wortes im vor- 
hinein hestimmen zu wollen, aber man wird von Lloyd lernen, offenbare 
grobe Irrthumer zu vermeiden. Solehe sind Nader und Wiirzncr in ihren 
so vortreft‘lichen Lehrbuchern oft genug verfallen. Bedenklich sind z. B. in 
ihrem Elementarbuch: .miotu ( =  amateur), etikat ( =  etiquette); imLesebuch: 
kont,91*111 (Contarine p. 491), ein Monstrum ist okllmsio (arquebusier p. 462). 
Eine Cbcrpriifung der sonst so wertyollen, phonetischen Transcriptionen wiire 
dringend notliwendig.

15) V.
Dieser Consonant erseheint nur vor Vocal, in jeder anderen Stcllung 

ist er stumm oder erzeugt statt seiner den dumpfen Voeal 3, wie bei 10) 
gezeigt wordcn ist. Nur im Schottischen und gewbhnlich im Irischen ist r 
deutlich gerollt, sonst gilt im Englischen gerolltes r ais affectiert, pedantiseh. 
Vielmehr darf die Zungenspitze die Schwingung nur einmal tliun, welche 
sie bcim normalen dentalen r anderer Sprachen mehrmals ausfiihrt. Zapfchen 
r kommt in Northumberland vor.

Sehr oft entsteht ein unorganisches r zwisehen den anstofienden Yocalen 
zweier Wortcr, z. A. no idea (r) of it. Die Erkliirung dieser Erscheinung 
ist einfach die, dass Verwechslung yorliegt. Die Fiille, wo 9 am Ende der 
Werter von verstummtem r herriihrt, sind unvergleichlich die liiiufigeren, 
und da bei ihnen vor kommendem Vocal das consonantische r wieder horbar 
wird, bat das Volk unbewusst ein analoges r auftreten lassen, wo das vor- 
hergehende 9 gar kein r enthiilt. Ubrigens zeigt sieli ein solehes unorga-

2*
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nisclies r aucli hintcr a und 5 z. B. papa (r) is gonc out, the law (r) of 
our Lord.

Am hitufigsten ist dieses r in London und im Siidenglischen. Miss Soames 
bezeiclmet es zwar ais fehlerhaft (Intr. 111), al>er nur weil „teachcrs of 
children are compelled to be dictators“ , erklart sie docb in Engl. Stud. XVI 
112: „As far as I can observe, among educated Southerners, about 9/10 oi' 
tbe men and balf the womcn introduce tbis r. I do not use it mysełf, but 
certainly it is no mark of vulgarity.“ Ganz gcwiss ist in Nordengland das 
unorganische r selten, in Amerika aber biiufig. Wir werden uns Miss Soames 
anschlieKen und unsere Schiller nur manchmal auf eingescbober.es r aufmerk- 
sam maclien, wenn wir der gewbhnlichen Umgangssprache angcbdrendes 
Englisch vorfiihren.

IG) N aturę ,  y e r d u r e ,  c o r d i a l .
In diesen und ahnlichen Wortern wird aus der Dentalis und dem tol- 

genden j in der natilrlichen Sprechweiso ts, (Iz. ebenso issue — isu. In diesen 
Billlen t.i, «l.i- aj zu sprechen ist pedantiscb Miss Soames erklilrt es geradezu 
ais yerwerflich und gestattet es nur bei ungewbhnlichcn Wbrtern (Intr. 115), 
doch glaube ich, da es unmdglich ist, zwiseben gcwohnlich und ungcwohnlich 
cine Grenze zu finden, iiberall ts, (lz zu lehren. Wo aber die Dentalis und j 
in der Tonsilbe selbst liegen, wie in oppor limity, duriny lassen wir besser j 
bestelien, obwobl thatsachlich oft genug aucli bicr ts. (Iz gesprochen werden. 
Desglcichen werden wir den Zisehlaut nicbt lehren, wenn diese Consonanten- 
verbindungen zwiseben aufeinanderfolgenden Wiirtern auftreten z. B. meet you 
wotild you. Aber in der Umgangsprache sind aucli liier ts, (lz sclir oft zu boren 
und wie muss es jedem ersehwert sein, gesproebenes Engliscb zu yerstehen, wenn 
er nie erfabren hat, dass oft don’t you Jenów —  doiilltsoiioii, did you see it, =  
didzosiit, pass your piąte =  pasOpleit, it doez you good =  it duzogud ge- 
sproeben wird!

Im Amerikaniscben ist diese Ausspracbe ebenso zu finden wie in England, 
in der That sind die letzten Bcispiele nacb Grandgent von mir transcribiert 
(N. Spr. II 556). Er sagt dort: „Wben t. d, s or z and tbe j belong to 
different words closely connected, most Americans say tś and dż (wie in den 
zwei ersten Beispielen oben). Eyen before an accented yowel, initial j often 
combines with finał t, (1, S or z: all but yours —  .illmtsiicz, Td use it — 
aidzllzit, this year =  tllisio, as yet, =  9Źet are frequently heard from good 
speakers.“ Ob diese Erscbeinung in Amerika hiiufiger ist, ais im Siid
englischen, und yielleicbt am seltensten im Nordenglischen, kann icb nicbt 
angeben, icb mochte es nur yermutben, sie yerdient aber jcdenfalls im Un- 
terricbte eine gelegentlicbe Erwiilmung.

17) F r e n c b ,  s t r a n g e ,
In soleben Wortern spricht man sebon lange die Dentalis nicbt aus, 

Swmet kennt nur fco.nś, Stiadnz (Storni E. Ph. 383), die Dentalis zu spreeben
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in bench, clinch, inek, flinch, fringe, danger u. s. w. erklaren viele fur affec- 
tiert. Diesc Aussprache olme Dentalis ist also vorzuziehen und zu lehren, 
oline dass indos die Saclie grofie Wichtigkeit hiitte. Miss Soames erklart 
I’ li. Stud. V 231 fs ais „still in use“ und in Amerika ist die Dentalis łierr- 
schend (N. Spr. II 447 und 45G). Zu bemerken ist iibrigens, dass iihnlich 
a uch bei Wortern mit 1 vor cli wie z. B. in belch, Jilch, miłek die Dentalis, 
besser wcgbleibt, eine Aussprache, die schon Walker gelehrt bat, von spiiteren 
Lexicographen aber ais felilerhaft bezeichnet worden ist ganz wie bei u -[- eh.

18) AV, wll.
Gewdhnlich wird gelehrt, dass wli aus w entsteke durch gleichzeitiges 

Hauchcn. Das ist fur Unterrichtszweeke gewiss ganz praktiseh, aber Schiller, 
wclche gciibt sind, stimmbafte und stimmlose Consonantenpaare hervorzu- 
bringen, tretfen die Saclie ebenso leiclit, wenn man ilinen wissenschaftlich 
riehtiger sagt, dass wh stimmloses w sei.

Im Sildenglischcn spricht man gewohnlich stimmhaften Reibelaut, ob 
das Wort nun wh oder w bat. Dadurch untersebeidet sieli Siidenglisch aber- 
mals vom Nordenglischen, aber der stimmlose Laut beginnt wieder Boden 
zu fasson und „it seoms probablo tliat it will be completely restored in a 
few generations.“ (Sweet).

Im Bisherigen war von gewissen Lautqualitiiten oder vom Geltungs- 
bereiebe maneber Laute die Rede und es kamen ftir den Untcrscbied zwischcn 
Siidenglisch und andern gebildeten Sprecliweisen gleich immer viele Wbrter 
in Betracht. So sind bei Vocal -)- r viele bundert, ja tausend Wbrter be- 
theiligt, die Frage, ob ii oder ii, betrifft mehr ais hundert, ob '5 oder o eine 
stattliehe Anzalil Werter.

Aufier diesen allgemeinen Fallen bestehen aber auch noch Unterschiede 
in der Ausspracbe einzelner Wbrter. Zu allen Zeiten bat es Wbrter ge-
geben, dereń Aussprache strittig war, bei denen zwci oder mehrere Aus- 
spraehsweisen zu gleicher Zeit und am selben Orte ublicli waren, oder die 
je nach den Órtlichkeitcn verschieden ausgesprochen wurden. Natiirlich 
wecbselte die Aussprache auch mit der Zeit und ein Blick in Webster’s 
„Synopsis of words differently prononneed by different orthoepists“ kann 
einen in Erstaunen setzen iiber die ungeheuer grofie Zahl solcher Wbrter. 
Am hiiufigsten liegt Aecentschwankung vor. Interessant ist eine Bemerkung 
Sweet’s, die sich in E. Pb. 391 verzeichnet findet zu dem Worte phthisis. 
Die Lexicographen lehren die Aussprache taisfe oder tluiisis. Sweet dagogen 
wollte tisis, weshalb Storm bei ihm anfragte und zur Antwort erhielt: 
„I mean lisis. One can only guess at tbe pronunciation, and one educated 
man’s guess is as good as anothers. Tbe following pronunciations are all 
possible aud may all be lieard, for all I know: tisis, taisis, thisis, tliaisls. 
tizis, taizis, thizis, thaizis.u Storm tindet diesc Bchauptung Sweet’s kiibn und
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liiilt ihm vor, dass sieh doch ein traditioneller Gebrauch gebildet baben miisse, 
allein oft ist es eben sehr scbwer und geradezu unmbglicb, den tbatsachlichen 
Gebrauch festzustellen. Uurch Sweet berubigt werden wir es mit gelehrten und 
wenig ublicben Wbrtern nicbt gar so streng nebmen. Bei yolksthumlichen 
Wortern ist es dagegen gar sehr wiinschenwert zu wissen, welcbe Aussprache im 
Sudengliscben gegeniiber anderen gebildeten Dialecten bcyorzugt wird. 
Oberflachlich Urtheilenden pflegen ja gewohnlich gerade solche Untcrscbiede 
zwiscben den Sprechweisen verscbiedener Gegenden besonders wichtig zu 
sein. [cii muss aber darauf verzicbten, liier auf diesen Punkt naber einzu- 
gehen, denn aus Wdrterbuchcrn, das wird jeder einsehen, lasst sieli nicbts 
rechtes gewinnen, sclion deshalb nicbt, weil sio, auf der Fiction einer stan
dard pronunciation4 fubend, zu oft dogmatiscb vorschreiben, was sein soli 
und nicbt was da und dort wirklicli ist. leli mbchte nur fur eine spiitere 
Untersuchung auf folgende Worter aufmcrksam machen: advertise, again, 
against, almanac, ate, aye (ja), bade, bozom, becn, courteous, chap, environs, 
depth, either, neither, frontier, girl, housewife, leisure, leapt, process, sewer, 
towards, treacle, vase, wrath, wont, walnut.

Es sind also nicbt wenige Verschiedenheiten in der engliscben Aus- 
sprache zu finden, und viele Fiille, zu denen man Stellung nebmen und 
gleichmafiige Lehrweise bestimmen sollte. Darum scblieCe ich mit dem 
Vorschlage, es sei allen Lehrern vorzuschreiben, sieli genau an jenes Engliscb 
zu balten, von welcbem uns Miss Soames in ihrem von der Kritik bocb ge- 
priesenen Bucbe: An Introduction to Phonetics eine eingehende und muster- 
bafte Bosebreibung gegeben bat.



Aufgaben iiber den chemischen LehrtofF der V. Classe.
Metliotliscli geordnet von Prof. M as lto s e n fe ld .

(Schluss.)

J .  S i l i c a t e .
4f)7. Wie kónncu die Bestandtheile des Quarzes ermittelt werden?
4 f>S. Wclelie Ahnlichkeit bestelit zwiselien Si li ci u m, Kohle und Bor?
458. Wic kann ermittelt werden, ob Quarz cin saures oder basisches Oxyd sei?
45!). Beim Zusammensclimelzen von Soda und Quarz entsteht unter Ab- 

sclieidung von Kolilendioxyd cine glasartige, im Wasser liislichc Sub- 
stanz, welclie, mit Salzsiiure iibergossen, unter Bildung von Koclisalz 
cine Gallerte gibt, dio beim Erbitzen unter Wasserverlust in Quarz 
tibergcbt. Woraus besteht a) die glasartige Substanz, b) die Gallerte?

460. Welclie Wirkung iibt Salzsiiure aut Kaliwasserglas ans?
401. Welclie Vorbindung entsteht beim Zusammensclimelzen von Quarz, 

Kalk und Soda?
462. Welclie Wirkung iibt Flusswasserstoftsiiure auf Glas aus?
460. Was entsteht boi der Einwirkung von Chlor auf ein erhitztes Gemenge 

von Quarz und Kobie?
464. Welclie Wirkung kann kohlendioxydhaltiges Wasser auf Feldspat 

ausiiben ?
465. Wie kann aus Thon a) Alaun, l>) Aluminium dargestellt werden?
466. In welchem Verhaltnisse stelit die Summę der Sauerstoffmengen der 

basischen Oxyde zu der Sauerstoffmenge des Siliciumdioxydes im 
Kalifeldspate von der Zusammensetzung Sis0 8A lK ?

467. Welclie Wirkung konnten Soda und Glas beim Zusammensclimelzen 
auf einander ausiiben? Wie konnte Salzsiiure auf die geschmolzene 
Masse einwirken?

468. Wie wird Flussiiure auf Kalifcldspat einwirken? Was entsteht beim 
LIbergieCen des mit Flusspat behandelten Feklspates mit Schwefelsiiure ?

469. Wie konnte in einem Feldsjiate Kalium oder Natrium naehgewiesen 
werden?

470. Wie kann im IJltramarin a) Schwefcl, b) Natrium, c) Aluminium und 
<l) Kieselsaure naehgewiesen werden?

471. ! '4 (j ( >livin enthalten, wie die Analysc ergibt, 0'6 <J Siliciumdioxyd 
und 0'8 <j Magnesiumoxyd; welche Formel kommt diesem Minerale zu?

472. Man berechne aus folgenden Daten die Formel eines Granates: 4 5 <j 
des Minerals geben bei der Analyse, l -8 Siliciumdioxyd, l -02 <J Alumi- 
niumoxyd und 1'68 <j Calciuuioxyd.
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473. Welche Wirkung konnte Wasser auf Siliciumchlorid ausiiben?
474. Die Diclite des Siliciumchloriddampfes bezogen aut' Luft betriigt 5’94. 

Welches Moleculargewicht bereebnet sieb hieraus f'tir die Substanz?
475. 1 ■ 715 g Siliciumchlorid geben, mit Wasser zersetzt, nacb Entfernung 

der Kirschsaure mit Silbernitrat einen Niederschlag, welcher 5‘80 g 
wiegt. Aus wie viel Chlor und Silicium besteht das Moleculargewicht 
Siliciumchlorid und welches ist die Formel?

K .  Chrom- und Manganverbindungen.
476. Wie kann aus Cbromeisenstein Cbromtrioxyd dargestellt werden ?
477. Wie kann aus Kaliumdichromat Chromoxyd crbalten werden?
478. Wie wirkt Chlor auf ein erhitztes Gemengc von Kohle und Chrom- 

oxyd ein?
479. Wclche chemische Reaction geht beim Zusammenschmelzen eines Ge- 

menges von Salpeter, Pottasche und Chromeiscnstein vor sich?
480. Welche Aehnlichkeit und welche Unterschiede bestchen zwischen den 

Oxyden des Schwefels und des Cbroms?
481. 1'582 g Chromeldoridlbsung geben mit Silbernitrat versctzt 4'302 g 

Silberchlorid. Welches Atomgewicht kommt dem Chrom zu, wenn 
angenommen wird, dass das Chromchlorid dieselbe Zusammcnsetzung 
besitzt, wie Eisenchlorid ?

482. Aus welchem Grunde nimmt man an, dass die Verbindungen des 
Eisens, Cbroms und Aluminiums ahnliche Zusammcnsetzung haben?

483. Wic kann aus Kaliumdichromat Chromalaun dargestellt werden?
484. Wie kann aus Kaliumdichromat Chromoxyd und Kaliunisulfat darge 

stellt werden?
185. 2-94 g Kaliumdichromat geben bci der Analyse P52 g Chromoxyd 

und 1'74 g Kaliumsulfat; welche Formel berechnet sich hieraus fur 
dieses Salz?

486- a) 1.26 g Chloi^mangan, in Wasser gelost und mit einer Losung von 
Silbernitrat versetzt, geben 2'87 g Silberchlorid. Welches ist das 
Verbindungsgewicht des Mangans, wenn angenommen wird, dass es 
die gleiche Zusammensetzung, wie das Eisenchloriir (FeCl2), also die 
Formel MnCl2 besitzt?
b) 0'87 g Braunstein geben, nach dem Ldsen in Salzsaure, Vcrsetzen 
der Losung mit Schwefelammonium, ńachhcrigem Abliltrieren des 
Niedcrsehlages und Gliihen desselben im Wasserstoffstrome 0‘87 g Man- 
gansulfiir (Mn S). Welche Formel hat der Braunstein?



Uber die Einfiihrung von dualitatszeichen beim chemischen
Elementarunterrichte.

Von Prof. M ax K osen feld .

Entsprcchend der geschichtlichen Entwickelung der Chemie, miissen
beim chemischen Elementarunterrichte in erster Linie
kenntnis der Eigenschaften der Korper, sowie der Ermittlung

des Zusammenhanges dieser Eigenschaften zuge-

alle Krflfte der Er- 
der gegen-

seitigen Beziehungen oder
wendet werden (Periode der Alchemie und der phlogistischen Chemie); erst 
wenn allc diese Beziehungen bekannt sind, erfolgt ais letzte Aufgabe die 
Feststcllung dieses Zusammenhanges durch Zahlen (gegenwartige Periode).

Wenn trotzdem bereits in einem friihen Stadium des Unterrichtes 
Formeln und Umsetzungsgleichungen in den Vordergrund gestellt werden, 
so geschieht dies in dem Bestreben, den Schillern einen chemischen Vor- 
gang durch cin Bild moglichst verstandlich zu machen. Dabei wird jedoch 
iibersehen, dass diese Formeln und Umsetzungsgleichungen fiir die Schiller 
blofie Namen oline realen Inhalt darstellen uud von ihnen ohne Bewusstsein 
der physikalischen Vorgiinge gebi-aucht werden; da namlich die Schiiler die 
beim Unterrichte in steter Wechselfolge wahrgenommenen physikalischen 
Eigenschaften der verschiedenen Substanzen wegen der kurzeń Dauer der 
Einwirkung auf die Sinne naturgemaC vergessen, wahrend sie die notierten 
Formeln und Umsetzungsgleichungen zu Hause dem Godachtnisse einpragen 
konnen, so ist es ganz selbstverstandlich, dass sie die Formeln auswendig 
lernen, sich jedoch die Eigenschaften der Substanzen nicht merken.

Um rum die Schiller dazu anzuhalten, beim Gebrauchc der Formeln 
und Umsetzungsgleichungen sich eine klarc Vorstellung iiber den Mecha- 
nismus der Reaction zu bilden und die fiir das Yerstiindnis der Processe 
so nothwendige Kenntnis der physikalischen Eigenschaften der in Betracht 
kommenden Substanzen sich anzueignen, erweitere ich die Formeln dahin, 
dass sie den Schulern auch ein Bild der Qualitat darbieten.

Zu diesem Zwecke setze ich unter den Namen oder, wenn den 
Schulern das chemische Symbol der Substanz bereits bekannt ist, unter 
letzteres ein entsprechendcs Zeichen der Qualitat: | | oder j-—
bedeutet eine bei gewohnlicher Temperatur feste, im Wasscr unlosliche 
Substanz, ist das Zeichen fiir eine Fltissigkeit, O  ist das Symbol
fiir einen gasformigen Korper.

