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Die Geschichte yom traumenden Bauern iii der
Weltliteratur.

„Ein Traum  soynd diser W elt TCeichthumb und Ehr.
Kaum g-eniest man sie recht: D a ist nichts mehr.
ZerreiCen vor sieli selbsten wie (las Laub
Zergehen in die Liitift ais wie der Staub.“

(W ettinger Szenarium. A nno 1702.)

Die vorliegende Arbeit behandelt die vielfaltigcn Wandlungen und 
Wanderungen eines der bekanntesten Marchen aus „1001 Nacht“, der Geschichte 
vom „erwachten Schlafer“. Sie kntłpft an die Monographie Alex. v. Wcilens: 
„Shakespeares Vorspiol zu ,Dcr Widerspenstigen Zfthmung4, Frankfurt a. M. 1884, 
a n ; die Ergebnisse derselben werden auf Grand neuen Materials erganzt und 
der Faden der Untersuchung bis auf die Gegenwart fortgeftihrt. Auf Voll- 
standigkeit kann aucli die folgende Arbeit keinen Anspruch erheben, zumal ihr 
begrenztes AusmaC viele Einschrankungen niitig machte. Aiidernfalls hiitten 
etwa auch die japanischen Bearbeitungen (von dereń Vorhandensein mir Herr 
Prof. v. \ \ reilcn Mitteilung machte), in ihren Rahmen einbezogen werden mussen.

Aufier der genannten Monographie lagen mir von groheren Yorarbeiten 
noch vor: F. Gassner: „Die Geschichte von dem traumenden Bauern ais 
dramatische Fabel“ (Programm der Staats-Oberrealschule im XV. Wiener 
Bezirk 1903) und Herm. Tardel: „Schluck und Jan und Verwandtes“ (St.udien 
zur vergleichendon Literaturgeschichte 2, 184 ff.). Auch diese Arbciten wurden, 
besonders im V III. Kapitel, in Einzelheiten benlitzt.

I. Dor trauinende Bauer in der episclien Literatur.
Die Geschichte vom traumenden Bauern wird man wohl in jene grofie 

internationalc Grajłpe von Schwanken einreihen durfen, die uns von oiuem 
„iiher seine eigene Person I>edenk 1 ich Gewordenenu (nach E. Rhodc ') erzahlen 
und dereń Entstehung weit in die vorliterarische Zeit der Mcnsehheit zurtick- 
zureichen scheint. So erzalilt die auf uralter Uberlieferung beruliende indische 
Marchensammlung „Somadeya1- von der Tochter des Zauberers Agnięikha, sic 
habe, mit ihrem Geliebten auf der Flucht begriffen, dem sie in der Gestalt 
eines Holzhaekers yerfolgenden Yater weisgemacht, Agnięikha, d. i. eben ihr 
Vater, sei gestorben, worauf dieser nach Hause geeilt sei, um die Diener U ber 
die naheren Umstande seines Todes zu befragen.2)

Einer der iiltesten Scherzo, auf die der Yolkshumor verficl, mag eben der 
gewesen sein, dali man jemanden, meist einen Schwachkopf oder sonst Unzu- *)

*) Uber griechische Novellendichtung und ihren Zusammenhang mit dem Orient. (Ver- 
handlungen deutseher Schulmanner und Philologen in Rostock t870.) —- 2) S. H. B r o c k h a  n s: 
Analyse der „Somadeva“. (Berichte d. Kgl. Ges. d. Wissensch. zu Leipzig, Phil.-Hist. Klasse 
1861, S. 228 f.)

1*
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reelmungsfUhigen, in der Weisezum Boston liiclt, dab man ilm an seinem eigenen IoJi 
zweifeln lied. Man machte ilm etwa durch Eberredung oder dureh handgreifliehe 
Mittel glaulion, er habe zu cxistieren aufgohort (vgl. Somadeva), oder er soi 
oin anderor1).

Besonders wirksam mufite dieser letztere Solarz sieli gestalten, wenn man 
in eiuem besciirankten, dabei iiber scino Spliaro hinausstrebendeu Menschen 
mit Erfolg den Glauben, er sei ein Fiirst oder sonst oin Maclitigor der Erde, 
erweekon konnte. Dic einfachste Art aber, diosen Scherz auszufuliren, war dio. 
<lon Betreffenden in Sehlaf zu versetzen und mit dcm seiner Sinne Beraubten 
jeno, Yeranderungcn rorzunelimen, die nach dem Erwachen bei ihm dic Uber- 
zeugung, ein anderor zu soin, hervorbringen mUssen. Kino solcheYerwandl ung konnte 
man sieli freilicli nur wieder von oinem Hocligestellten in Szwie gesetzt denken.

Dies ist mm audi das Gcrijipe der ersten literarischen Yorsion, in der 
uns unsere Geschichte begegnet: des Miirchens voin „erwacliton Sclilaler“ aus 
„1 0 0 1  Xa c l i t4*.-)

Der Kalif Harun al Kaschid wird eines Abonds unerkanut von Abu 
Hassan, oinem jungon Kanfmann in Bagdad, zu Gasto geladen und bcwirtet. 
Zum Danke dafttr besehlieCt er, don Lieblingswunsch seines "Wirtes, den dieser 
wahrend des Mnhles geaufiert bat, zu erltillon: ein en Tag lang Kalif zu soin. 
um einen scliurkisdien Imam seines Yicrtels zu strafon. Unbemcrkt wirft er 
ein Se-lilałpulTer in Hassans Sehale, liifit den Betilubten in soinen Balast brin- 
gen, mit seinem oigenen Naehtgewand bekleiden und in sein Prunkbett legen. 
Beim Erwachen wird Hassan vom Hofstaate des Kalifcn ais Beherrscher der 
Glaubigen hegriifit. Naclidem er die erste Yorwirrung uberwuiideu, findef sieli 
dor Held allmahlieh in seinen unffowohnten Stand, zciet boi dor Erledisrunsr 
(i<*r Uegierungsgesehilfte ebensoviel Takt wie gesimden Yerstand, ordn<;t die 
Bostrafung seines Fcindes an und seliickt seiner Mutter eine Summo G cl des. 
Abonds wird er wieder eingeschlafert und am nachsten Morgen erwadit er in 
seiner alten Beliansung. Ais er sieli audi kier noeli ais Kalif gebordet, biilt 
ilin seine alte Mutter fur toll: nur langsam berubigt er sieli mit, der Annahme, 
a Ileś sei ein Tramu gewesen. Spater wird er ueuerdings in don Kalilenpalast 
versetzt, flir seine Quałen entschadigt und endlicli aufgekliirt.

Dieses Marclien bat ein Seitenstiiek in einer zweiten orientaliselien Marehon- 
sammlung. In „1001 Tag“ a) stebt die Geschicbte von ..Kailun, dem Bliid- 
simiigen“. Die Einftthrung eines Sebwaehsiimigen ist insoferu ein glUcklicher 
Gedanke, ais ein sotebor der Tauscbung naturlicli leiebter unterliegen muC; 
gleicbzeitig wird durdi die detaillierte Schilderuiig seiner Geistesarmut ein 
komisclies Moment in die Geschiclite gebracht, das im Marclien vom erwachteii 
Schlafer nur ganz leise angedeutet war.

Kailuns Woib Oatbba bat ibrcm faulen und tolpclhaften Gatten wiederliolt 
cingcpragt: ,.I)u mulit durebaus anders werdenY Ka ilun in seinem kindlidien 
Gemiite falit diese Aufforderung wortlieli auf und kommt nacb vielen vergcb- 
licben Yersuelien, dem Wunsebe seiner Gemablin gereebt zu werden, zu 
Harun al Kaschid mit der Bitte, ilm zu verwandeln. Um sieli einen Spad zu 
bereiten, erfullt der Kalif diesen Wunscb. Kailun wird eingeschlafert und in 
einen Engel verwaudelt. Erwachend, glaubt er sieli naturlicli im Elysium und 
will sogleicb zu seiner Frau zurtick, die ilm nun nielit mebr schelten konne, 
da er ja griindlieh verwandclt sei. E r wird alsbald wieder eingeschlafert und,

')  Vgl. weiter unten S. 5. — -) Ubers. v. M. I l a b i c h t ,  F. H. v. d. l l u g e n  und 
K. S c h a  11. W icu 1826, Ud. 8, S. 92 ff. In  der neuesten Ubersetzung1 von ]Jr. Gastav W e i l  
(,.1001 N acht", III, Auli. 1891, I. lid., 8. 390 li'.) lieifit das M arcben: „Erziiblung vom 
Scblafenden und W aebenden". — 3) Ubers. von v. d. H a g e n  1836, lid. V, 8. 61 fi.



lmehdem er nocli' einige Scherze auf Kostcn soi nor Dummheit luit erduldon 
miissen, seinor Frań zuriickgcgeben.

Diesos Milrclien hat mit dem frtihor behandelton dasMotiv der Vcrwandlung 
im Hchlafo tind den Urlieber derselbon, den Kalifen Ilarun, gemein; abor da 
es sich liior nieht um eine Standeserhohnng, sondern tan eine Versetzung uis 
Elysium handelt, gcbort os der bereits angedeuteten grofien Grupjtc von 
Schwanken an, die den Zwcck haben, einon Menschen an seinor Existenz 
odor Identitat im allgemeinen zwcifeln zu lassen, ohne ilin gerade zum liohon 
Ilcrrn zu machen, wie in dem spoziellen Falle dos Marelions vom erwachten 
Sehlitfor und seinor Naclifolger. Ais oinen solchen Scliwank von dem liiier 
soine oigeno Person bedenklioh Gewordenen fiihrt, Rhode ') den Schlufi der 
Geschiehte dos Gerbers und seinor Frau ans „1001 Naeht" an.2) Der Gerber 
wird dureh einon Offizier, der dessen Frau licbt, trunken gemaclit, geschoren, 
ais Ttlrke kostUmiert und in eine entlernte Gegcnd gotragen. Erwaeht., 
schwankt er ii ber soine Identitat und hfllt sieli scbliefilieh selbst fur einon 
Tiirken.2) Dasselbe Motiv liegt der Noyelle: „II grasso legnajuolo" zu Grunde 
und Gcibcls Lustspiel „Meister Andrea". Audi das auf deutsehem Bodon ont- 
standeno allbekannte Ilarehen von der „klugen Elso" (in den „Kinder- und 
Ilausmarehen" der Briider Grimm) mag liior Erwahnung tindon. Der Humanist 
Mnkropedius bat diesen Stoff in seinor „Aluta" yerwertet.

In  diesem Zusammenhange betraelitot, orlialt, auch die Erzalilung von der 
Todesweilie der Assassinen* 4) ihre richtigc Beleucłitung. Wonn dio zu poli- 
tisclien Zwecken veriibton Greuoltaten des „Alton vom Bergc“ wirklicli dio 
Phantasie des Volkes angeregt hfttten (was ich mit Gassner fur solu* unwalir- 
scheinlicli łialte,) °) so kiinnte sieli dioser Einflufi eben nur auf jenen Stoff 
erstreckt liaben, der untor dem 'Pitol: „Goschidito von dom im Himmel und 
in der Yorholle gowesenen Bauer" ®) sieli ais eine besondere Gruppe in die 
eben erwahnte grolie Kategorie oinroihen lftfit und den am boston die beriilimte 
achto Novcllo des dritten Tagcs aus Boccaccios „Decamcrone"7): „Ferondo im 
Fegefcuor" reprlisentiort. Finem eifersiiehtigen Bauera wird łieigobraclit, er sei 
im Fogefouor. Der Zusainmenbang dieser Noyelle mit der Frzahlung von 
den Assassinen wird dadureli klar, dali Boccaccio hervorłicbt, das Schlafmittel. 
durcli das Ferondo betaubt wird, soi ebendasselbe, dessen sieli der Alto vom Bcrgc 
bedicne, um soine Jiinger ins Paradies zu yersetzen. Das Motiv vom „Bauera im 
Elysium" scheint dann in dramatischer Form jalirliundertelang auf der italicnisclicn 
Yolksblihne fortgelebt zu haben. (Ygl. Goethes Aufierung weiter unten S. 35.) Hans 
Sachs behandelte denselbcn Stoff in ci nem Meistergosang H) und in dem Fastnacht- 
spiel: „Der Pawr inn dem Fegfcuer“.a) Auch der „begrabene Ehemann" in v. d. 
Hagens „Gesamtabenteuer“ Nr. 40 (II, 357), dessen Quelle wahrseheinlicli das 
altfranzosiseho Gedicht: „Le yillain de Bailleul" ,0) ist, zeigt ein iihnliches .Motiv.n )

’) a. a. O., S. 07, Anm. 4. — 2) Tri der Ausgabe von H a b i c h t ,  XI. Bd., S. 140 fi'.,
unter dem T ite l: „Geschiehte vom Fleischhauer, seiner F rau  und dem Soldaten11. — 8) S. Ż a r n  c k e :
Zum Miles gloriosus. (Ehoin. Museum 1884, S. 1 ff.)— 4) S. B i i r c k :  TJie Reisen Marco Polos,
1845, 8. 117 ff., u. Jos. v. H a m m e r :  Gesch. d. Assassinen, 1818, S. 211 ff. — 5 *) Vgl. oben
8. 1 u. G a s s n e r ,  a. a. O., 8. 4 f. — ') Vgl. S i m r o c k :  Die Quellen Shakespeares, 1872, I,
8. 339. Der „Alte vom Bergeu liilit den Junglingen, die er seinen Zwecken dienstbar machen
will, die Freuden des Paradieses zu teil werden. Aher nirgends wird gesagt, dali ihnen auch
Herrscherrechte eingerilumt werden. W e i l e n  (a. a. O. 8. 3) halt zwar einen Zusammen-
liang des MUrchens vom erwachten Schlaier mit der Geschiehte des Alten vom Berge nicht 
fur erwiesen, sondern nur fiir moglich, er liiitte aber letztere, da er doch (a. a. O. S. 80) 
empfiehlt, „streng beim Gegenstand zu bleiben", uberhaupt nicht zum Ausgangspunkte seiner 
I ntersuchung machen sollen. — 7) Ubers. v. S t e i n h i i w e l ,  Lit. Ver. 51, S. 216 ff. 8), T i t t -  
m a n n :  D ichtungen des Ilans Sachs, III , 94. — 9 * *) Hall. Neudr. Ńr. 42, ed. Gotze. — 
10) J u b i n a l :  Contes, dits et fabliaux, 1, 313. — n ) Eine Iteihe anderer Versionen bei 
v. d. llagcii, a. a. O., S. XLIX ff.
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L andauJ) fafit alle diese Schwanke, die den Zwcck haben, einen Ehenmnn 
auf eine oder die andere Weise unschadlich zu maehen, ais „Frauenlisten11 
zusammen.2)

Wahrend die mittelalterliche Literatur an dergleichen Erzahlungen tiber- 
reieJi ist, zcigt sio keinc Spur einer Bekanntschaft mit unserem eigentlichen 
Stoffe. Erst im XVI. Jalirhundert lafit sieh das Marchcn vom erwachtcn Schlafer 
auf europaischem Boden nachweisen und vielleieht ist der Scblufi v. d. Hagens 
richtig, dali eine morgenlandische Gesandtschaft am Hofe Philipps des Guten 
von Burgund (1419—67) den Scherz des Kalifen zuerst erziildt und der 
Herzog ihn aufgegriffon und nachgeahmt hubo.3) L u d o v i c u s  V i v e s  giht die 
Geschichte in seinen Briefen wieder („Lud. Vivis Valentini epistolarum, <juae 
hactenus desiderabantur Farago. . . . Antyerpiae 1556, fol. 25b ff.) mit Berufung 
auf einen Ilofmann, der selbst geselien haben will, wie Philipp den Scherz 
Haruns an einem Betrunkenen nachahmte. Dies ist die wesentlichste Ycr- 
anderung, die die Geschichte auf europaischem Boden crlcidot: der innerhalb 
.seiner vier Wandę durch einen Schlaftrunk betaubte Kaufinann des Orients 
wird zu einem Plebejer, don die Trunkenheit auf der Stralie niederwirft und 
der in diesem Zustande gefunden wird. Wie im Marchen vom blodsinnigen 
Xa'dun wird hier der Saufcr zur komischen Figur, indem er durch sein pobel- 
haftes Benehmen ais yornehmer Herr die Lachlust erregt.

Am wichtigsten aber ist die moralisierende Tendenz, die die Erziihlung 
schou hier deutlich erkennen lafit und der sie ilirc spatere weite Verbreitung 
yerdankt. Ais der Herzog den Betrunkenen erblickt, will er sogleieh an ihm 
demonstrieren: „qualo esset vita nostra ludicrum11 („welch ein Possenspicl 
unser Leben ist11), und der Yerfasser schliefit mit dem Ausruf:
„Quid interest intor diem i 1 li u s et nostros aliąuot annos? Xihil penitus, nisi
quod haec est paulo diuturnius somnium11.4) („Welcher Unterschied bestobt 
zwischen dem einen Tag jenes Mannes [scil. des Traumflirsten] und unseren paar 
Lebensjahren? Eigentlich nur der, dafi diese einen etwas langcren Traum bedeutcn.“ )

Die erste Nachahmung des Lud. Vives in Deutschland lieferte P o n t  u s 
H e u t e r u s  in seinen „Rerum burgundicarum libri sex 1584 (lib. IV., p. 150 .)’) 
E r beruft sieh auf Vives, dossen Erziihlung er eiuige kleino Ziige hinzuftigt.6) 
Von den weiteren Versionen, die auf Yives oder Heuterus fufien,7) sind fur 
die fernere Geschichte unseres Motivs vou Bedeutung: G o u l a r t s  „Histoires 
admirables et memorahles de nostre temps 1607“ und B a r c k l a y s  „Discourse 
of the felicity of man 1598“, wo Kaiser Karl V. ais Urheber des Sclierzes
erscheint. Boi Goulart tinden wir die Andeutung des Vives, dafi man dom
Traumkonig ein Stiick vorges])ielt habe („exhibitae sunt fabulae11) noch ver- 
deutlicht wieder. („On iouait uno plaisante Commedie. “)

Wahrend uns Arives und seino Nachfolger einen „homo ex plebe“, d. h. 
offenbar aus dem stadtischen Pobol Brtigges, wo seine Geschichte spielt, ais 
Ilelden zeigen, tritt uns der traumende „ Bauer“ ■/.«’ £ęoyrjv zum erstenmal im 
XVII. Jahrhundert entgegen, in der „Utopia11 des Jcsuiten J a c o b  B i d e r m a n  
(1578 bis 1639), zu Dillingen 1640 erschienen.8) Die Geschichte fiillt fast das ganze 
viertc und ftinfte Buch (S. 155 ff.) des Werkes aus. Ein „homo paganus11 mit dem 
Yergilschen Namen Menalcas ist hier das Opfer des fiirstlichen Scherzes, der ziem-

Die (Juollen des Decamerone, 2. Aufl. 1884, S. 155. — -) Zur letzteren Kategorie, in 
die auch die Geschichte vom Gerber (oben S. 5) gehort, vgl. bes. L i e b r e c l i t :  Zur Volks- 
kunde, 1879, S. 128 ff. — 3) Ygl. W e i l e n ,  a. a. O., S. 4 f. — 4) Ebd. S. 4.

- r>) In der Ausgabe v. 1639 unter dem T itel: „De rebus burguudicis“, lib. IV , 357 ff. — 
6) vgl. G a s s n e r ,  a. a. O., S. 11, 15. — 7) Es gibt dereń englische, spanische und franzb-
sische. S. W e i l e n ,  a. a. O., S. 5 ff. — 8) Genauer Titel bei W e i l e n ,  a. a. O., Anin. 10, 
wo aber „m ixtim “ statt „mixtlim “ zu lesen ist.



i

lich ubcreinstimmend mit Vives-Heuterus erzahlt wird, nur reicher detailliert 
und mit Verśuolien psychologischer Vertiofung.') Hochst charakteristiscli aber 
und wahrscheinlich fiidermans Eigentum ist der eigenartige Schlufi, den or der 
Erzahlung des Vives anfiigt: das Motiv vom Bauern am Galgen, das deutlich 
an das alte Somadeva-Motiv gemahnt.2) Sebon in der Geschiehte von Xaiiun 
macht sich am Schlusse die Dienerschaft des Kalifen den Spafi, den durch 
einen Schlaftrunk betaubten Sehwachkopf in Ziegenfelle gehiillt und mit einer 
Bocksmaske vor dem Gesiclit in ein unterirdisches Ge lali zu werfen, urn sieli 
an dem Schrecken des Erwachten tiber diese neuerliche Verwandlung zu weiden.

Einen iihnlichen, nur grausameren Scherz muli Menalcas tiber sich ergehen 
lassen. E r wird wegen Pltinderung des kiiniglichen Schatzes kurzerhand zum 
Tode verurteilt und wahlt, da ihm die Wahl der Todesart freigestellt wird, 
Gift. Statt dessen reicht man ihm einen Schlaftrunk und ais er bowufitlos zu 
Boden Mit, wird er an einen Galgen gebunden. E r erwacht und wie er sich 
selbst am Galgen sielit und zu EliCen desselben seine jammernde Frau, halt 
er sich fur gestorben, erklart seiner Frau, er wiirde gerne reden, wenn der Tod 
ihn nicht daran hinderte,3) und klagt, dafiihn sein Durst auch im Todenicht verlasse.

Bald darauf wird er durch einen Schcingnadenakt vom Galgen herab- 
genommen und reich beschenkt entlassen.