Die festen Korper sind nun entweder dehnbar: t-— 1 oder sprode:
V\AAAAA , im Wasser leicht loslich: schwer loslich: 1 oder
in ciner Fltissigkeit gelost: ; eine feste Substanz, die sich aus einer
Fliissigkeit unloslich ausscheidet, erhiilt das Zeichen: ("UEILLEj, eine subli- 
mierbare Substanz triigt das Qualitalszeichen unter und iiber dem Namen

oder dem Symbole, z . -B. Jod oder N 11,01, ein Gemisch zweier fester
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Kcirper wird mit X  bezeichnet; kennzeichnet ein Gemisch zweier
F liissigkeiten , bcdeutet zwei iibereinander geschichtete Flussig-
keiten.

Die Brennbarkeit eines Gases wird durcli einen Pfeil iiber dcm 
Krcise gekennzeichnet: , ein niclit brennbares Gas erbalt an der ent-
sprechenden Stelle ein Kreuz: O ; unterhiilt das Gas das Iircnnen, so stelit 
iin Krcise ein Pfeil: Q , im entgegengesetzten kalle ein Kreuz: Q und ein 
im Wasser geldstes Gas erbalt das Symbol: Sauerstoff erbalt also das
Zeichen: (£) , Stiekstoff: (±), Wasserstoff: (£), Salzsiiurelosung:

Ais zweckmafiig erweist es sieli, bei cbarakteristiscli gefiirbten Sub- 
stanzen entweder die Buebstaben oder die Qualitiitszeichen von den Sebiilern 
zu Hause in ibren Ileften mit entspreclienden Farben verseben zu lassen.

Bei cbemisclien Gleiebungen werden, den thatsachlichen Verhaltnissen 
entsprechend, die entstebenden Keactionsproducte, u. zw. im Yerbaltnisse 
ilires specibscben Gewichtes, iibereinander gescbrieben:

j Wasser |- ILSO,
12 1IC1
Wasser

| Ba Cl 2 1 BaSO,,

Wasser . | Wasser
Wasser
ILSO,

CdS< >4 | II, S I CdS

Die Ausseheidung von Jod aus Jodkalium durch Cblorwasser in Gegen- 
wart von Schwefelkoblenstoff wird sieli bildlicb folgenderniafien gestalten.

) Wasser
| Wasser | Cblor | Ohlorkalium
} Jodkalium 1 | Wasser =  | Schwefelkoblenstoff
Schwefelkoblenstoff | Jod

Selbstverstandlich kdnnen noch andere, wie die hier bcrucksichtigten 
Eigenschaften in den Kreis der Bezeiclmungen einbezogen werden; doch 
wird hier von einer erschopfenden Bebandlung abgeselien und nur auf die 
Anwendung von Qualitatszeichen iiberhaupt aufinerksam gemacht.

Mit Hilfe solcher Qualitiitsformeln konnen die Schiller das in der 
Scliule Gesehene mit wenigen Zeichen in ibren Ileften fixieren und sind da- 
durcb in die Lagę versetzt, audi den rein operativen Theil der Reactioncn, 
sowie die physikalischen Eigenschaften der einwirkenden und entstehenden 
Substanzen, zu Hause in ihrcm Bewusstsein zu befcstigen.



Scliulnachrichten
v o m D i r e c t o r.

I. Persomilstaml des Lelirkdrjpers.
A. Veranderungen.

Herr Professor Josef Thienel wurde ]. Erl. d. h. k. k. Minist. f. C. u. U. 
v. 15. Mai 1894, Z. 10520, und Erl. d. li. k. k. L.-Sch.-R. v. 21. Mai 1894 
Z. 1139, eine crledigte Lchrstelle an der Staats-Oberrealschule in Triest verliehen. 
llerselbe wirkte wabrend eines Jahres sehr pflichttreu und erspriefilioh im Sinne 
der modernen Fortschritte der Didaktik in seiner Wisscnschaft und bethatigte stets 
eine collegiale Gesinnung.

Herr Professor Franz Holećek war aus Gesundheitsrucksichten wabrend des 
Scbuljahres beurlaubt. (Erl. d. h. k. k. L.-Sch.-R. v. 22. Janner 1895, Z. 147 
und h. Miniśtr.-Erl. v. 13. Janner 1895, Z. 503).

In den Verband des Lehrkórpers traten zu Beginn des Scbuljahres ein:
Herr Gerson Steinscbneider, Professor an der Landesrealscbule in Prossnitz,

1. Erl. d. h. k. k. Minist. v. 29. August 1894, Z. 19641, und Erl. d. h. k. k. 
L.-Sch.-R, v. 4. September 1894, Z. 2051.

Herr Gustav Fankę, akad. Maler, 1. Erl. d. h. k. k. L.-Sch.-R. v. 23. Sep
tember 1894, Z. 2198.

Fur Herrn Dr. Heinrich Berger, welcher durch 3 Jahre in vorziiglicher Weise 
den israelitiseben Religionsunterricht crtheilte, wurde Herr Dr. Adolf Leimdorfer 
nach seiner Wahl zum Rabbiner mit Erl. d. h. k. k. L.-Sch.-S. vom 7. September 1894, 
Z. 1905, zum israelitiseben Religionslehrer bestellt.
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B. L eh rk orp er .

(A m  S c h 1 u s s e d e s  S c li u 1 j a h r e s.)

1. Fur die o b 1 i g a t e n Gegenstande.
]. Hans  J a n u s c h k e ,  k. k. Birector, lelirte Matliematik in IV., wochentlich

4 Std.
2. F ran  z H o l c  6ek,  k. k. Professor in der VIII. Rangselasse, beurlaubt.
3. F r a ń  z J o  lin, k. k. Professor in der VIII. llangsclasse, Custos der pliysi 

kaliseben Lehrmittelsammlung, Ordinarius der III. Classe, lebrte Matliematik in
II. II, III., VI und Physik in III. und VI., woeb. 17 Std.

4. M ax R o s e n f e l d ,  k. k. Professor in der VIII. Rangselasse, Custos des 
chomischen Laboratoriums, Ordinariums der VI. Classe lebrte Naturgeschichte in
II. A, II. II, Cbemic in IV., V ., VI., VII, analytische Chemie in V— VII., wocli. 18 Std.

o. W i l h e l m  K l e i n ,  k. k. Professor, Weltpriester, Exkortator, lebrte kath. 
Religion in allen Classen, wocli. 15 Std.

6. A n t o n  P o h o r s k y ,  k. k. Professor in der VIII. Rangselasse, Custos des 
naturbistoriseben Cabinetes, Ordinarius der I. B., lebrte Matliematik in I. B., Natur- 
gescbicbte in I. A., I. B, V., VI., VII., wocli. 17 Std.

7. D r. P b i l .  K a r l  Z ali r ad n i c e k, k. k. Professor in der VIII. Rangs- 
classe, lebrte Mathematik in V., VII. und Physik in IV., VII., wocli. 17 Std.

8. K a r l  II on i g ,  k. k. Professor in der VIII. Rangselasse, Custos der Lcbr- 
mittelsammlung fur Geometrie, Ordinarius der VII. Classe, lelirte Geometrie und 
geometrisches Zeiclinen in II. B, III., IV., und darstellende Geometrie in V,, VI., 
VII., wocli. 18 Std.

9. F r i e d r i c h  J e n k n e r ,  k. k. Professor, Custos der geogr. Lehrmittelsamm- 
lung, lelirte deutscho Sprache in II. A, VI., VII., Geograpkic und Gescbicbte in
IV. , VI., VII., wocli. 19 Std.

10. J o l i ann  Kr a l i k ,  k. k. Professor, Bibliotliekar, Ordinarius der I. Classe A, 
lebrte franzosische Sprache in I. A, I. B, IV., und deutseke Sprache in I. A, 
wocli. 17 Std.

11. F r i t z  B o c k ,  k. k. Professor, Ordinarius der VII. Cl., lelirte franzosische 
Sprache in II A, VI., VII., und englische Sprache in V., VI., VII., wocli. 19 Std.

12. G e r s o n  S t e i n s c l i n e i d e r ,  k. k. Professor, Ord. d. 11. Classe B, 
lelirte deutsche Sprache in II. B, IV., V. und franzosische Sprache in II. B, III., V., 
wocli. 20 Std.

13. Dr. Phi l .  K a r l  K l a t o v s k y ,  k. k. wirki. Lelirer, Ordinarius der
V. Cl., Schriftfiihrer uud Sackelwart des Unterstiitzungsvereiiies „Scliiilerlade" 
und Custos der Programmsammlung, lelirte Geographie und Geschichte in II, a, II. b,
III. , V., Deutsch in III., wocli. 19 Std.

14. E r n s t K a l l e r ,  k. k. suppl. Lelirer, Ordinarius der II. Cl. A , lelirte Mathem. 
in 1. A, II. A, geometrisches Zeiclinen in II. A, Geographie in 1. A, I. B., 
Deutscli in I B. wocli. 19 Std.

15. F r i e d r i c h  S c linę t z i n g er, k. k. suppl. Lelirer, lelirte Freihand- 
zeichnen in II A, II B, III., IV., Kalligraphic in I A., I B, II A, II B. 
wocli. 20 Std.

16. G u s t a v  F un k e ,  k. k. suppl. Lelirer, lelirte Freikandzeichnen in I A,
I B, V., VI., VII., wocli. 22 Std.



II. F u r  d ie  b c d i n g t  o b l i g a t e n  und  n i c b t  o b l i g a t e n  G ege  us t a ń  de.
IG. R i c h a r d  F r i t s c h e ,  k. k. Gymn.-Professor in der VIII. Rangsclasse, 

lehrte cvangeliscbe Religion in 3 Abtheilungen, wocli. 5 Std.
17. Dr. A d o l f  L e i m d o r f e r ,  Rabbiner, ertheilto den mosaischen Religions- 

unterrickt in 3 Abtheilungen, wocli. 5 Std.
18. H u g o  R o s s  m a n n ,  k. k. Kanzlist i. R., ertheilte seit 1. November 

den Turnunterricht in I  A, I B, la, Ilb , III., IV., und V— VII. comb., wocli. 14 Std.
19. A l f r e d  B r z e s k i ,  k. k. Ubungsschullehrer, lehrte polnische Spracbe in 

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

unterricbt in 2 Abtlil., wocli. 4 Std.
21. D a n i e l  G u n t e r ,  k. k, Gymnasial-Professor, lelirto Stenographie in 1 

Abtlil., wocli. 2 Std.
22. M ax R o s e n f e l d ,  k. k. Professor (vgl. Z. 4), ertheilte den Unterriclit 

in der analytisclien Chemie in 1 Abtlil. wocli. 2 Std.
23. J o b a m i  Kr a l i k ,  k. k. Professor (vgl. Z. 10), lehrte bobmisclie Spraclie 

in 2 Abtlil., wocli. 4. Std

I I .  L e lir ji la n .

Im abgelaufenen Schuljahre wurde der durch liolien Min.-Erl. v. 15. April 
1878, Z. 51)07 vorgeschricbene Normallelirplan mit den durch liohen Min.-Erl. v. 
25. Juli 1879, Z. 9753 fiir die schlesischen Realscliulen angeordneten Modifica- 
tioncn eingebaltcn. Der Iulialt ist im XI. Jahresbcrichte S. 20 — 2G enthalten.

Der Unterriclit im F r e i h a n d z e i c h n e n  wurde nach dem mit bohem Min- 
Erl. v. 17. Jimi 1891, Z. 9193 publicierten Lelirplane ertlieilt, dessen Inbalt im 
XIX. Jabresberichte enthalten ist.

I I I .  L e lir b iic lie r ,
welche im Schuljahre 1893/94 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, Katli. Religionslehre in I.,
L itu rg ik ,....................................II.,
Eicliler, Gescbicbte der Offenbarung des alten Bundes in III.,

n v ” u n neuen „ „ I\.,
Wappler, Katholische Religionslehre, in V. und VI.
Kaltner, Kirchengeschichte in VII.

b) E v a n g e l i s c h e :
Calwer, Biblische Geschicbte;
Das evangelische Gesangbuch, 1. Abthcilung;
Palmer, Lehrbuch der Religion und der Geschichtc der christliclien Kirche 

fiir die mittlercn Classen evang. Mittelschulen in der 1. Abtheilnng. 
„ Lehrbuch fiir die oberen Classen, II. Tlieil, in der 2. Abtheilung. 
„ I. Tlieil in der 3. Abtheilung.
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c) I s r a e l i t i s c l i e :
Wolf, Religion und Sittenlehre;
Kayserling, die 5 Bttcher Moses;
Cassel, Leitfaden f. d. Unterr. in Gfescliiclitc und Literatur.

D e u t s c h e  Sp r a c h e :

Willomitzer, Grammatik in I. bis YII.,
Regeln u. Wortervcrzeichnis fur die deutsche Rechtschreibung in I.— YII. 
Kummcr u. Stejskal, Deutsch. Leseb. f. osterr. Realscliulen I. Bd. in 1.

71 n 71 II. 77 in u.
77 n Tl III. 77

in n i.
71 n IV. 71 in IV.
71 71 77 V. 11 in V.
11 77 7 ? VI. A, in VI.
71 7 7 71 VII. in VII

F r a n z o s i s c h e  S p r a ć  be :
Bechtel, Franzbsiscbes Sprccli- und Lesebuch in I. und II.,

„ „ „ „ „ Mittelstufe in III. und IV.,
„ Grammatik, 2. Theil, in V. bis VII.,
„ Ubungsbucb, Oberstufe, in V., YI. und VII.,
„ Cbrestomathie in V., YI. und Ylf.

R n g l i s c b e  S p r a ć  be :
Nader & Wiirzner, Elementarbuch, V.

Lesebuch in VI. und VII. 
Grammatik in VI. und VII.

G e o g r a p h i e :
Ilerr, Grundziige in I.
Ilerr, Lilnder- und Volkerkunde in II., III., IV.,
Mayer, Geogr. d. osterr.-ung. Monarchie (Vaterlandskuiule), 
Trampler, Schulatlas in I. bis VII., 
eventuell auch Kozenn, Schulatlas.

G e sch ich te :
Mayer, Lehrbuch fur U.-R. 1., in II.,

» „ „ U.-R. 2., in III.,
„ Geogr. der ost.-ung, Monarchie,

Hannalc, Geschichte „ U.-R. 3., in IV.,
„ „ „ Ob.-R. 1., in V.,
„ „ „ Ob.-R. 2., in VI.,
„ „ „ Ob. R. 3., in VII.,
„ Vaterlandskunde fiir Ob.-R. in VII.,

Putzger, Historischer Schulatlas in II. bis VII.,

M a t h em a t i k :
Glbser, Arithmetik in I. u. II.,
Gloser, Grundziige der allgem. Arithni. f. d. IIT.,
Wallentin, Aufgahensammlung in IV. bis VII.,
MoSnik, Geometrie fiir die oberen Classen In V., VI. und VII. 
Adam, Logarithmentafeln in V. bis VII.
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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 b n e n :
MoSnik, Formenlehre in I.,

„ Anfangsgriinde iii II., I I I , IV.
D a r s t e l l e n d e  G e o m e t r i e :

Menger, Lelirbucli der darstellenden Geometrie in V. bis VII. 
N a t u r g e s c h i c b t e :

Pokorny, Tbiorreich in I.,
„ Pflanzenreich in II.,
„ Mineralreicb in II.,

Woldfich, Zoologie in V.,
Burgerstein, Botanik in VI.,
Ilochstetter-Bisching, Mineralogie in VII.

P li y s i k :
Mach u. Odstrćil, Grundriss der Naturlehre in III. und IV., 
Wallentin, Lebrbucb, in VI. und VII.

Chemie :
Rosenfeld, Leitfaden fiir den ersten Unterricht, in IV., 
Mitteregger, Anorganiscbe Chemie, in V., VI. und VII.
Iluber, Organische Cliemie in VI. und VII.

S t e n o g r a p h i e :
Faulmann, Lebrgebaude.

P o l ni sc b e  S p r a c b e :
Lercel, Grammatik, in I. bis VII.,
Wypisy polskie, tom 1., „ 1. „ VII.

B b h m i s c h e  S p r a c b e :
Cbarvat und OuredntSek I. Tbeil, in der I. Abtheilung. 
Charvat und Oufednlcek II. Tbeil, in der II. Abtlieilung. 

G c s a n g :
Albin Mendę, Liederbuch fiir Studierende.

IV. Themeii fiir ilio tloutscheii Aufsiitzc.
V. C 1 a s s e :

1. Arions Rettung. (Von ibm selbst erzahlt.)
2. Uie Entdeckung der Morder des Ibykus. Scb.
3. Griick macbt Freunde, Ungltick prttft sie.
4. Deukalion und Pyrrha. (Erzahlung nach Ovid.) Scb.
5. Gold und Eisen. (Eine Betrachtung.)
6. Wie tauscht Sinon die Trojaner?
7. Pbilemon und Bauxis. (Nach Ovid.) Scb.
8. Welche Gegensatze sebildert Geibel in seinem Gedicbte: Der Tod des 

Tiberius ?
9. Ein Lob Osterreicbs (Nach Anastasius Griin.) Scb.

10. Die Friiblingsfeier, von Klopstock. (Inbalt, Aufbau, Wirkung.)
11. Schwert, Feder, Zunge. Sch.
12. Disposition der Rede Sonnenfels: Zu Maria Theresias 45, Geburtstage.
13. Erlkónig vouGoethe undErlkónigs Tochter von Herder. (Eine Parallele.) Scb.

G. S t e i n a c h  n e i d e r .
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VI. C 1 a s s e :

1. Was ist und zu welchem Zweck pflegen wir die Kunst?
2. Freiherr von Attinghausen, ein Beispiel edler Vaterlandslicbe.
3. Die ersten Flocken.
4. Wie maclit uns der Dichter in Wilhelm Tell mit dem Sclianlaptz der 

dramatischen Handlung bekannt ? Sch.
5. In welchen Erscheinungen der Geschichto zeigt sieli der Ilbhepunkt des 

Mittelalters ?
6. Ubersetzung aus dem Nibelungenliede. (Sch.)
7. Ein unntitz Leben ist ein fruber Tod.
8. Ubersetznng aus Walther von der Vogelwcide. (Sch.)
9. Warum kann man die Jugend des Lebens Friihling nennen?

10. Orest und Pylades, charakterisiert nach Goethe.
11. Die Sonne, vom physikalischen und poetischen Standpunkte aus betrachtet.
12. Warum bildet die Viilkerwanderung den Anfang einer neuen Epocbe in

Europa? (Sch.) F r i e d r i c h  J e n k n e r .

VII. C l a s s e :

1. Was gewinnen wir durch das Studium?
2. Wie begrtindet der Dichter den Tod Ciisars?
3. Das Schlachtfcld im Lichte der Cultur und der Geschichte.
4. Der Ziirchersee von Klopstock (Gedankengang). (Sch.)
5. Was gewinnen wir durch das Studium der Natur ? 
fi. Der Friede. (Nach Schiller).
7. Wie ehren wir die groBen Manner der Vorwelt ?
8. Welche Tugenden seiner Burger begriinden die GroBe eines Staates? Sch.
9. Das Staatsleben (nach Schiller).

10. „Wanderer, kommst du nach Sparta, verktindige dorten, du habest 
Uns hier liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl.

11. Warum kann die Kunst ais Technik und ais freie Kunst ein Cnltur- 
mittel der Menschheit genannt werden? (Maturitatsarbcit.)

12. Es liebt die Welt das Strahlende zu schwarzen 
Und das Erhabeno in den Staub zu zieh’n. R.

13. Das Alte stirbt, es Sndert sich die Zeit,
Und neues Leben bliiht aus den Ruinen. II.

14. Weihnacbten. R.

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



V. Statistik der Schiller im Schuljahre 1894/95.
C a s s e a

< PQ <5 pa 3  SN s
~ 2 j> > >

C3CC
1. Zahl

Za Ende 1893/94 ..................................... 44 39 33 30 46 21 17 12 21 263
Zu Anfang 1894/95 ............................... 46 47 36 34 57 34 21 12 17 304
Wahrend des Schuljahres eingetreten — - — — — — 1 — 1
Im ganzen also aufgenommen . 46 47 56 34 57 34 21 13 17 305

Darunter:
Neu aufgenommen und zwar:

aufgestiegen . 41 42 i 1 9 2 3 1 1 94
Repetenten......................... 1 3 — --- - 4

Wieder aufgenommen und zwar:
aufgestiegen . — — 32 31 51 31 12 12 12 181
Repetenten......................... 5 5 3 2 4 — 3 — 4 26

Wahrend des Schuljahres ausgetreten 2 2 — i 2 1 l — — »
Schulerzahl zu Ende 1894/95 44 45 36 33 55 33 20 13 17 296

Darunter:
Offentliche Schiller 44 45 36 33 55 33 20 13 17 296
Privatisten ...................................... ~ —

2. Geburtsort (Vaterland).

Teschen .............................................. 5 5 10 4 8 3 3 1 3 42
Schlesien auBer Teschen . ‘ . 31 27 19 23 33 24 10 10 7 184
Andere osterr. Provinzen 7 8 6 5 11 6 6 2 0 57
U n g a rn .............................................. — 3 — i 3 — 1 — 1 9
R u s s la n d ...................................... 2 1 — — — — — — 3
D eu tsch la n d '............................... 1 1

bumme . 44 45 36 33 55 33 20 13 17 296

3. Muttersprache.

Deutsch .............................................. 24 13 19 15 33 14 14 9 14 155
Tscheclioslavisch . 2 5 3 2 1 2 — — — 15
P o l u i s c h .............................. 18 25 14 16 20 17 6 4 3 124
Slovakisch ............................... — 1 — 1 — — — 2

Summę . 44 45 36 33 55 33 20 13 17 296

4. Religionsbekenntnis.

K ath olisch ................................................. 19 27 22 20 36 23 12 6 10 181
E v a n g e l i s c h ........................................... 17 14 9 3 11 7 5 4 3 73
Israelitisch............................... .....  . . 8 4 5 4 8 3 3 3 4 42

Summę . 44 45 36 33 55 33 20 13 17 296
5. Lebensalter.

11 Jakre alt 7 6 13
12 * 18 11 — 5 — — — — — 34
13 „ 6 7 13 6 8 — — — — 4o
14 11 16 8 13 11 3 — — — 62

2 5 11 7 18 9 i — — 53
16 „ — ' ---- 3 1 9 9 3 — — 25
17 „  „ — — 1 1 8 6 5 6 — 27
18 „ — — — — — 5 8 5 2 20
19 „ — — — — — 1 2 1 7 11
20 „ — — — — 1 — 1 1 5 8
21- 1 n n 3 3

1 Summę . 44 45 36 33 55 33 20 13 17 296 |

3
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C 1 a s e c

6. Stand der Vater.

C5

V II II
. E

.

£ O >■

i  E 
N £ 

aUl

B ea m te ....................................................... 90 17 14 16 22 13 7 5 6 122
M ilitars....................................................... — — — 1 1 1 — — 1 4
Handels- und Gewerbetreibende . 12 8 12 14 19 10 10 6 9 100
Gruudbesitzer........................................... 10 20 10 2 10 9 3 -> 1 07

3
Summę . 44 45 30 33 55 55 20 13 17 296

7. Nach dem Wohnorte der Eltern.
Aus T e s c h e n ........................................... 12 13 6 10 9 5 3 6 77
Aus dem iibrigen Sclilesien . 28 24 19 25 56 21 10 10 6 179
Aus anderen P rov in zen ........................ 5 6 3 2 5 ;j 5 — 4 31
Aus dem A u s la n d e ............................... — s 1 — 4 — — — 1 9

Summę . 44 45 56 33 55 55 20 15 17 296

8. Ciassification.
a) Z u  E n d e des S chuljahres 1894195.

I. Fortgangsclasse mit Vorzug 5 4 3 5 8 4 — — 1 30
28 32 24 19 38 28 17 n 10 213

Zu einer Wiederholungspriifung zuge-
g e la s s e n ........................................... 2 — 3 4 5 1 3 2 — 17

II. Fortgangsclasse............................... 8 7 6 5 4 — — — — 33
Ul. „ ............................... 1 2_ — — — — — — — 3
Zu einer Nacktragspriifung krankheits-

lialber z u g e la s s e n ......................... — — — — — —
AuBerordentliche Schiller . . . . — — — — - - — — — —

bumme . 44 45 56 55 55 33 2o 13 17 296
b) N ach lrag  zum S chuljahre 1893,94 .
Wiederholuu gsprtifungen warenbewilligt O 3 — 3 4 O — — — 16
Nachtragspriifungen waren bewilligt . — -

Fntsprochen haben . 2 2 — 2 1 3 — — — 10
iNicht entsprochen haben i i — — 2 — — — — 4
Nicht erschienen sind — — — i i — — -- — 2

Damach ist das E ndergebn is  fiir 1893/94
I. Fortgangsclasse mit Vorzug . . 5 2 7 6 5 5 — 1 5 32
I- „ ............................... 25 18 55 18 15 11 13 198

U- » ............................... 7 6 1 6 8 — 2 — 5 33
III. „ ............................... — —. — — — — — — —
Aulierordentliche Schiller . — — — — — — —

Summę . 44 Ó 9 33 30 4tj 21 17 12 21 263
9. Geldleistungen der Schiiler.

Das Schulgeld zu zahlen waren ver- 
pflichtet:

im 1. Semester . 27 29 14 15 26 14 12 5 10 i 52
im 2. Semester . 24 19 17 Ki 25 13 7 6 9 156

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

Gauz befreit waren
im 1. Semester . 19 18 22 19 30 20 8 7 G 149
im 2. Semester . . . . 21 20 19 17 31 21 13 7 7 162

Das Schulgeld betrug im ganzen
im 1. Semester . fl. 2287-50 
im 2. -Semester . „ 2047-50

Zusammen . fl. 4335-— |
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Polnische Sprache . 

Tschechische Sprache

Gesang

Stenographie .

Analytische Chemie .
II. Stipendien.

Anzahl der Stipendisten 10.

C 1 a s e

und nicht 
Jen.

I. Sem.

ta
>M K- >■

i  S 
N SrtK

13 15 14 9 13 9 2 1 i 77
' II. Sem. 11 12 15 9 16 9 <2 1 i 70

I. Sem. 8 15 3 5 4 11 — — — 46
‘ II. Sem. 10 20 3 4 4 10 - — — 51

I. Sem. 32 40 18 18 31 20 18 5 9 191
II. Sem. 28 38 10 21 29 19 18 5 9 186
I. Sem. — — — — — 31 15 — — 46

‘ II. Sem. — — — — — 22 14 — — 36
I. Sem. — — — — — — 6 — — 6

• II. Sem. — — — — — — 6 — — 6

n 11. 775-S0

Ycrzoiclmis der Schiller.
Die mit einem Sternchen bezeiebneten Schiiler erliielten ein Zeugnis der I. Fortgaiigsclasse mit

Yorzug.
I. C l a s s e  A:  44 Schiller.

Alt Oskar, Aufriclit Ferdinand, Barber Ernst, Bierski Josef, Biesmer Yictor, 
Bisanz Rudolf, Brodik Rudolf, Busek Maximus, Bystroń Josef, Chlebowski Georg, 
Cholewa Boleślaus, Cienciala Bruno, Cieślar Johann, Delong Georg, *Drozd Georg, 
Figna Leopold, Filipek Paul, Flach Arthur, Fojcik Johann, Folwarczny Johann, 
Gebauer Anton, Gluza Josef, Gutter Wilhelm, *Hechter Siegmund; *Heczko Johann, 
Janeczko Rudolf, Jaschik Karl, Jasiok Karl, Jauernig Bruno, Joksch Heinrich, 
Kajzar Johann, Kania Franz, Karzeł Johann, *Kaulich Anton, Kohut Johann, Koll- 
mann Karl, Komarek Arthur, Kriscli Heinrich, Krist Hermann, Krzyzanek Karl, 
Lang Heinrich, *Leutlmietzer Karl, Lichtenstern Ernst, Lorenz Albert,

I. C l a s s e  B:  45 Schiller.
Macura Rudolf, Mahlenbrei Rudolf, Mamica Josef, MikuSka Victor, Mró

zek Johann, Nowak Emil, Oczko Karl, Osterczilik Leo, Osterczilik Robert, 
::Osfruszka Georg, Pakan Johann, Palarczyk Franz, Palmę Karl, Pażdziora Josef, 
Peter Paul, Plasun Julius, Ploszek Paul, Polok Johann, Prochaska Karl, Pustówka 
Oskar, *Pustówka Paul, Raszka Johann, Rutkowski Ladislaus, Schaodel Julius, 
Schanzer Heinrich, '"'Sclinapka Ferdinand, Seidl Erwin, Senkowski Ludwig, Sikora 
Rudolf, Slapeta Josef, *Sliva Adolf, Spusta Leopold, Stadnik Karl, Stephan Gott- 
fried, Steinhauser Oskar, Stiller Leo, Suczek Robert, Sveda Josef, Swaczyna Cor- 
nelius, Szczekacz Heinrich, Tauber Siegfried, Teper Andreas, Turza Emil, Walach 
Paul, Walick Rudolf.

II. C l a s s e  A :  30 Schiiler.
Broda Johann, Brossmann Walther, Buzek Karl, *Cichy Maximilian, Dyrna 

Franz, Fabian Rudolf, Feitzinger Hermann, Friedmann Walter, Funker Leo, Ga
wroński Georg Ritter von, Glesinger Rudolf, Hajovsky Emil, Hallady Philipp, 
Holesch Hubert, Kołaczek Benjamin, Kuczera Andreas, Kussl Rudolf, Lanzer Adolf, 
Lanzer Arthur, *Międzyhrodzki Ludwig, Niemczyk Karl, Olszar Georg, Ponesch 
Hubert, Prymus Johann, Pustelnik Leodegar, Raimann Erwin, SchieCel Erwin, 
Schmeidler Eduard, *Sembol Rudolf, Slanina Josef, Sliva Leopold, Springer 
Anton, Unucka Alfred, Wałaski Josef, Walczok Karl, Wiesner Franz.

3*



II .  C l a s s e  B :  3 3  Schiiler.

Alt Hugo, Barber Stephan, Boliać Arthur, Edler von Elbreich, Broda Georg, 
Bullawa Josef, Elis Hugo, Grycz Karl, Heinrich Eranz, Janusch Friedrich, Janusch 
Karl, Jordan Oskar, *Karzeł Karl, Kasperlik Josef, *Klich Josef, *Kudielka Heinrich, 
Lipschlitz Isidor, Malcher Alfred, Matter Alfred, Motzko Ludwig, Muller Johann, 
Ploschek Richard, Ries Leo, Schaffer Rudolf, Schedy Hugo, Schwab Heinrich, 
Świerkosz Constantin, Vogel Max, Westreich Leo, *WiIczek Josef, Wiodholz Leo
pold, Wluka Otto, *Zadra Max, Źbell Hugo.

III. C l a s s e :  55 Schiiler.
Altmann Nathan, Ascher Hermann, Badura Johann, Barchański Maximilian, 

Baumgartner Ernst, Better Leopold, Bohm Okcar, Branny Rudolf, Breyvogel Adolf, 
Chybidziura Josef, Chyła Emil, Dorschner Robert, Dostał Wilibald, Eichner Adolf, 
Fischgrund Isidor, Fołtyn Franz, Fulda Karl, Fusek Josef, Grauer Siegmund, 
Griinspan Moriz, Mleczko Paul, Heinrich Ernst, “ Hermann Otto, Holzmann Laszló, 
*Joksch Friedrich, Kaleta Georg, Kaulich Emil, Kollanda Rudolf, Jauernig Rudolf 
*Konieczny Gustav, Konieczuy Josef, *Korzinek Maximilian, Kroupa Ottokar, Lang 
Rudolf, Laras Hans, Liscbka Richard, Littera Leo, Malcher Friedrich, Mitschek 
Johann, Motyczka Anton, *Mrihlad Erwin, Nawrath Reinhold, *Paduch Josef, Ploschek 
Oswald, Pudlowsky Bruno, Schenthauer Robert, Schindler Oskar, Seemann Oskar, 
Skarabella Emerich, Śliwka Guido, Stojowski Johann, Strumieński Julius, Walczysko 
Paul, *Zadra Josef Zmijka Mauritius.

IV. Cl asse :  33 Schiiler.
Adamek Adolf, Alt Ludwig, *Baselides Franz, Bunzmann Leo, Busek Robert, 

Cholewa Gustav, Cibis Max, Cyganek Anton, Czernecki Anton, Dziadek Andreas, 
Funker Karl, *Gallent Franz, Gregor Victor, Handzel Ferdinand, Kabiesz Felix, 
Karger Victor, Kollner Ignaz, Leuthmetzer Andreas, Malirsch Ludwig, Mamica 
Paul, Nowotny Erwin, Pustelnik Heliodor, Rusz Karl, Schramek Anton, Sebramek 
Heinrich, Seemann Eugen, Starzyk Paul, Stonawski Rudolf Ullmann Leopold, 
*Weil Josef, Weinheber Bernhard, Weis Emil, **VVicherek Theodor.

V. C l a s s e :  20 Schiiler.

Ascher Siegfried, Berger Friedrich, Cienciala Sobieslaus, Dorda Max, Genser 
Aemilian, Halenta Arthur, Handel Ludwig, Herlinger Josef, Juraschko Franz, 
Kopietz Wilhelm, Kucliaf Augustin, Menzl Friedrich, Ponesch Heinrich, Riiben- 
stein Nathan, Rudolf Ferdinand, Skupin Gustav, Stee Johann, Stryja Adam, Suchanek 
Johann, Wolczik Paul.

VI. C l a s s e :  13 Schiiler.

Beier Rudolf, Bernatzik Karl, Blumenthal Leo, Bród Friedrich, Cholewa 
Felix, Heim Friedrich, Kiinigstein Emerich, Krul Franz, Mtinzberg Ludwig, Obraczaj 
Victor, Sikora Theodor, Żelisko Josef, Giilclier Conrad.

VII. Cl asse :  17 Schiiler.
AIscher Otto, Altmann Berthold, Altmann Leo, Beier Franz, Czajanek Leo 

Freytag Victor, Gutherz Leo, Hussak Eugen, Jastrzembski Rudolf, Jaworek Karl 
Jureczek Raimund, Kadletz Ludwig, Kraus Erwin, Kurz Heinrich, Kurz Leo, 
Pustowka Robert, *Rudolf Johann.
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VI. Vermelirimg der Lehrmittel im .Talire 1894.
Im Jahre 1894 betrugen die Einnahmen fiir Lehrmittel:
1. Cassabestand vom Jahre 1893 .................................................. fl. 128.25
2. Dotation der Stadtgem einde......................................................... n 300.—
3. Lehrmittelbeitrag von 306 Schiilern a D. 1.05 . . . . 71 321.30
• 1 . Die Aufnahmstaxen von 89 Schiilern a fl, 2.10 207.90
5. Die Taxen von 9 Semestralzeugnis-Duplicaten a fl. 1 . .

71 9.—
6. Ersatze der Laboranten fiir geliefertes Yerbrauchsmateriale 11 61.71
7. Yon der Ilandels- und G ew erb esch u le .................................... 10.—
8. Ersatz fiir ein Gypsmodell und Beschadigungen 11 1.—

Summę des Empfanges . fl. 1039.16
IIievon wurden die im Nachfolgenden aufgeftihrten Ausgaben bestritten:
1. Fiir die Lehrerbibliothek................................................................ fl. 403.51
2. „ S c h ii le r b ib lio th e k ......................................................... 71 48.34
3. }■> geographische L e h r m i t t e l .................................................. 11 38.05
4. naturhistorische L e h rm itte l.................................................. 71 41.29
5. 71 physikalische „ .................................................. 71 140.15
6. chemische ,, .................................................. 166.71
7. Geometrie ., .................................................. 39.30
8. Freihandzeichnen .................................................. 67.75
9. 11 Cassabestand.............................................................................. 11 94.06

Summę der Ausgaben . fl. 1039.16

A. Bibliotheb.
Custos: Professor Jo l i ann  Kra  lik.  

a ) L e h r e r b i b l i o t h e k .
I. Z u w a c k s  d u r c h  A n k a u f :  Kladen, Handbuch der Lander- und Staaten-

kunde. Jahrbuch der Grillparzergesellschaft. Spencer, Grundlagen der Philosophie. 
Seelig, Organische Reactionen. Vortmann, Anleitung zur chemischen Analyse. 
Methode Schliemann (Engliscb). AndSl, Anleitung zum perspectivischen Frei- 
handzeicbnen. Seelig, Die Entwicklung der Doppelsysteme. Sophus Lie, Vor- 
lesung iiber continuierliche Gruppen. Frick, Wegweiser durch die classischen 
Sehuldramen. Poincare, Thermodynamik. Kraft, Abriss des geometrischen Kal- 
kiils. Verhandlungen der zool.-botan. Gesellscbaft 1893. Hildebrand, Yom 
deutsclien Spracbunterricht. Willmanns, Deutsche Grammatik 1. T l. Gaea 
1994. Dr. Ostwald, Chemische Energie. Grób, allgemeine Weltgeschichte
I .— V. Gibbs, Thermodynamische Studien. Wiedemann, Aunalen der Physik und 
Chemie. Register zu den Anualen. Beiblatter zu den Annalen 1894. Berichte 
der deutschen chemischen Gesellschaft 1894. Literarisches Centralblatt 1894.  
Kolbing, Englische Studien -1894. Sybel, Ilistorische Zeitschrift 1894. Korting, 
Zeitschrift fiir franzosische Sprache und Literatur. Lyon-Hildebrand, Zeitschrift 
fur den deutsehen Unterricht 1894. Poske, Zeitschrift fiir den physikalisch- 
chemischen Unterricht 1894. Fehling, neues Handworterbuch der Chemie, 76. Lief. 
Osterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Lief. 194— 218. Mayers 
Conversations-Lexikon 5. Anflage, 1.— 6. Band, durch Tauseh. Mittheilungen der 
k. k. geographischen Gesellschaft 1894. Kolbe, Zeitschrift fiir das Realschul- 
wesen 1894.

II. Z u w a c h s  d u r c h  G e s c h e n k e :  Vom hohen k. k. Ministerium fur 
Cultus und Unterricht: Josef Ressel. A. Ug, Kunstgeschichtliche Charakterbilder
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aus Osterreich-Ungarn. Vom hohen k. k. schlesischen Landesschulrathe: Oster- 
reicliische botanische Zeitschrift. Von der Handels- und Gewerbekammer in 
Schlesien: Statistiscber Bericht tiber die volksvvirthschaftlichen Yerhaltnisse in 
Schlesien im Jahre 1890.

h) S eh ii l e r b i b l i o  t i iek.
1. Z u w a c l i s  d u r c h  A n k a u f :  Taulier, Die zwei kleinen Robinsone. 

Willmann, Lesebuch aus Herodot. Willmann, Lesebucb aus Homer. Der letzte 
Mohikuner. Menghin, Fiirst und Yaterland. Proscbko, Habsburgs Kaiserfrauen. 
R. Keil, Im fernen Orient. Aus der Kaiserstadt. Zohrer, Osterreichs Sagen- und 
Marchenbuch. Ilg, Kunstgesckichtliclie Charakterbilder aus Osterreich-Ungarn. 
Piitz, HDtorische Darstellungen. Gerstendbrfer, Eine Fabrt auf der Donau. Dr. 
Bachmann, Albrecht I. Noe, Am Hofe der Babenberger. Hebels auserwahlte Er- 
ziiblungen des Rbeinlandischen Hausfreundes. Wagner, In die Natur. Kobaoyi, 
Osterreichs Flagge im hohen Norden. Jedina, An Asiens Kiisten und Fiirsten- 
hófen. Klasing, Das Buch der Sammlungen. Osterreichisch ungarische Monarchie 
in Wort und Bild (184— 218). Peter, Burgen und Schlosser.