Deutsche Schwanksammlungen des XVII. und XVIII.  Jalirhunderts haben 
sodann unseren Stoff aufgenommen und ihm erst seine eigentliche Popu- 
laritat verschafft.')

Zunachst ist oine altere Bearbeitung, wahrscheinlich nach Vives-Goulart, 
zu erwahnen, die von M aj e r u s  stammt und sich in der wielgelesenen Sammlung 
des Dornavius: „Amphiteatrum sapientiae socraticae joco-seriae. Hannov. 1619“ 
I, 161, findet. D ieserText ist abgedruckt in J. P. Langius’ „Democritus ridens, 
editio secunda, Ulmae 1689“ unter dem Titel „De cerdone, ąuodam ridiculo 
unius diei rcge“, S. 568.

Im  X V III. Jahrhundert wurde der Brief des Lud. Vives deutsch bearbeitet 
in dem zu Ulm 1726 erschienenen .,Kurtzweiligen Tisch-Bath oder Angenehmen 
Zeit-Vertreiber“ S. 143.

Gleichfalls in Ulm war oinige Jahrzehnte frilher eine Anekdotensammlung: 
„Lieblicher Sommer-Klee und Anmuthiges Wintergriin 1670“ erschienen, die
S. 22 eine knappe Darstellung unserer Geschiehte enthalt. Die Szene spielt 
hier vor Braunschweig (nach Varnhagen ware diese Lokalisierung aus einer 
mi6verstandlichen Auffassung von „Brugis“ [ = i n  Briiggo] beiVives zu erklaren); 
der Bauer (denn ein solcher ist auch hier Triiger der Handlung) mit dem 
typischen Nainen Hans geht nach dem Erwachen „fein sinnlich zu Hause, und 
sehwur ein Eyd, er ware bey Gott im Himmel gewesen“. Derselbe Text ist 
auch zu tinden im „Uberaus lustigen Scheer-Geiger Ulmae 1673“ I, 41 und 
in Joh. Peter de Memels „Lustiger Gesellschaft Zippel — Zerbst 1695“. Nr. 41.

Im  selben Jahre wie dieses letztgenannte W erk erschien zu Leipzig bei 
Joh. Grossens sel. Wittib und Erben ein Buch eines anonymen Verfassers, 
betitelt: „Der Schmied seines eignen Ungltickes/ oder Abrib solcher Leute/ 
welche durch ihro bose (sic!) und unbesonneńe Thaten sich selbst in ihr Elende
zu stiirtzeii pflegen/..........  Durch Julium Kunstlieben", wo gegen Ende die
Geschiehte in deutlichem Anschlufi an Vives erzahlt wird.5)

’) Vgl. G a s s n e r ,  a. a. O., S. 18. — 2) S. oben S. 3. — 3) Im „begraben eman“ ruft der 
scheintote Mann seinem Nebenbuhler zn, wenn er nicht tot ware, so wiirde er ihn totpriigeln. 
— 4)V gl. fur das Folgende H. V a r n h a g e n s  ltezension des W eilenschen Buches (Gott. gel. Anz., 
1884, S. 558ff.). — r') Vgl. A n d r a e  Aug.: Zum Yorspiel zu Shakespeares „The Taming of the 
Shrew“ (Beibl. z. „Anglia", XIV, 142 ff.).
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Im XVII. Jahrhundert kamen im Kreise der Pegnitzschttfer in Nachahmung 
der Italiener und Franzosen zuerst die sogenannten „Gespr&ehspiele1* anf, Unter- 
haltungsbiicher mit der asthetisch-moralischen Tendenz, geistreichen Gespriichs- 
stoff fur yornehme Gesellschaften zu liefern, „eingedenk, daB gute Gesprache 
gute >Sitten erhalteu".')

Der literarhistorische W ert dieser Biicher liegt besondcrs in den vielfach 
in die Unterhaltung verfloclitenen kurzeń Erzahlungen, Anekdoten und Novellen. 
So erzahlt in H a r  s d o r  f f e r  s „Frauenzimmergesprachspielen“2) (II. Teil, S. 89 ff.) 
ein Mitglied der zu gewahlter Konversation versammelten Gesellschaft, die er 
uns vorfiihrt, die „adeliche Jungfrau“ Cassandra Schoenliebin, die Geschichte: 
„Eines wachenden Traum “. Auch hier ist Philipp von Burgund der Urheber 
des Scherzes. Non ist der Zug, daB man den Scheinfursten in die Scbfttz- und 
Kunstkammer ftihrt und ihm alle Kostbarkeiten dortselbst ais sein Eigentum 
bezeichnet, „su gar /daB er unterschiedliche iSachen davou versehcucket“. Der 
Held ist ein Handwerksmann wie bei Goulart (,,artisan“) und es wird ihm, 
wie bei dem franzosischen Erzahler, bei Tisch „Ilippocras'1 serviert; wir diirfen 
daher Goulart oder seinen. deutschen Bearbeiter Majerus ais Uarsdbrffers Quelle 
betrachten.

Der Zusammenhang, in dem die Geschichte steht, ist folgender: Die 
Prasidentin der Gesellschaft inauguriert ein Gespracbspiel, indem sie um ein 
Gutach ten bittet, wie ein Haal am schonsten mit Tapeten zu schmiicken sei. 
Es wird nun beraten, welche alte Geschichte sieli am besten zur kiinstlerischen 
Darstellung auf Teppichen eigne, und Julia, die Prasidentin, entscheidet sieli 
schlieBlich fiir die genannte Erzlihlung, ais die „bekannteste“ und „leichtcste" : 
ein Beweis fur die Popularitat derselben sehon zur damaligen Zeit. J) Die 
sechs Mitglieder des Kreises wetteifern nun in der Ausmalung der Teppiche, 
auf denen sic sieh die Geschichte dargestellt denken. Auf beigegebenen Kupfer- 
stichen werden die oinzelnen Schilderungen illustriert. JSo schildert der erste 
Tejppich das Auflinden des Handwerkers, der nun ais „Bidner“ ( =  Buttcher) 
bezeichnet wird, der vierte sein Betragen in der Schatzkammer u. s. f.

Die Erzahlung ist also hier Yiillig in detailliort ausmalende Beschreibung 
aufgelost, wobei sieh mancher hiibsche Zug einstellt. Ais man dem biederen 
Bottcher in der Kunstkammer ein mythologisches Gemalde zeigt, interessieren 
ihn blofi die technischen Mangel in der Darstellung zweier Fiisser, die auf dom 
Bilde zu sehen sind.

Dem lehrhaften Tonę des ganzen Werkes entspricht es, wenn koiner der 
Erziihlenden es versaumt, seiner Schilderung eine flaehe moralische Nutzan- 
wendung anzuhiingen. Wie verkehrt klingt es doch, wenn eine der Damen 
ihrer Darstellung des bauerisch-lacherliehen Benehmens, das der Traumftirst 
naturgemiiB bei Tische zeigt, die Lehre folgen lafit: „daB koiner sieh einer 
Bache unterfangen solle/ dereń er nicht gewachsen ist: oder erwarten/ dafi 
jedermann seiner Yermessenheit spotte/ und er mit Schanden wider davon ab- 
lassen miisse“. Ais ob der arme Bidner aus Willkiir oder Hochmut und nicht 
yielmehr ganz gegen seinen Willen in die fiir ihn unpassenden Verhiiltnisse 
gekommen wiire!

Der „yerstandige und gelehrte“ Soldat Degenwert von Kuhmeck macht 
zum Schlusse die Anwendung auf das Hofleben. Die Geschichte zeige, „ ...........

J) Vgl. T i t t m a n n :  Die Niirnberger Dichterschule, 1847, S. 73. — 2) „Frauenzimmer
Gespriichspiel So bey tugend liebenden G esellschafften....... .......  geiibet werden mogen/ Zweyter
Theil / ................verfasset. . . . D urch Einen Mitgenossen der Hochldblichen Fruchtbringenden
Gesellschaft/ Nurnberg, zum zweytenmal gedruckt bey W olfgang  Endter 1657. (I. Ausg. 1641, 
vgl. Goe d. ,  II . Aufl., 3, 108). — 3) Vgl. oben S. 7.
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dali ilie Gnacl groBcr Herm sieli leichtlicli encle/ unćl die Hoffhung des Hof- 
maims eines wachenden Tramu nit tibel zu Yergleichen seye...........

Kino populare Erzahlung, die eine so delmbare Hiille fur moralisch- 
theologisclio Lehren bot, konnte nattirlioli leiclit in die Yolkstiimliehe Predigt- 
literatur Kingang finden. So erzalilt ein Zeitgenosse und Geistesverwandter 
Abraham a. S. Ciaras, der Franziskaner Joannes Capistranus B r i n z i n g ,  Pfarr- 
prediger zu Bamborg, semen andiiclitigen Zuhbrern zur Kurzweil und Belehrung 
imter vielen anderen Historchen auch den „schonen sehimpf von einem vollen 
BaueriD,1) den „Philippus, mit dem Zunamen Bonus, der gute, konigliche 
Gubernator Liber die spanische Niderland" einst angestellt bat. Hier unterlauft 
dem Erziihler ein arger Anachronismus, indem er Philip] i zu einem Gouverneur 
der Niederlande macht, die bekanntlich crst zebu Jalire nacb Philipps Tode 
(1477) in liabsburgisclien Besitz kamen. Konsequent lafit Brinzing seinen Hensa 
(dies der Name des Bauern) bei der Yerwandlung in einen ,,Gouernier“ „auff 
hochspaniseh mit einem stolzeu knobelbart barbiert“ werden und verabs;lumt 
nielit, die spanische ,.grandoza“ zu betonen, mit der Hensa, gleieb einem 
geborenen Prinzen, sieli zu bewegen verstand.

Im ganzeu mutet die frische, durch satirisehe Zwischenrcden, Wortspiele 
und Ausrufe bolebte Darstellung echt volkstum!ich, mitunter aucli recht derb 
an, so bei der Schilderung des Zustandes, in dem der „tali, plitz, platz, stern- 
volie“ Bauer gefunden wird. Sehr drollig wird gescliildert, wie der struppige 
Hensa nacli manchen Zweifeln schliefilioh you seiner Wiirde tiberzeugt wird. 
ais er sich im Sptiegel mit dem „spanischen BartŁi geschmiickt sieht.

Dabei liebt es Brinzing, seine Anekdoten mit lateinischen Zitaten, die er 
aus den „authoros11 entnommen haben will, aufzuputzen; ais Gewahrsmann ftir 
unsere Geschiehte neniit er einen sonst vollig unbekannten „Archimedes 
Ohristianus“. Ob hier eine wirklichc Personlichkeit oder blotóo Fiktion anzu- 
nehmen ist, konnte ich nielit entscheiden. Die angeftihrten lateinischen Stellen 
stimmen mit keiner der mir bekannten lateinischen Fassungen uberein. Dech 
da Philippus Bonus ais Urlieber des Scherzes bezeichnet wird, so steht der 
Gewahrsmann Brinzings jedenfalls in der Tradition Vives-Majerus.

Das X V III. Jahrhundcrt lieferte a u ber dem (oben S. 7) erwahnten „Kurtz- 
weiligen Tisch-Rath“ in seinem ersten Drittel noch eine niederdeutsclie Be- 
arbeitung unseres Themas, die von dem Satiriker C a s p a r  A b e l  (1G76— 1763)“) 
herriihrt. Abels Handexemplar seiner Ubersetzungen aus Boileau, das mir 
leider nielit zuganglich war, enthillt auch das Manuskript des ungedruckton 
dritten Teiles seiner Satiren („Des beriihmten Poeton Nicolai Despreaux Boi -
leau iSatyrisclier Gedichte dritter T lie il........ 1738“). Unter den in nieder-
deutscher Sprache yerlafiten satirischen Gedichten dieses Manuskript es steht auch 
eines mit dom T itel: „Der in einen Konig yerwandelte Bauer“.

W ie unser Htoff mit einem anderen, gleichfalls orientalischen Motive ver- 
knlipft wird, zeigt eine Parabel in einer der judisch-deutsclien Literatur an- 
geliijrigen anonymen Sammlung aus dem Anfang des Jahrhunderts, betitelt 
„Simchas liannefescb“ (= Freude und Trost), Franki. 1706, Sulzbach 1718 
erschienen. Es ist die bekannte Parabel von den Jahreskonigen. Die Bertihrung 
mit unserem Stoff zeigt sieli darin, daC die Bettler, die auf drei Jahre Konigs- 
wlirde erhalten, nach der Hit te des (nielit nalier bezeichneten) Landes durch 
einen Schlaftrunk betiiubt und im Schlafe zu Kbnigen gemacht werden. Nach

’) Enthalten im zweiten Teil seiner Predigtsam m lung „Candelabrum apocalypticum . . . . “.der  
den Titel fiihrt: „Ersten Leichters . .  . .  feiertaglicher Theil, Kempten, im jahre 1681“, II , 83. 
Vgl. Z i n g e r l e  J .:  P redigtliteratur des XVII. Jahrh. (Zs. f. d. Ph. Bd. 24, S. 44 ff.). — s) Vgl. 
Niederd. jah rb . V III, S. 6 f.
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Ablauf der Frist werden sie in iliren alten Kleidern an den alten Ort zuriick- 
gebracht. Die Quelle aieses Buches, Ibn Chisdais „Ben hamelech we ba nasil'1’ 
(Prinz und Derwisch), der sieli wieder genau an, die sehon von Rudolf von 
Ems behandelte Legende von Barlaam und Josaphat ansehlietót, weifi von 
einem Schlaftrunk nichts; dieses INIoti v wurde vielleicht aus der Erziihlung 
vom Alten vom Berge, bezw. aus Boccaccio heriibergenommen. ł)

Erst ani Anfang des XIX. Jahrhunderts taucht unsor StofF wieder in der 
deutschen Erzithlungsliteratur auf in der Novelle: „Der Blondin von Namur“ 
von H e i n r i c h  Z s c h o k k e . 2)

„Man weifi eben nicht, was an der yorliegenden Geschiclite Wahres sein 
mag, aber fur wahrhaft wird sie vom ersten franzosischen Erzahler gegeben, 
der sie zu Briissel unter dom T itel: „Histoire do Mr. Lo Blond, ou Aventures 
secretes et plaisantes de la Princesse de ***“, in Klein-Oktav drueken lieB, 
(1796) 3) meint der Autor in der Einleitung zu seiner Erzalilung, dereń Inhalt 
kurz folgender is t: Einem jungen Spitzenhandler in Namur, namens Le Blond, 
wogen seiner goldenen Locken „Blondin‘£ genannt, wird von einem riłtsel- 
liaften Unbekannten, der sich Abubeker nennt und sieli fur einon Clialdaer 
ausgibt, die Hebung eines reichen Schatzes in Aussicht gestellt, der ihn in 
den Stand setzen soli, Jaqueline, ein von ihm hoffnungslos geliobtes vornelnnes 
Madchen, lieimzufiiłiren. Docli ais die beiden in nilchtlicher Stunde an Ort 
und Stelle angelangt sind, entsclilaft der Blondin, von den Strapazen der 
Reise ermiidet. Tags darauf erwacht er in einem vornehmen Schlafgemach. 
Eino Reiłie von Bedienten und ein Arzt titulieren ihn mit „Durehlauclit“ und 
beliandeln ihn ais Kranken; bald darauf erscheint soine Gemahlin, von der er 
erfiihrt, dafi er der Herzog von Melfi sei und seit einem halben Jahre an 
einer Gemlitskrankheit leide (vgl. die Induction zu „Taming of a Shrew“ 
w. unten S. 13) und hartnUckig von Spitzenladen, Zauberern, yergrabenen 
Schatzen u. s. f. pbantasiere. Anfangs glaubt der Blondin, dali man eino 
Komedie mit ihm spicie, dann erinnert, er sich an eine Erzalilung Abubekers 
yon einem Schatzfinder, der nach vollbrachtem W erk in einen yierwochcnt- 
liclien, von den schonsten Triiumen erftillten Schlaf vcrfallen sei, und glaubt 
sich in der gleichen Situation.

Nach einiger Zeit wird die Herzogin von einer unerklarlichen Schwer- 
mut befallen. Auf sein Drangen yerspricht sie ihm eines Abends, dali er ani 
nachsten Morgen den Grund ihrer Trauer erfahren solle. E r begibt sich zur 
Ruhe und erwacht in seinen Reisekleidern in demselben yerfallenen Wald- 
hause, von dem er mit dem Clialdaer zur Hebung des Schatzes ausgegangen 
war. Abubeker yersiehert ihm, aber ohne Erfolg, dafi er nicht der Herzog 
von AlelH sei, sondern vier Monate bewufitlos dagelegen liabe. Es folgt nun eine 
Reihe recht wirrer Abenteuer und Yerwicklungen. Der Held beginnt immer 
wieder, trotz der strengen W arnung des Chaldaers, von seinom Traum zu 
sprechen und biifit dadurcli seinen Schatz ein. Erst ais er das ganze Erlebnis 
beinahe yergessen bat, erhalt er durch die Gunst Abubekers den Schatz in 
Form eines schonen Landgutes wieder und wird mit seiner Jaąueline r̂ercint.

Die Frage, ob der Blondin wirklich nur getraumt bat oder ob sein 
Erlebnis W irklichkeit ist, liiBt Zschokke absichtlieh unbeantwortet. Doch bat 
naturlich das Gebot des Chaldaers, das dem Blondin strenges Schweigen auf- 
erlegt, nur im letzeren Falle einen rechten Sinn. Abgesehen davon, gibt uns

Vgl. G r l i n b a u m :  Jiid.-deutsche Chrestomathie 1882, S. 251 ff., und K o h l e r .  KI. 
Schr. I, 580 f. — 2) Zuerst erschienen in der Monatsschrift „Erheiterungenu, heraus^eg^eben von 
G r a 6 ,  I t t n e r ,  K o t z e b u e ,  Z s c h o k k e  u. a. m. Aarau 1813, 2, 417 ff. und 481 łf. 
(s. G o e d e k e ,  1. Aufl. III . 669 f.) — 3) Nach G o e d e k e ,  I. Auli. III, 670.
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•der Titel der franzosischen Yorlage einen Fingerzeig: Ilinter der Herzogin 
von Melfi verbirgt sieli offenbar die Princesse do ***. Ih r steht ais treuer 
Helfer Abubeker zur Seite, der ratselhafte Unbekannte, der in der ganzen 
Geschiehte die Rolle der Yorsehung spielt. (Ygl. Schillers „Geisterseher“ und 
dessen Nachahmer.)

Anregungen mag der Yerfasser der Yorlage vielleiclit auch von der 
wcitverbreiteten Sammlung Gallands: „Les mille et une nuits“, 1704— 17 
zuerst in Paris erschienen, empfangen haben.1)

Von den poetischen Bearbeitungen, die unser Stoff orfaliren bat, ist am 
bekanntesten das Gediclit von G. Gorres: „Der Schneider von Burgundw 
(Festkalender in Bildern und Liedorn, herausgegeben von Poeci, Gorres und 
ihren Frcunden 1834, II, Heft 8). Vgl. Weilen a. a ,'O ., S. 03.

In allerjtingster Zeit endlich haben ein deutscher und ein englischer 
Romancier unseren Stoff aufgegriffcn. Heinrich Mann erzahlt die Geschiehte 
in seinem Roman: „Die drei Gottinnen“, wovon spitter ausfuhrlich die Rede 
soin wird, und .1 u s t i n H u n 11 y M c C a r  t h y macht den Vcrsuch, die kurze E r
zahlung zu eineni Roman auszugestalten. Derselbe fuhrt den Titel: „If I  were 
K ing ' (London 1902) Mit grofier Ktihnheit macht der Yerasser eine histo- 
rische Personlichkeit, den originellen franzosischen Lyriker Franyois Villon, 
zum Helden. Dabei komrnt ihm das mystische Dunkel zu gute, das iiber den 
letzten Lebensjahren dieses yerlotterten Genies schwebt. 3) Rabelais 
berichtet, Yillon baba sich nach einem an Stiirmen aller Art tiber- 
reichen Leben nach Poitou in die Abtei St. Maxent zurilckgezogen und dort 
unter dem Schutze des wohlwollenden Abtes seine letzten Tage verbracht. In 
dieser Abtei mm will McCarthy die Queile seines Romans entdeckt haben, 
die „Ecclesiastical historyof Poitou in the fifteenth century“ eines ..Dom GregoryI;, 
nattirlich eine liloBe Fiktion, wie sie in den pseudohistorischen Romanen aller 
Zeiten beliebt ist.