B. Geographische Lehrmittelsammlung.
Custos: Professor F r i e d r i c l i  J e n k n e r .

Z u w a c l i s  d u r c h  A n k a u f :  1. II. Kiepert, Physikalische Wandkarte von 
Afrika. 2. H. Kiepert, Physikalische Wandkarte von Nord-Amerika. 3. H. 
Kiepert. Physikalische Wandkarte von Siid-Amerika. 4. Eduard Wetzel, Wand
karte fiir die mathematische Geographie.

C. Lehrmittelsammlung fiir Naturgeschichte.
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 :  33 Stiick mikroskop. Priiparate (Diinnschliffe).
D. Physikalisches Cabinet.

Custos: Professor F r a n z  J o hn .
Im Jahre 1894 erhielt das physikalische Cabinet folgende Apparate durch 

K a u f  a i s  Z u w a c h s :  Stofimaschine naeli Daguin. Fallrinne nach Galilei. 
Normalstimmgabel. Mach’s Apparat fiir Reflexion und Brechuug des Lichtes nach 
Dechant. Schwimmender Stern von de la Rive Inductionsspule, Gelenkstange an 
den Kreisel. Interferenzrohre nach Stefan. 2 Magnetstabe.

E. Chemisches Laboratorium.
Custos: Professor Ma x i m.  R o s e n f e l d .

V e r b r a u c h s m a t e r i a l e :  Reagentien, Proberiihren, Becherglaser, Abdampi- 
schalen, Gummisehlauche, Platindraht, Glasrohren, Filtrierpapier, Kochkolben, Glas- 
trichter, Porzellantiegel etc.

F. Lehrmittel fiir geometrisches Zeichnen.
Custos: Professor K a r l  I l on i g.

Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  Ein einformiges und ein linsenformiges Rota- 
tionsellipsoid mit je  2 Schnitten.. Ein Rotationsparaboloid mit 2 Schuitten. Ein 
zweimanteliges Rotationshyperboloid mit 3 Schnitten.

G. Lehrmittel fiir Freihandzeichnen.
Custos: Suppl. Lehrer G u s t a v  F u n k e .

Z u w a c h s  durch A n k a u f :  Yorlagen: Andgl, Das geometrische Ornament. 
Perspectivische Apparate: 6 kleine Anscbauungsapparate, 1 Drahtmodell (5 paral- 
lele Gerade). Architektonische Formen: Ballusterform, Attisch. jon. Saulenbasis.
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Antike Gefafiformen: Lekythas (flaschenformiges Gefafi), Kanne. Reliefabgiisse:
Heilige Ciicilie, von Donatello; Portrait des Kunsthistorikers Sehnaase, von Kopf,
weibliches Portrait, von Robbia; italien. Renaiss. ; weibliches Portrait, altere Danie;
von Prof. O. Konig; Lenau-Portrait, von J. Girschhauter ; Liszt-Portrait, von
Rietschel. Kopfe: Kopf eines Knaben, von Rietschel

H. Programmsammlung.
Custos: Dr. K a r l  K l a t o v s k y .  „  . . . .

J begenwartiger
Zuwachs: Bestand:

I. Mittelscbulen Nieder-Osterreichs 68 Stticke 877 Stticke
11. „ Ober-Osterreichs . 13 ?! 200
III. ., Steiermarks . . . . 29 n 232
IV. Karntens und Krains 8 148
V. „ des Kiistenlandes 9 184 77

VI. „ Tirols und Yorarlbergs . 18 V 297
VII. „ Bobmens . . . . 107 1095 11

VIII. ,, M ahrens............................. 34 520
IX. „ Scldesiens . . . . 10 242
X . „ Galiziens . . . . 34 11 405

X I. „ der Bukowina, Dalmatiens 10 „ 161
XII. Osterreichische Lelirerbildungsanstalten 5 ?7 70 77

XIII. Schulen Ungarns, Siebenbiirgens und Croatiens 39 ?? 288 77

XIV. Sonstige inlandische Anstalten 22 77
77

146 77
77B. Baierische Mittelschulen . . .

C. Preubische Mittelschulen:
15 485

I. Provinz Ostpreufien.................................... 16 77 284 77
II. „ W estp reu C en ............................. 9 ;; 234 77

III. „ B r a n d e n b u r g ............................. 12 ii 632
IV. „ P o m m e r n .................................... 8 ii 275

V. ,, P o s e n .......................................... 6 77 210 11
VI. „ S c l i le s ie n .................................... 15 77 584 77

VII. „ S a c h s e n .................................... 18 77 465 77

VIII. „ Schleswig-Holstein . . . . 6 77 226 77

IX . „ I la n n o v e r .................................... 5 77 316 7?
X. „ W e s t fa le n ................................... 7 r> 310 77

XI. „ H essen-Kassau............................ 12 ii 283
XII. „ Rheinprovinz und Hohenzollern 
D. Sonstige Lehranstalten Deutsehlands:

44 11 655 71

a) Reichsland Elsass-Lothringen 12 77 160 77

V) Kdnigreicb S ach sen .................................... 11 il 4:7) 3 11
e) „ Wiirttemberg . . . . 7 11 118 11
(1) Grofiherzogthum B a d e n ............................. 10 77 177 77

e) „ Ilessen . . . . 4 11 105 77

f )  „ Mecklenburg-Schwerin 9 77 128 77

(j) ., Oldenburg 57 77

h) _ Sachsen-Weimar . 0 77 52 77

i )  Herzogthum A n h a lt .................................... 0 11 38 77

k) „ Altenburg, Coburg-Gotha . 6 11 90 77

1) Braunschweig . . . . 6 77 52 77

m) Furstenthiimer Lippe, ReuB und Sehwarzbtirg 9 77 96 77

n) Freie Stadte Bremen, Hamburg und Ltibeck . 7 77 105 77

Zusammen . 6156 Stiicke.1144 Stticke



40

J. Munzensammlung.
Custos: —

Gegenwartiger Bestand 187 Stiick.
K. Turngerathe.

Custos: Pro v. Turnlebrer H u g o  R o s s  mann.
Der Bestand liat sieli niclit geiindert.

YII. Mat uritatspriifuiig.
A. Verzeicłmis

der bei der Maturitatspriifung im Sommertermine 1894 approbierten Abiturienten.
Die Priifung fand in der Zeit vom 12. bis 16. Juli unter dem Vorsitze des 

k. k. Landesscliulinspectors Herrn Dr. Leopold Konvalina statt. Es hatten sieb 
21 Abiturienten zu derselben gemeldet.

Fort-
'aufende

Zahl
Name Yaterland,

Geburtsort
Alter

in
Jałiren

Confession Nationalititt Gewahlter
Berttf

144 Cholewa
Theophil

Schlesien,
Grodziszcz 18 evangelisch polnisch Berg-Akademie

145 Pernka Adolf Schlesien,
Teschen 19 katholisch deutsch Technik

146 Halin Julius Ungarn,
Sillein 18 mosaisch deutsch Technik

147 Karkoschka
Josef

Schlesien,
Peterswald 19 katholisch polnisch Berg-Akademie

148 Klement Theodor Schlesien,
Friedek 22 katholisch deutsch Technik

149 Mikolasch Rudolf Schlesien,
Janowitz 21 katholisch polnisch Technik

150 Motyka Georg Schlesien,
Grodziszcz 21 evangelisch polnisch Technik

151 Naeher David Schlesien,
Bystrzitz 22 mosaisch polnisch Technik

152 Novotny Oscar Schlesien,
Trzynietz 19 evangelisch deutsch Berg-Akademie

153 Oesterreicher 
Leop., Ritt. v.

Tiirkei, Con- 
stantinopel 20 katholisch deutsch Militar

154 Ponesch Karl Schlesien,
Steinau 18 katholisch deutsch Berg-Akademie

155 Eeck Rudolf Bukowina,
Czernowitz 19 katholisch deutsch Technik

156 Schmack Adolf Schlesien,
Troppau 19 katholisch deutsch Technik

157 SkalFerd., Baron Bohmen,
Kahnitz 20 katholisch deutsch Technik

158 Spialek Oswald Schlesien,
Deutschleuten 18 katholisch deutsch Hochschule 

fur Bodencultur

B. Verzeichiiis
des bei der Maturitatspriifung im ilerbsttermine 1S94 approbierten Abiturienten

Fort-
laufende

Zahl
Ramę Yaterland,

Geburtsort
Alter 

i n
Jahren Confession Ńationalitat Gewahlter | 

Berttf

159 Joukisch Victor
....

Schlesien,
Teschen 19 katholisch deutsch Technik
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C. Tkemen
zu den schriftlichen Maturitatspriifungen im Sommertermine 1895.

D e u t s c h e  S p r a c h e :  Warum kann die Kunst ais Technik und ais freie 
Kunst ein Culturmittel der Menschheit genanut werden ?

F r i e d r i c h  J e n k n e r.
F r a n z o s i s c h e  S p r a c h e :  Ubersetzung aus dem Franzosischen ins 

Deutsche: Aus Le Sagę „Gil Blas“ von „Le jour suivant l’archeveque me fit 
appeler de bon matin.“ . . .  bis „qui avait une connaissance delicate des vrais 
beautes d’uu ouvrage“ .

Ubersetzung aus dem Deutschen ins Franzosische. Eine Erzahlung.
E n g l i s c h e  S p r a c h e :  Parallel between Dryden and Pope (aus Johnson 

„Lives of the Poets). F r i t z  B o c k .
P o l n i s c h e  S p r a c h e :  1. Czem są ptaki w gospodarstwie przyrody? (Die 

Bedeutung der Vógel in der Natur. A l f r e d  B r z e s k i .
x2 y 2

Ma  the  m a t i k  : 1. Ein beiiebiger Punkt der Ellipse -  ■ -  -1- =  1 wird
cl “ L)

mit den beiden Scheiteln der groGen Achse geradlinig verbunden; in dem eineń 
Scheitelpunkte wird auf' die eine Yerbindungsstrecke ein Loth errichtet, welches 
die andere Yerbindungsgerade in dem Punkte P schneidet. Es ist der geometrische 
Ort dieses Punktes analytisch zu ermitteln.

2. Aus der Culminationshohe der Sonne H =  52° 30' und der t == 3 Stunden 
spiiteren Hblie h =  38° 45 ' die Declination derselben und die geograpbische 
Breite des Beobaciitungsortes zu berechnen.

3. Ein quadratischer Pyramidenstumpf aus Granit wiegt p =  1P388 Tonnen, 
seine llohe betragt h =  2 -5 m und die untere Kante a =  1‘ 6 m. Wie grolJ ist 
die obere Kante, wenn die Dichte des Granits d =  2'6 ist? Wie grofi ist, unter 
der Annahme, dass der Stumpf ein gerader ist, die schrage Kante?

4. Wie groG ist die Summę der unendlichen Beilie
1 5 9 ,  13 , 17
2 4 +  8 ~T~ 16 i 32

D a r s t e l l e n d e  G e o m e t r i e :

. . . . in inf. ?

Dr. K. Z a h r a d n i S e k .

1. Drei parałlele Gerade, die nicht in einer Ebene liegen, sind gegeben; man 
bestimme eine Gerade, welche von den gegebenen einen gleichen Abstand besitzt.

2. Es ist der im Inneren eines hohlen Rotationsparaboloides, welches P 1 im 
Scheitel a (3,4,0) beriihrt, bei Parallelbeleuchtung entstehende Schatten za be- 
stimmen; hiebei sei r =  2'5 der Halbmesser jenes Parallelkreises, der die Ent- 
fernung z =  4 von 1\ besitzt. Zur Bestimmung von 1 ist der Schatten des 
Mittelpunktes m dieses Parallelkreises, wie folgt, gegeben: m, (6, 4, 0).

3. Auf einer ąuadratischen Platte, dereń Basiskante =  6 sind und dereń
Hohe =  1 ist, ruht ein Wiirfel, dessen Kantenlange =  4 ist; auf diesem wieder 
steht ein Rotationscylinder (r =  l -5 li —  6), der von einer quadratischen Platte, 
dereń Basiskanten =  5 sind und dereń llohe =  1 ist, gedeckt wird; die Achsen 
sammtlicher Korper sind lotlirecht und fallen ineinander; die rechtsseitigen Flachen 
der drei eckigen Korper sind 60° zu P geneigt. Man bestimme den Schatten 
dieser Korpergruppen, welche auf einer horizontalen Ebene A (C —  —  7) aufrulit, 
wenn a =  a' (1, —  7) der untere rordere Eckpunkt der Basisplatte ist und auCer- 
dem nacli 1 (12, —  6) und 0 0 ' =  10 gegeben sind. K a r l  Ho n i g .
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D. Yerzeichnis
der bei der Maturitatspriifung im Sommertermine 1895 . approbierten Abiturienten.

Die Priifung fand in der Zeit vom 1. bis 3. Juli unter dem Yorsitze des 
k. k. Landesscbulinspectors Herrn Dr. Victor Langhans statt. Es hatten sieli 17 Can- 
ditateu gemeldet.

| Fort- 
laufendc 
| Zahl

Hame Yaterland,
Geburtsort

Alter
in

Jahren
Confession Nationalitat Gewahlter

Beruf

160 Alsclier Otto
Galizien,

W ęgierska-
Górka

19 katholisch deutsch Technik

161 Altmann Berth. Schlesien,
Karwin 22 mosaisch deutsch Technik

162 Beier Franz Schlesien,
Schbnbrunn 18 katholisch deutsch Technik

163 Czajanek Leo Mahren,
Mistek 19 katholisch deutsch Technik

164 Freytag Victor Galizien,
Isep 18 katholisch polnisch Technik

165 Jaworek Karl Schlesien,
Schibitz 19 katholisch deutsch Technik

166 Jureczek Raim. Schlesien,
Teschen 21 katholisch deutsch Militar

167 Kurz Leo Schlesien,
Karwin 20 katholisch polnisch Berg-Akademie

168 Pustowka Rob. Schlesien,
Teschen 19

........ evangelisch deutsch Militiir

169 Rudolf Johatm Galizien,
Hohenbach 20 evangelisch deutsch Technik

VIII. Gesundlieitspflege der Selmler.
Die liohen Ministerial-ErlSsse vom 9. Jani 1873, Z. 481(1, vom 15. Sep- 

tember 1890, Z. 19097 und vom 12. Marz 1995, Z, 27638 wurden in der in 
óen friiberen Jahresbericbten der Anstalt geschilderten Weise zur Ausfiihrung 
gebracht.

Znr F u f i r e i n i g u n g  im Gebaude dienen: ein grofier Fufireiniger ans Holz- 
staben und ein solcher aus Drahtgeflecht, zwei Scharreisen beim Thoreingange, 
Bastmatten vor den Zimmern im Erdgesckosse und ein ausgespannter Cocosteppich 
auf der Plattform der ersten Treppenwendung.

Die Ftillung der Spucknapfe geschiebt mit einer Ldsnng von Kaliumpermanganat,
Die Z i m m e r t e m p e r a t u r e n  wurden regelmabig an Tbermometern abge- 

lesen; dieselben waren wahrend der Zeit des Heizens ziemlich constant 18° C und 
stiegen aucli im Sommer nicht bedeutend uber 20° C.

Neben der regelmafiigen L i i f t u n g  aufier der Scbulzeit fand auch jedesmal 
in der Zwischenpause um 10 und um 11 Uhr, wahrend welcher sich die Schiller 
im Ilofraume aufhielten und spielten, eine Luftung sammtlicber Zimmer statt.

In der warmen Jahreszeit konnte der Unterricbt zurr.eist bei geofneten 
Fenstern ertheilt werden. In der II. Classe unterricbtete Prof. R o s e n f e l d  die 
Botanik so oft ais moglich im Freien; die betreffenden LehrstundeD waren zu 
diesem Zwecke im Stundenplane ais Eckstunden angesetzt worden.
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Mit h. Erl. d. k. k. L.-Sch.-R. v. 2. II. 1895, Z. 43 wurde die Einflihrung 
der stadt. Wasserleitung ius Realschulgebaude bewilłigt.

J u g e n d s p i e l e  fanden seit Anfang Mai an jedem regenlosen Samstag 
zwischen 5 und 7 Uhr nachmittags statt. Diesolben wurden vou den sppl. Lehrern 
Funke und Schnetzinger und vom Turnlehrer Rossmann geleitet; die Professoren 
Steinschneider und Dr. Klatovsky und der Berickterstatter waren fast regelmaBig 
anwesend. Am Spielplatze waren durehnittlich 83°/0 der Schliler anwesend, davon 
haben 53°/. niemals gefeldt.

Yon 296 Scbiilern haben 94°/0 im Sommer, 80°/0 auch im Winter gebadet. 
74°/0 sind Schwimmer.

Zur Fdrdcrung der Gesundheitspflege wurden folgende B e g i i n s t i g u n g e n  
gewithrt:

Der E i s l a u f v e r e i n  spendete fiir Realseliiiler 30 Freikarten zur Beuiitzung 
der Eisbahn und ermaBigte fiir Studierende die Saisonkarten auf 2 fl. und die 
einzelnen Eintrittskarten von 10 kr. auf 3 kr.

Die lobliche S t a d t g e m e i n d e  bewilligte geneigtest 45 Schillera Freikarten 
und den iibrigen Scbiilern den mśiGigen Preis von 2 kr. fiir die Beniitzung der 
schoncn stiidtischen Schwimm- und Badeanstalt.

Ilerr Ilitter von Walcher Uysdal, Erzherzog Albrecht’scher Cameral-Director, 
und Ilerr C. Karger, erzlierzogl. Spinnerei-Verwalter, gaben wie in den friiheren 
Jahren in hochherziger Weise die Erlaubnis zur Beniitzung einer groCen, priiclitigen 
Wiese in der Nalie der Stadt fiir die Jugendspiele.

Die genannten P. T . Herren, die lóbl. Stadtgemeinde und der Eislaufverein 
haben durcli Gewiihrung der beziiglichen Ansuchen iiire Schul- und Jugendfreundlich- 
keit in humanster Weise bekundet und den Scbiilern der Anstalt eine grofie 
Wohlthat erwiesen. Die Direction spricht dafiir den warmsten Dank ans und 
bittet zugleich, die freundliche Gesinnung der Schnie auch fernerhin bewahren 
zu wollen.

Ais Weisungen fiir die Gesundheitspflege wurden den Schiilern die „G e- 
s u n d h e i t s r e g e l n  f i ir die  S c k u l j u g e n d “ (herausgegeben von der Hygiene- 
section des Berliner Lehreryereines bei Issleib in Berlin, Preis 10 Pf.) empfoklen.

IX. Kolie Erliisse.
Erl. d. h. k. k. Ministeriums fiir Cultus und Unterricht vom 12. Marz 1895, 

Z. 27638 e.\ 94 und L.-Sch.-R. Erl. vom 13. April 1895, Z. 823, Weisungen, 
betreffend die Schulgesundheitspflege, insbesondere die Beleuchtung, BeheizuDg, 
Liiftung, Reinigung der Schulraume, ferner die Haltung und Besckaftigung der 
Schuler.

Erl. d. li. k. k. Ministeriums fiir Cultus und Unterricht vom 27. Mai 1895, 
Z. 7544 und Erl. d. h. k. k. L.-Seb.-R. vom 15. Juni 1895, Z. 1532, die Zuriick- 
weisung eines Examinanden bei der Realschul-Maturitatspriifung wegen ungeniigender 
schriftlicher Arbeiten nacli dem Ministerial-Erlass vom 9. Mai 1872 §. 13 ist ais 
Reprobation anzusehen. Der Riicktritt eines Examinanden walirend der mtind- 
lichen Priifung (oline Ilindernis) bat das Urtheil der Unreife zur Folgę.

X. Clironik.
1894. Uber die Yeranderungen im Lehrkorper wurde bereits oben unter I. 

berichtet.
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Infolge der Notkwendigkeit der Errichtung neuer Parallelclassen wurde mit 
l).'Erl. d. k. k. Ministeriums fur Cultus und Unterricht vom 15. August 1894, Z. 18.593 
uud mit Erl. d. k. k. k. L.-Seh.-R. vom 19. Juni 1894, Z. 1330, die Micthung 
der an die Realschullocale im 2. Stockwerke anstofienden Wobnung, bestehend 
aus 2 Zimmern, Gabinet und Kiiche, im Hause des Herrn Joliann Gabriscli vom 
1. October an bewilligt.

Das Schuljahr wurde am 18. September mit einem feierlichen Gottesdienst 
eroffnet.

Am 27. September fand die Wiederkolungs-Maturitatspriifung unter dem Yor- 
sitze des Herrn Landesschulinspectors Dr. Leopold Konvalina statt.

Nach Beendigung derselben verabschiedete sieli der Lehrkorper vom Ilerrn 
Landesschulinspector, dessen Ubertritt in den bleibenden Ruhestand auf sein An- 
suchen unter Yerleibung des eisernen Kronenordens hochsten Ortes bewilligt worden 
war. In Vertretung des Berichterstatters, der anlasslicli der Naturforscherversammlung 
in Wien weilte, riebtete Professor Jobn an Herrn Landesschulinspector folgende 
inuigen Abscbiedsworte:

„Hockverekrter Ilerr Landesschulinspector!
Ein Telegramm, das unser verebrter Ilerr Director gestem aus Wien an 

die Direction unserer Anstalt gesendet, bat uns neuerdings daran erinnert, dass 
Sie, hochverehrter Ilerr Landesschulinspector heute leider zum letztenniale den 
Lehrkorper unserer Schule um sieli versammelt baben. Gestatten sie gutigst, 
hochverehrter Herr Landesschulinspector, dass ich aus diesem Anlasse namens 
des Lehrkorpers einige Abscbiedsworte an Sie richte.

Es kommt mir nicht zu, die Yedienste zu wiirdigen, die Sie sieli, hochrer- 
elirter Landesschulinspector, wahrend ihrer langen Amtswirksamkeit um Schnie, 
Haus und Staat erworben baben; diese sind wiederholt hohen Ortes anerkannt 
und von allerhochster Stelle gewiirdigt und ausgezeicknet worden. Mir obliegt es 
nur, dass ich namens des Lehrkorpers unserer Schule der Thatsache Ausdruck ver- 
leihe, dass Sie sich, liockverehrter Herr Landesschulinspector, wahrend der kurzeń 
Zeit, die Sie an der Spitze des Mittelschulwesens in Schlesien zubrachten, durch 
ihr offenes, wohlwollendes Wesen, durch Ilire stets bethatigte Gerechtigkeitsliebe, 
durch lhren groBen Schatz an Erfahrungen, wie nicht minder durch Ihr umfang- 
reiches Wissen die rolle llochachtung, Yerelirung und Liebe aller Mitglieder 
unseres Lehrkorpers erworben baben. Es ist deshalb ganz natiirlich, dass wir 
Sie, hochverehrter Herr Landesschulinspector, nur sehr ungern von der Spitze 
des Mittelschulwesens in Schlesien scheiden sehen. Nur die Uberzeugung, dass 
es Ihr eigener Wunsch ist, sieli von der offentlichen Wirksamkeit zuriickzuzieken, 
kann uns theilweise liber lhren Verlust trosten.

Ich wiinsche Ihnen, hochverehrter Landesschulinspector, namens des Lehr
korpers der Staatsrealschule in Teschen aucli furderhin das Allerbeste und schliefie 
mieli in dieser Beziehung den schonen Worten an, die unser verelirter Ilerr Director 
geschrieben bat. Das Telegramm lautet:

„An die k. k. Direction der Oberrealschule in Teschen. Leider verhindert, 
an der Verabschiedung vom Herrn Landesschulinspector theilzunehmen, bitte ich, 
demselben den Ausdruck meiner tiefen Wehmutli iiber sein Scheiden und aucli 
des innigsten Dankes fii.r seine stets bewiesene Gereektigkeit, sein Wohlwollen, den 
maelitigen Scbutz und die herz- und geisterhebenden Anregungen zu unterbreiten und 
meiner immerwahrenden Yerelirung zu versichern. Mogę der erwiinschte Ruhestand 
ihm zum dauernden Wohlsein gereichen und die ungestorte Entfaltung seiner 
groBen Geisteskriifte in den Mufiestunden noch lange Zeit fiir Schule und Wissen- 
schaft segenbringend sein. J a n u s c h k e . “

' v > "  V

:  ̂ '■*' .5 /
« «

ł -  *• '



45

In seiner Erwiderung dankte der Herr Landesschulinspector fur die an ihn 
gerichteten Worte des Absehiedes, versicherte, dass er iederzeit gerne an die 
Teschner Kealschule gekomtnen sei, weil er hier jenen Ernst und jenes Streben 
fand, welches die holie Aufgabe vom Lelirer und Erzieher erfordert und gab der 
Uberzeugung Ausdruck, dass auch in Zukunft alle Mitglieder des Lehrkorpers in 
gleichem Eiler wie bisber die Erreicbung ihres scbonen Zieles yerfolgen werden. 
Er, fiir seine Person, habe sein ganzes Leben der Schule und der Erziehung der 
Jugend gewidmet, sei immer von den besten Absichten fiir Lehrer und Schiller be- 
seelt gewesen und habe sich bemiiht, das Interesse derselben jederzeit nach besten 
Kraften zu fordem. Mit dem Ersuchen, ibm und seinem Wirken auch in spaterer 
Zeit ein freundliches Andenken bewahren zu wollen, schloss der Herr Landes
schulinspector diese kurze, aber darum nicht weniger herzliche Abschiedsfeier.

L. Erl. d. h. k. k. L.-Sch.-R. vom 26. October 1894, Z. 2201, wurde dem 
Prof. Franz John die vierte Quinquenna!zulage zuerkannt.

Am 28. November besuchte Herr Landesschulinspector Dr. Yictor Langhans 
die Lehranstalt, nahm die Yorstellung des Lehrkorpers entgegen und inspicierte 
in mehreren Classen den Unterricht.

Am 28. November verschied der k. k. Turnlehrer Herr Karl Wilke, der 
seit 21 Jahren in unermiidlicher und aufopfernder Weise den Turnunterricht er- 
theilt hatte. Er war stets von den grofitem Lehreifer und mit Begeisterung fiir das 
Turnen erfiillt und forderte machtig die neuen Bestrebungen einer hygienischen 
und harmonischen Jugenderziehung. Yon der Yerfoigung seiner Ziele lieB er sich 
auch durcli ein jalirełanges, schweres Nervenleiden nicht abhalten; an den FiiCen 
gelabmt, aber mit ungebrochener geistiger Kraft und grobem didaktischen Gescliick 
ertheilte er ununterbrochen und erfolgreich den Turnunterricht, so dass auch 
Se. kaiserl. Iloheit Herr Erzherzog Eugen mit seinem Feldherrnblick nicht mcrkte, 
dass der Lehrer auf einem Podium hinter einem Tisclie an seinen Platz gebunden war, 
und Hiichstderselbe die Angemessenheit und Genauigkeit der turnerischen Leistungen 
lobend anzuerkennen geruhte. Der Lehrkorper und die Schiller brachten ihre 
Trauer um den Dahingeschiedenen durch Niederlegung von Kranzen auf den Sarg 
und Theilnahme am Leichenbegangnisse zum Ausdruck.

Vom 23. December bis 1. Janner waren Weihnachtsferien.
1895. Mit Erl. d. h. k. k. L.-Scli.-R. vom 22. Janner 1895, Z. 148 und 

h. Minist.-Erl. vom 9. Janner 1895, Z. 30024 ex 1894 wurden dem wirklichen 
Lehrer Gerson Steinschneider der Titel „ P r o f e s s o r “ und die erste Quinquen- 
nalzulage zuerkannt.

Am 30. Janner fand ein Trauergottesdienst fiir weiland Se. kaiserliche 
Hoheit den durchlauchtigsten Kronprinzen Rudolf statt.

Am 9. Februar Schluss des ersten Semesters.
Am 13. Februar Eroffnung des zweiten Semesters.
Am 18. Februar erlitt unser allerhochstes Kaiserhaus und die gesammte 

Monarchie durch den Tod Sr. kaiserl. Hoheit, des durchlauchtigsten Herrn Feld- 
marschalls Erzherzog Albrecht einen scbweren Verlust. Aus diesem erschiitternden 
Anlasse wurde auf dem Anstaltsgebaude eine Trauerfahne aufgehisst und fand am 
28. Februar ein Trauergottesdienst statt, an dem der gesammte Lehrkorper und 
die katholischen Sc.hiiler der Anstalt theilnahmen. Eine Abordnung des Lehrkor
pers sprach dem Herrn Bezirkshauptmann die Gefiihłe tiefster Trauer aus und bat 
den Ausdruck des innigsten Beileides und der Loyalitiit entgegenzunehmen und 
an die Stufen des Allerhochsten Thrones zu leiten.

Vom 9. bis 16. April Osterferien.
Am 22. April inspicierte Herr Landesschulinspector Dr. Victor Langhans 

in einigen Classen den Unterricht.
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Vom 20. bis 25. Mai schriftliclie Maturitatsprufungen.
Vom 1. bis 5. Juni Pfingstferien.
Am 16. Juni starb der Schiller der vierten Classe, Emil Schlesinger aus 

Orlau nacli kurzem Krankenlager an einem Gehirnleiden. Derselbe liatte sieli 
wahrend seiner einjahrigen Studienzeit an der Anstalt durch FleiB, musterbafte 
Sittliclikeit das Vertrauen und die Zuneigung seiner Lehrer und Mitscliiller im 
holien Grade erworben. Trauererfiillt widmeten der Lehrkorper und die Mitschiiler 
dem Yerstorbenen Grabkriinze und die letzteren nalimen in Begleitung der Herren 
Professoren Rosenfeld nnd Steinschneider an dem Leielienbegangnisse in Freistadt 
thcil.

Am 1., 2., und 3. Juli mundliclie Maturitatspriifung.
Am 2. Juli entriss der unerbittliche Tod abermals der Anstalt einen fieibigen, 

hoffnungSYollen Zogling, den Schiiler der 1. Classe Siegmund Ilechter; derselbe 
erlag einem langwierigen Ilerzleiden. Dei Lehrkorper und die Schiiler brachten 
ihre Trauer um den Dahingeschiedenen durch Niederlegen von Kranzen am Sarge 
und Theilnahme am Leielienbegangnisse znm Ausdruck.

Am 13. Juli feierliches Dankamt. Schulschluss.
Am 15. Juli Aufnahme und Aufnahmsprufung fttr die erste Classe.

Yoranzeige fiir (las kommende Sehiiljahr.
Las Schuljahr 1895/6 wird am 18. September mit einem feierlichen Gottes- 

dienste eroffnet. Die Einschreibungen finden fur die neu eintretenden Schiiler am 
16. von 9— 11 Uhr und 17. September von 8— 10 Uhr, und fttr die bisherigen 
Schiiler am 17. September von 9 — 10 Uhr vormittags statt.

Alle aufzunebmenden Schiiler hahen sich in Begleitung ihrer Eltern oder 
dereń Stellvertreter bei der Dircction zu melden und das zuletzt erhaltcne Studien- 
zeugnis oder das Frequentationszeugnis der Yolksschule mitzubringen; neu eintretende 
miissen liberdies den Tauf- oder Geburtsschein vorlegen. Audi bat jeder Schiiler 
zu der Einschreibung ein rorlier vollstandig ausgefiilltes Nationale mitzubringen, 
anf welchem zugleicb diejenigen freien Gegenstande verzeicbnet sind, an denen er 
tbeilnebmen soli. Ais f r e i e  G e g e n s t a n d e  werden gelebrt: polniscbe und 
bohmisehe Sprache und Gesang in allen Classen, Stenograpbie in den 4 und 
analytische Chemie in den 3 oberen Classen. Ein zweites ebenso ausgefiilltes Natio
nale ist. am ersten Unterrichtstage dem Classenvorstande zu iibergeben.

Z u r  A u f n a h m e  in d i e  I. C l a s s e  ist das vollendete oder bis 31. De- 
cember d. J. zur Yollendung gelangende 10. Lebensjahr, sowie das Bestehen 
e i n e r  A u f n a h m s p r u f u n g  erforderlich. Bei dieser Priifung wird verlangt: 
„Jenes MaB von Wissen in der Religion, welcbes in den ersten 4 Jahrescursen 
einer Volksschule erworben werden kann; Fertigkeit im Lesen und Schreiben der 
deutschen Sprache und der iateiniseben Scbrift, Kenntnis der Pdemente aus der 
Formenlehre der deutschen Sprache, Fertigkeit im Analysieren einfaeber bekleideter 
Satze; Ubung in den 4 Grundrecbnungsarten in ganzen Żabien.1-1

Zum Eintritt in eine bol i  er e C l a s s e  ist eine A u f n a h m s p r u f u n g  in 
allen jenen Fallen un er 1 a ss i  i cb ,  in welchen der Aufnahmswerber ein Zeugnis 
tiber die Zuriicklegung der unmittelbar vorbergehenden Classe einer g l e i c h o r g a -  
n i s i e r t e n  óffentlichen Realscbule nicht beibringen kann. Dieses Zeugnis niuss 
liberdies die Bestiitigung enthalten, dass der Schiiler seinen Abgang von der bis 
dahin besuchten Anstalt ordnungsmaBig angezeigt bat.



47

D ie  A u f n a h m e  vori  P r i v a t i s t e n  unterliegt denselben Bedingungen 
wie jene der bffentlichen Schtiler.

Die Taxe fiir die Aufnahmspriifung (mit Ausnahme jener fur die I. Classe) 
wie fiir eine Privatistenpriifung ist 12 fl.

Das halbjiihrig zu cntrichtende Schulgeld betriigt i 5 fi.
Die Schiiler der I. C l a s s e  haben im 1. S e m e s t e r  das Schulgeld spate- 

stens im Laufe der ersten 3 Monate nacli Beginn des Schuljahres zu entrichten. 
Doch kann ihnen bis zum Scblusse des 1. Semesters die Zahlung des Scbulgeldes 
unter den gesetzlichen Bedingungen gestundet werden.

Jeder Schiller bat einen Lelirmittelbeitrag von 1 fl. 50 kr., und einen Bei- 
trag fiir Spielerfordernisse von 30 kr., jeder neueintretende Schtiler auberdein 
uoch die Aufnabmstaxe von 2 fl. 10 kr. zu erricbten.

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 17. Sep- 
tember, die Aufnabmspriifungen fiir die hoheren Classen und die Wiederhohmgs- 
sowie Nacbtragspriifungen am 17. und 18. September abgebalten werden.



Zwciundzwanzigster Rechenschafts-Bericht
des

fiir das Schuljahr 1894/5

nebst Yerzeichnis der Mitglieder und Woblthater desselben.

Die am 25. November 1894 abgehaltene ordentliche Generalrersammlung 
genebmigte den von den Revisoren gepriiften und ais richtig befundenen Jahres- 
bericht nnd wahlte den Realschuldirector Hans Januschke ais Yorstand, den Haus- 
besitzer und Gemeinderath Joliann Gabrisch ais Vorstandstellvertreter, den Professor 
Dr. Karl KIatovsky ais Scbriftfiibrer und Sackeiwart, den Professor Jobann Kralik 
ais Bibliothekar, den Baumeister Fritz Fulda, den Professor Franz Jobn und den 
k. u. k. Ilofbucbdrucker und Ilofbucbhandler Karl Prochaska jun. ais Ausschussmitglie- 
der. Zu Rechnungsrevisoren wurden gewahlt die Professoren Max Rosenfeld und Dr. 
Karl ZahradniCek. Dem abtretenden Geschaftsfiihrer und Sackeiwart Professor 
Franz John wurde von der Versammlung fiir seine erspriefiliche und hingebungs- 
volle Miihewaltung, welcher groCtentheils der Verein seinen grofien Aufschwung und 
sein stetes Prosperieren zu verdanken bat, der beste Dank votiert. Die unermiid- 
lichen Bemiihungen des Professors John haben die Schiilerlade nicbt nur in die an- 
genehme Lagę yersetzt, durcb Ausleihen von Lehrbucbern vielen armen Schillera 
hilfreich zur Seite zu stehen, sondern es gelang auch seiner umsicbtigen 12jahrigen 
Tbatigkeit, es dem Yereine zu ermdglichen, doppelt so vieł Unterstiitzungen an wurdige 
Bewerber zu vertheilen ais vorher. In gleicher Weise wurden dankend die groflen 
Verdienste des aus dem Ausschusse scheidenden Professors A. Pohorsky bervor- 
gehoben, welcher durcb die Zuweisung des Reinertrages seiner in jeder Beziehung 
gelungenen und der Anstalt zur Ehre gereicbenden SchUlerconcerte der Schiilerlade 
eine sehr ergiebige Einnabmsąuelle erschloss. Gleicbzeitig wurde vom Obmanne im 
Namen der Generalversammlung der ^Yunscb ausgesprochen, dass beide Herren 
ibr Woblwollen auch in Zukunft dem Yereine bewahren mogen.

Im abgelaufenen Jahre betrug die Zahl der Mitglieder und Wohlthater 402 
gegen 195 im Vorjahre, die Beitrage 980 fl. 25 kr. gegen 480 fl. 42 k r .; die 
Unterstiitzungen der Schiiler erhohten sieli von 544 fl. 72 kr. auf 594 fl. 29 kr.; 
auflerdem wurden noch an 122 arme Schiiler 614 Schulbiicher und Atlanten, und 
an 3 Schiiler ReiCzeuge ausgeliehen; einige wurden auch mit Zeichenpapier bedacht. 
Die Gesammteinnahmen betrugen 1783 fl. 83 kr. gegen 1187 fl. 14 kr. im Vorjabr° 
Der Stipendienfoud hat die Hohe von 468 fl. 81 kr. erreicht; das Gesan 
vermogen des Yereins hat sieli urn 539 fl. 07 kr. yermehrt.

Auch in diesem Jahre flossen dem Vereine selir bedeutende Jahresbeitrage 
und Geschenke zu von : Sr. Eminenz, dem hochwiirdigsten Herrn Cardinal Fiirst-
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biscJiof Dr. Georg Kopp, Sr. Excellenz dem Herrn Landeshauptmann Heinrich 
Grafen Larisch-Monnicb, vom hohen schlesischen Landesausschuss, von der lobl. 
Stadtgemeinde Teschen, von der lobl. Teschner Sparcassa und der lobl. land- und 
forstwirtschaftlichen Spar- und Vorschnsscassa in Teschen, von der Frau Wilhelminę 
Giilcher, Fabrikantensgattin in Bielitz, vom Herrn Leo Bamberger, erzh. Adjunct 
in Teschen und wie alljahrlich von vielen edelgesinnten Bewohnern von Teschen 
und der anderen Stadte und Orte der Monarchie. So ward es moglich und wird 
es auch im nachsten Schuljahre moglich sein, vielen armen und strebsamen Real- 
schiilern finanziell thatkraftig zur Seite zu stehen, indem die bedeutende Summę 
von 707 il. 68 kr. zu diesem Zwecke reserviert wurde.