*) In seiner Novelle „Das Abenteuer einer Neujahrsnacht44 (zuerst erschienen in den
„Erheiterungen44 1818,1, 5 ff. [S. G o e d e k e ,  I. Aufl., Bd. III, 670]) erzahlt Z s c h o k k e  ebenfalls die 
unfreiwillige Yerwandlung eines Mannes aus niedrigem Stande in einen Prinzen. Der Nacht- 
wac.hter Philipp wird in der N eujahrsnacht von einer Maskę bewogen, mit ihr die Kleider zu 
tauschen. E r willigt ein, ohne zu ahnen, daB sich hinter der Maskę Prinz Julian  verbirgt. 
Wiihrend nun dieser ais Nachtwachter die Strahen durchstreift und den tollsten Unfug an- 
richtet, spielt Philipp, nachdem er gemerkt, m it wem er die Kleider getauscht, au f dem Hof-
fest die Kolie des Prinzen. Daraus entstehen beiderseits eine Keihe amiisanter Verwicklungen, 
die schliefilich eine gliickliche Losung im Zschokkeschen Stile finden. W ir haben hier eine 
doppelte Yerwandlung, aber nicht im Schlaf vollzogen (wic etwa in Weifies „Verwandelten 
W eibern4*), sondern durch das Motiv des Kleidertausches. E in  ganz ahnliches Thema 
behandelt Mark Twains Koman* „The prince and the pauper** (TauchnitzEdition 1881; deutsch 
von Kud. B r u n n e r :  „Prinz und B ettlera, Leipzig 1905. Ygl. T a r d e l :  Schluck und Jau  . . . .  
a. a. O. S. 199 ff.), bei dessen Erzahlung sich der Autor auf jahrhundertelange miindliche 
Tradition beruft. Prinz Edward Tudor, der jungę Sohn H einrichs V III. von England, tauscht 
die Kleider mit dem Bettlerjungen Tom C antj, um auch einmal die Freuden eines unge- 
bundenen Gassenlebens zu genieUen. Tom wird trotz wiederholter lebhafter Proteste ais Prinz 
behandelt, spater sogar zum Konig ausgerufen. E r regiert eine Zeitlang voll W eisheit und 
Gerechtigkeit ais Edward Y I , bis nach endlosen Irrfahrten der rechtmafiige Prinz zuriickkehrt 
und den Pseudokonig entthront. Ilie r wie bei Zschokke ist, abweichend von den ubrigen 
Versionon, der Hofstaat des Scheinfiirsten im Irrtu m ; aber die Erzahlung des Deutschen tragt 
durchaus scherzhaften Charakter, bei M arkTw ain ist alles feierlicher Ernst. W eder Philipp noch 
Tom haben anfangs eine Ahnung von der Tragweite des Abenteuers; dagegen bildet beab- 
sichtigter Betrug den Hebel der H andlung in der Erzahlung vom Pfalzgrafen. (Vgl. W e i l e n ,  
a. a. O., 8. 53 und Anm. 49). Noch Z i e h r e r s  „Landstreicher“ zehren von diesem 
beliebten Sujet. — 2) vgl. „The Athenaeum44 v. 13. Sept. 1902. — 3) vgl. G. P a r i s :  „Franęois 
Yillon44, 1901. S. 73. f., und W . v. W u r z b a c h  : „Die W erke des Maistre Fr. Yillon44 1903.
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Ludwig XI. tou Frankreicłi hiirt eines Tages in einer rem ifenen Kneipe, 
von Paris, dio er inkognito besuelit, Yillon eiu Lied singen, in dem er prahlerisch 
schiklert, wie gliinzend es um Frankreich stiinde, wenn nielit der Schwficliling 
Louis, sondern er selbst auf dem Throne siifie. Er maclit den Grofisprecher 
trunken und lal.lt ihn ais Grand constable von Frankreich erwachen.

Aber schon am naclisten Tag iiffnet er dem llelden die Augen. 
Eine Woche nur soli dieser die Herrliehkeit seiner Machtstellung genielien, 
dann soli er hangen, wenn es ilim nicht gelinge, die Liebe einer adelsstolzen 
Lady, Catherine de Yaueelles, zu gewinnen. Doch stellt der Fiirst ihm frei, 
sogleicli wieder in seinen fritlieren Stand zurtickzukehren. Aber Yillon zieht 
eine Woche der Maclit und des Glanzes, wenn sie ihn audi einem schmaeh- 
Yollen Tod entgegenftihren sollte, einem ganzen Leben yoII triiben Elends vor. 
Im Amresicht des Todes leistet er W under: in dieser einen Woche verniehtct 
er das burgundische Heer, das Paris bedrangt, gewinnt das murrcnde Yolk 
seinem Kiinige wieder, rettet diesem das Leben und erobert durch seinen Ilelden- 
mut aucli das Herz der sehonen Catherine, mit der er nach seiner Absetzung 
eiu beschauliches Leben in Poitou ftihrt.

Die eigentliche Quelle seines Romans vcrrat McCarthy selbst, wenn 
Louis erklart, das Yorhild Harun al Raschids, von dessen Schwank mit Alm 
Hassan er gehort, nacliahmen zu wollen. Unzweifelhaft ist ferner der EinfluB 
von Th. Banvilles Lustspiel „Gringoire8. Audi Gringoire hat Kenig Ludwig XI. 
unwissentlich durch ein Lied beleidigt und soli zur Stratę dafiir den 
Tod erleiden, wenn es ihm nicht gelingt, die Liehe des Patenkindes Ludwigs XI., 
Loyse Fournier, zu erringen.

Dem Roman ist eine geschickte Technik und die Kunst, den Leser in 
Spannung zu erhalten, nicht abzusprechen. Aber dio Charakteristik und psYclio- 
logische Motirierung ist ttber der bunten Haufung der aulleren Gescheh- 
nisse arg vemachlassigt. Yillon, dessen Charakter, soweit wir ihn aus seinen 
W erken kennen, keine Spur von Grofie zeigt, taugt schlecht zu der Kolie 
des todesktilmen Yaterlandsretters k la Jeanne d ’Are, die ilnn der Autor zuteilt. 
Die eingestreuton Gedichte sind treue oder freiere Bearbeitungen Yillon,scher 
Gediclite1), zum Teil mich freie Erfindungen, wie die Balladę mit dem Refrain 
., lf Yillon were the King of France" (S. 18), die fur des Dichtcrs Hchicksal 
entscheidend wird. Yielleicht hat zu ihrer Entstehung, weni^stens was den 
Ton des patriotischen Ungesttlms und den Refrain (,,Qui mai couldroit au 
royaulme de France8) betrifft, die „Balladę contro les mesdisans de la France2) den 
AnlaB geboten. Einzelheiten aus Yillons Leben, soweit sie aus der Hauptąuelle, 
seinen W erken, zu crsehliefien sind, hat der Yerfasser yielfacli gescliickt he- 
ulitzt, aber anderseits sehr willktlrlich mit den historischen Personen geschaltet, 
Catherine de Yaueelles war keineswegs eine Verwandte des khniglichen Hauses 
und Grofi-Scnesehallin der Gascogne (S. 113), sondern eine geldgimige, un- 
dankbare Danie sehr zwcifelhaften Rufes*). Das Milion, Frankreich und der Ilof 
des XV. Jahrhunderts, die Gestalten Ludwigs XI., seines „Gecatters8 fristan 
LTIermite, der beiden Henker Petit-Jean und Trois-Echelles tragen deutlich 
Scottsehes Gepriige und zeigen den EinfluB des ,,Quentin Durward8. A uch 
Dumas scheint in Stil und Technik von EinfluB gewesen zu sein. Der Roman, 
dessen Stoff McCarthy gleichzeitig und unter demselben Titel ais Schauspiel

')  Yillon wurde im Kreise der eng-lischen Priirat}ai;liten sehr geschatzt und wiederholt 
ilbersetzt ( P a r i s ,  a. a. O., S. 185 f.; W u r z b a c h ,  a. a. O., S. 27). — !) W u r z t a c h ,  a. a. O., 
S. 152 f. — 3) vgi. ebd. Ś . 21, S. 39, Anm., S. 85, V. 658 ff.



bearbeitote, (Erstauffulirung nm Londoner St. James’ Theatre. Ende August 
19021), wurde audi ins Franzbsische tibersetzt unter dem Titel „A 1’ombre 
du gibet‘i2).

11. Sliakespeare.

(Jegen Ende des A VI. Jahrlmnderts bat sieli die < Jreschichto vom traumenden 
Baueni audi die Biiline erobert. In den meistcn epischen Fassungen, so sehon 
bei Vives, wird unter den zu Eliren des Traumfiirsten yeranstalteten Festlich- 
keiten die Auffiihrung einer Komiidie erwfihnt. Diese Andeul ungen baben 
englische Dramatiker zum Aulafi genommen, um den Schwank vom traumenden 
Baueni ais .. I iiduction". d. li. Umralnnung fur eine selbstandige Komedie zu 
yerwenden. l)as ist zuerst der Fali in dem Stiicke: „A Ploasant conceited 
History called tlie Taming of a Shrew, London 1594"3), dessen Quelle wahr- 
sdieinlidi eine 1570 ersdiienene, nicht erhaltene Sammlunar lustiarer Erzahlunsren 
vou Bieli. Edwards ist. Norton glaubte falschlicli in soiner 1845 reroffentliditen 
Erzalilung „The waking man s dream“ Brudistticke dieses W erkes und damit 
die Quelle von „Taming of a Shrew Ł gefunden zu baben.') Das \orspie! 
des gcnannten Stttckes 5), das Sliakespeare ais Yorlage fur seine Komedie 
„The Taming of the Shrew“ diente. bat folgenden Tnhalt: Der Trunkenliold 
Slie (sein Stand wird nicbt genannt) wird von dem Kiifer einer Sehenke an 
die Luft gesetzt und schlaft nacb weidliehem Sehelten ein. Ein Lord, mit 
soi nem Gefolge von der Jagd lieimkelirend, findet ihn und besehliel.it sogleicli, 
den Vagabunden in sein Hans tragen zu lassen. Sebauspieler, die eben an- 
gelangt sind und ein Page, ais Lady \crkleidet, sollen ibm bei dem Scherz, 
den er plant, beliilflich sein. Eine reichbesetzte Tafel wird im Saalc aufgestellt, 
Slie. praclitig gekleidet, liereingetragen. „Kiifer, ein wenig Diinnbier!“ ruft er, 
nocb halb im Sclilaf. Der Lord, ais Diener verkleidet, bietet ibm cilfertig 
statt dessen Wein an, ein zweiter Diener stellt ibm prachtige Pferde, ein dritter 
Jagdbunde zur \  erftigung. A udi liier maclit man ilm glauben, er sei ein 
„spaniscber” Lord (vgl. Brinzing), die Diener tragen spanische Kleidung. Slie 
ist sehr rascli von seinor Lordschaft iiberzougt, vollends ais die Pseudo-Lady 
eintritt und sieli selir erfreut zeigt, ihren Gatten von den Fieberphantasien 
geheilt zu selien.

X u 11 erscheinen die Kombdianten und es folgt die Auffuhrung von 
„Taming of a Shrew“, von dem zuschauenden Slie durch haufige Bemerkungen 
unterbrochen. Danu wird er selilafend und in seinen alten Kleidern wieder 
vov die Sehenke getragen, ivo ihn der Kiifer findet und weckt. Slie ist froli, aus 
seinem Traum — denn ais ein Traum erscheint ihm das Erlebte — wenigstens 
das eine gelernt zu haben: wie man eine boso Sieben zahmt, und eilt nacli 
Ilausc, um an seiner Frau die neue Methode zu erjiroben.

r) vgl. A n d r a e ,  a. a. O., 8. 143. u. The Athenaeum v. 6. 8ept. 1902. — 2) S. Annalcs 
politiques et litteraires 1903. Ńr. 1023 tf., und D avray: „Jnstin Huntly McCarthy et Fr. 
ViUon“ ebd. 8. 74 f. — 3) 8. W e i l e n ,  a. a. O., 8. 10. — 4) W e i l e n s  W iderlegung dieser 
Meinung (a. a. O.. 8. 10 tf.) stiltzt V a r n h a g e n  (a. a. O., S. 558 ft\), durch den Nachweis, 
dafi die genannte Erziihlung ais Auslaufer von Goulart zu betrachten ist; da dessen W erk 
erst 1607 erschien, so ist sie nicht blol> jiinger ais „Taming of a  Shrew14, sondern auch junger 
ais Shakespeares W erk, dessen Entstehung man in die Jah re  1594— 1600 setzt. — ’’) „The 
old Tam ing of a Shrew, London. Printed for the Shakespeare Society 1844“. Ygl. auch 
W e i l e n ,  a. a. O., Anin. 15.
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Die wesentlichsten Neuerungen dieser ersten dramatischen Bearlioitunir 
sind dio Einfahrung des verkleideten Pagen in der Ladyrolle und die Szene 
mit den Schauspielern.

S h a k e s p e a r e  in seinem Vorspiel zu „The Taming of the Shrew“ (zuerst 
erschienen in der groBen Folioausgabe v. 1623) fulgt Reiner Yorlage, was den 
Gang der Handlung betrifft, ziemlich genau, von kleinon Anderungen abgesehen.1) 
Doch er ubertrifft dieselbe bedeutend in der psychologischen Vertiefung des ganzen 
Scherzes, die sich besonders in der sorgfaltigen Schilderung der allmahlichen 
Umwandlung Slys vom Kesselflieker zum Lord zeigt. Audi in der scharfen, 
kontrastierenden Charakterzeiclmung, durch die er den Lord und den Kessel- 
dieker einander gegenuberstellt, zeigt sich seine uberlegene Kunst. Das Nach- 
spiel fehlt; ob es verloren oder mit Absicht weggelassen ist, ist niclit, sicher2).

Aucb ais Balladę wurde unser Stoff auf englischein Boden yerarbeitet, unter 
dem Titel: „The frolicsome duke or the Tinkers good fortune“, abgedruckt 
in Percys „Reliąues of ancient english poetry“ (Bd. I, Buch 2, Nr. NV)3). 
Shakespeares Yorspiel hat dann, losgelost yom eigentlichon Lustspiel, mit dem 
es ohnehin nur ganz lose zusa mmenhangt, noch wiihrend des X V III. Jahrhunderts 
auf der englischen Btihne fortgelebt in den Bearbeitungen von Charles John
son (1679—1748) und Cliristopher Bullock (y 1724), die dieselbe Geschiehte 
zu gleicher Zeit behandelten4). An dieser Stelle sei audi kurz eines Stiickes 
Erwiihnung getan, das deutlich den Einflufi von Shakespeares Vorspiel verrat, 
aber um seiner fremden Tendenz willen (es verspottet die durch Mandcvilles 
„Travel“ genahrtc Reisemanie) fur die Weiterentwicklung unseres Stoffes niclit 
von Bedeutung ist: die Komodie „The Antipodes11 von Rich. Brome5), zuerst 
1638 aufgefuhrt. Peregrine, ein junger Landedelmann, wird durch einen Schlaf- 
trunk betiiubt und ais er erwacht, wird ihm weisgemaeht, er sei im Lando der 
Antipoden. Baki darauf wird er Konig dieses Landes und seine Gemahlin 
Martha tritt ihm ais Konig-in ent^ejren.c8 o O

III. Hollonius imd die Jesuiteii. )
Am Aufang des XVII. Jahrhunderts, niclit lange nach Shakespeare, machte 

zilm erstenmal ein Deutscher den Versuch, zu lehrhaftem Zwecke die Abenteuer 
des trftumenden Bauern zu dramatisieren. 1605 erschien zu Stettin „Somnium 
vitae Humanae j das ist: Ein | Newes Spiel / (  darin j Aus einer lustigen Ge- 
schicht \ von Philippo Bono . . . Gleicli in einem Spiegel gozei J get wird J das 
unser zeitlichs Leben / |  mit all seiner Herrligkeit nur ein } nichtiger und be- 
trieglicher | Traum sey. j Gestellet durch | Ludovicum Hollonium, Predigern des 
heiligen Gottlichen Worts i im Stedtlin P o litz |“ (in Pommern).

Der Titel verrat schon deutlich genug die Tendenz des Stiickes und die 
an don Herzog Philipp von Stettin gerichtete Widmung ftihrt des Naheren 
aus, daB der Autor in seinem Wcrke „der tollen und immerschwermenden 4Velt die

*) An Stelle des Kiifers eine W irtin etc. — 2) S. W e i l  en,  a. a. O., S. 16. — 2) W e i l  en,  
(ebd.) setzt dieselbe wegen des Biinkelsangertons nach Shakespeare an. V a r n h a g c n  
(a. a. O.) stiitzt diese D atierung besser durch den Nachweis, daB „The waking m an’8 dream “ die 
(Juelle der Balladę gebildet habe. — 4) S. W e i l  en,  a. a. O., S. 17 f. — “) E in Schiller Ben 
Jonsons. S. The Dram atie W ork of R. Br. London 1873 u. vgl. H. S c h w a b :  Das Scliausp. im 
Schausp. zur Zeit Shakespeares, 1896, S. 25 ff. — °) Uber H o l l o n i u s  vgl. A. D. B. u. bes. 
W e i l e n ,  a. a. O., S. 19, Ansg. des Stiieks v. Franz S p e n g l e r .  Hall. Nendr. Nr. 95.
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Eitelkoit unsers zeitlichen Lebens in einem offentliclien Spiel fiirbildon" wollte 
und zu seinem Yorhaben nichts „bequemers“ habe tinden konnen ais eben
die „lustigeGeschichte v o n ....... Philippo Bono.........dieselbe von Davide Chytraeo,
meinem lieben und nunmehr in Gott ruhenden Praeceptore, im dritten Buch 
seines Chroriici Saxonici, aus den Epistolis Ludoviei Yivis, erzahletA

Fur Hollonius ist das „comoedias schreiben eine ehrliche und niitzliche 
arbeit” („Nachwort an den Leser “). Das Komische um des Komischen willen, 
einen lustigen Scherz ohne lehrhaftes Beiwerk darzustellen, wie Shakespeare es 
tut, lehnt der dichtende Pastor in der Widmung ausdrlicklich ab. Aus Scheu, 
einen an Derbheiten so reichen Stoff auf die Szene zu bringen, begeht er den 
unglaublich seheinenden Mibgriff, fast die ganze Handlung, das Benehmen des 
Bauern im Schlosse bis zu dem Moment, wo er wieder eingeschlafert wird, 
hinter die Biihne zu verlegen. Nur aus den Erzahlungen der Hofherren cr- 
fakren wir, wie sieli „Jan, der Ebriack“ in seine Rolle findet. Was sonst auf 
der Biihne vorgeht, sind genrebildliche Episoden, die mit der Haupthandlung 
niclit das geringste zu tun haben.

Im iibrigen kann sich der Verfasser gar nicht genug tun, die im Yor-, 
Nachwort und Argument betonte religiose Morał auch im Laufe des Stiickes 
immer und immer wieder weitschweifig zu verktinden. Philippus zieht aus 
seinem und des Bauern Tun die Lehre:

„W ir Ftirsten und Herrn solln nicht stoltzirn, 
llnser schwacheit zu gmiith uns fiilirn,
Bey guter Zeit lernen yerstehn,
Das wir auch Menschen die yergehn:

Aller Welt macht und Herrligkeit 
Ist nur ein traum und eitelkeit.“

Gerade diese landlaufige Morał, die sich so mtihelos aus der alten Ge- 
schichte herausschalen lieli, bewirkte, dab sich alsbald auch die Jesuiten unseres 
Stoffes bemachtigten und ihn wiederholt dramatisch bearbeiteten.') Zeugnis 
daftir sind fiinf aus dem XVII. Jahrhundert stammende Szenare, die sich samtlich 
an der Munchener Hof- und Staatsbibliothek befinden.

Zuerst im Jahre 1623 wurde zu Ingolstadt ein Drama aufgefiihrt, be- 
titelt: „ Toy i a nus  c a s t i g a t u s  seu Tragicomica Catastrophe qua . . . .  omnes 
erudiuntur, quid sanguinis et purpurae decus, sine yirtute hominibus conferat . . . .  
1623 Ingolstadii. Typis Gregorii Haenlin. 4 BI. 4, Latein. und deutsch.2) Die 
Hauptfabel dieses Stiickes ist die bekannte Erziihlung vom Konig im Ba.de, 
mit dem unser Schwank nur ganz lose yerbunden erschcint.1)

„Hegio“ (so heil.it hier der Trunkenbold) „stellt sich ais ein wahres 
Ebenbildt der sehandtlichon Ftillercy filr“ (15). Nur in ganz diirftigen Um- 
risson deutet das Szenar den Verlauf der Begebenheit an, die blob fiinf Szenen 
des ganzen, 22 Szenen enthaltenden Stiickes ausfiillt. Ais Ilegio wieder in sein 
friiheres „schlechtes Wesen“ yerstofien wird, lernt er „auli solcher seiner ver- 
enderung die Unbestiindigkeit der Welt erkennen“ (II 6).