Zu Ostem und zu Pfingsten unterzogen sieli einige Schiller der miihevollen 
Aufgabe, unter den ihnen bekannten Schulfreunden ihres Ileimatsortes und dessen 
Umgebung zu Gunsten des Yereines Sammlungen einzuleiten, welche der Schillerlade 
den Betrag per 237 fl. 50 kr. einbrachten. Gesammelt wurde in Bielitz und Biała 
vom Sehiiler der VI. Classe Konrad Giilcher (Ergebnis 40 11.), in Dombrau von 
dem Sehiiler der III. Cl. Siegmund Grauer (Ergebnis 4 11.), in Freistadt vom 
Sehiiler der VI. Cl. Leo Blumenthal und vom Sehiiler der II. CI. Stephan Barber 
(Ergebnis 23 th), in Jablunkau vom Sehiiler der III. Cl. Robert Scheuthauer 
(Ergebnis 51 11.), in Karwin vom Sehiiler der V. Cl. Heinrich Ponesch und dem 
Schiller der III. Cl. Oskar Bohm (Ergebnis 9 fl. 50 kr.), ferner vom Schiller der 
III. Cl. Hans Laras (Ergebnis 9 11. 50 kr.), in Oderberg von den Schiilern der 
III. Cl. Wilibald Dostał (Ergebnis 21 fl.) und Hans Mitsehek (Ergebnis 20 11.); 
in Skotschau vom Sehiiler der V. Cl. Nathan Riibenstein (Ergebnis 29 fl .) ; in 
Teschen von dem Sehiiler der IV. Cl. Victor Karger (Ergebnis 17 fl. 50 kr.) und 
dem Sehiiler Ottokar Kroupa (Ergebnis 13 fl.) Die Vereinsleitung erachtet es fur 
ihre Pflicht, den obgenannten Schiilern, sowie den hoehherzigen Spendern, dereń 
Namen dem beiliegenden Verzeichnisse giitigst entnoinmen werden mogen, fur die 
werkthatige Unterstiitzung der wohlthatigen Vereinszwecke aa dieser Stelle ihren 
yerbindlichsten Dank auszusprechen.

Aulier den im Vorstehenden angefiihrten Geldspenden erhielt der Verein eine 
Reihe von Lehrbiichern und zwar vom Herrn Gymnasialprofessor Anton Landsfeld 
6 Biindchen des Lehrbuches der Geschichte von Dr. Fr. M. Mayer, ferner schenkten 
einzelne Lehrbiicher die Realschiiler der V. C l.: Berger Friedrich 2, Halenta Arthur 2, 
Handel Ludwig 1, Ponesch Heinrich 3, Skupin Gustav 1, Stee Johann 2 ; die 
Sehiiler der IV. Cl . : Adamek Adolf, Buzek Robert, Karger Victor, Schramek Anton 
je ein Lehrbuch, Pustelnik Heliodor 6 ; die Sehiiler der III. Cl. : Altmann 
Nathan 1, Barchanski Max 1, Baumgartner Ernst 5, Bohm Oskar 1, Branny 
Rudolf 5, Chybidziura Josef 3, Chyła Miloslaus 1, Eichner Adolf 2, Fischgrund 
Isidor 1, Fołtyn Franz 3, Fulda Karl 3, Grauer Siegmund 2 Lehrbiicher und
1 Reilibrett, Griinspan Moriz 7, Heinrich Ernst 3, Hermann Otto 4, Ilolzmann 
Laszlo 4, Hollanda Rudolf 3, Konieczny Josef 2, Korzinek Max 5, Kroupa Ottokar 4, 
Laras Hans 1, Littera Leo 1, Malcher Friedrich 1, Motyeka Anton 1, Ploschek 
Oswald 2, Scheuthauer Robert 1, Seemann Oskar 1, Skarabella Emmerich 1, 
Śliwka Guido 1, Stojowski Johann 5, Strumienski Julius 2 ; die Sehiiler der II. Cl. A : 
Buzek Karl 1, Cichy Max 2, Feitzinger Hermann 3 Lehrbiicher und 1 Reilibrett, 
Funker Leo 1, Gawroński Georg 5 Lehrbiicher und 1 ReiCzeug, Glesinger Rudolf
2 Lehrb. und 1 Reilibrett, Hajowsky Emil 3, Kutschera Andreas 3, Lanzer 
■-■'Jf 2, Lanzer Arthur 2, N. N. (will nicht genaunt werden) 5 Lehrbiicher und

„ifibrett, Niemczyk Karl 1, Pustelnik Leodegar 4, Sembol Rudolf 4, Springer 
Anton 1, Unucka Alfred 1, Walczok Karl 3, Wiesner Franz 1 ; die Schiller der 
II. Cl. B : Bohać Arthur 2, Bullawa Josef 2, Janusch Karl 1, Kudielka Heinrich 1, 
Matter Alfred 2, Ploschek Richard 2, Schwab Heinrich 3 Lehrbiicher.

4
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Indem sieli nun die Vereinsleitung im Kachfolgenden erlaubt, iiber ihr Gebaren 
mit dem Yermogen der Schttlerlade Aufsclduss zu geben, ergreiit sie mit Vergniigen 
diese Gelegenheit, allen P. T. Herren Vereinsmitgliedern, sowie allen Wohlthatern 
und Gonnern der studierenden Jugend fur ibre hocliherzigen Spenden und jede 
andere den armen Schillera zutlieil gewordene Untersttitzung den verbindlichsten 
Dank auszusprecken und kniipft gleichzeitig daran die Bitte, die geehrten Ilerren 
Yereinsmitglieder mogen im niichsten Jahre ebenfalls ihr Scherflein zur Linderung 
der Noth armer und wiirdiger Schiller giitigst beitragen und in Freundcskreisen 
Forderer der guten Sache zu gewinnen trachten, damit der Verein aucli fernerhin 
den von Jahr zu Jahr stiirkeren Anforderungen, welche bei der grohen Zahl 
diirftiger Schiller an die Vereinscassa gemacht werden, entsprechen kónnte.

Mbge denn das Institut der Schtilerlade aucli im niichsten Schuljahre so viele 
Forderer und Gonner ziihlen, wie dies bislier der Fali war!

T e  s eh en, 1. Juli 1895.

Hans J a n u s c h k e ,  Dr. Karl K l a t o v s k y ,
k. k. Realschuldirector, Schriftfiihrer und Sackelwart.

Obmann.

Hauptausweis iiber die Gebarung mit dem Vereinsvermogen
ftir die Zeit vom 1. Juli 1894 bis 30. Juni 1895.

I. E i n n a h m e n .
1. Cassenstand vom vorigen Jahre............................................................fi. 375.42
2. Eingezahlte Beitrage von 402 Mitgliedern und Wohlthatern laut

beiliegenden Y erze ich n isses ........................................................... fl. 980.25
3. Zinsen a) von der in der Teschner Sparcassa elocierten Einlage

Fol. 24178 .................................................................................................... II. 20.48
b) von der Einlage Fol. 5129 B (Stipendienfond) . . . .  fi. 14.38

(berechnet bis Ende Juni 1895)
Zinsen der Karl Kahler-Stiftung vom 1. Juli 1894 bis 30. Juni 1895 fl. 10.50
Zinsen der Kronprinz Rudolf-Stiftung vom 1. Juli 1894 bis

30. Juni 1895   fl. 50.40
Zinsen der Kaiser Franz Josef-Regierungsjubilaumsstiftung vom

1. April 1894 bis . April 1895 . . ............ fl. 50.40
Zinsen von 1000 K  4°/0 Rente vom 1. Marz 1894 bis 1. Marz 1895 fl. 20.—

Stand des Stipendienfond s ani 1. Juli 1894 fl. 262.—
Empfangssumme fl. 1783.83

II. A u s g a b e n.
Unterstiitzungen:

a ) In Barem an :
2 Schiller der I. Classe im Betrage v o n  . fl. 15.—
6 „ ,. II. 71 7 ?  7* ■' 60.—

14 „ III, 165.50
4 „ „ IV. r  71 7 i  71 71 55.—
3 ,  ,  Y. 71 7* 71 71 77 50.—
1 „ „ VI. 7 '  71 71 77 r 20.—
2 „ „ VII. 77 77 71 77 7? 60.—

b) ftir Schulbucher und Buchbinderarbeiten 77 57.49
Fiirtrag ,, 482.99
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2. Stand des Stipendienfonds am 1. Juli 1894.
Demselben wurden an Geschenken zugewiesen . .

Uebertrag fl.
T)

482.99
262.—
206.81

Die Kronprinz Rudolf-Stiftung an Wicherek IV. Cl. 50.40
Die Kaiser Franz Josef-Stiftung an Rudolf VII. Cl. 50.40
Die Karl Kaliler-Stiftung (Unterstutzung in Kleidern) 

Schiller der III. Cl................................................
an einen

10.50
3. Regieauslagen :

Fiir Bedienung und E in ca ss ie re n ...................................................... 5 .—
Fur Drucksorten (C irculare).........................................., . . .  n 3.25
Fiir eine V ereinsstam piglie ................................................................. 4.80

4. Cassenstand in der Tescliner Sparcassa (Fol. 24178) am 30. Juni 1895 „ 707.68
Ausgabssumme „  1783.83 

Der Yerein besitzt am 30. Juni 1895:
1. Silberrente Nr. 44086 vom 1. Juli 1883 (Kronprinz Rudolf-Stiftung) 

auf 1200 6.. nom .;
2. Silberrente Nr. 50231 vom 1. April 1888 (Kaiser Franz Josef Regierungs- 

Jubiliiums-Stiftung) auf 1200 fl. nom. ;
3. Silberrente Nr. 52472 vom 1. Janner 1887 (Karl Kaliler-Stiftung) auf 

250 fl. nom.;
4. Kronenrente Nr. 41448/52 vom 1. Marz 1893 auf 1000 Kronen nom. 

(Stipendienfond);
5. den Stipendienfond (Sparcassabuch 5129 B) mit 468 fl. 81 kr.:
6. den Cassenstand (Sparcassabuch 24178) mit 707 fl. 68 kr.
Revidiert und richtig befunden.

Teschen, 7. Juli 1895.
M a x  R o s e n f e l d ,  Dr. K a r l  Z a h r a d n i 5 e k,

k. k. Professor, k. k. Professor,
Reyisor. Revisor.

Yerzeiclinis der P. T. Mitglieder 
und Wohlthater der Scliiilerlade im Schuljahre 1894/5.

(Nacb §. 4 der Yereinssatzungen ist jeder Mitglied des Yereines, der im 
Jahre wenigstens 1 fl. spendet.)

Teschen.

Frau Alscher Anna, Glasersgattin
fl. kr.

— .50
Herr Altmann Heinrich, Liąueur-

erzeuger ............................ 1.—
T) Aufriclit C. 0 ., Modewaren-

h a n d l e r .......................................... 1.50
r Babuschek W., k. k. Reli-

gionsprofessor. . . . 1.—
V BambergerLeo, erzherzogl.

(ikonomie-Adjunct 10.—
V Becke Anton, k. k.Ubungs-

sckullehrer . . . . 1.—
V Bernatzick K., Kaufmann 1.—

fl. kr.

Herr Bock Fritz, k. k. Professor 2.—  
„ Bottek Ed., k. k. Professor 1.—  
„ DemelLeo, J.U.Dr., Ritter 

von Elswehr, Ad vocat, Biir- 
germeister . . . .  5 .—

„ Drossler Leopold, .T.U.Dr.,
A d v o c a t .............................1.—

Frau Dusckek Yictoria, Haus-
besitzerin............................ — .50

Herr Eisenberg Yictor, Kapłan 1.—- 
Frau Farnik Anna, Hausbesitze-

r i n ....................................
4*

2 . —
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Herr Fasal M., Liąueurfabrikant
fl. kr.
3.—

77 Feitzinger Ed.,Buchhandler 1.—
Findinski Karl, Priilat, fb.
Generahdcar . . . . 2. __

n Fink Johann, Hausbesitzer i .—
Fizia Bernhard, M.U.Dr.,
Sanitatsrath, k. k. Bezirks- 
a r z t .................................... i . —
Flooh Ed., Privatier . i . —
Franke Johann, Ulirenfabri-
k a n t .................................... i . —
Frisa Alois, Tuchhandler i .—
Fritsche Richard, k. k. Pro-
fessor .................................... i . —
Fulda Franz, Hausbesitzer 2 —
Fulda Fritz, Baumeister . 5.—
Fulda Karl, Realschiiler . 3.45
Funke Gustav, k. k. Pro-
fessor.................................... 1.—

11 Gabrisch Joh., Hausbesitzer,
Geraeinderath . . . . 6—

11 Gamroth Karl, Sparcassen-
liąuidator............................ 1.—

Lćibl. Gesangverein in Tesclien
(Ergebnis einer durch Pro- 
fessor Funke eingeleiteten 
Sammlung) . . . . 1.75

Lobl. Gewerbevereins-Yorschuss-
Cassa, Teschen 5 —

Herr Gimpel Anton, Hausbesitzer 1.—
n Glesinger J. Philipp, Holz-

industrieller . . . . 3. —
Frau Glesinger Karolinę, Haus*

besitzerin............................. 1.—
Goch Emilie, Gutsbesitzers-
gattin....................................- — .50

Herr Goldstein Ed., Kaufmann 1.—
Gorgosch Gustav, Eisen-
h a n d l e r ............................. 2.—

11 Gorgosch N., erzh. Inspec-
tor i. P.................................- - . 5 0
Grabmeier Willi., Fabriks-
director ............................ 2 .—

Frau Grauer Paula, Malzfabri-
kantensgattin . . . . 1.—

Herr Grofimann Ignaz, M.U.Dr.,
A r z t ................................... 1 —
Giinther Daniel, k. k. Pro-
fessor.................................... 2 .__

11 Haase Theodor, Dr., mahr.- 
schles. Superintendent . i .—

fl. k r .

Hen■ Halin Adolf, israel. Cantor i . —
Frau Hamersky Marie, Private 2.—
Heri• Hartmann Daniel, Forst-

meister i. R ........................ — .50
n Heller Jakob, J.U.Dr., Ad-

v o c a t ................................... 1.—
77 Herlitschka Sam., Liqueur-

fabrikant . . . . . . 1. —
77 Heszer Jakob, Kaufmann 1.—

Hinterstoisser Hermann,
M.U.Dr., Krankenhausdi-
rector .................................... 2.___

77
HoenigKarl, k.k. Professor 1.—

;; Holecek Franz, k. k. Pro
fessor .................................... 2;—

Frau: Horny Marie, Verwalters-
w itw e.................................... — .20

Herr Hiittner Max, J.U.Dr., Ad-
vocat .................................... 1.—

Frau, Janusch Josefine, Beam-
tensgattin............................. 1.—

Herr Januschke Hans, k.k.Real-
schuldirector . . . . 10.—

n Jarosch Franz, k. k. Kreis-
gerichtspriisident . 1.—

) 7 Jastrzembski Rich., Photo-
grap h .................................... — .30

n Jaworek Josef, Mobelfabri-
k a n t .................................... 2 .—

77 Jaworek Karl, Oberreal-
s c h u l e r ............................. 3.45

77 Jedeck Alois, Baumeister 1.—
77 Jenkner Friedrich, k. k. Pro

fessor .................................... 1.—
77 John Franz, k. k. Professor 3.—
77 Jonkisch Anton, Baumeister 3.—
7 7 Kalier Ernst, k. k. Professor 1.—
77

Kallina Ludwig, erzh. Brau-
liaus-Yerwalter 1.—

77 Karell Armand, kais. Rath,
Bezirks-Schulinspector 1 —

Frau Karger Bertha, erzherzogl.
Fabriksverwaltersgattin . 1.—

Herr Karger Karl, erzherzogl.
Spinnfabriksverwalfer. 1.—

77 Karger Victor, Realschuler 1.—
77 Klatovsky Karl, Dr., k. k.

P ro fessor ............................. 2._.
77 Klein Wilhelm, Dr., k. k.

P rofessor............................. 1.—
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fl. kr.
llerr Kleinberg Joach., J.U.Dr.,

A d v o c a t ............................ 1.—
n Klucki Sobieslaus, J.U.Dr., 

Advocat, Reichsrathsabge-
o r d n e te r ............................ 1.—
Kohn Alois, M.U.Dr., Arzt — .50

1 1
Kolin Bernli., Liąueurfabri-
k a n t ................................... 1.—

11 Kohn Ferdinand, Ilausbe-
s itz e r .................................... 1.—
Kohn Heinrich, M.U.Dr.,
A r z t ....................................
Kohn Karl, Mobelfabrikant 5.—
Kohn Siegni., Lederhandler 1.—
Kollmann Veit, Kautinann 1.—

11
Komarek Wenzel, k. k.
Zollamtscontrolor . 1.—

n Konwalinka Anton, k. k.
Staatsanwalt . . . . 1.—

Frau Korab Angela von, Ingę-
nieursgattin . . . . 1. —

Herr Korzinek Johann, erzh. Be-
am ter.................................... 2 .—

r> Kohler Wilh., erzh. Berg-
r a t l i .................................... 2 .—

11
Konigstein Ludwig, Kauf-
m a n n .................................... 1.—

11
Krdlik Johann, k. k. Pro-
fessor .................................... 2.—

T Kunze Fedor, Zimmer-
m e i s t e r ............................. 1 .—

11 Kutscha Theodor, Edler 
von Lissberg, erzherzogl.
Oberbergrath . . . . 2. —
Kutzer Fritz, Associe der
Firma Kutzer & Cie. 5.—
Landsfeld Ant., k. k. Pro-
fessor .................................... 1.—

Lobl. Land- und forstwirtschaftl.
Spar- und Vorschusscassa 15.—

Herr Lang Karl, erzh. Forster 1.—
Frau Lanzer Bertlia, Private . — .50
llerr Leimdorfer Ad., Dr., Rab-

biner ................................... 1.—
11 Londzin Josef, Oberkaplan 2.__

Lbbl Friedrich, k. k. Pro-
fessor .................................... i . —
Łowy Adolf, Holzhandler . 2 ,__

n Lustig Samuel, Papierhand-
l e r .................................... i .—

Herr Malatek Ed., erzherzogl.
fl. kr.