Auf diesem Szenar beruht ein spateres, ausftihrlicheres aus Dillingen, 
das auch die Verbindung der beiden erwahnten Stoffe zeigt. Es fiihrt den 
Titel: „ J o y i a n i  s u p e r b i a  castigata et comica periphrasi Inscenamproducta a

Schon Angelinus Gazaus bearbeiteto den Stoff in seinen „Pia hilaria variaque Car- 
m ina“, 1623, S. 150, nach l l e u t e r u s .  — 2) Serap., 1864, S. 224. — 3) S. V a r n h a g o n ,  
a. a. O., S. 561.
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juventute acaderaica Dilingana anno M.DC.XLII. XV. Oetob. Kx typographia 
acadeniica o. J. (1642). 8 BI.. 4. Latcin. und cleutsc.li.1) Dic Tendenz ist, den 
Hoclmiut des Jcmanus recht greifbar vor Augen zu Miron. In dicscm Simie 
wird die Yerwandlung des trunkeneri llegio ais ciii Akt frevelhafter IJlier- 
liebunar sresreifielt, eine Auftassunsr, dic mis bier znm erstenmal bejrcjmet. 
(X gl. w. u. S. 83.) Jorianus gibt den Bcfelil nur, _damit er hernach auli 
dessen (scil. Hegios) so kurzer Kegicrung das gespOtt treiben moclite, gl cieli 
ais wann er seines Konigreielis anff civig yersichert w;ire“ (I 7). llegio nimmt 
den eanzon Hofstab in Pfliclit, es wird „ein anschliche Musie gelialten, darein 
auc.li Hegio singet“ und scblielilieb wagt er gar ein „hdfliches TiintzleinF 
Dann nimmt er die kbniglichen Kleinodien in Empfang. Auf dem Rtlekweg 
in die Residenz weist er zornig zwoi Banem, Meiialeas und Malclius, ab, ,,die 
viel von alter Kundtsehaft sagen wolten" (II 2 i. Aut Bekanntscliait nnt I lider- 
lnanns „Utopia “ deutet wolil der Xame Menaleas hi u; yiclleicht geht audi der 
Zug des Hoehmuts gegen die boi den bauriselien Freunde auf die Stelle in der 
„ Utopia “ (Lib. IV, cap. 31) zurtiek: „lam  enim Regom se amens credere . . . . 
alios, ut dogeneres animas contemnere & (juiccpiid domestieae paupertatis re- 
miniseeretur, pro somnio habereA („Denn selion hielt sieli der Tor fLir einen 
Kiinig . . . .  yorachtete die anderen ais niedrige Wesen und bielt alles, was 
ilm an die daheini lierrscbende Diirftigkeit geinabnte, fur einen Traum.“)

I )ioses Szenar bildet wiederuin die Grundlage eines kurzer gelialtenen von 
1649. das aus Freiburg i. B. stammt und den Titcl M ir t : „Ironia vitae lni- 
manae, In weleher Der Fehler vnd Irrtliumb der vcrlofFenen vnd jetzigen 
Zeitten In Joviano Finem Ubermiibtigen Kiinig, zu Seha.w vnnd Beyspiel. . . .  
wie mau sieli vor Gutt solle demuhtigen, fiirgestellt, von der Frtzhertzogisclien 
Yniversitet zu Freyburg im Breyfigaw, den 5. Septembris, Anno 5r.DC.XLIX 
getruekt zu Freyburg im Breybgaw, dureli Theodorum Meyer. o. .1. (1641'). 
4 HI. 4 .2)

Ans dcm Jabre 1639 bericlitet die Clironik der Grazer Universit;it3) 
yon einer Auffiihrung eines Sebauspiels „Somnium rust.iei" dureli Studenten 
der l TuYersitat, das den Sehwank Herzog Pbilipps des Giitigen von Belgicn 
zuin Inlialt hatte. Dieses Stttek ist wolil identiseh mit der Komodie: „Dol i  er  
B a w r s k o n i g  j  das ist Fin yollcr Bawr, zu konigliehor Wiirde orbobeu, dann 
folgents gleieh, dureli forrere Trunkenhcit, wiederumb in den Bawrn Stiffl 
gestossen. etc. etc.K4), die im Fobruar 1639 yon der Grazer akademiselien 
.J ugend gespielt wurde.

Der dem Szenar yorausgeschiekte „liistorisclie Inlialt" weist ausdrtlcklieh 
auf Hcutcrus ais Quelle liin. Hier iiufiert sieli der Hoclimut des Bauern- 
liirsten bosonders den Dienern gegeniiber. (Sz. 5.*)

Ftwa 60 Jalire spilter wird wieder ein Jesuitendnima, das unseren Stoff 
beliaudelt, auf dic Btiline gebracht: „11 e x  D i u r n u s  Indus Saturnalibus in 
secnam j datus ’ das ist: i Der Tag-lange Bauren-Konig etc. etc.“6) Fs ist ein 
„Fassnacht-SpihP1, das im Februar 1698 von den „Philosophi“ des Augs- 
burger Jesuitengymnasiums dargestellt wurde. In der Yorrede erkliirt der 
Yerfasser, die Hegeln des Aristotel.es befolgen zu wollen. So entfallt um der 
Finlicit des Ortes willen die Auffindung des Trunkenen und die Fabcl setzt 
gleieh mit dem Fnraehen des Bauernkiinigs Menaleas ein. Urhebcr des 
Seborzes ist der „Arcliimunus“, Philipps Hofkomodiant, Pbilipp selbst sjiielt 
dic Kolie des Leibarztes. Interessant ist vor allem der dritte Teil, woil liier

1 Serap. 1864, S. 333, vgl. Y a r n h a g e n ,  a. a. O., S. 501. — -) Serap. 1865, 8. IG. 
— 8) 8. P e i n l i c h :  Geschiclite des Grazer Grmnasiums, 1870, 2. Abt.. S. 34. ff. — 4) 8. W e i l e n ,  
a. a. O., 8. 36. — Ebd. S. 37. — «) Ebd.
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deutlich der Einfłufi des 1682 zuerst yollstandig in deutscher Sprache 
erschienenen „Don Quixote" zu erkennen ist. Menalcas’ (der Name allein weist 
auf die „ Utopia “) Gehaben bei der Sclilichtung von Rechtshandeln und dem 
Empfang von Gesandtschaften sowie sein Benehmen bei Tisch bildet ein unver- 
kennbares Seitenstiick zu Sanclio Pansas kurzer Statthalterschaft auf der Insel 
Barataria (II. Teil, Kap. 471). Damit steht in merkwiirdiger Ubereinstim- 
mung die Handlung des ungefahr ein Jahrhundert spater entstandenen ftinf- 
aktigen Alexandriner-Lustspiels des Jesuiten D u  C e r c e a u :  „Les Incommodites 
de la Grandeur on Gregoire ou le faux duc de la Bourgogne. “ 2) Philipp von 
Burgund verwandelt den trunkenen Bauern Gregoire in der Absicht. die 
Meinung des armen Yolkes, ais ob das Leben der Hochgestellten frei von 
Miihen und Lasten sei, ad absurdum zu fiihren. (EinfluC der Damoklessage). 3) 
Wirki ich wird Gregoire seiner neuen Wtirde nicht froh. Krst nimmt ihn gleieh 
Sancho Pansa der Empfang von Gesandtschaften, das Lesen von Bittgesuehen. 
die Sclilichtung von Rechtshandeln bis zur Erschopfung in Anspruch, darni 
wird ilirn das lieil.iersehnte Mittagessen durch das Yeto, welches der Arzt 
gcgen den Genufi der einzelnen Gerichte einlegt, und durch einen Briefj der 
alle aufgetragenen Speisen ais yergiftet bezeichnet, griindlich vergallt. Ais 
nun gar der Kaiser von China seine Stadt belagert und ihn zum Zweikampf 
herausfordert, verwiinscht er seinen neuen Stand. Damit ist der Scherz zu 
Knde. Eingesehlafert, erwacht er ais Bauer Gregoire. Dieses Stttck, zum 
erstenmal im .lalire 1717 gespielt, zeigt wieder unverkennbaren Einfłufi des 
Don Quixote, auf den auch das im Jesuitenszenar fehlende Motiv des warnen- 
den Briefes hinweist. Walirschcinlich ist das gemeinsame Original beider 
Stiicke yerloren.1)

Das jungste der uns erhaltenen Szenare endlich stammt aus der Sehweiz 
und befindet sieli in einem Sammelbande der Aargauer Kantonsbibliothek 
(Sign. Wb. 59(|r’). Es ftihrt den T itel: „ E x h i b i t i o  .1 o c o - s e r i n .  P r o  F e r i i s  
B a c h a n a 1 i i s.

„Dormierunt somnum suum, et nihil invenerunt omnes viri diyitiarum in 
manibus suis. Psalmo 75.

Ein Traum seynd diser Welt Reichthumb und Ehr 
Kaum geniest man sie recht: Da ist nichts mehr.
Zerreifien vor sich selbsten wie das Laub 
Zergehen in die Liifft ais wie der Staub.

D i fi:
Erhellet klar auli jener lacherlichen Geschicht oder Gedicht, welche .Joan. 
Adamus Weber Can. Reg. in suis Ludicris: fonte 32 °) und ander yer- 
schidene Authores mehr beschreiben. Gehalten aufi offentlichem Tlieatro in 
dem Lubi. Gottshaufi Wettingen, Anno 1702.“ (4 ungeziihlte Seiten.) Auf der 
zweiten Seite steht die Erzahlung IVebers, der (wie Barcklay) Karl V. zum 
U rh e b e r  des Scherzes macht, den er im Ubrigon ganz nach der Schablone 
erzahlt.

*) Vgl. ebd. S. 39 f. — 2) S. J J o y s s e  E . : Le theatre des Jesuites. S. 260 tt'. — 
’ Schon S i m r o c k  weist (a. a. O. I, S. 138) auf die Beziehungen zwischen dieser Sagę 
und unserem Stoffe hin. — *) S. W e i l e n ,  a. a. O., S. 41. — 5) Ygl. B i i c h t o l d :  Gesch. d. 
Lit. in d. Sehweiz. S. 466, 153 A. — 6) W e b e r  J o h .  A d a m ,  Philosoph, Redner und Histe- 
riker, Dr. theol., Rat u. Canonicus regularis des Augustiner-Monchsklosters Neuburg in N.-O. 
Unter den „Ludicra11 diirfte das W erk; „Ars discurrendi de ąualibet materia ad 100 fontes 
reducta et exemplis illustrata", von D. C. B. ins Deutsche tibersetzt und 1676 rerm ehrt zu 
Niirnberg herausgegeben, gemeint sein. (S. J o e c h e r :  Gel.-Lex. IV, 1838; Z e d l e r :  Lex. 905.
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selben Jahre lici Joli. Georg Hoffmann zu Regensburg gcdruekt (in 4°) uml 
-dero Itóin. Kays. Hochstansehnlichen Commission zum allgemeinon Keie-hs-
Tage.......  dedieicret“. l) Dieses in Prosa gesehriebene Stiick bohandelt in
freier Weiso eine Episode (C. X. ff.) aus Ariosts „Rasender Roland", offenbar 
nach cinom fremden Yorbilde.

Yon den Episoden durchwegs komisclier Natur, durch die der unge- 
nanntc Veriasser die llandlung zu beleben suebte, ist jeno, die unsern StofF 
lieiiandclt, mn interessantesten.

In der aehten Szene des ersten Aktes, der in Memphis in Agypteu spielt, 
kommt ein „voller“ Bauer auf die Blihne, singt ein Bied uud entschlaft. W ir sind 
selir erstnunt, wenn in der ersten Szene des zweiten Aktes, dessen Sehauplatz 
Cypern ist, Kiinig Periphanaso, wie der Lord in Shakespeares Vorspiel von 
einem Jagdgefolge liegleitet, den Bauern łindet und der Hiiding Avcnturo auf 
des Konigs Pragę erwidert, es sei ein Bauer aus dem nachsteu Dorf, ein 
bekannter Saufer. Um seine „Melaneholeyen^, dereń Ursache die Sprodigkeit 
seiner Tooliter ist, zu vertreiben, liifit der Kiinig ihn ins Schlofi tragen. In 
der zehnten Szene desselben Aktes erwaebt der Bauer und fragt sieh verbltifft, 
wicso er in das „gsteifft, U auli" gekommen sei. Alsbald (Sz. 11.) erselieint 
der Kiinig mit dem ganzen Hofstaat. Aber ais mim fragt, wie Majestat geralit 
habe und welelie Klcider er wtinsche, wird der Bauer wiitend iiber solehe 
Narrenspossen, verlangt sejn „rads wulats Hemmet,“ seinen „blauon gefaltaten 
Kirchtag-Roek“ und seine iibrigen Saehen und will nacli Ilause. Diesen Zornos- 
ausbruch beschwichtigt der Kiinig etwas ungeschiokt mir der Aufforderung 
an das Gefolge, Seiner Majestat einen „goldgestickten Tallar samt den Zuge- 
Jiiinuigen" zu bringen, „weilen er das Cyprisehe Reich regieren soll“.

Nun erselieint (Sz. 12) des Kiinigs Toehter Asteria ais Gemahlin des 
Trauinkonigs. Wie Sly bei Shakespeare von seiner Lordsehaft erst tiberzeugt 
wird, ais man ihm von seiner Gemahlin erziihlt, su vollcndot audi liier erst 
das Erscheinen der Asteria, die den Bauern freundlicli ais „liebst.er Gemahl“ 
begriilit, die Suggestion. Nun entsehlieGt er sieh, die neuen Klcider anzulegen. 
Aber die Kiinigsrolle liegt ihm nielit: den Doktor tituliert er ais „Herr Pfa- 
ringer“ und meint, ais man ihn aufldart, er konne nicht alle Narren kenuen. 
Bevor er zur Kirehe geht, rerlangt er nacli dem Hausknecht und gibt Befehl, 
den Mist auszufuhren mul das Yieh gut zu versehen. In Akt b, Sz. 3, 
geht der Bauer zur Tafel. Der Kiinig und die Kavaliore des Hofes 
warten ihm auf.2) Ais man ilim vor Tiselie Wasser reiclit, meint er, er 
hubo noeh keinen Durst. Die Zumutung, sieli die 1 bindę zu waschen, weist 
er ais beleidigend zurtiek. E r ist nur froh, endlieh seinen Hunger stillen zu 
diirfen; donn das lange Umherstreifen in Kirehe und „Kalastli habe ihn machtig 
hungrig gemacht. Sein biiuriseher Geiz verlśtlit ihn aucli im (JberfluB nicht: 
ais seine Gattin noeli zwoi fremde Prinzen zur Tafel ladt, ist er argerlich, dali 
er so viele Eresser erniihren muli; auf diese Weise werde sein Weib das 
ganze Hali und Gut .,verbangctiren“ . Unter den Speisen vermifit er schmerzlich 
Kniidel und S]ieek; sein hiiehstos Ideał ist Stoekfisch in Miloh gesotton. Nun 
wird eine Reihe von Gesundheiten ausgebracht, auf die der Bauer so aus- 
giebig Bescheid tut, dali er hałd einsehlltft,. Im  Auftrage des Konigs folgt nun 
d ie R iiokverwand 1 ung.

Akt 5, Sz. 1, erziihlt in einer unausgcftihrten Szene der Bauer seinem 
Nachbarn die Erlebnisse am koniglichen Hofe ais einen Traum.

J) Vgl. E l l i n ^ e r :  Ecitriige zur Geschichte des dcutschon Dram as im XVII. Jahrhundert. 
(Zsf. vg-i. Literaturgeschichte N. F. 5, S. 80 ff). — 2) Vgl. die entsprechende Szeno bei 
Shakespeare o. S. 13.

2*
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-dero Itóin. Kays. Hochstansehnlichen Commission zum allgemeinon Keie-hs-
Tage.......  dedieicret“. l) Dieses in Prosa gesehriebene Stiick bohandelt in
freier Weiso eine Episode (C. X. ff.) aus Ariosts „Rasender Roland", offenbar 
nach cinom fremden Yorbilde.

Yon den Episoden durchwegs komisclier Natur, durch die der unge- 
nanntc Veriasser die llandlung zu beleben suebte, ist jeno, die unsern StofF 
lieiiandclt, mn interessantesten.

In der aehten Szene des ersten Aktes, der in Memphis in Agypteu spielt, 
kommt ein „voller“ Bauer auf die Blihne, singt ein Bied uud entschlaft. W ir sind 
selir erstnunt, wenn in der ersten Szene des zweiten Aktes, dessen Sehauplatz 
Cypern ist, Kiinig Periphanaso, wie der Lord in Shakespeares Vorspiel von 
einem Jagdgefolge liegleitet, den Bauern łindet und der Hiiding Avcnturo auf 
des Konigs Pragę erwidert, es sei ein Bauer aus dem nachsteu Dorf, ein 
bekannter Saufer. Um seine „Melaneholeyen^, dereń Ursache die Sprodigkeit 
seiner Tooliter ist, zu vertreiben, liifit der Kiinig ihn ins Schlofi tragen. In 
der zehnten Szene desselben Aktes erwaebt der Bauer und fragt sieh verbltifft, 
wicso er in das „gsteifft, U auli" gekommen sei. Alsbald (Sz. 11.) erselieint 
der Kiinig mit dem ganzen Hofstaat. Aber ais mim fragt, wie Majestat geralit 
habe und welelie Klcider er wtinsche, wird der Bauer wiitend iiber solehe 
Narrenspossen, verlangt sejn „rads wulats Hemmet,“ seinen „blauon gefaltaten 
Kirchtag-Roek“ und seine iibrigen Saehen und will nacli Ilause. Diesen Zornos- 
ausbruch beschwichtigt der Kiinig etwas ungeschiokt mir der Aufforderung 
an das Gefolge, Seiner Majestat einen „goldgestickten Tallar samt den Zuge- 
Jiiinuigen" zu bringen, „weilen er das Cyprisehe Reich regieren soll“.

Nun erselieint (Sz. 12) des Kiinigs Toehter Asteria ais Gemahlin des 
Trauinkonigs. Wie Sly bei Shakespeare von seiner Lordsehaft erst tiberzeugt 
wird, ais man ihm von seiner Gemahlin erziihlt, su vollcndot audi liier erst 
das Erscheinen der Asteria, die den Bauern freundlicli ais „liebst.er Gemahl“ 
begriilit, die Suggestion. Nun entsehlieGt er sieh, die neuen Klcider anzulegen. 
Aber die Kiinigsrolle liegt ihm nielit: den Doktor tituliert er ais „Herr Pfa- 
ringer“ und meint, ais man ihn aufldart, er konne nicht alle Narren kenuen. 
Bevor er zur Kirehe geht, rerlangt er nacli dem Hausknecht und gibt Befehl, 
den Mist auszufuhren mul das Yieh gut zu versehen. In Akt b, Sz. 3, 
geht der Bauer zur Tafel. Der Kiinig und die Kavaliore des Hofes 
warten ihm auf.2) Ais man ilim vor Tiselie Wasser reiclit, meint er, er 
hubo noeh keinen Durst. Die Zumutung, sieli die 1 bindę zu waschen, weist 
er ais beleidigend zurtiek. E r ist nur froh, endlieh seinen Hunger stillen zu 
diirfen; donn das lange Umherstreifen in Kirehe und „Kalastli habe ihn machtig 
hungrig gemacht. Sein biiuriseher Geiz verlśtlit ihn aucli im (JberfluB nicht: 
ais seine Gattin noeli zwoi fremde Prinzen zur Tafel ladt, ist er argerlich, dali 
er so viele Eresser erniihren muli; auf diese Weise werde sein Weib das 
ganze Hali und Gut .,verbangctiren“ . Unter den Speisen vermifit er schmerzlich 
Kniidel und S]ieek; sein hiiehstos Ideał ist Stoekfisch in Miloh gesotton. Nun 
wird eine Reihe von Gesundheiten ausgebracht, auf die der Bauer so aus- 
giebig Bescheid tut, dali er hałd einsehlltft,. Im  Auftrage des Konigs folgt nun 
d ie R iiokverwand 1 ung.

Akt 5, Sz. 1, erziihlt in einer unausgcftihrten Szene der Bauer seinem 
Nachbarn die Erlebnisse am koniglichen Hofe ais einen Traum.

J) Vgl. E l l i n ^ e r :  Ecitriige zur Geschichte des dcutschon Dram as im XVII. Jahrhundert. 
(Zsf. vg-i. Literaturgeschichte N. F. 5, S. 80 ff). — 2) Vgl. die entsprechende Szeno bei 
Shakespeare o. S. 13.
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Ais Quellc diescr Episode, dereń Hauptreiz in der wirkungsvollcn Yer- 
weudung des Dialekts in den Redcn des Bauera ruht, betraehtet Ellinger *) 
das Yorspiel Shakespcfires. Dicsos sei mit dem Stiicke selbst naeh Deutsch- 
bmd gebracht und hier nack den komischen W irkungen moglichst ausgobeutet 
worden. Letztere Annahmc steht im Gegensatz zur Ansieht Weilens,2) der 
aus der Tatsaeho, dafi weder Weise in seiner „BOsen Katharina",®) noch 
Hektor Keimann in der „Heirat Petruvios und Katharinas" von 1658 nocli 
die ..Kunst Uber alle Kttnsto" vom Jahre 1672 eine Bekanntschaft mit dom 
Yorspiel verraten, den Schlufi zieli t, dieses sei nieht mit dem Stiicke naeh 
Deutsehland gekommen. Dieser Schlufi scheint mir nieht unbedingt zwingend: 
donn einerseits ist Ellingers Vermutung wahrseheinlieh, dafi das Stilck a uch 
vielfach ohne das Vorspiel g e s p i e l t  worden sei, mit dem es ja  olmehin nur in 
sehr lockerem, dem Zuschauer nieht reeht einleuchtendem Zusammenhang steht,; 
su erkhirt sieli, dafi keines der drei frtther genannten Sttieke einen Einflufi 
des Yorspiels zeigt. Anderseits mag Weise im besonderen nur deswegen von 
der Bearbcitung des Yorspiels im Zusammenhang mit der „bosen Katharina® 
abgesehen liaben, weil er ja  densęlben Stoff bereits in seinem, 1685 gespielten 
„Niederlandisehen Baueraw bearbeitet hatte oder wenigstens — donn die 
Chronologie der beiden Stiicke ist nieht sieher — eine besondere Bearbeitung 
plante.

Daneben bleibt immerhin die Vermutung Weilens in Goltung, dafi das 
Yorspiel, von dem eigentliehen Stueke losgelost. naeh Deutsehland gekommen 
und hier von den englisehen Komodianten dem deutsehen Publikuin vorgefiihrt 
worden sei. 4) Das Sttick: „Von dem weisen whrteil Carolj des hertzogen Aufi 
Burgundt“5) diirfte allerdings nichts mit unserem StoSe zu tun liaben (wie 
Weilen®) annimmt). Abgesehen von dem hoehst zweideutigen Titcl, ist nieht ein- 
zusehen, warum hier mit einem Małe Herzog Karl von Burgund (offenbar Karl 
der Kiihne) ais Urheber des Scherzes erseheinen sollte. Dafi der Karne Karl 
aus Barekhiy stammt7), ist eine allzu vage Yermutung.8)

Wenn Shakespeare die Geschichte voin betrunkencn Kesselflicker ais 
Umrahmung fur cin anderes Stilck yerwendet, so tinden wir etwas ganz A lin
ii eh es be i C h r i s t i a n  W e i s e .  In  seinem fiinfaktigen „wunderliehen Sehauspiel 
vom Niederlandisehen Bauer/ welchem der beruhmte Philippus Bonus zu einem 
galanten Traume yerholffen liat" (in „Neue Proben von der yertrauten Kedens- 
K u n s t . . . .  Drefiden und Leipzig 1700“, au dritter Stello) soli der Bauernkiinig 
Mierten einer „singenden Komiidie", d. li. einem allegorischen Zwisehenspiel, 
beiwolmen, das von der Prinzessin Burgundien und ihrem Freier Amandus 
(Pliilipp) handelt; und wie wśihrend der Auffuhrung von „Taming of the Shrew" 
cin ais Damo yerkleideter Page an Slys Seite sitzt, so wird Aiiertcri den bei
den Iloftfaulein Adelheid und Erdmuth ais Kavalier beigegeben und soli in 
ilirer Gesellselialt dem Spiele zusehauen. Diese Uberoinstimmung yerleiht der 
Annahme, dafi Weise nieht nur Bidermans „Utopia", die erwiesenermafien

l) a. a. O., S. 8(5. — 2) a. a. O., 8 .42 . — :{) D urch eine Undeutlichkeit G o o d e k e s ,  
der Grdr. I. Aufl., II, 523, die „bose K atharina” dirckt naeh den 1705 aufgefuhrten Stiickon 
anfiihrt, verleitet, hat K o h l e r  in der E inleituug zu „Kunst uber alle Kiinste", S. X III, dem 
W e i le n  S. 42 folgt, behauptet, die „bose K atharinaw sei 1705 in Z ittau gespielt worden. 
Das Stiick ist aber hochstwabrscheinlich nie zur Auffuhrung gelangt, wie sehon die unaus- 
gefuhrte Schlufiszene beweist. (s. F u l  d a :  DNL. 39/11, S. LXXI f., der das Stiick in 
„die grofie Łucko der regelmiifiigen Auffuhrungen, also zwiseben 1(589 und 1702“ rerweist.) — 
4) a. a. O., S. 42. — 5) S. M e i f i n e r :  Die englisehen Komiidianten in Osterrcicb (Beitr. z. Gesch. d. 
deutsehen Lit. in Osterr. 1884, Ileft 2, S. 32). — 6) Ebd. — 7) S. o. S. (>. — 8) Auch „Der 
yermeinte P rinz“ von Filidor dem Dorferer (Goed. II . Aufl. 3, 107) (Caspar Spieler), der auch 
Kist zugeschrieben wurde, steht unserem Thema fern. H ier handelt es sieli urn eine verkleidete 
Prinzessin.
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seine Quelle ist, sondom audi Shakespeares Yorspiel gekannt liabe, oine gcwissc 
Walirselieinliehkeit.* 1) Wie die erste Szene der „Induction* vor der Selienke 
traf der Burtonlieide, so spielt der erste Akt des „Niederliindiselien Bauern“ 
vor dem Wirtshaus zur „gtildenen Liditputze“ . Ausgefllhrte Wirtshausszoncn 
fitidcn wir vor Weise nirgends.

In Finzelheiten freilich liifit der Schlesier hauptsachlicli seine eigeno 
Phantasie walten, wozu er ja audi yielfaeh geniitigt war ; denn fur die Sehilde- 
rting von Miertens Herrentum bot die „Utopia “ nur ganz dllrftige Andeutungen, 
Shakospeare nur leiehte Ansiitze. Tmmerliin ist auffallend, dat) in der Szene 
des Erwadiens die gerado an dieser Stelle an gltiekliehen Details reiche „Utopia" 
so gui wio gar nielit beniitzt wini, walirend man sieli in der dritten und vierten 
Szene des zweiten Aktes, wo der Bauer zur Jagd abgeholt wird und i lim Konfekt und 
Sekt gereieht werden, an Shakospeare erinnert fiililt, der in der zweiten Szene 
des Vorspiels dem Kesselfiieker eben jcne Gentisse anbieten laBt. F ttr den Sehlufi : 
i\lierten ara Galgen. ist dann wieder die „Utopia" Weises alleinige Quelle.

W as Weises Verlialtnis zur „Oomoedia von Yirenus und Olympin“ 
betrifft, so nimmt Ellinger2) an, dat) letzteres Stiiek iilter sei ais der „Nieder- 
liindiselie B a u e r D e n n  wenri aucli der uns bekannte Druck erst aus dem 
Jalire 11)87 stammt, so sei die „Comoedia“ docli hochstwahrscheinlich sclion lilngere 
Ziut yorlier entstanden. Die Frage ist fur unseren Zweek insofern von geringer 
Bedeutung, ais eine Beridirungder beidenSttleke im einzelnen nielit nachweisbar ist.

Weilem3) und Gassner4) liaben eine erschiipfende Analvse des Weiseselicn 
Stilckes geliefert, an dem besonders zwei Kennzeiehen liervorsteclien: die teeh- 
niselie Hilflosigkeit, die tiberall dort, wo die aufierst magere Ilandlung stockt, 
„politische" Betraclitungcn und Lehren im Mundo Pliilipps und der Hofleute 
ais Fiillsel verwendet, und die naturalistisehe, in handgreiflieliste Derbheit ans- 
artende Schilderung des groben Mierten in den lioehdeutseli yerfaBten, aber 
im Dialekt gesprochenen Bauernszenen.

Gerade der stets waelisenden Zotenhaftigkeit und dem Hanswurstcliarakter 
des ilelden verdankt der Stoff seine Beliebtheit in der spateren Zeit und in dieser 
Kichtung bewegen sieli nun aucli die folgenden Bearbeitungen, die uns aut’ die 
Biilme der Falirenden zurtiekiuhren. „Der betrunkene Bauer", von Lowen in der 
„Geschiehte des deutschon Theaters", IV, 205), ais Lieblingsstiick des Prinzipals 
I lafikarl bezeielmet, der die Titelrolle ais Ilanswurst spielte, dtirfte (wie Ellinger3) 
vermutet), aut’ die betreffenden Szenen der „Comoedia" zurUekgelien und der 
„feine Piibolwitz" des Bauern, den Lćiwen zitiert, gleieli anderen dieser Art 
scliauspielerisclier Improyisation seine Entsteliung verdanken.7) In  dieselbe 
Tradition gelioren. vielleiclit nueli: „Der zum Edelmann gemaclite Besen- 
Bindcr" (lis. der Wr. Ilofbibl. Sign. 12706-9, T. I., 256 ff.) und das Salz- 
lnirger Stiiek: ,,I)er wachend-traumende Konig Kiepel" 1749, von doli. Jacob 
Wiinmers) mit manelien neuen Ztlgen. Die Figur des Arztes in letzterem Stiiek 
weist ober auf einen EinfluC der „Comoedia" ais auf einen Zusammenhang mit 
dem zweiten Jesuitenstilck (wie Weilen!)) annimmt).10)

') A udi P r o l s s ,  Geschiehte der dramatischen L iteratur und Kunst in Deutschland 1883.
1, S. 283, nimmt einen Zusammenhang mit Shakespeare an. W e i l e n ,  a. a. O., S. 42f., und 
F u l d a  in seiner Ausgabe des Stiickes DNL, herausgeg. v. K i i r s c h n e r  Bd. 39/11, 8. I . \ .
halten einen solchen kurzerliand fur ausgeschlossen. W e i l e n  erklart die Eintiihrung des 
Zwischenspiels aus dem W unsche, hei der Auffiihrung moglichst viele Schiller zu beschilftigen. 
F u l d a  bezeichnet ganz ohne Grund G o u l a r t  ais W e i s e s  Quelle.— 2) a. a. O. S. 84. — 3) a  a.O . 
8. 43 ff. — 4) a. a. O. S. 13 ff. — •’■) Nendrucke literarhistorischer Seltenheiten, herausgeg. von 
Z o b e l t i t z ,  Nr. 8, S. 22. — 6) a. a. O. S. 80. — 7) tlber eine Auffiihrung der „Comoedia11 i. J . 1741, 
vgl. i l  e n tz  e 1, Gescbicbte der Schauspielkunst in Frankf. a, M. 1882, S. 450. — 8) S. W e i l e n ,  a. a. O., 
8.49 f. - - !l) a. a. O., 8. 50. — I0) Dali unser Stoff auch sehr bald in den slawischen Osten drang, lehren



V. I);is Lustspiel des XVIII. und XIX. Jalirhiinderts.
(Langmdijlc.') — ilolberg. — Ploctz.)

D ie  B r ie fe  d e s  L u d .  V iv e s ,  d ie  im  Jć ih re  1 5 5 6  in  A n tw e r p c n  e r s c h ie n c u  
W iircn , w u rd e n  a u c h  im  b e n a c h b a r tc n  H o l la n d  b e k a n n t  u n d  w ie d o rh o lt  b c -  
a rb e i te t .  S o  e rz i ih l t  J a c o b  O a ts  u n s e ro  G e sc liic l i te  in  s e in e r  1 6 5 5  o rsc liie u e n e n  
S a n im lu n g  r e l ig io s -m o ra l is c h e r  E r z a h lu n g e n  „ D o o d tk is tc  v o o r  d e  L c v e n d ig e ‘‘, 
m it  d e r  A b s ic h t ,  d ie  „ y d e lh e y t  e n  o n s e k e r h e y t"  d e s  m e n s c h l ic h e n  T re ib o n s  
v o r  A u g e n  z u  fuli r e n . S ie  t i i l ir t  d e n  T i te l  „ F i l ip s  v a n  B u r g o n d ie “ u n d  ze ig t 
d e u tl ie l ie n  A n sc h lu B  a n  V iv e s ,  o l in e  w e s e n t lic h e  A n d c r u n g e n  a n z u b r in g e n .

A b e r  s e h o n  I r t ih e r  l ia t te  s ie li d e r  S c h w a n k  d ie  B iih n e  e ro  b e r t . - j  1 6 4 9  
e rsc li ie n  „ D e  pot* v a n  K e e s  K r o l le n ,  H a r to g l i  v a n  P ie r le p o n “ , im  fo lg e n d e n  
J a h r e :  „ K lu e h t ig e  T r a g o e d ic  v a n  d e n  H a r to o g  v a n  P ie r le p o n * ,  e in  L u stsp ie l 
v o n  M a tth ia s  G r a m s b e r g e n ,  d a s  e in e  V e r q u ic k u n g  v o u  S h a k e s p e a r e s  V o rsp ie l 
m it  d e m  P e te r  S q u e n z -S to f te  u n d  d e m  S to li ' v o m  P fa lz g r a le n  d a rs te l l t .  H in ige  
J a h r e  s p a te r  y e r fa f i tc  M . F o k k e n s  e in e  „ K lu c l i t  v a n  D r o n k k c n  l la n s je .  (D e r  
o rs te  b e k a n n te  D r u c k  s ta m m t a n s  d e m  J a h r e  1 6 5 7 .)  D ie s o r  S c h w a n k  is t im 
w e se n tlie h e n  d a s  Y o rsp ie l  S h a k e s p e a r e s  m it  h o lli in d is c h e m  L o k a lk o lo r i t .  
H a n s  d e r  S c h e r e n s c h le i f e r  s t r o i te t  w ie  S ly  d e r  K e s s e l i l ic k e r  m it  d e r  H e rb e rg s -  
w ir t in .  A is  e r  y o l l t r u n k e n  z u  B o d e n  la l l t ,  w i r d  e r  v o n  e in e r  S e h a r  i ib e r m u tig e r  
J u n g e n  in  e in e n  F i s e h k o r b  g e le g t .  D e r  G r a f  v o n  H o l la n d ,  d e r  m it  se in e m

einige polnische Fassungen, die an dieser Stelle kurze Erwahnuiig finden mogen. (Vgl. J J r u c k n e r ,  
Polniscli-russische Interm edien des XVII. .Tahrhunderts, Archiv f. sl. l*h. X III, S. 231 ff. 3‘.H) IV. Bo!te: 
D asD anzigerrJ1heater im XVI. und XVII. Jahrłum dert (Theatergeschicktlicbe Forsclmiigen, Bd. XII. 
S. (57). In den „Facecjepolsk ie11, einer weitverbreiteton Schwanksamirilung, die irn XVI. u. XVII.Jahr- 
huiidert zalilreiche Ausgaben erlebte, steht unser Schwank an erster Stelle. Nach einer bdhinischcn 
Chronik (Kronikę czeska) teilt ilin J. W e r e s z c z j n s k i  mit in seinem „Gościniec1,4. .. BIu- 
menslraub) 1585. Diese Chronik bericlitet von eiuem betrunkenen Bauern, der durch einen 
T ag und eine Nacht. Kaiser gewesen sei. E in gewisser 1‘iolr B aryka schrieb eine Komedie 
„Z chlojia kró lw ( Vom Bauern zum Konig), die anlahlich der Kronung W ladislaws IV. und 
auch noch im XVIII.  Jahrhundert unter August III. in Litauen gespielt wurde. Sie wurde 1637 
in Krakau gedruckt (in 4°; Petersburger Óffentl. Bibl. AT.. 75, 1, 510) und bildet vermutlich 
die Quelle einer polnischen Komedie, die ein Ja h r spater in Danzig mit (ienehmigung des 
altstiidtischen Rates von oitsangesessenen D ilettantcn gespielt wurde. (Gerade um diese Zeit 
war ja  die Einwohnersehaft Danzigs stark mit jiolnischen Elementen durchsetzt.) Der Titel 
lautet: „Tragi-komedya o pijanym, który mniemał, iż jest królem, przez J .  Gawiński. \V 
Gdańsku 1638“. 4° ( Tragikomedie von einem Betrunkenen, der Kenig zu sein glaubte, von 
tl.G. Danzig). Endlich finden wir in einer PetersburgerH andschrift aus demAnfang desXV III. Jahr- 
hunderts ( B r u c k n e r ,  a. a. O. S. 231), die „Interm edien44 (komischc Einlagen, besonders im 
Schuldram a der Jesuiten beliebt) enthalt, saintlich in Presa und Weifirussen einfiilirend, auch 
eines, das unser Thema behandelt: „Ludus fertunae, vera olim nunc in scenam data Historia4*. 
Ein Bauer tritt auf, schwertrunken, singt einige Gassenhauer und schlaft ein. Einige 
vorbeikommende Hellinge ziehen ihm einen AVelfspelz an, wecken ihn und hofieren ihm mit 
„Euer Gnadon44. Man reicht ihm Wein, dem er fleihig zusjirieht. Der blefie Anblick des Herren- 
pelzes geniigt bei dem boschrankten polnischen Bauern, um ihn von seinem veririeintlichen 
liohen Rang zu uberzeugen. Nur das Polnischsprechen fiillt ihm schwer, aus dem er immor 
wieder in seinen gewohnten weihrussischen Dialekt zuruckfallt. Riihrend ist das wiederholte 
Rufen nach seinem Sehnchen Maxirn, das er gern an, seinen Herrlichkeiten teilnehmen lassen 
mochte. Bald ist er wieder betrunken und schlaft ein. Hótlinge und Pelz yerschwinden. Er- 
wachend, ruft der Bauer noch nach Pagen und W ein; docli ais er den Abgang seines Pelzes 
bemerkt und auch von den ubrigen Herrlichkeiten nichts inehr sielit, glaubt er, getriiiunt zu 
haben, und geht, um seinen Traum  dem kleinen Maxim zu orzahlen. (Vgl. V i v e s :  „Postridie 
experrectus, coepit secum de vita illa Ducali cegitare . . . .  Tandem . . . statuit somnium fuisse 
et ut tale uxori, liberis ac viris narrav it“ .) Dafi diese polnischen Fassungen in letzter Linie 
auf \ r i v c s  zuriickgelien, wird auch durch die Tatsache, dab bei G a w i ń s k i  Herzog Philipp 
von Burgund ais Urheber der Verwandlung erschcint (s. F l e g e l ,  Gesch. d. kom. Lit., 1787, 
lAr, S. 355), wahrscheinlich gemacht. — !) S. M e i j e r C .  H. Pb., P i e t e r  L. 1891, S. 291 ff.
— 2)Agl.  L i n a  S c h n e i d e r :  Shakespeare in den Niederlanden (Shakespeare-Jahrbuch XXAT. 
S. 30 f.). B e l  te  (ebenda S. 79) und W e i l  en,  a. a. O., Anm. 49.



Gefolgę hinzukomtnt, lafit ihn aufnelimen und in sein Hchlofi bringen. Beim 
Erwachen sielit Hans die ihn umringenden Bedientcn fur Gespenster au. Neu, 
wenn audi nicht gerade glucklich ist der Zug, daC sieli die Umgehung in 
Schweigen liiillt und Hans einen Brief erluilt, der ihn liber die Ursaclieu 
dieses seltsamen Schweigens aufkl&rt: sein Verstand sei infolge eines dUsteren 
Traurnes zerrttttet, indem er sieli einbilde, er sei Scherenschleifer gewesen. 
Er hillt alles fur einen Traum. Beim Malile trinkt er so ausgiebig auf das 
WoJil des Prinzen von Oranien und anderer lioher Herren, dal.) er bald die 
Besinnung rerliert und einschlaft. E r wird wieder in den Fischkorb zuriick- 
gclcgt, wii ihn seine Frau lindet; ihr erzahlt er nach dem Erwachen sein Abenteuer.

Zum erstenmal finden wir hier, offenbar naeli franzosischem Muster, eine 
kurze Liebesepisodo rein auBerlich mit der Haupthandlung yerkniipft. Seit 
der Mitte des XVII. Jahrhunderts maclite sieli der franzosische EinfluB in des 
hollandischen Literatur immer starkęr geltend, der sieli dann wiihrend der 
Krieges mit Frankreich (1(572— 1713) zur unumschrankten Herrsehaft auf 
allen Gebieten des geistigen Lebens steigerte.

Ungefahr gleiehzeitig mit dem Lustspieldichter Holberg, dem danischen 
Moliere, tritt uns in Holland in der Person P i e t e r  L a n g e n d i j  k s  (1683 — 1756) 
ein origineller und talentvoller Schiller des groBen Franzosen entgegen. ') 
Yon seinen zahlreiehen Komodien („Don Quichot“ 1711, „De Z wet ser “ 1712 etc.) 
hat uns hier nur sein „kluchtig blyspel“ : 2) „Krelis Louwen of Alexander de 
Groote op het Poectemaal" zu bescliitftigen. Wenn wir bei Fokkens nur erst 
ein kurzes Liebesintermezzo finden. so bildet eine Liebesintrigc hier den 
eigontlichen Inbalt. Der Milchbauer Krelis Louwen in Harlem ist, seitdem 
ihm ein Lotteriegewinst zugefallen, von der fixen Idee beherrscht, sieli in 
den Adelstand emporzuschwingen. Ferdinand, ein reicher Btirgerssohn, liebt 
des Banem Pflegetochter Alida; aber der Vater will sie nur einem Adeligen 
yermalilen. Um den hoftartigen Bauera von seinem Waline zu heilen und 
gleiehzeitig ans Ziel seiner Wiinsche zu kommen, entschliefit sieli Ferdinand 
zu einer List. Schauspieler, die er yon friiher ber kennt, sollen ihm dabei 
behilflieli sein. Krelis wird eines Tages, nachdem ein schwerer Rausch ihn 
in tiefen Schlaf yersenkt hat, in eine praehtig ausgestattete Kammer von 
Ferdinands Behausung getragen (1. Akt). Ein TrompetenstoB weckt ihn. Ein 
Sehauspieler, ais Diener yerkleidet, tituliert ihn ais Fiirst. Seinem Proteste, 
er sei kein Fiirst, sondern Milchbauer, setzt man die Yersicherung entgegen, 
er sei Alexander der GroBe. Ein Leibarzt erselieint und konstatiert ernsthaft, 
daB unmaBige Gastereien mit seinen Feldobersten ihn kranie gemacht liatten; 
er ordiniert eine sehr drastisehe Kur, von der Krelis 'freilieh nichts wissen will. 
Allein gelassen sucht er yergebens nach einer Erklarung fur das, was mit ihm 
gesehehen ist. Vielleieht werde der Kiinig des Landes yermiBt und und man 
halte ihn wegen einer zufalligen Ahnlichkeit fiir don VermiCten. Endlich 
beschliefit er, sieli in alles zu schicken, liiBt sieli resigniert persische Kleider 
anlegen. eine Krone aufs Haupt setzen und ein Zc]»ter in die Hand driickeu. 
Kun erselieint ein Gesandter des Koni<rs Porus und yerlangt fur dessen Solni. 
Prinz Ferdinand. die Hand Alidas. Kees3) lehnt hohnisch ab und der 
Gesandte entfernt sieli drohend. Der dritte Akt zeigt uns Kees im Garten

Vgl. auch J o n c k l i l o e t :  Geschichte der niederlandischen L iteratur, deutsch von B e r g  
und M a  r t i n ,  2. Bd. 1872. — 2) =  possenhaftes Lustspiel. Nach der Terminologie jener Zeit 
war ein einaktigeS Stuck komischen Genres eine Posse, ein drei- oder funfaktiges ein Lustspiel. 
Das vorliegende enthalt trotz der drei Akte nur einen Possenvorfall und befriedigt auch in 
bezug auf die Sprache nicht die hoheren Anspriiche, die an ein „blyspel“ gestellt werden. 
a) Yerkiirzt aus Krelis (— Cornelius).
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beim frohlichen Mahle. Da ertont plotzlich lautes Kufen und Waffengeklirr. 
Entsetzt liiuft der Bauer davon und yersteckt sich im Keller des Hauses. 
Ferdinand nalit mit bewaffneten Indern, zeigt sich a ber friedliehen Verhand- 
lungen nicht abgeneigt. Es kommt zu einem Vertrag, der ihm Alidas Hand 
sichert. Inzwischen erseheint Ferdinands Oheim mit Alidas yerloren geglaubtem 
Yater. Alłes lost sich in Wohlgefallen aut': Ferdinand hat sein Ziel erreicht 
und Kees ist von seinem Hochmut bekehrt. Ein Ballett bildet den AbschluG 
des Stiickes.