C a s s i e r ............................. 1.—
n Mandl Max, Kaufmann . — .30

Frau Mattanovich Karolinę, Edle
von, Private . . . . 1. —

llerr Matter Alfons, Ziegelfabri-
k a n t .................................... 2.—

n Meyer Paul, erzh. Ókono-
mie-Ober-Inspector 2.—

n Mentel Gustaw, Privatier . 1.—
ii Metzner Alfons, Biirger-

sehul-Director. . . . 1.—
n Meyer Phil., Sortiments-

l e i t e r .................................... 1.—
Frau Milaczek Amalie, Galan-

teriewarenhandlerin . — .50
Herr Mira Franz, dirigier. Ober-

lehrer .................................... 1.—
,, Moser Ludwig, k. k. Lan-

desgerichtsrath 1.—
11 Muller Ignaz, Hausbesitzcr 2.—
U Munzberg Ad., erzh. Ober-

forster.................................... 2 .—
N. N...................................... — .50
X . N. (durch Professor 
John) . . . . . . 5. —

11 Oczko Anton, Tischler 1.—
n Palasek Job., k. k. Ober-

Landesgerichtsrath i R. . 1.—
Frau Peter Anna, erzh. Beamtens-

g a ttin ................................... 1.—
llerr Peter Leopold, Apotheker 1.—  

„ Pohorsky Ant., k. k. Pro-
fessor ....................................1 .—

Frau Preiter Pauline, erzh. Be-
amtensgattin . . . .  — .50 

Herr Presser Mori z, Producten-
handler . . . 2 .—

11 Prochaska Karl sen., k. k.
Hofbuchhandler und Hof-
bucbdrucker . . . . 5 .—

11 Prochaska Karl jun., k. k.
Hofbuchhandler und Hof-
bucbdrucker . . . . 2 .— .

11 Prochaska Ernst, k. k.
Hofbuchhandler und Hof-
huchdrucker . . . . 1.—

n Prokop Albin, erzh. Bau-
rath . . . . 2 .—
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H. kr. fl. kr.
Frau Prokop Charl., erzh. Bau- Herr Skrobanek Jakob, Kauf-

rathsgattin . . . . i . — m a n n ................................... i . —
Herr PszczólkaFerd., JUDr.,Ad- ;; Sofer Osias, M.U.Dr., Arzt — .50

vocat .................................... l . — T) Souschek Josef, k. k. Ober-
Pustelnik Josef, HGtelier . i .— I.andesgerichtsratk i. R. . 1.—
Pustowka Joliann, Wagen- Lobl. Sparcasse in Teschen pro
fabrikant............................ i . — 1894 und pro 1895 . .1 0 0 .—
Raimann Gustav, erzli. Bau- Jjobl. Stadtgemeinde in Teschen 30.—
verw alter............................ i . — Herr Stanisławski Kasimir Rola
Raschka Eduard, Apotheker i . — von, Redacteur 1.—
Rastawiccki Yictor, techn. 77 Stóe Johann, Oberreal-
Inspector ............................ i . — s c h i i l e r ............................. 1.—
Reichle Josef, erzh. Cassier 2.— 11 Steinschneider Gerson, k. k.
Reitter Gust., erzh. Cassier — .50 P rofessor............................. 2 .—
Richter Erwin, Privatier. 1.— 11 Stipanitz Mor., erzh. Berg-
Rosenfeld Max, k. k. Pro- verw alter............................. 1.—
fessor ............................. 2.— n Strzemcha K., erzh. Forst-
Rosner Johann, Bamjuier 1.— r a t h .................................... 2 .__
Rybka Josef, dirig. Ober- 77 Stuks Siegra., Buchluindler i . —
lehrer ................................... 1.— 11 SuriS Johann, pens. k. k.
Satzke Ernst, k.k.Hofrath u. llauptraann . . . . i .—
Kreisgeriehtsprasident i. P. 2.— 77 Sussmann Karl, Zahnarzt 3.—

Frau Schabenbeck Leopokline, 11 Tischler Johann, k. k. Lan-
Zuckerbackerin 3. desgerichtsrath 1.—

Ilerr Sclimidt Ernst, erzherzogl. T) Tront Karl, M.U.Dr., Arzt 1.—
! liittenver\valter . 2.— 77 Tugendhat Adolf, Liqueur-
Schmied Franz, k. k. Pro- Fabrikant . . . . 2 .—
fessor .................................... 1.— 11 Turek Ferdinand, llaus-
Schonhof A. R., Mobel- besitzer................................. 1.—
h a n d l e r ............................. 1.— n Vogel David, Producten-
Schreinzer Franz, Hotelier 1.— h a n d le r ............................... 1.—
Schuderla Ernst, Wald- Lobl. Yolksbank in Teschen 5.—
b e r e i t e r ............................ 2 _̂_ Ilerr Yordren Franz, erzhcrzgl.
Szuścik Johann, Katechet i . — Bauverwalter i . —

Schiiler der k. k. Staatsreal- n Walcher Rudolf ltitter von
schnie in Teschen (Ergeb- Uysdal, erzh. Cameraldirect. 5 .—
nis einer zu Gunsten Walczok Karl, Fleischer o. —
der durch das Gruben- Frau Werlik Anna, Biichsen-
unglilck in Karwin gescha- niacherin . . . . —  . 70
digten Mitschuler veran- Herr WojnarJohann, Ilausbesitzer 1.—
stalteten Sammlung) . 83 .GO n Wolf Leopold, Privatier , 1.—

Ilerr Schwarz Franz, Musik- 77 Dr. ZahradnKek Karl,
lehrer ................................... k. k. Professor . 2.—

Frau Seemann Antonie, Hausbe- r> Zatzek Adolf, Ilausbesitzer 1 .—
s i t z e r i n ............................ 1.— ii Zebisch Hermann, Burger -

Herr Seemann Ed., Gemeinde- schuldirector . . . . 1. —
rath, Ilausbesitzer 1.— ii ZimaWenzel, Droguist . — .50
Sikora Johann, Monsi- ii Zipser Karl, pens. Schul-
gnore, Bisthumskanzler . 1.— d i r e c t o r ............................. 1.—
Silberstein Jakob, Kauf- ii Zlik Arnold, ev. Pfarrer. 1 . -
m ann .................................... 1.— Summę . . . 512.25
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fl. kr.

Herr
Andrychau.

Griinspan Joachim, Fabri-
k a n t ................................... 1 .—

Ilerr
Baschka.

Baumgartner Jol)., Hiitten-
verwalter.............................. 2.—

F rau
Biała und Bielitz,

Adler Emilie, Regiments-
arztwitwe............................. 1. —
ArndtEmma, Fabrikantens-
g a tt in ................................... b> __

11 Biswanger Augustę, Fabri-
kantonsgattin........................ 1.—

Herr Burda Yincenz, Fabrikant 2.—
Fuclis Rudolf, „ 1.—

Frau Giilclier Hcrmino, Fabri-
kantensgattin . . . . 1.—

Herr Giilclier Hugo, Fabrikant 1. —

n Giilclier Konrad, Oberreal-
s c h i i l e r .............................. 2 .__

Frau Giilclier Wilhelminę, Fabri-
kantensgattin . . . . 105 . —

Herr Harolz Rudolf, Fabrikant. i.—
Frau Hahnel Marie,Fabrikantens-

w itw e ................................... 5 .—
Herr Jankowsky Karl, Fabrikant 2 .__

V Josepliy Gustav, ,, 2#__
Lukas Rudolf, ., 2 . -
Molenda Gustav, n 
Pusch Albert, Agent .

1.—
1.—

Scliirm Otto, Gutsbesitzer 2 .—
„ Scbwabe Georg, Fabrikant 1.—

F rau Sennewaldt Camilla, Fabri-
kantensgattin........................ 1.—

Herr Sennewaldt J. E., Fabrikant 1 .—
Frau Sennewaldt Marie, Fabri-

kantensgattin........................ 1. —
Ilerr Stornichel Arth., Fabrikant 1 .—
Frau Strzyżowski Anna, Fabri-

kantensgattin........................ 1. —

Herr Strzyżowski Fr., Fabrikant 2 .—
Summę 140* —

Se.
Breslau.

Eminenz, Herr Cardinal-
Fiirstbischof Dr. Georg 
K o p p ................................. 25.—

Herr
Cissowka.

Cichy Max, Gutsbesitzer . 3 . —

Ilerr
Danowa.

Pakan Josef, Kaufmann 1.—

Dombrau.
fl. kr*

Ilerr Ebel Bernhard, Kaufmann 1.—
n Funker Johann, Buclihalter 

D yam ent.
2.—

Herr Stojowski Ritter von Mie-
cislaus, Gutsbesitzer . 

F re is ta d t .
5 . -

Frau Attmannspacher Charlotte,
Witwe . — .50

n Barber Fanni, Kaufmanns-
g a t t i n ............................... — .50

Ilerr Białek Josef, Kaufman — .40
11 Blaski Josef, Kaufmann 1.—
11 Blumenthai Samuel, Kauf

mann ................................. 1 .—
11 Czerniak Mathilde, Schnitt-

warenhandlerin . — .50
n
U

Deutsch Adolf, Ilotelier . — .20
Elsner N., Kaufmann — .50

n Falk Emerich, J.U.Dr.
Adrokat . 1.—

Yl Fogler Leo, Kaufmann . — .50
11 Gebauer Anton, Kaufmann 1.—
11 Ileczko Anton, Apotheker 2.—
11 Iludietz Karl, Monsignore,

Erzpriester . . . . 1.20
11 Kornbliih N., J.U.Dr. Ad-

vocat ................................. 1 .—
ii Langer Johann, Kupfer-

schmied . . . . — .50
Excellenz Frau Griifin Larisch-

Monnieh . . . .  5.—
Herr Lomosik J., Kapłan . . — .50

11 Matula Johann, Ilausbesitzer — .20
11 Musialek Aug., Schmiede-

meister . . . . — .30
11 Markowicz Joachim, Kauf

mann .................................... — .20
11 Molinek Franz Solicitator — .50
Y Muller Joli., Hausbesitzer — .50
» Neufeld Samuel, Kaufmann — .10
11 Piszczur, Backer — .40

Y) Reik Julius, Gastwirt 1.—
11 Schindler Johann, Miihlen-

besitzer . . . . — .70
11 Schneider Israel, Kaufmann — .30

Skoczowski Leopold, Grund-
besitzer . . . . — .50

11 Skulina N „ Cooperator — .50
Yl Spieler J., Uhrmacher — .30
11 Strobel B’ranz, Kanzelist . — .30



Herr Waitba Anton, k. k. Major
— .50

Frau Żurek Marie, Schnittwaren-
bandlerin . . . . — . 40

Summę

Friedek.
24.—

Herr Heinrich Ernst, Baumeister 1.—
71 Heim Eugen, Okonomie-

yerwalter . . . .  

Friedland.

2. —

Ilerr Stefan Gottfried, Beamter

Grębów.

1.—

Herr Cienciala Georg, Gutsrer-
w a lte r ..................................

Hermanitz.

1.—

Herr Krist Hermann, Verwalter 

Jąblunkau.
2.—

Ilerr Ausschwitzer Anton, Kauf-
m a n n ................................. 1.—
Bullawa Emanuel, Farberei-
besitzer 1.—
Bullawa Josef, Hausbesitzer 1.—

71 Eisenberg Alois, Gerber . 1.—
71 Eisenberg Jobann, Hausbe-

s i t z e r ................................. 1.—
71 Farnik Jobann, k. k. Notar — .50
5’ Figwer August, Cooperator 1.—

Frankel Moriz, Fabrikant 
Gillar Ernst, Apotbeker .

4 .—
71 1.—

Haunold Anton, erzherzogl.
Oberfórster . . . . 2#__

71 Helis Theodor, erzherzogl.
Forster . . . . i.—

71 Klappholz Liborius, Ge-
sebaftsmann i.—
Klein Josef, Stationschef i.—

11 Kołodziej Heinrich, Erz-
priester . 2.- -

n Kreisel Julian, J. U. Dr.
Advoeat . 1.—

ii Kucheida Franz, Kauf-
m a n n ................................. 2.—

ii Kucheida Josef, Burger-
m eister................................. 3 .—

Frau Kucheida Yeronika, Miib-
lenbesitzerin 1.—

Herr Loblowitz Leopold, Mehl-
handler . . . .  1 .—

Herr Mattiej Anton, Pfarrer . 5 .—
„ Merk Emil, erzherzogl.

Oberfórster . . . . 1 .—
„ Nedopil Alois, J.U.Dr., k. k.

Bezirksricbter . . . . 1 .—
„ Netter Job., Scliuldirector 1.— ■ 
,, Olschak Karl, Kapłan . 5 .—
„ Paducli Franz, Fleischer 1.—  
„ Pawliska Hans, erzherzgl.

Oberfórster . . . .  1.—
„ Scheutbauer Richard, erzh.

Oberfórster . . . .  2.—
„ Sikora Josef, M.U.Dr., Arzt 1.—  
„ Sikora Rudolf, Kaufmann 2.— ' 
„ Sittig Rudolf, J. U. Dr.

Advocat . . . .  1.—
„ Strumieuski Matbias, Gast-

w i r t .....................................1.—
„ Weissberger, M.U.Dr., Arzt 1.—  
„ Zwilling Hans, Postmeister — .50 
„ Zielina .Jobann, erzherzogl.

Yerleger . . . .  1.—
Summę 51.—

Gross-Karlowitz.
Herr Brodik Franz, Gutsleiter . 1.—

Klein-Karlowitz.
Herr Mikuska Jobann, Revier-

fó r s t e r ................................. 1.—

Karwin.
Herr Barchanski Kajetan, Grund-

b e s i t z e r ..............................1 .—
„ Beranek Adolf, Apotbeker 2.—  
„ Bóhm Rudolf, Cassier . 1 .—
„ Eicbler Karl, Restaurateur 1.— 
„ Grauer Heinrich, Kauf

mann ................................... 1.—
„ Gndricli Josef, Backer . — .50 
„ Iieczko Oskar, Med.-Dr.,

W e r k s a r z t ........................1.—
„ Heisig Eduard, Rentmeister 1.—  
„ Hickel Heinrich, Buchhal-

ter........................................... 1.—
„ Ilummel Jobann, Stations-

c h e f ....................................1 .—
„ Huinmel Josef, Gastwirt — .50
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fl. kr.
Herr Jurzina Johann, Postmeister 1 . —

„ Kndielka Johann, Gem.- 
S e c r e t a r ............................. 1 . —

„ Laras Hans, Dr., grafl. 
H o fm e is t e r ........................ 2.—

Se. Excellenz Herr Heinrich Graf 
Larisch-Monnicli, Landes- 
hauptmann etc...................... 15.—

Herr Milde Josef, Braumeister . — .50
„ Nawrath Ingenuin, Berg- 

m e i s t e r .............................. 2.—
„ Neuwirth Franz, Gastwirt — .50
,. Pazian Josef, Oassier . — .50
„ Pfohl Eduard, Bergverwal- 

t e r ......................................... 1.—
„ Ponesch Hubert, Okonomie- 

b e a m t e r ............................. 1 . —

„ Staniek Ernst, Okonomie- 
yerwalter.............................. 1 . —

„ Wawrziczek Josef, grafl. 
B e a m te r ............................. — .50

Summę 37.—

Kolloredow.
Herr Hajovsky Franz, Gastwirt 3 _

Krakau.
Herr BohaS. Wenzel, Ritter von 

Elbreicli, k. u. k. Major . 2.—
Łazy.

Herr Eichner Bernhard, Kauf- 
m a n n ...................................

Mistek.
Herr Tauber Siegfried, Fabrikant 1 . —

Mistrzowitz.
Herr Cienciała Georg, Grundbe- 

s i t z e r ................................... 1 . —

Mosty.
Herr Altmann Jakob, Gastwirt 1 . —

„ Folwarczny Johann, Grund- 
b e s i t z e r .............................. 2 .—

„ Laurent Hermann, erzh. 
Y e r w a l t e r ........................ 1 . —

Summę 4.—

Oderberg.
Herr Baader Oskar, k. k. Zoll- 

Einnehmer . 1 . —

Frau Backrach H., Ilausbesitzerin 1 . —

fi. kr.
Herr Dassler Anton, Stations-

chef' der K.F.-N.-B. . . 1.—
Frau Dostał Adolline, Volks-

schuldirectorsgattin . . 1.—
Herr Dostał Franz, Yołksschul-

d i r e c t o r .............................. 1.—
Dudek Thomas, Pfarrer . 1.—

Lobl. Gemeinde Schbnichel . 2.—
Herr Hahn Albert, Rohrenwalz-

werkbesit.zer........................ 5 . —

Klimscha Rud. Kaufmann 1.—
77 Knapczyk Alexander, M.

Dr., A r z t ........................ 1.—
Kożdon Paul, Oberlehrer . — .50

7? Ledermayer von Porten- . 
schlag, Stationschef der
K.-O .-B.................................. 1.—

V Levit Arnold, J.U. Dr., Ad-
vocat .............................. 1. -

n Lustig Yictor, Restaurateur 1.—
Die Herren Maschiuenfiihrer der 

Kaschau-Oderberger Bahn 
(Ergebuis einer Sammlung 
zu Gunsten der armen 
Schuler der Staatsreal- 
schule in Teschen, einge- 
leitet durch den Herrn
Oberingenieur Beneś) . 17.—

Herr Mitschek Johann, Spediteur 1.—
N. N...................................... 1 .—
N. N...................................... 1.—
N. N...................................... 1.—
N. N...................................... — .50

Lobl. Oderberger Fabriksleitung 
der Mineralol - Raffinerie-
Actien-Gesellschaft 5 . —

Herr Ott Karl, J.U.Dr. Advocat 2 .—
Herr Paska Ń., J.U.Dr., Notar 

Santarius Johann. Notar .
i  —

— .50
Schaff Th., Associe der
Firma Burger, Belirle & Co. 1.—
Scliolz Franz, Gastwirt . 1.—
Schutte A., Director des
Rohrenwalzwerkes . 2.—

n Spitzer N., Gastwirt . — .50
Frau Stachowetz Rosalia, Haus-

besitzerin.............................. 1.—
Herr Taborsky Josef, J.U.Dr.,

A d v o c a t .............................. 1.—
n Warosch Adolf, Gemeinde-

secretar .............................. — .50



58

fl. kr.
Ilerr Warosch Jul., Kaufmann .  

Winkler Stephan, Balm-
i . —

C a s s i e r .............................. — .50
n Wojnar Paul, Apotheker . 1 . —

Summę

Orlau.
58.—

Ilerr Konigstein Jak., Kaufmann 

Peterswald.
2 . _ _ _ _ _

Herr Alt Heinrich, Kaufmann . i . —

BernatzickHeinr., Gastwirt 2 . —

77
Schwab Josef, erzh. Berg-
verw alter.............................

Pogorscli.
2 -

Herr StonawskiAd.,Grundbesitzer 

Roy.
3 . -

Herr Baron Beess Georg, Guts-
b e s i t z e r .............................. 5.—
Chlebowski Julius, Ober-
verwalter..............................

Schibitz.
1 . —

Herr Palmę Karl, Ingenieur 

Scbonbof.
1

Herr Gregor Paul, Holzhandler 

Schwarzwasser.
2 , _____

Ldbl. Spar- &  Vorschusscassa .  

Skotschau.
5.—

Herr Adamus Josef, Kapłan. . 2 . —

77 Donner Anton, Stadtcassier 1 . —

7 ? Frisclier Pbilipp, Gastwirt 1 . —

77 GplyschnyFranZjOberlehrer 1 . —

; ; Harok Eduard, Finanz-
commissar . . . . 1 . —

77 Inocbowsky Anton, Fabri-
kant ........................

77 Krzystek Franz, Pfarr-Ad-
ministrator . . . . 1 . —

77 Krzywoń Anton, Pastor . 1 . —

77 Kukutsch Karl, Kaufmann 1 . —  1
77 Kutschera Josef, Polizei-

c o m m is s a r ........................ 1 . —

; ; Lichotzki Ferdinand, Kauf-
m a n n .............................. 1 . —

77 Lindner Adolf, Kaufmann 
Lindner Leopold, Kauf-

1 . —

77

m a n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fl. kr.
Herr Melcher Karl, J.U.Dr.,

k. k. Gerichtsadjunct . 1.—
Michl Anton, k. k. Kotar 1.—
Opalski Johann, J. U.Ur.,
A d v o c a t .............................. 1 —

’ 7
Plasclick Leopold, k. k.
P ostm eister ........................ 1.—

77
Schramek Anton, Kauf-
m a n n .................................... L —
Silzer Karl, J. U. Dr.,
A d v o c a t ............................. 1 .—
Sittek Paul, Wagenbauer 1 .—
Sohlich Karl, Biirgermei-
s t e r ................................... 2 ._

77
Spitzer David, Fabrikant i  —
Stritzke Johann, Gastwirt i . —
Stritzke Julius, Baumeister i . —

ii Urbach Heinrich, Kaufmann i . —
77

Żbell Johann, Sparcassa-
L iq u id a t o r ........................ i . ~

Summę

Nieder-Suchau.
29.—

Herr Figna Georg, Verwalter . 

Troppau.
1.—

Hoker schlesischer Landesaus-
s c l iu s s .................................

Trzynietz.
30.—

Herr Mablenbrei Job., Hotelier 1.—
77

Motzko Franz, erzherzogl.
Partienftihrer

Wielopole.
2 .—

Herr Stadnik Karl, Yerwalter 

Wien.
1.—

Herr Griin Hermann, Holzindu-
strieller . . . . 2. —

Frau Gumiak Emilie, Hausbe-
s i t z e r in ...............................

Witkowitz.
4.—

Frau Wolczik Amalie, Hausbe-
sitzerin . .

Wsetin.
2 .__

Herr Suczek Karl, technischer
Betriebsleiter . . . i —

Totalsumme der eingezahlten
BeitrUge . . . 980.25
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ttber ćlie

gewerbliche Fortbildiingssclmle in Tesclieu.

Schuljahr 1894 95.

1. Statut uiid Lehrplan <1<t  gewerblichen Fortbildungsscliule
in Tesclieu.

(Genehmigt mit Erlass des k. k. Ministeriums fur Cultus und Unterricht vom 27. Jiinner 1890, 
Z. 26273, ex 1889 und vom 16. August 1891, Z. 11130.)

Der Wortlaut ist im 15. Jahresberichte enthalten.

Verzeichnis der gebrauchten Lehrbiiclier.
1. u. 2. Y o rb .-C u rs . Bartsch, Lesebuch fur gewerbliche yorbereitungsschulen.
3. Y o rb .-C u rs . Zeynek, Mich u. Steuer, Lesebuch ftir Volksschulen, 3. Tlieil; 

Moćnik, fiinftes Rechenbuch flir 4- und 5-classige Volksschulen.
I. F o r tb .-C la s s e . Lesebuch flir Fortbildungsscbulen, herausgegeben von einem

Gewerbesch.-Lehrer-Comite, Wien, Griiser. K 1 a u s e r, das gewerbliche Kechnen. 
R u p r e c h t ,  die gewerblichen Geschaftsaufsatze.

II. F o rt.-C 1 a s s e. R u p r e c h t ,  die gewerblichen Geschaftsaufsatze. G r u b e r
die gewerbl. Buchflihrung. K l a u s  er, das gewerbl. Rechnen.

11. Der Lelirkórpcr.
Der Lehrkorper bestand aus folgenden Herren:
H a n s  J a n u s c h k e ,  k. k. Realschuldirector u. Director der Gewerbeschule. 
A d o l f  K r  es ta, k. k. Professor an der Lehrerbildungsaastalt, lehrte Ge

schaftsaufsatze 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 

U. und Physik in der I. und II. Fortb.-Cl., zusammen wochentl. 3 Stunden.
J o h a n n  K r a l i k ,  k. k. Realschulprofessor, lehrte Geschaftsaufsatze in der 

I. Fortb.-Classe wochentlich 2 Stunden.
E r n s t  K a l l e r ,  k. k. suppl. Realschullehrer, lehrte Geometrie im I. und 

geom. Zeichnen im I. u. II. Fortbildungscurse, wochentlich 4 Stunden.
E d u a r d  A u g u s t  S c h r o d e r ,  Secretar des Gewerbevereines, lehrte gewerb

liche Buchflihrung in der II. Fortb.-Classe, wochentlich 1 Stunde.
A l e x a u d e r L i t t e r a ,  Burgerschullehrer, lehrteDeutsch, Rechnen und Schreiben 

im II. Vorbereitungscurse, Rechnen im I. Fortb.-Curse, wochentlich 7 Stunden.
Gus t av  Funke ,  k. k. suppl. Realschullehrer, lehrte Freihandzeichnen im 

I. und II. Fortb.-Curse, wochentlich 3 Stunden.
J o s e f  E p p i c h ,  Volksschullehrer, lehrte Deutsch, Rechnen, Schreiben in der 

3. Yorb.-CIasse. Zeichnen in den Yorbereitungscursen, zusammen wochentlich 7 Stunden.
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III. Dor Sclmlausschuss.
Der Schulausschuss der gewerbl. Fortbildungsschule bestelit fur die dreijahrige 

Functionsdauer 1892 bis 1895 aus nachfolgenden Herren:
A n t o n  P e t e r ,  k. k. Schulratli, Director der Lehrerbildungsanstalt, ais Yertreter 

des sclilesisclien Landesausschusses. Obmann des Schulausscliusses.
JUDr. L e o n  b a r d  D e m e l ,  Ritter von Elswehr, Advocat und Biirgermeister- 

von Tescben, virilstiramberechtigt.
J o l i a n n  R o s n e r ,  Banąuier und Mitglied der schlesischen Ilandels- u. Gewerbe- 

kammer, ais Yertreter der schlesischen Handels- und Gewerbekammer. 
E d u a r d  S e e m a n n ,  Gemeinderath, ais Yertreter des Gemeindeausschusses der 

Stadt Teschen.
J o l i a n n  F r a n k e ,  Fabrikant, ais Yertreter des Gewerbevereines in Teschen. 
J o l i a n n  G a b r i s c h ,  Hausbesitzer, ais Vertreter der Gewerbetreibenden in Teschen. 
E d u a r d  FI o oh,  ais Yertreter der hohen Unterrichtsverwaltung.
H a n s  J a n u s c h k e ,  k. k. Realschuldirector, ais Vertreter der hohen Unterrichts- 

yerwaltung. Obmaunstellvertreter.

IV. Kostonaufwiuul fiir die Scliule.
Im Jahre 1894 betrugen die Empfange:

1. C assenbestand.....................................................................................
2. Subvention aus dem S taatsfon de..................................................
3. Subvention aus dem Landesfonde, zugesichcrt mit Landtags-

beschluss vom 14. October 1884 ..................................................
4. Erhaltungsbeitrag der Ilandels- u. Gewerbekammer in Troppau

laut Zuschrift vom 8. Februar 1894, Z. 648 .
5. Erhaltungsbeitrag der Gemeinde, excl. der Beheizungs- und

Beleuchtungskosten........................................................
6. Subvention von der Baugewerbe-Genossenschaft .
7. Subvention der Kleidermacher-Genossenschaft .

Summę der Empfange
Hiergegen betrugen die Ausgaben:

1. Remuneration fiir den Unterricht in den Vorbereitungs- und
Fortbildungscursen und fiir die L e itu n g ....................................

2. B ed ien u n g ............................................................................................
3. Drucksorten, Stempel und R e g ie -A u s la g e n .............................
4. L ern m itte l............................................................................................
5. Beitrag zum Experimentierm ateriale...........................................
6. Zu Reinigungszwecken.......................................................................
7. Cassenbestana.....................................................................................

Summę der Ausgaben

fl. 55'OG1
11. 170 —

11. 700.—  '

fl. 500.—

fl. 500.—
fl. 25.—
fl. 8.—
11. 1958.561,

fl. 1631.—
fl. ■ 72.—
fl. 21.79
fl. 51.62
fi. 5 .—
fl. 66.50
fl. 1 10.65j/2 
fi. 1958.56V2

Laut h. Erl. d. k. k. Landesregierung vom 3. Mai 1895, Z. 1098, wurde 
die Rechnung richtig befunden und genehmigt.
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V. Frequenz, Fortgang und Schulbesuch.
a )  Ubersicht der Schiller nach den Ge- 
werben u. Classen u. nach dem Fortgange.

» )  l l u i i j g e w e r b e .

G la s e r .......................................
H a fn e r .......................................’
M aurer.......................................
Schieferdecker............................
Z im m erleu te ............................

b )  M e c l i i u i i s c h - t e c l i i i i s c h e  G e w e r b e .

Mechaniker.................................
B iichsenm acher......................
Biirstenmacher............................
Fassbinder.................................
GelbgieCer.................................
K upferschm iede......................
S c h lo sse r ..................................
S chm śede.................................
S p e n g le r .................................
Uhrmacher.................................
W agner.......................................
Zieaelerzeuger............................

c )  K u u s t g r e w e r b e .

Buchbinder.................................
R as tr ie re r.................................
Buchdrucker ............................
B ildbauer..................................
L ithographen............................
S ch riftse tzer............................
D re c h s lc r .................................
G o ld a rb e ite r ............................
K a m m a c h e r ............................
L a c k ie re r .................................
Maler, Zimmerraaler . . . .
Pfeifenschneider......................
Tapezierer . . . . . . .
Tischler.......................................
V ergo lder.................................

< 1 )  C l i e i n i s c l i - t e c h u i s c h e  G e w e r b e .

Farber .......................................
G e rb e r .......................................

e )  A i » | > r o v i s i o n l e r u n g s - G e w e r b e .

B iicker.......................................
F le is c h e r ..................................

* G artner.......................................
M u lle r .......................................
Schanker .................................
Zuckerbacker............................

D  B e k l e i d n n j ę s - G e w c r b c .

Hutmacher.................................
K urschner.................................
Posaraentiere............................
R iem er.......................................
S a t t le r .......................................
S ch n e id er.................................
S c h u s t e r .................................

g )  A i u l e r e  G e w e r b e .

F r i s e u r e .................................
Photographen............................
Spediteure...................... .....
S e i l e r .......................................

Im ganzen sind eingeschrieben worden 
Davon wahrend des Schuljahres freigespr 
Davon wahrend des Schuljahres fortgezog 
Somit bis Ende des Schuljahres verblieben

*) Die zweite Zahl bezeichnet hier die Gehilfen.

Vorbereitungs*
classen

Fortbildungs-
classen G e s a m m t-

z a h l
i . s . i . I I .

. . 1 ,
i 1 1 4

.
i 1 i + i 3 + 1 * )

*
1 2 3

i 1
i . . 1

i 1 2 4
. i 1

i i 2 4
. 3 6 13 7 2 9
i 1 • . 2

2 2 2 i 7
3 1 i 5

i • 1 2

3 5 3 4 15
i 1

1 1
1 1

• ■
1 1 2

i 2 • 3

i 1 2

i 1 i 1 4
i 4 6 8 2 16

i i
1 • > i o 7

3 9 8 4 2 4

i 1

'

1
. : •

1

1 1

l . 1
2 1 3

1 i ; i 3
9 i 3

10 8 8 i i 2 8

14 2 2 9 6 2 5 3

1
•

2 1
#

4

37 6 3  | 62 5 1 + 1  1 2 8 2 4 1 + 1

9 1 1 10
. 2 . 3 2 + 1 1 8 + 1

37  | 5 9  [ 52  | 4 9 2 6 2 2 3
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V or-
bereitungs-

rlassen
Fortbildungs-

classen Gesammt-
zalil

i. | l 1 3. I. 11.

Von den bis Ende verbliebenen wurden
classificiert: ais reif ............................... 22 38 45 27 26 158

ais unreif............................... 14 20 6 19 59
Konnten wegen seltenen Besucbes uicbt

classificiert w e r d e n ............................... 1 1 1 3 6

b) Ubersicht nacb der Nationalitat.

Unter sammtlichen ein- Deutsche 1 3 10 19 11 44
gescliriebenen Scbiilern i Polen 35 54 50 33 16 188

waren | Czechen . 1 6 2 1 10

c) Ubersicht nacli der Confessiou.
Unter sammtlichen ein- ( Katboliken . 26 36 39 38 9o 161
gescliriebenen Schillera < Protestanten 10 26 90 11 6 75

waren { Juden 1 1 i 3 (>

d ) Classification des Schulbesuches der 
bis zu Ende des Schuljahres verbliebenen

Schiller.
Selir fleifiig b e s u c b t ..................................... 11 22 30 9 8 80
EleiCig b e s u c h t ........................................... 15 16 13 21 17 82
Unterbrochen besucht ............................... 8 20 4 13 1 46
Nachlassig b e s u c h t .................................... 3 1 5 6 15

Durchschnittlich waren anwesend.

Im Monate O c t o b e r ..................................... 14 46 42 36 21 159
,, „ K o v e m b e r ............................... 20 46 46 32 21 165
„ „ D e c e m b e r ............................... 20 42 44 32 22 160
„ „ Januar ..................................... 24 47 44 38 25 178
„ „ Februar ..................................... 28 45 41 33 23 170
„ „ M a r z ........................................... 26 44 42 32 21 165
r „ A p r i l ........................................... 25 37 33 25 18 138
„ „ M a i ........................................... 22 32 30 22 16 122

Sonach wiihrend des Schuljahres . . . 22 42 40 31 21 156

e ) Mit Pramien wurden betheilt.
Anzahl der betheilten Schiller . . . . 2 2 9 3 5 21
Gesammtbetrag der Pramien in fi. . . 4 4 19 6 12 45

1 # 1 #
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Zu den vertheilten Pramien hatten bereitwilligst gespendet: Der yerekrlicbe 
Gewerbeverein 15 fl., die yerehrlicbe Genossenscbaft der Kleidermacher 5 fl., die 
yerehrlicben Genossenschaften der Metallarbeiter und der Baugewerbe je 10 fl. 
und die Fabrikanten Herren Jacob u. Josef Kolm 5 fl. und 1 Dukaten.

Der Berichterstatter spricbt liier allen Spendern den warrasten Dank aus 
und richtet zugleich an die geelirten Genossenschaftsvorstande die Bitte, die 
Gewahrung von Pramien aucli in der nachsten Jabresversammlung ilirer Genossen
scbaft warmstens befiirworten zu wollen.

Die Einscbreibungen fanden am 1. und 2. October 1894 statt. Der
Unterricht begann am 3. October. Am 4. October war anlasslicb des Namensfestes
Sr. k. u. k. Apostoliscben Majestat Ferialtag.

Der Tischlergebilfe Karl Sabella, freiw. Seliiiler des 2. Fortbildungscurses, 
bat 1 Dutzend zerbrochene Reifischienen und Winkclbrettchen, ferner der Mechaniker- 
lebrling Karl Schmidt, Sclitiler des 2. Fortbildungscurses, einige ReiCzeuge wieder 
in brauchbaren Stand yersetzt, wofttr ibnen hiemit gedankt wird.

Sonntag, den 3. Juni yormittags 9 Ubr wurde das Scbuljabr mit Auflegung der
Scbiilerarbeiten und der Yertheilung der Pramien und der Zengnisse geschlossen. 
An der Scblussfeier betbeiligten sieli mehrere Mitglieder des Scbulausscbusses und 
Yertreter der Genossenschaften. Der Director erstattete Bericbt iiber das abge- 
laufene Schuljalir und yertheilte die Pramien. Der Obmann des Scbulausscbusses, 
Herr Sclmlratli Peter, riebtete herzliche Abscbicdsworte an die Schiller, ermabnte 
dieselben zu 'Treue, FleiC und Gehorsam und bob die ersprieBliche Wirksamkeit 
des Lebrkorpers anerkennend und dankend hervor.

H ans Janusehke,
Director.



VII. Jahresbericht
uber die

kaiifinainiiselie Fortbildungssfliulc in Teschen
fur das Schuljahr 1894— 95.

I. Satzungen der kaufmannischen Fortbildnngsschule in
Teschen.

Kronland: Schlesien —  Politischer Bezirk: Teschen.
Genehmigt mit Erl. des k. k. Ministeriums fiirCultus u. Unterricht v. 16. Aug-. 1891, Z. 11130. 

Der Wortlaut ist im 4. Jahresbericht enthalten.

II. Stundenplan.
i
Classe Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerst. Freitag

6— 7 Uhl- — Deutsch Deu tsch Deutsch
7 - 8  „ — Rechnen

Kalligraphie
Geogr. Rechnen

11. 6-7  „ Geogr. Corresp. — Geogr.
7 - 8  „ Buchf. Rechnen Rechnen

III.
6 - 7  , Rechnen H. n. W.-

Kunde
H. u. W .- 

Kunde Corresp. —

7— 8 „ Geogr. Waren k. Buchf. Warenk.

III. Der Lehrkorper.
J a n u s c h k e  Hans, Director.
A d o l f  K re s ta , k. k. Professor an der Lehrerbildungsanstalt, lehrte Handels- 

geographie, Geschitftsaufsatze und Correspondenz, zusammen wochentlich 
6 Stunden.

M a s  R o s e n f e l d ,  k. k. Realschul-Professor, lehrte Warenkunde, woch. 2 Stund- 
Eduar d  A u g u s t  Schr i i der ,  Secretiir des Gewerbe-Aereines, lehrte Handels' 

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

E r n s t  K a l l e r .  k. k. Realscliullelirer, unterriclitete Kalligraphie, wochentl. 2 Std.

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

aus naclifolgenden Herren:
A n t o n  P e t e r ,  k. k. Schulrath, Director der Lehrerbildungsanstalt, ais Yertreter 

des sehlesischen Landesausschusses. Obmann des Schulausschusses.
JUDr. L e o n  b a r d  D e m e l ,  R i t t e r  von  E l s w e h r ,  Advocat und Biirger- 

meister in Tescben, virilstimmberechtigt.
J o h a n n  R o s n e r ,  Banąuier, ais Vertreter der sehlesischen Handels- und Ge- 

werbekammer.
E d u a r d  S e 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 scbles. Handels- und Gewerbe- 

kammer, ais Vertreter des Gewerbevereines und des Gremiums der protokol- 
lierten Kaufleute in Teschen, Cassaverwalter.

E d u a r d  FI  o oh,  ais Vertreter der hohen Unterrichtsverwaltung.
Ha n s  J a n u s  c hke ,  k. k. Realschuldirector, ais Vertreter der hohen Unterrichts- 

verwaltung. Obmannstellvertreter.

V. Kostenaufwand fiir die Schule.
Im Jahre 1894 betrugen die Empfange:

1. C assarest...........................................................................................................
2. Subvention aus dem S t a a t s f o n d e .........................................................
3. Subvention aus dem L a n d e s fo n d e .........................................................
4. Erhaltungsbeitrag der Handels- und Gewerbekammer in Troppau
5. Erhaltungsbeitrag der Gemeinde T e s c h e n ..........................................
6. Subvention des Gremiums der handelsgerichtlich protokollierten

K aufleute..........................................................................................................

11. — .—

77
600.—

77 300.—
77

200.—
77 200.—

n 50.—
Summę der Empfange 11. 1350.—

Hiergegen betrugen die Ausgaben:
1. Ausgabeiiberschreitung vom Jahre 1893 . . . .
2. Remuneration fiir den Unterrickt und die Leitung .
3. Drucksorten und R egie-A uslagen....................................
4. Beitrag zum Experimentiermateriale............................
5. Reinigungskosten.................................................................
6. S c h u lb u c h e r .......................................................................
7. Cassastand..............................................................................

fl.
77

77

77

77

18.42
1234.—

11.75
5.—

33.—
26.80
21.03

Summę der Ausgaben tl. 1350.—
Die Rechnung wurde mit Erl. d. h. k. k. Landesregierung vom 3. Mai 1895, 

Z. 1090 genebmigt.
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VI. Freąuenz, Fortgang und Schulbesuch.
I. 11. III. Z u-

J ilirescurs
sarn
in en

Im ganzen sind eingesckrieben worden . . . . 37 36 15 88

Davon wahrend des Schuljahres freigesprochen . o 2
„ „ „ „ ausgetreten . 6 6 12
„ „ „ „ gestorben . . . 1 1

Somit bis Eude ,, „ verblieben . 31 28 14 73
Yon den bis Ende Verblieb. wurden classific. ais rei! 26 11 12 49

ais unreif 5 4 1 10
Konnten wegen seltenen Schulbesuches niclit classifi-

ciert w e r d e n ................................................................ 1 14
Unter sammtl, eingescbrieb. Schillera befanden sich

a) nacb d. Mutterspracke . . . Deutsche 21 27 11 62
Polen 8 6 4 18
Tschechen 5 2 . 7
Magyaren 1 i

b) nach der Religion . . . .  Katboliken 26 24 11 63
Protestanten 4 3 2 9
Juden 5 9 o 16

Von den bis Ende Verblieb. haben die Schule besucht
selir fleibig 14 9 6 29
fleifiig 9 13 5 27
unterbrochen 7 5 3 15
nachliissig 1 . i 9

Durchschnittlich waren anwesend:
Im Monate O ctober......................................................... 24 25 13 62
„ „ N o v e m b e r .................................................. 22 22 12 56
„ „ D e c e m b e r ........................................... 22 17 10 49
„ „ Januar .................................................. 23 22 13 58
v „ Februar.................................................. 23 19 12 54
r, „ I M a r z ................................................. 23 19 13 55
„ „ A p r i l ......................................................... 22 18 11 51
* „ M a i......................................................... 21 20 11 52
„ „ Juni......................................................... 18 18 10 46

Sonach wahrend des S c h u lja h r e s ............................ 22 20 12 54
Mit Pramien wurden betheilt:

Anzalil der Schiller......................................................... 3 2 4 9
Gesammtbetrag der Pramien in fl............................... 6 2 # 120. u. 180.u.

1 # 3 #

Zu den vertheilten Pramien haben bereitwilligst gespendet: der verehrlicbe 
Gewerbeverein 15 fl., das vere]irliche Gremium der protokollierten Kaufleute 10 fl., 
Herr Stadtbaumeister Alois Jedeck 10 Kronen, das verehrliche Gremium der niclit 
protokollierten Kaufleute 10 Kronen, wofiir liier der warmste Dank ausgesprochen wird.
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VII. Chronik.
Am 1. und 2. October 1894 Einscbreibung der Schiller.
Am 3. October Beginn des Unterricbtes.
Am 29. Juni Schulschluss, Priimien- und Zeugnisvertbeilung,

Ilau s Januscłike,
Direetor.