Molieres EinHut) ist auf Schritt und Tritt erkennbar. Kees Louwcn ist ein 
Emporkommling und strebt iiber seinen Stand hinaus; darin sind George Dan- 
din und Mr. Jourdain im „Bourgeois gentilhomme“ seine Yorlaufer. Besonders 
letzteres Stiick hat Langendijkt deutlich ais Muster vor Augen gehabt. Wie 
der Burgerliche Cleante vergebens uni die Tochter des Bourgeois gentilhomme 
wirbt, so wird auch Ferdinand um seiner burger] icheii Abkunft willen von 
dem protzigen Bauern abgewiesen. Die Intrige, durch die der eigenwillige 
Vater uberlistet wird, ist in den beiden Stucken ganz ahnlich: Ferdinand 
yerkleidet sich ais indischer Prinz, Cleante ais Solin des Grofittirken. Ein 
Ballett schliefit das Stiick Molieres wie das Langendijks. Im  einzelnen erinnert 
die Szene mit dem Leibarzt an die beruhmten Arztesatiren im „Malade imagi- 
naire“ und „Mr. de PourceauguacL

Was das Verhaltnis des Dichters zu seinen hollandischen Vorlaufern 
betrifft, so wird die Erziihlung yon Oats im Stucke selbst erwahnt; doch hat 
sic nicht yiel mehr ais die iiuCeren Umrisse geliefert. Auch die Ubereinstlm- 
mungen mit Fokkens sind nur ganz allgemeiner Natur und lassen auf keine 
direkte Beniitzung schlieben.

Dagegen fiillt eine merkwtirdige Ahnlichkeit mit dem „Rex diurnus1’ 
von 1698 auf. Der Gang der Handlung: das Erwachen, liierauf die Szene 
mit dem Leibarzt und dann erst die Ankleideszene, ist in beiden Stucken der 
gleiche. Endlich tinden die Szenen mit den Gesandten und das Motiv des 
feindlichen Einfalles, das bekanntlich aus dem„Don Quixote“ stammt, ihre genaue 
Entsprechung bei Langendijk. Vielleicht. darf man auch hier an jenes verlorene 
Original denken, das spater auch Du Cerceau ais Quellc gedient hat (s. o. S- 17). 
Daneben mag der Dichter den „Don Quixote“ auch direkt boniitzt haben. 
(Ygl. das Lustspiel dieses Titels.)

Die Einflihrung der Schauspioler erlaubt- noch nicht, an eine Beniitzung 
Shakespeares zu denken. Ferdinand, dar Kaufmannssohn, kann sieli naturlich 
die flirstlichen Kostiime und den tibrigen Apparat, dessen er zur Ausfilhrung 
seines Planes bedarf, kaum anders yerschaften, ais indem er sich mit Schau- 
spielern in Verbindung setzt. F tir die Beliebtheit unseres Stiickes, das 1715 
zuerst erschien, sehr oft aufgelegt wurde und 1852 im „Klassiek Letterkundig 
Pantheon“ Aufnahme fand, sprechen auch die Ubersetzungen ins Deutsche 
und Franzosiche. Eine deutsche Bearbeitung wurde 1767 in Hamburg 
gespielt unter dem Titel: „Klaus Lustig, ein Milchbauer ais Alexander der 
Groiie oder die Komodianten auf dem Lande“. Auch in Holland selbst wurde 
das Stiick wiederholt naehgeahmt. M eijerx) erwahnt „De Schoenlapper- 
H ertog1 (=  Schuhflickerherzog) und „Een naneef (=  Enkel) van Krelis Louwen“.

Wenn wir die bis jetzt erorterten dramatischen Versionen unseres Motivs 
iibcrblicken, so werden wir beinahe zu der Annahme yerfuhrt, dali der Stoff 
an und ftir sich zu wenig eigenen inneren Gehalt besitze, um ein selbstandiges 
dramatisches Leben fiihren zu konnen. Denn wir sahon ihn teils nur ais

fi a. a. O., S. 259 ff.
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Eahmcn fur griilJere StUcke yerwendet, teils mit mannigfachen, oft recht 
fernliegenden Nebenhandlungon yercjuickt, dereń er ais Folie zu bedtirfen 
sclieint.

Hrst H o l b e r g  belelirt uns eines Besseren. E r zuerst spinnt den Faden 
der Erziihlung za einem selbstiindigen, in sieli gescblossenen Stticke aus, in 
dessen Mitte eine lebendige und liebevoll gezeichnete Bauenifigur steht. Dieses 
Stiiek, eine fiinfhktige Komedie, fttlirt den Titol: „Jeppe paa Bjerget eller dee 
forwandlede Bonde“ („Jeppe vom Borge oder der verwandelte Bauer“) *j und 
wurde 1722 zum erstenmal aufgefiihrt.

Holberg beniitzt Bidermans „UtopiaA Sein Yerdienst erkennt man am 
klarsten, w am  man seinen Jeppe etwa mit Weises Mierten vergleicht. Ist 
dieser ein rober Tolpel und nichts weiter, so erscheint jener dagegen ais 
individueller Charakter, in dem sieli „Unterwiirfigkeit und Hochmut, Wider- 
standskraft und Schwache, Geroclitigkeitsdrang und tyrannische Gesinnung" 
zu einem interessanten Gesamtbilde yereinigen. Der Dane nationalisiert seinen 
Ilelden und gibt eine eingehende Schilderung der bauerlichen Lebensyerhaltnisse 
in Diinemark am Anfang des X V III. Jahrhunderts.

In  der ausgezeichneten Exposition des ersten Aktes wird uns niclit, wie 
bei Shakespeare, Hollonius und Woise, der Bauer schon in trunkenem Zu- 
stande yorgefiihrt, sondern der Diehter zeigt, wie Jeppe erst lange gegen seine 
Leidenschaft ankampft, bis diese ihn Ubćrwaltigt und er sieli entschliefit, das Geld, 
das ilnn seine Frau zu EinkaufszWecken mitgegeben bat, zu yertrinken; er fllbrt 
uns alle Stadion der Trunkenbeit bis zur yolligen Bewufitlosigkeit vor. So 
bndet ihn der Gutsherr Baron Nilus und beschliefit, auf den Yorschlag eines 
Dieners, einen Scherz mit ihm auszufuhren. Der zweite Akt schildert die 
Szenen des Erwachens und der Suggestion in genauem AnschluB an Bider- 
man,.  doeh mit maneben nouen komisehen Wendungeu. In der Sebilderung 
von Jeppes Herrentum im dritten Akt zeigt sieli deutlieb Holbergs IJber- 
legenheit iiber seine Yorgiinger in der ernsteren Auffassung des Problems. 
Indem er einige knappe Andeutungen bei Biderman 2) ausfuhrt, gibt er uns 
ein treffliches Bild des Hoehmuts eines aus niederer Sphiire plotzlicb zu bobem 
Bang emporgestiegenen Monsehen, eines Hoehmuts, der sieli alłmahlich zur 
Brutalitat, zur Grausamkeit, zu tyrannischem Despotismus steigert. Holberg 
zuerst wirft ein grelles Streifliebt auf die gefabrliche Seite des Paryentis und 
liifit leise die W arnung anklingen, dafi man niclit. ungestraft mit den gewalt- 
tatigen Instinkten im Menselien spielen diirfe. Der vierte Akt schildert das 
Erwaehen Jeppes auf dem Misthaufen und seine Verurteilung zum Tode, der 
ftinfte zeigt Jeppe am Galgen, seine Freispreehung u. s. f. getreu naeb Bider
man. Um das Biitsel niclit ungelost zu lassen, ftigt Holberg die Episode mit 
dem Bauern Magnus binzu, der Jeppe iiber don wahren Saehverlialt aufkliirt. 
Ani Seblusse liifit der Dicliter den Baron die Morał yerkiinden: „Wenn man 
dem Bauer . . . .  das Regiment geben will, . . . . so kann man statt einer 
echten Obrigkeit leicht, Tyrannen herrschen sehen. . . . W ir wollen deshalb . . . . 
den Bauern niclit mehr zum Eegenten machen, wie in friiheren Zeiten, d<;nn 
wenn man hierin allen Grillen folgen wollte, wiirde jede Herrscbaft vielleiebt 
der Tyrannei anbeimfallen. “ :1)

Was das Verbiiltnis Holbergs zu Weise betrifft, lehnt Weilen 1), wobl 
mit Recht, eine Bekanntschaft mit dem „Niederliindischen Bauern “ ab.

Die erste IJbersetzung des „Jeppe paa Bjerget" ins Deutsche crschien 
in der „Danischcn Schaubiihne", Bd. II , Kopenhagen und Leipzig 1744. Sie'

*) „Ililnische Schaubiihne11, hsgg. v. H o f f o r y  und S c h  1 e n t h e r ,  Bd. 1. — 2) S. oben 
S. 16. — ®) Vgl. H o l f o r y ,  a. a. O., S. 41. — 4) a. a. O., S. 53.



rlilirt vom Augsburger .1. G. Laub lier und vcrdeutseht nacli Gottsclieds Muster 
die Kamen, die persiinlichen und iirtliehen Beziehungen. Auch spielt niclit 
Baron Nilus vor Jeppe semen eigenen Sekretiir, sondern der Sekretiir selbst 
loitet die Intrige. 1)

Zu Anfang des XIX. Jahrhund. unternahm der allzugeschaftige K o t z e b u e  
nacli seiner Art eine „Neubearbeitung“ des Holbergsclien Originals in „Der 
Trunkenbold, eine Schnurre in zwei Akten, nacli Holberg frei bearbeitet1-. 
(„Almanach dramat. S p i c i e 3. Bd., 1803). Das Wichtigste an dieser vielfach 
wbrfclichen Bearbeitung des Originals ist die Einfiihrung des Duellmotiys aus 
Du Cerceaus „GregoireA Alle Oharaktere tragen die falsch-sentimentale Notę. 
die Kotzebue kennzeichnet, und der moralisierende Baron Hasenschreek setzt 
die ganze umstandliche Yerwandlung nur darum in Szene, um die platte 
Lehre zu exomplifizieren, dali „Leute, die plotzlich zur Elire und Herrlielikeit 
gelangen, trotzig und łiocłnniitig werden“. ") In  der Folgezeit bat Holberg in 
Deutschland nicht sichtbar nachgewirkt. Sein der ber Bauerntypus wurde besonders 
von Ch. F. Weifies melir salonfahigen Bauernfiguren verdrangt. So zeigt z. B. 
das 1781 in W ien erschienene dreiaktige Lustspiel „nacli dem Franzosisoben": 
„Ilanns bleibt Hanns odor der Bauer ein Ftirst1- (W iener Stadtbibliothek, V., 1190) 
den Einflufi Weifies in der mit der Hauptbandlung verquic*ktcn Liebesepisode 
und besonders in der zierlichen Behandlung der Oharaktere.3)

Nacli der verunglUckten Bearbeitung Kotzebuos wurde nodi in der ersten 
Hillfte des XIX. Jahrhunderts von einem Muncliener Lustspieldichter der Yersucli 
nuternommen, den reichen komisolien Gchalt unseres Stoffes in blihnenwirksamc! 
Form zu kleiden. J o s e f  v. P l o e t z  hat in seinem Lustspiel „Der verwimscliene 
Prinz“ (in „Beitriige zur deutschen Blibne‘‘, Mtinchen 1844, Bd. 2, S. 261 ff.) 
der alten Gescliichte in neuerer Zeit erst die walire Popularitat verscbafft. Sein 
Stiick hat. viel belaclit, nocb bis vor kurzem die Btiline beherrscht. — Der 
jungę Seliuster Wilhelm hat sieli olt im Trauin ais liohen Herm gesehen und 
meint, wenn er sieli seinen Stand walilen konnte, so mochte er Prinz Wolfgang 
werden. Der Prinz, der eines Tages inkognito des Schusters Wolinung besuclit, 
erfiillt dessen Wunscli. Wilhelm, der auf einen „Abendtrunk“ zum Schlofiwirt 
geht, wird dort durch den Hofmarschall des Prinzen, den er filr seiuesgleiehen 
bałt, berauscht, ius Sclilob getragen und dort in der tiblichen Weise priipariert. 
W ie bei Kotzebue dem Bauernfiirsten auf Befehl des Barons seiue Frau ais 
vornehmes Friiidein ATorkleidet entgegentritt. so wirkt bei Ploetz Evchen, 
Wilhelms Geliebte, in ahnlicher Weise mit. Ais Wilhelm in der Scliusters- 
wohnung erwacht und sieli immer noch ais Prinz gebardet, wird er, ganz wie 
Abu Hassan im orientalischen Marchen, von seiner Muttor fiir toll gebalten. 
woriiber er noch mehr auber sieli gorat. Schliefilich erfolgt die Aufkliirung und Eut- 
schiidigungWilhelms, der die Stelle eines Schlofiyerwalters und Evchens Hand erlialt.

Deutlich ist die Anlehnung an „1001 Nacht“ zu erkennen. In der Zeich- 
nung des Milieus und der Oharaktere, besonders Eroliens, war, wie es schcint. 
audi Christian Felix Weifie imu FiufluC.

VI. Christian Felix Weil5t\') — Oper und Operette.
Ein Stoff, der bei aller Einfachheit docli reich an daukbaren Effekten 

schien, mul.)te bald audi zu singspielma biger Behandlung- reizen.
') S. H o f f o r y ,  a. a. O., t., SS. 93 und 140. Ober die Aufnahme des Stiickes in Diine- 

marlc und Deutschland. vgl. Il e i l en .  a. a. O., S. 59 f. — 2) S. W e i l e n ,  a. a. O., S. 00 f. 
— s) ebd. S. 61 f. — 4) Ygl. Minor: Chr. F. Weifie, S. 130 ff., und Selm om  Arehiy XIII,  388.
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Lu Euglaud wurden nacłi dem grofien Erfolge der „Beggar-Opera“ von 
Gay zuerst die Librcttisten auf das Yerwaudlungsmotiv aufmerksam. Ho ent- 
stand C o f f e y s  Singspiel „The devil to pay or the wives metamorpliosedl!. lis 
wurde im Jahre 1731 zum erstenmal gespielt und hat seineii Platz auf der 
Bulnie his 1828, also fast ein Jahrhundert lang, behauptet.

In den sechs Szenen des Stiickes wird geschildert, wie eine geizige Landedel- 
frau, unter dereń bosliaften Lauuen Mann und Dienerschaft gleicherweise leiden, 
durcli einen Zauberer aus Kaohe nachtlicherweilo in die Frań eines Schusters 
vervvandelt wird, wahrend Neli, dio eehte Schustersfrau, die Gestalt der Lady 
erhiilt und in das SchloB yersetzt wird. Wahrend die Lady, ais sie ain Morgen 
erwaeht und sieli in ihre diirftige Umgebung durchaus nicht linden kann, von 
dem erzurnten Schustcr mit Scheltworten und Sehliigen traktiert wird, gowinnt 
Neli im Schlosse dureli i lir in den seltsamen UmstUndon begrtlndetes schtiehtcrn- 
frcundliehes Betragen alle Herzen. Die Lady, die ihre Rechte geltend machon 
will, wird abgewicson. Sehliefilich wird durcli den Zauberer alles aufgeklart und 
die 1’rlihere Ordnung wieder hergcstellt. Die Lady ist durcli das Zauberstuckchen 
von ilirem Hochmut griiudlich gehcilt und bleibend gebessert,

Coffeys Stiick ist ein lehrreiches Beispiel datur, wie fremde Motive sieli 
an den ursprttnglichen Kern unseres Schwankes: die Yersetzung eines Menschen 
im Sclilaf aus einer niederen Spharo in eine hohere, ansetzen und ihn fast 
iiberwuchern').

In der ersten Strophc eines Meisterliedes der Kolmarer Handschrift2) 
wird von dem Meisterdieb Elgast (oder Elbcgast) erzahlt, wie er einst zwei 
ungleiche Paare: einen alten Mann und ein junges Weib, einen Jiingling und 
ein altes Weib, gefunden habc. Da habe er der Alton ihren jungen Gatten 
gcstohlen und ihn der Jungen zugefiihrt und ebenso die beiden Alton yereinigt. 
Auf einen Zauberer Iibertragen, erscheint diese Sagę in cinem Fastnachtspiel 
Jakub Ayrers „Die zwei Paar rerwechselten Eheleut und der M arkgraf von 
Kom“s). Der Zauberer Nigromanticus yersetzt die beiden Paare in tiofen Schlał 
und der Markgraf nimmt die Yertausclmng yor. Aber ais die beiden Alten 
ain niichsten Morgen vor ilnn Klasre fiihren, entscheidet er, die beiden PaareO  0  7 7

sollten so beisaminen bleiben, ivie sie der Priester zusammengegeben. Wie Tieck 
(Krit. Schriften I, 346) bemerkt, stammt dieses Fastnachtspiel aus dem Engli- 
schen; denn dTJrfey habe spiiterhin denselben Einfall bearbeitet, der audi 
Coffey zu Grunde liegt.

Audi  Coffeys Stiick zeigt das Thema der „verwechscłten Eheleut11, aber 
das Motiv der Yerwedislung ist ein ganz anderes. Eine zankische Frań soli 
dadurch gebessert werden, dafi sic aus der yornehmen Sphare ihres Schlosses 
in die driickende Enge einer Schusterswohnung yersetzt wird und die Zuehti- 
gungen. di(̂  sie sonst freigebig austeilte, nun ani eigenen Leibe sjitiren muli. 
Also eine bose Sieben, durcli einen groben Mann gewaltsam gebessert: man 
f ii hit sieli soglcich an das Motiv der „Bezahmten Widerspenstigen“ erinnert. 
Aber die Yerwandlung der Lady in die Schustersfrau bedingt naturgemali eine 
zweite; die Schustersfrau wird in die Lady yerwandelt, dereń Stelle ja wahrend 
der Zeit ilirer Abwesenheit ausgefiillt werden muli; andererseits muli Neli aus der 
Schusterswohnung entfernt werden, um ilirer Doppelgangerin Platz zu machen. 
W ir sehen also, wie unser Motiv, hier zum erstenmal auf eine Frau iibertragen, 
gegentiber dem Hauptmotiy zuriicktritt und sieli ihm yollig unterordnet. Nells 
Schicksal kommt, nachdem sie ihre Kolie ausgespielt hat, nicht weiter in Betracht.

!) W e i l e n .  a. a. O., S. 66 f., hebt diese Tatsache zu wenig’ hervor. — 2) K. B a r t s c h :  
Meisterlicder der Kolmarer lis ., S. 303, XXXVI. — s) Ayrers Dramen, hrsgg. v. K e l l e r ,  IV, 2391IV.
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Coffeys Stiick fand bald auch seinen W  eg auf die franzosische und 
die deutsche Biihne,

In Frankreich wurde es in der dreiaktigen Bearbeitung von 3Iidi. Sódaine 
(1719 —1794) im Jahre 1756 zum erstenmal gegeben unter dem Titel: „Le 
diable a cpiatre ou la double Metamorphose1*1).

In Deutscliland war das von Casper Willi. v. Borek tibersetzte Singspiel 
schon 1743 von Schonemann in Berlin gegeben worden, liatte aber weder kier 
nocli in Hamburg Erfolg. Erst die Neubearbeitung von Christian Felix Weifie, 
die dieser tur die Kochsche Gesellsekaft geliefert hatte und die am 6. Oktober 
1752 unter dem Titel: .,I)ie verwandelten Weiber oder Der Teufel. ist los. 
Eine komisclie Oper in 3 Aufziigen“ zum erstenmal in Leipzig gespielt wurde, 
liatte irrofien und yerdienten Erfolg. Bald eroberte sie sieli alle Blihnen Deutsch- 
lands. Xoch starker war die Wirkung, ais AVeiBe unter Beniitzung Sedaines 
eine Umarbeitung seines Stlickes yomahm, die, von Hiller komponiert, am 
28. Mai 1766 in Leipzig in Szene ging.* 2) Auch die Operette Sedaines wurde 
mehrfach fur das deutsche Theater tibersetzt.3)

Audi die Opern- und Operettenlibrettisten des XIX. und beginnenden XX 
Jalirhunderts haben iibrigens unseren Stoff nicht ycrschmfilit. Der Text von 
Adams Oper „Si j ’etais roi” schliefit sieli nahe an „1001 Xaeht“ an. Im 
Februar 1900 wurde in Frankfurt a. M. eine Operette „Schuster Jan" von 
Gust. v. Kolii er aufgefuhrt, die yermutlich auf Ploetz zuriickgeht.4)

Naliere oder weitere Beziehungen zu unserem Stoffe zeigen ferner Berlas 
„Yerwunschenes Schlofi", „Der neue Biirgernieister" von Gettke und Pohl und 
„Die kleine PriiizessiiC von Krenn und Lindan.)

VII. Calderon.
Kiinig Basilio von Polen kilót seinen Solin Segismondo tern vom Hofe in 

strengem Gewahrsam erziehen. Denn das bei seiner Geburt gestellte Horoskop 
hatte in i lun einen bosen Herrsclier vorausverkundet, der semeni eigenen 
Yater den Fuli auf den Xacken setzen werde. Aber bevor der alte Kiinig dem 
Tliron entsagt, will er seinen Solin auf die Probe stellen. Segismondo, durch 
einen 'frunk in tiefen Schlaf yersetzt, erwacht ais Kbnigssohn im prunkenden 
Palaste. Doch er bestelit die Probe schlecht. Im BewuCtsein seiner Macht liilit 
er der angeborenen, lange zuruckgedammten Wildheit die Ziigel schietien. Seinen 
Erzioher Clotaldo will er ermorden. der Anblick yon dessen Tochter Rosaura 
entfesselt seine tierisclien Triebe, seinen Yater behandelt er grausain und ver- 
achtlich. So bat er das Recht auf die Krone yerwirkt. E r wird \ron neuein 
betiiubt und in seine Einsamkeit zuruckgebracht. Dort yersucht Clotaldo, ilin 
glauben zu machen, dati alles, was er erlebt, getraumt sei. Astolfo, Herzog von 
Moskau, wird zum Kiinig ausgerufen. Doch das Arolk erliebt sieli gegen Basilio 
zu Segismondos Gunsten und befreit ihn. Im Biirgerkriege bleibt dieser Sieger 
und der Yater liegt, die Prophezeiung erftillend, zu seinen Fiifien. Da erinnert 
sieli der Prinz seiner frtiheren Erhebung; er furchtet, auch diesmal zu traumen. 
I loch sei es Traum oder L eben: er will das Rechte tun und zeigt sich freund-

r) Uber die weiteren Schicksale der Sliickes in Frankreich s. W e  i l en .  a. a. O..S. 06 f .—
2) Gedruckt im 2. lid. der „Kom. Operetten" 1768; s. W e i l e n ,  a. a. O., S. 68 tf’. — ?) ('ber
diese Bearbeitungen und L e s s i n g s  Interesse an dem Stucke W e i f i e s  s. W e i l e n ,  a. a. O.,
S. 70 f. — 4) S T a r d e l ,  a. a. O.. S. 184.
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lich gcgen seinen altcn Yater. Erst jetzt, nachdem er gelernt hat, sieli selbst 
zu beherrschen, ist er wert, iiber andere zu herrschen.

Dies ist in kurzeń Worten der Inhalt von Calderona „La vida es sueńo“ 
(„Das Leben ein Tram u", zuerst gedruckt 1635). *)

Wie das Gesagte lehrt, handelt es sieli hier nicht um einen Scherz, den 
sieli ein Fiirst in heiterer Laune gonnt, nicht um ein Esempel, das ein 
liolier Herr zu moralisierendem Zwecke statuieren will, sondern um ein tief- 
ernstes sittliclies Problem, das dem Stofife von Anfang an gftnzlick fernlag und 
das erst Calderon in das alte Marchen hineintrug.

Motire aus Barlaam und Josaphat haben sieli in diesem Stileke mit der 
Gesehichte vom traumenden Bauern rerquickt. Wolier Calderon die letztere 
kannte, ob aus Marco Polos Bericht iiber die Assassinen, aus Boeeaeio odor 
aus Fernando de Rojas, der vor ihm in Spanieli den Stoff in erziililendor Form 
behande.lt hatte,2) ist ungewiB.3)

Denselben Stoff, doch mehr ins Reich des Magischen geriiekt. behau- 
delte Calderon noeh in einem zweiten Stiick: „En esta vida todo es verdad y 
todo mentira114) („In diesem Leben ist alles W ahrheit und alles Ltlge“) und 
in allegorischer Form ais Auto: „La vida es sueno'",6)

Nach Calderon behandelte den Stoff in Spanion noch der Dramatiker 
I)uan de Matos Fragoso (fl692) in „Estados mudan costumbres" („Andere 
Stiinde, andere Sitten“). Ein grausamer Prinz wird zum Landmann degradiert, 
dadureh gehessert und wieder in seinen friiheren Stand eingesetzt, wo er sieli 
ais tuchtiger Regent bewahrt.6)

Calderons Drama hat in Italien, Frankreich, Holland und Deutseliland 
eine Menge von Bearbeitungen und Naehahmungen hervorgebracht.7)

Aus der intimen Beschaftigung mit Calderon erhielt auch Grillparzer die 
Anregung zu seiuem dramatischen Gedicht: „Der Tramu ein Leben‘h Dali er 
Sliakespeares Yorspiel und das Marchen vom erwaehten Sclilafer kannte, ist 
selir wahrscheinlich. Aber sein Stiick gehort, trotz aller scheinbarcn Yerwandt- 
scliaft mit unserer Stoffgruppe, einer ganz andern Tradition an, was Weilen*) 
nach meiner Meinunar nicht kraftijr jjenusr betont hat. Das Motiv des Sttickes 
ist gleiclisam die Ilm kehrnng des unserigen. Wahrond wir sonst einen Hel den 
sahon, der im. Schlał' von einem Machtigen der Erde zu scinesgleiclicn er- 
lioben wird und beim Erwaehen in der verwandelte-n Umgebung zu traumen 
glaubt, ist hier der Traumgott allein Urheber der Metamorphose. Ru sta u 
glaubt nicht zu traumen, er triiiimt wirklich. Und wiihrend alle friiheren 
Helden, in ihre gewohnte Umgebung zuruckversetzt, das tatsachlicli Erlebte 
fur einen '1'raum hiolten, hiilt Rustan, erwacht, seinen Traum fur etwas wirklich 
Erlebtes. Ihm bedeutet der Traum dieser einen Nacht ein ganzes Leben: daher 
der 'Fitel des Stiickes. Mit Recht weist Hocky) auf die yerwandte Sagengruppe 
hin, der Chamissos „Vetter Anselmo“ angehort. Das Grundmotiy dieser Balladę, 
wonacli langdauernde Ercignisse infolge eines Zaubers ais Geschehnisse eines 
Moments erscheinen, findet sieli in den Siebenschlitfersagen (vgl. auch Goethe.s 
„Des Epimonides Erwaehenli, den „Monch v. Heisterbach“ etc.). Eine be- * I.

!) Nach L a  B a r  r e r a  y  L e i  r a d o :  Catalo^o Bibliografico del teatro antiguo espanol. 
1860. — 2) S. W e i l  en,  a. a. O. S. 6. — 3) Vgl. S c l i a c k s  Gesehichte der dramatischen
Literatur in Spanicn, 3. Bd. 1874, S. 145 ff. K r e n k e l :  Klass. Buhnendichtungen der Spanier,
I. Bd. 1881, S. 13. — 4) S. S c h a f f e r :  Gesehichte des spanischen Nationaldramas, 2. Band, 
1891) S. 35. — 5) Ebd. S. 39. — 6) Ebd. S. 194. — 7) Ygl. W e i l e n ,  a. a. O.. S. 73, Adam 
S c h n e i d e r :  Spaniens Anteil an der deutschen L iteratu r des XVI. und XVII. Jahrhunderts, 
1898, S. 300. B r e y m a n n :  Calderon-Studien, I. Teil 1905, Index. — fc) a. a. O , S. 77. — 
9J K o c k  Stcphan : Grillparzers „Traum ein Leben“ 1904, S. 14.



sondere Gruppe derselben erzśthlt, wie ein Magier den Charakter eines Jlinglings 
erprobt, indem er ilm in eine Art hypnotischen Zustand yersetzt (wie in 
„Vetter Anselnio") und ilm wahrend desselben hohere Scheinwtirden ein- 
nelimen lal.it.1)
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VIII. Gerhart Mauptinaim.
Calderon und Grillparzer schliefien die eine Reihe der dramatisehen Bearbei- 

tungen unseres Stoffes, an. dereń Anfang Uollonius stelit. Sie bilden zugleich den 
Hohepunkt dieser Riehtung, die dem alten Schwanke durch einen etliisclien Grund- 
gedanken hohere Bedeutung verleihen will; donn in ihren Stlicken allein ist die 
sittliche Idee nicht unorganisches Beiwerk, sondern bildet reclit eigentlieh die Seele 
der dargt istellten Begebenheiten. Dieser Tradition stelit. nun eine zweitc schroff 
gęgentlber. Sie yerzichtet yollig auf jede ethische Tendenz und fiihlt daflir 
lim so lebhafter die Komik, die die Geschehnisse des alten Mftrekens in sieli 
Bergen. Diese Riehtung des Rein-Komisehen hat eigentlieh nur einen bedeuten- 
den Yertreter: Shakespeare. In seinen Spuren wandelt an der Sehwellc des 
XX. Jahrhunderts Gerhart Ilauptmann mit seinem ..Schluck und Jau“. Diesen 
Anschlufi an Shakespeare und damit den Gegensatz zur ernsten ( 'alderonsehen 
Riehtung zu betonen, ist Ilauptmann iingstlich berntiht. Durch das dem Stiicke 
vorgesetzte Motto, das die Schlufrworte des Shakespeareschen Vorspiels bilden: 
(Schlau: „W as? Ist es ein Tischzeug?“ Page: ,,’s ist’ ’ne Art Historie1* etc.) 
will er gleichsam mit dem Finger auf sein Vorbild hinweisou. Ais „Possen- 
spiel‘*“) lafit er sein W erk auffiihren, ein „Spiel zu Scherz und Schimpf'* nennt 
er es in der Buchausgabe3) und der Prolog bittet:

„LaCt euer Auge flilchtig drlibergleiten,

Und nelimt dies derbe Stticklein nicht fiir mehr 
Ais einer unbesorgten Laune Kind. “

Diesen Prolog denkt sich der Dichter von einem Jager gesprochon und 
das Stiick selbst einer frohlich zechenden Jagdaresellschaft im Bankettsaal eines 
Jagdschlosses vorgespielt. In solch harmlos - behaglicher Stimmung soli nach 
des Dichters Wuusch auch das Publikom im Theater sein Stiick geniefien. 
Selbst die herkommliclie Einteilung in Akte scheint ihm fur sein luftiges 
Gebilde zu schwerfiillig. „Schluck und Jau “ ist ein „Spiel mit fiinf Unter- 
brechungen** (zahlt also eigentlieh sechs Akte). Zeit- und Ortsangaben foli len. 
Durch keine Pedanterie soli der Charakter eines leieht hingeworfenen Capriccio 
gestiirt werden.

Aber trotz all dieser BemUhungen ist leieht zu selien, wie Ilaujitmann 
im Laufe der Arbeit immer mehr und mehr in die ernstero Riehtung einlenkt 
und wie neben Shakespeare der Einflufi Holbergs sich geltend macht. Holberg 
nimmt eine Mittelstellung zwischen den beiden friiher charakterisierten Rich- 
tungen ein. Wohl ist in seinem „Jeppe“ der possenhaften Komik ein weiter 
Spielraum gewahrt, wohl wird auch hier die Yerwandlung bloB zuin Scherz 
i u Szene gesetzt, aber nicht nur in don lehrhaften SchluCworten des Barons 
zeigt sieli die ernste Tendenz, die Schilderung von Jeppes despotischer Will- 
ktir, die vor keiner Gewalttat zurtiekschreckt, eroffnet ernste Perspektiven und 
erhebt das Stiick hoch iiber die Sphare des Harmlos-Lacherlichen.

!) Vgl. auch Z e i d 1 e r J a k . : „Der Traum  ein Leben“ („W iener Zeitung” 1887, Nr. 176—179), 
P a y e r :  Grillparzers „Traum  ein Leben“ (»Osterr.-ung. Revue“, X, 34, 153). — *) So lautete der 
urspriingliche Titel. — 8) Biirlin, S. Fischer, 1900.



Die Eingangssituation von „Schluck und Jau“ ist die des Shakespeare- 
schen Vorspiels: Den trunkenen Strolch, der am Wegrain łiegt und schlaft, 
trifft der vornehme Herr, der mit seinem Gefolge von der Jagd heimkehrt. 
Dem Helden Jau hat Hauptmann in Schluck einen Kumpan beigesellt. G leioh 
am Beginne werden die beiden Charaktere seharf kontrastiert: Jau, der mit 
,  Fafterminzkiehla“ hausiert, ist brutal, egoistisch und lierrisch, Schluck, der 
Silhouettensclmeider, sanft, selbstlos, seinem Genossen skiavisch ergebon.

Der Lord Shakespeares ist boi Hauptmann ein Fiirst und heilit Jon Band. 
Audi er hat einen Begleiter zur Seite, seinen Zechgenossen Karl, mit dem er 
sieli, wie der Lord mit dem ersten Diener, von der eben. beendeten Jagd unter- 
li/ilt. Kurz und in scharfen \ Lor ten drtickt Skakespeare den Abscheu beim 
Anbliek des yolltrunkenen Strolches aus, Hauptmanns Jon Rand viel lang- 
atmiger und etwas sentimental. Er denkt zumichst nur an die Ktihnlieit, mit der 
sieli Jau in solcher Yerfhssung in die Kalio des ftirstlichen Schlosses wagte, 
und will ihn zur Strafe in den Błock legen lassen. Schluck in seiner grenzen- 
losen Gutmiitigkeit liiCt sich fur den Freund ins Stockhaus bringen. Karl aber 
vers])riclit, mam Jon ilim freie Hand lasso, mit den beiden Strolchen ein tolles 
Schauspiel auszuftiłiren. Sidselill, Jons Geliebte, die sich todlich langweilt, werde 
sich „vor Lust das Ztinglein blutig beiCen“. In einem holien, prachtigen Zim- 
mer erwacht Jau am anderen Morgen anf einem kostbaren Lager. Wio Jeppe, 
glaubt er daheim zu erwachen und ruft nach seinem Weibe. Es folgen die 
Dienerszenen, an Sliakespeare gemahnend. Jon Rand erscheint ais Leibarzt 
(vgl. die Arzteszene bei Holberg), Karl ais Seneschall.

Selir bald ist die Suggestion gelungen. Beim fiirstlichen Gelage entlaltet 
Jau den ganzen protzigen Hoclnnut, den das Gefithl seiner neuen Wiirde in 
ihm erweckt hat. Inzwischon ist Schluck von Sidselill und Adeluz, ihrer 
Kaimnerfrau, in Damenkleider gesteekt worden. Sein Erscheinon bringt Jau 
in Verwirrung; aber sclion im nachsten Augenblick erkennt er ihn, den 
elenden Genossen seiner elenden Yergangenhoit. Da beginnt er zu rasem 
W utschiiumend jagt er durch die Sale des Sehlosses, in wilder Zerstorungslust 
zertriiinmert und zerfetzt er Kostbarkeiten und Mebel. Wildester Ciłsarenwahn 
hat ihn erfaCt gleich Holborgs Jeppe. Ais Schluck ihm in seiner wirklichen 
Gestalt entgegentritt, will er ihm an den Kragen. E r tyrannisiert die Diener, 
dali diese, an blinden Gehorsam gewohnt, ihren rechtmaBigen Herrn verleugnen 
und dem neuen Herrseher zitternd dienen. Da wird der Scherz den hohen 
Herreu docli zu gefahrlich. Jau wird trunken gemacht und samt seinem Genossen 
an die Luft gesetzt; ais er am nachsten Morgen erwacht, fiudet er sich wieder 
auf dem Wiesenplan vor dem Sclilosse. Jon Rand und Karl reiten wieder zur 
Jagd. Karl trostet die beiden gefoppten Yagabunden mit schonen Worten, 
Jon gibt ilinen Geld und verspricht Jau ein Sttlck Ackerland.

Melir ais fur die Handlung \'erdankt Hauptmann Sliakespeare in bezug 
auf Sprache und Stil. Die Lumpen sprechen in Prosa (und zwar im schlesischen 
Dialekt), dio Vornehmen in Jamben. Die Sprache der letzteren wimmelt von 
Concetti, gesuchten Bi Idem, Wortspielen und Antithesen und verfitllt Jiżiufig ins 
Ubertriebene und Geschmacklose (vgl. Karls Schilderung der Heiterkeit, die 
sein Scherz hervorrufen werde, a. a. O. S. 27, Jons Anrede an Sidselill S. 30f, 
Karls Spott Liber Jons Yerliebtheit, S. 69 u. s. f.)1)

J) Einen Eintlufi W e i s es auf Hauptmann, den G a s s n e r, a. a. O., S. 40, behauptet, konnte 
ich nirg*ends entdecken. Die Ubereinstimmungen in Einzelheiten sind nur dem Zufall zuzu- 
schreiben, so wenn die beiden Hoffraulein Mierten in ahnlicher, freilieb viel roherer Weise 
necken wie Sidselills Gesinde den in seiner Verkleidung naturgemafi zum Spotte reizenden 
Schluck. Dagegen hat die jungę schalkhafte „Frau  Adeluzw gar nichts mit der diirftigen



Fragen wir nun nach Hauptmanns Yerlialtnis zu seinen Vorgangern, so 
erseheint ais sein wiehtigstes Yerdienst die Vermehrung des Personals, dio 
nattirlich eine Bereicherung der Handlung mit sieli bringt. Indem der Dichter 
seinem Helden Jau einen Genossen an die Seite setzte, sclieint er einen 
doppelten Zweck vorfolgt zu haben. Zunachst dient Schluck in seiner skla.vi- 
schen Demut, die sieli blind dem Schicksal in jeglieher Gestalt unterwirft, 
ais wirksamc. Folie fur den lierrscłisuclitigen, zum Befelilen geborenen Ge
nossen, dessen Gedanken immer „in die Hichte gehen”. Dann libernimmt 
Scliluck die Bollc des Pagen bei Shakespeare. W ahrend Jau also w id er 
Willen KomSdie spielt, agiert Sehluck ais bewufiter Komodiant. Dali Jau 
seinen Freund in der Verkleidung sofort erkennen muli, wurde von der 
Kritik ffetadelf, lieirt aber nattirlich in der Absiclit, des Dichters. Jau stelit 
auf der Hohe seiner eingebildeten Maelit, an die er glaubt, weil er daran 
glauben wi l l .  Da tritt ihm Schluck entgegen und mit ihm seine totgeglaubte 
klagliche Vergangonheit. Blitzartig steigt in ihm der Gedanke auf, dat), wie 
diese plumpe Maskerade, aucli sein ganzes stolzes Herrcntum nur ein Mummen- 
schanz zum Ergotzen eines anderen sei und dat) morgen vielleiclit das alte, 
erbarmliche Leben von neuem beginnen miisse. Der \Yunseh, diesen ipualenden 
Gedanken abzusehiitteln und sieli in der eben orst erworbenen Machtstellung 
zu behaupten, treibt ihn dann zu den wildesten Ausschreitungeń.

Neue Figuren gegeniiber den Vorlagen sindaueh: Sidselill,1) an Maeter- 
lincks sehemenhafte Frauengestalten gemahnend, die Jau wahrend des Mahls 
ais seine Toehter entgegentritt und ihm Lieder yorsingt, sieli an Sehlucks 
drolligen Galanterien ergotzt und sich von ihm ihre Silhouette schneiden lafit; 
Karl, der Philosoph und ewige Rasonneur, der dem Schwarmer Jon ais Realist 
gegenilbersteht, etwa wie Mercutio dem Romeo; die lustige Frau Adeluz, die 
aucli Shakespearesches Gepriige tritgt, und einige kleinere Episodentiguren.

Keben der treffliehen Charakteristik der Hauptfiguren ist aueh die Yer- 
tiefung des psycliologischen Motivs der Yerwandlung Hauptmanns wesentliches 
Verdienst. So ist die Szene des Erwachens mit vielen neucn, wohldurch- 
dachten Ziigen ausgestattet. Wie Jau zuerst Aderlafi und Purgiermittel yerlangt, 
um seine vermeintliehen Wahnvorstellungen loszuwerden, sieli abweehselnd im 
Gerichtssaal, im Irrenhaus, in der Ilolle, im Himmel zu befinden glaubt und 
wie dann der Wcin, den man ihm reieht, alsbald seine W irkung tut und er, 
kaum dat) er sieli in die neue Umgebung gefunden hat, einen herrisehen Ton 
anzuschlagen beginnt, ist meisterlich geseliildert; meisterlieh aueh die grandiose 
Steigerung seines Herrsehergefiihls von kleinliehen Schikanen gegeniiber seinen 
Untergebenen(besonders in der Tischszene des yierteu Aktes) bis zum wildesten 
Casarenwakn (im ftlnften Akt).

Aueh die Komposition ist gegliickt, so die gesehiekte Parallelanordnung 
der Szenen, die die unfrciwillige Yerwandlung Jaus und die freiwillige 
Sehlucks zeigen.

Ein lieit.eres Possenspiel aber ist „Schluck und Jau “ nicht. Der leiehte, 
iiberlegene Humor Shakespeares stand Ilauptmann liier nicht zu Gebote. 
Weder Jau nocli Sehluck wirken komiscli: jener Hofit Abscheu ein in seiner 
an Wahnsinn streifenden Brutalitat, diesor Alitloid in seiner willenlosen Demut.
Figur der gesetzten „Kam m erfrau B rigitte“ gemem. Jaus Erwachen crinnert weit mehr an 
die entsprechende Szene bei Holberg ais an die bei W eise stehende. Vollends erzwungen 
scheint mir die Parallelisierung der W orte Herzog Philipps (V., Sz. 9) mit denen Karls (V., 
p. 121). Dafi H auptm ann nicht etwa griindliche „Quellen.studien“ zu seinem Stiicke getrieben 
bat. beweist die Tatsache, dafi ihm W e i l e n s  Monographie unbekanut war. (Freundl. Mitteilung 
des H errn Prof. v. Weilen.) —• -1) Der Name findet sich bei Kosegarten. in altonglischcn und 
altnordisclien Balladen.



Wahrliaft riihrend ist die Unterwiirfigkeit, mit welcher er Jaus Tyrannei und die 
mutwilligen Spasse ertritgt, mit denen (in der Gartenszene des yierten Aktes,
S. 26) das ausgelassene Gefolge Sidsclills und diese selbst ilm qualen, bis er 
zuletzt zu weinen beginnt.

Ębeuso widersprechen dem Charakter des Capriccio die endlosen Rasonne- 
ments, mit denen Karl das Treibcn seiner Umgebung beglcitct, in einem 
shakespearisierenden Stil, dem man die miihsame Feile deutlich anmerkt. 
Dies gilt yoii der Sprache der Yornehmcn Uberhaupt.

Wiederholt wird das Freyelhafte des Spasses, wenn auch nur leise, ge- 
tadelt (vgl. Jovianus) und Mitleid fiir die so sclimahlich Mifibrauchten zu 
erweeken gesucht; so wenn Jau beim Aufbruch zur Jagd von Angst vor den 
Hunden, seinen alten Feinden, gepackt wird (II, S. 59). Schluck in seiner 
riihrenden Geduld bildet schon an und fiir sieli eine lebendige Anklage gegen 
den leichtfertigen Ubormut der GroCen; sein Benehmen in der Gartenszene 
wurde bereits erwahnt. Im  duftigen Gemaehe Sidselills, umgeben yon einem 
ungewohnten Luxus, entschuldigt er sein eigenes diirftiges Aussehen durcii 
die riihrend schlichten W orte: „Ich bin a bissel schlecht angezogen, aber das 
bringt ebens das Leben so mit sieli, selin Se“ (III, S. 75). Znm Sehlusse 
weist ihn Karl grób aus dem Speisesaal, nachdem er seiner Laune gedient, 
(V, S. 149) und kennt ihn am nachsten Morgen nieht mehr.

Aber das Entscheidende ist, dafi auch in dem heiteren Seherzspiel Haupt- 
manns im Laufc des Sttickes eine leitende Idee sieli einstellt, die in den 
Worten Karls gipfelt, mit denen er Jau trostet (VI, S. 170):

............  Du hast getraumt.
Doeh ich, wie ich liier stehe, auch der Ftirst,
Auch seine Jager, all sein Ingesindo,
W ir traumen."

Schon friilier hat er, sich und Jon mit dem Vagabunden Jau ver- 
gleichend, geyiredigt (Y. S. 121):

,........... Sind wir wohl mehr
ais nackte Spatzen? mehr ais dieser Jau?
Ich glaube nieht! Das, was wir w i r k l i c h  sind, 
ist wenig mehr, ais was er w i r k l i c h  ist -—: 
und unser bestes Gliiek sind Seifenblasen“.

(Ygl.-den Monolog Sigismunds bei Calderon: „Was alle sind, das traumen nile, 
obgleich nieht einer es erkennt;.")

So trostet sieli auch Jau selbst am Sehlusse: Zwischen Fiirst und Bettler 
sei kein Untcrschicd und bcido wtirden sehlieClich von den Wilrmern ge- 
iressen. Dieser nralte Gedanke von der Vergiinglichkeit irdiseher Grofio, diese 
Lolire, dali das Leben nur ein lluehtiger Traum sei, ist uns schon bei Hollo- 
nius, in den Jesuitcndramcn. bei Calderon begegnet und bei Hauptmann findet 
er sieli nocli an yielen Stellen ’)

So fehlt denn dem W crkc Hauptmanns trotz aller Yorziige im einzclncn 
die Einlieitlichkeit und darum die tiefere Wirkung. Ton und Haltung des 
Stiiekes schwanken zwischen dem derben Possenspiel und dcm ernsten Drania 
bestandig bin und ber. H a u p t m a n n  g e h t  y o n  S h a k e s p e a r e  aus,  u m 
ST.hl i ef i l i eh b e i  C a l d e r o n  zu l a n d  en. Welche Stelle das Stiick in 
der Entwieklung des Dichters einnimmt, ist hier nieht zu erortern. In der 
Geschichte unseres Stoffcs bedeutet es keineii wesentlichen Fortsehritt. In

’) Ygl. G a s s n e r ,  a. a. O., S. 3S ff.
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bezug auf liarmlosen Humor ohne hohere Anspriiche steht es hinter Ploetz zuriick, 
die Idee aber bcwegt sich, weno auch mit Geist und Abweehslung vorgetragen, 
in den herkommliehen Bahnen. Das Moderne in der Auffassung liegt nur in 
der schon erwahnten sozialen Satire und der Parodie des Gottesgnadenkonigtums, 
die an einzelnen Stellen, nicht immer geschmackvoll (a. a. O., S. 40), hervor- 
tritt. Aber der Dichter hatte diese beiden Momente mit viel groberer Scharfe 
und Entschiedenheit betonen mttssen, um seinem Stiick eine bleibende Bo- 
deutung zu sichern.

IX. Heinrich Mann.
Wie mag sieli der fiirstliche Scherz gestalten, wenn nicht ein Tolpel 

oder Durchschnittsmensch (wie in fast allen bisnun eriirterten Yersionen), 
sondern ein wirklicher Kraft- und Tatmenseh, eine Eroberernatur, durch die 
Laune eines Machtigen plotzlich zu den Hohen der Menschheit emporgehoben 
wird ? Die Bearbeitung, die dieses vollig neue und interessante Problem lost, 
stammt von dem in den letzten Jahren zu verdienter allgemeiner Anerkennung 
gelangten Schriftsteller Heinrich Mann, der sie im zweitenTeile(„Minerva‘i) seines 
Romans „Die Gottinen oder die drei Romanę der Herzogin von AssyUl) ais 
Erzahlung dem Maler Jakobus Halni in den Mund legt, um dadurch „die 
Stimmung jenes Teiles festzulegen‘£.2)

Eine der gltieklichsten Figuren im genannten Roman ist der jungę Nino, 
eine Art knabenhafter Held, voll Sehnsucht naeh Abenteuern und seltsamen 
Erlebnissen, beseelt von einer frtthreifen, hoftigen Leidenschaft zur Herzogin 
von Assy. Ais er, dem ein tatenfrohes Leben ais einzig erstrebenswertes Ziel 
vorschwebt, von der Kunst, dereń sieghafter Macht alle Personen in diesem 
Teile des Romans sich unterwerfen, geringschatzig spricht, belehrt ilm Jakobus: 
„Du mdchtest dich lieber herumschlagen, ich weib —• Grobes tun und sonder- 
bare Dinge erleben. Aber begreife docli, dab dies alles durch die Kunst ge- 
schiehtA Es gibt eine Kunst des Lebens, meint Jakobus mit diesen Wortcn 
und wer es versteht, durch ktihne Worte, ktihne Taton, sein Leben selbst- 
herrlich zu gestalten, ist der grofite aller Kiinstler. Denn jede gelungene Tat 
ist ein Kunstwerk, so gut wie die greifbare Schopfung, die aus der Hand des 
Bildners oder Malcrs hervorgeht. Żur Ausfuhrung dieses Gedankens erzahlt 
Halm den Schwank von Nino Sventatello, „von einem, der auch Hans Leicht- 
fuh hiefi und der auf den Stufen eines Brunnens schlief, weil ihm kein Bett 
gehorte. Aber ais er eines Morgens erwachte, gehćirte ihm Rom. Ein grober 
Ilerr, der erst am hellenMorgen nacli Hause ging, hatte Gefall en gefunden an 
seinen blonden Locken und an den Schatten um seine geschlossenen Lider-1. 
E r lieb Nino in den Palast tragon und ihm weibseidene Schuhe, Strlimpfe 
und Hosen, eine roto Weste und einen grilnen, gestickten Rock anlegen. 
„Denn er hoffte, wenn Nino in diesem prinzlichen Śtaate erwache, werde er 
zu lachen geben. Nino aber lachte selber, sobaki er die Augen aufschlug/- 
Hochst bofriedigt von den Komjilimenten der Kavaliere um ihn ber, dehnt 
und rakelt er sich im Bette, gibt dem die Fruhstucksschokolade verschuttenden 
Lakaien eine Ohrfeige und besteigt mit stolzer Sicherheit das Licblingspferd 
des groben Herrn. Ais dieser ihm vorhalt, er tue ja, ais ob er ein Prinz 
ware, will Nino dies nicht verstehen, bis ihm der Herr belustigt verspricht, 
ihn wirklich zum Prinzen zu machen, wenn or auch in seinen alten Kleidern 
Silit, Artigkeit und Redekunst zeigen wiirde. Nino bchauptet zwar, nie alte

l) Mimchen. Yerlag Alb. Langen 1903. — *) Briefliclie Mitteilung des Yerfassers.
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bezug auf liarmlosen Humor ohne hohere Anspriiche steht es hinter Ploetz zuriick, 
die Idee aber bcwegt sich, weno auch mit Geist und Abweehslung vorgetragen, 
in den herkommliehen Bahnen. Das Moderne in der Auffassung liegt nur in 
der schon erwahnten sozialen Satire und der Parodie des Gottesgnadenkonigtums, 
die an einzelnen Stellen, nicht immer geschmackvoll (a. a. O., S. 40), hervor- 
tritt. Aber der Dichter hatte diese beiden Momente mit viel groberer Scharfe 
und Entschiedenheit betonen mttssen, um seinem Stiick eine bleibende Bo- 
deutung zu sichern.

IX. Heinrich Mann.
Wie mag sieli der fiirstliche Scherz gestalten, wenn nicht ein Tolpel 

oder Durchschnittsmensch (wie in fast allen bisnun eriirterten Yersionen), 
sondern ein wirklicher Kraft- und Tatmenseh, eine Eroberernatur, durch die 
Laune eines Machtigen plotzlich zu den Hohen der Menschheit emporgehoben 
wird ? Die Bearbeitung, die dieses vollig neue und interessante Problem lost, 
stammt von dem in den letzten Jahren zu verdienter allgemeiner Anerkennung 
gelangten Schriftsteller Heinrich Mann, der sie im zweitenTeile(„Minerva‘i) seines 
Romans „Die Gottinen oder die drei Romanę der Herzogin von AssyUl) ais 
Erzahlung dem Maler Jakobus Halni in den Mund legt, um dadurch „die 
Stimmung jenes Teiles festzulegen‘£.2)

Eine der gltieklichsten Figuren im genannten Roman ist der jungę Nino, 
eine Art knabenhafter Held, voll Sehnsucht naeh Abenteuern und seltsamen 
Erlebnissen, beseelt von einer frtthreifen, hoftigen Leidenschaft zur Herzogin 
von Assy. Ais er, dem ein tatenfrohes Leben ais einzig erstrebenswertes Ziel 
vorschwebt, von der Kunst, dereń sieghafter Macht alle Personen in diesem 
Teile des Romans sich unterwerfen, geringschatzig spricht, belehrt ilm Jakobus: 
„Du mdchtest dich lieber herumschlagen, ich weib —• Grobes tun und sonder- 
bare Dinge erleben. Aber begreife docli, dab dies alles durch die Kunst ge- 
schiehtA Es gibt eine Kunst des Lebens, meint Jakobus mit diesen Wortcn 
und wer es versteht, durch ktihne Worte, ktihne Taton, sein Leben selbst- 
herrlich zu gestalten, ist der grofite aller Kiinstler. Denn jede gelungene Tat 
ist ein Kunstwerk, so gut wie die greifbare Schopfung, die aus der Hand des 
Bildners oder Malcrs hervorgeht. Żur Ausfuhrung dieses Gedankens erzahlt 
Halm den Schwank von Nino Sventatello, „von einem, der auch Hans Leicht- 
fuh hiefi und der auf den Stufen eines Brunnens schlief, weil ihm kein Bett 
gehorte. Aber ais er eines Morgens erwachte, gehćirte ihm Rom. Ein grober 
Ilerr, der erst am hellenMorgen nacli Hause ging, hatte Gefall en gefunden an 
seinen blonden Locken und an den Schatten um seine geschlossenen Lider-1. 
E r lieb Nino in den Palast tragon und ihm weibseidene Schuhe, Strlimpfe 
und Hosen, eine roto Weste und einen grilnen, gestickten Rock anlegen. 
„Denn er hoffte, wenn Nino in diesem prinzlichen Śtaate erwache, werde er 
zu lachen geben. Nino aber lachte selber, sobaki er die Augen aufschlug/- 
Hochst bofriedigt von den Komjilimenten der Kavaliere um ihn ber, dehnt 
und rakelt er sich im Bette, gibt dem die Fruhstucksschokolade verschuttenden 
Lakaien eine Ohrfeige und besteigt mit stolzer Sicherheit das Licblingspferd 
des groben Herrn. Ais dieser ihm vorhalt, er tue ja, ais ob er ein Prinz 
ware, will Nino dies nicht verstehen, bis ihm der Herr belustigt verspricht, 
ihn wirklich zum Prinzen zu machen, wenn or auch in seinen alten Kleidern 
Silit, Artigkeit und Redekunst zeigen wiirde. Nino bchauptet zwar, nie alte

l) Mimchen. Yerlag Alb. Langen 1903. — *) Briefliclie Mitteilung des Yerfassers.



sich in dio Komedie, die er spielt, sclion vbllig eingelebt. (,,Dabei zitterto 
Ninos Stimme, denn was er sagte, war walir, oder er mcinte, es sei walir: 
er wufite es selbst nicht m ehr.“) E r glaubt so fest an das, was er so sehnlich 
wtinscht, dat! sich ihm selbst unbewufit W ahrheit und Tauschung mischen. Er 
ist der Lebcnsktinstler, dem die grotle Aufgabo gelingt, an der so yicle vor 
ihm gescheitert sind: sich tlber die Schronken zu orheben, in der Abstammung 
und Lebensgewohnheiten den Menschen gefesselt halten. Nino ist der lachende 
Held, der mit Kraft und Kluglieit das Geschick bezwingt, dessen launischer 
Willkiir so viele, schwacher und minder begabt ais er, sieli beugen mulóten

Dr. Paul Plum.

S c h u l n a c l i r i c h t e n .

1. Personalstaml.
A. L e h r k o r p e r  und Le l i r fac l i er -Yerte i lung .  

a) Yeranderungen.

Aus (leni \ erbande der Anstalt schieden mit Begiun des Sclmljahres:
1. !’rofessor l iugo Soyka ,  dem mit dem Ministbrialcrlassc vom 8. .Juni 

1907, Z. 17017 (L.-Sch.-R., 2. duli 1907, Z. 5037) eino Łolirstcllo an der Staats- 
realschule im IX. Wiener Gemcindebezirke (vgl. die Chronik),

2. der k. k. w i ik ii che Lehrer Dr. L a d i s l a u s  Kio z ner,  dem mit dem 
Ministerialerlas.se ram 20. Juni 1907, Z. 101162 (L.-Seli.-R., 2. duli 1907, Z. 5033) 
eino Lehrstelle an der II. deutseben Staatsrealschule in Drag (vgl. die Chronik) 
yerliehen worden war.

3. Supplcnt R i c h a r d  K r c i B l e  E d l e r  von  K e l l b o r n ,  der mit dem 
Ministerialerlasse vom 28. August 1907, Z. 23483 (L.-Sch.-R., 12. Sejitember 1907. 
Z. 7113) eino Lehrstelle an der Staatsgewcrbesehulo in Bielitz erhielt, nach zwei- 
jiihriger,

4. Supplent K o n r a d  F a b i a n  nach vierjahriger,
5. Supplent E r n s t  Vo g e l  nacli vierjahrigor,
6. Supplcnt I  s i d o r  li o tli nach einjUhriger,
7. Supplent Y i k t o r  T e r l i t z a  nach einjahriger sclir oifriger Tiitigkeit.
In den Verband des Lehrkorpers traten zu Beginn des Sclmljahres ein:
1. Dr. F r i e d r i c h  Me i n g a s t ,  supplierender Lehrer an der deutseben 

Landesrealschule in Kremsier, zum wirkliclien Lehrer an der hiesigen Anstalt er- 
nannt mit ErlaB des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht voni 8. Juni 
1907, Z. 10474 (L.-Seli.-R.. 5. Juli 1907, Z. 5050).

2. Z a c h a r i a s  B e r n s t e i n ,  Supplent an der Staatsrealschule im XIII. 
Wiener Gemeindobezirke, der mit ErlaB des k. k. Ministeriums fiir Kultus und 
Dnterricht vom 8. Juni 1907, Z. 9532 (L.-Seh.-li., 4. Juli 1907. Z. 5038) zum 
proyisorischen Lelirer an der liiesigen Anstalt ernannt wurde.

3. Dr. Dani  BI urn, Lehramtskandidat, zum proyisorischen Lehrer an der 
hiesigen Anstalt ernannt mit ErlaB des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Uutcr-



(L.-Sch.-R. 10. September 1907,richt vom 27. August 1907, Z. 33417 
Z. 7 112).

4. F r a n z  Mul l e r ,  Supplcnt an der Staatsrealschule in Klagenfurt,
5. J o s e f  J ung ,  Lehramtskandidat, und
0. W ł a d i m i r  K u b i t z i u s ,  Lehramtskandidat, die mit dem Erlasse des 

k. k. Landesschulrates vom 2<3. September 1907, Z. 7732, ais Supplenten bestellt 
wurden.

7. Dr. A d o l f  K i r c h m a n n ,  Professor am k. k. Albrecht-Gymnasium, dem 
mit Frlali des k. k. Landesschulrates vom 3. Oktober 1907, Z. 8000, der Enterricht 
in der Stenographie iibertragen wurde.

8. E d m u n d  Pa wl i k ,  k. k. provisorischer Ubungsschullehrer, zum Lehrer 
der bohmischen Spraclie bestellt mit ErlaB des k. k. Landesschulrates vom 3. Ok- 
tober 1907, Z. 8000.

Mit 1. Oktober 1907 trat in den Yerhand des Lehrkdrpers:
9. A l b e r t  Sal  lak,  Lehramtskandidat, der mit dem Erlasse des k. k. 

Landesschulrates vom 8. Oktober 1907, Z. 8113, ais Assistent bestellt wurde.

b) Stand des Lehrkorpers am Ende des Scłmljahres:

1. R u d o l f  Al sche r ,  k. k. Direktor, Mitglied des Gemeindeausschusses der
Stadt Teschen, Leiter der gewerblichen und der kaufmannischen Eortbihhingssehule, 
lehrte Eranzosisch in VI. und VII., Englisch in V I.; wochentlich 9 Stunden.

2. Ph i l .  Dr. P a u l  P l um,  k. k. proyisorischer Lehrer, Ordinarius der
III. B Klasse, lehrte Deutsch und Eranzosisch in I. B und III. B; wochentlich 
19 Stunden.

3. Z a e h a r i a s  Bor nS t e i n ,  k. k. proyisorischer Lehrer, Ordinarius der
IV. B Klasse, lehrte Mathematik in , II. A, IV. B, Geometrie und goometrisches 
Zeichnen in II. A, IV. A, IV. B, darstellende Geometrie in V. und Kalligraphie 
in II. A; wochentlich 18 Stunden.

4. V i k t o r  E i s e n b e r g ,  k. k. Professor, Exhortator, Bibliothekar der
„Sch(ilerlade“, lehrte katholische Religion in 1. A, 1. C, II. A, 11. B, 111. A,
III. B, IV. A. IV. B. V., VI. und VII.; wochentlich 19 -f- 2 Stunden.

5. Ph i l .  Dr.  Hu g o  G r o h m a n n ,  k. k. wirklicher Lehrer, Kustos der Pro- 
gramm- und Munzcnsammlung, Ordinarius der I. O Klasse, lehrte Deutsch in I. C, 
VI. und VII., Eranzilsisch in I. C und Englisch in VII.; wochentlich 20 Stunden.

0. Ph i l .  Dr. Mor i z  H c r t r i c h ,  k. k. Professor, Bibliothekar der Schiiler- 
bibliothek, Ordinarius der II. A Klasse, lehrte Eranzosisch in U. A, II. B,
IV. A und IV. B, Englisch in V .; wochentlich 19 Stunden.

7. F r i e d r i c h  J e n k n e r ,  k. k. Professor der VII. Rangsklasse, lehrte
deutsche Sprache in V., Geographie und Geschichte in III. B, IV. B, V. und VI.; 
wochentlich 17 Stunden.

8. P h i l .  Dr. K a r l  K l a t o c s k y ,  k. k. Professor der VII. Rangsklasse; 
dem k. k. doutschen Staatsgymnasium in Prag-Altstadt zur Dienstleistung zugc- 
wiesen.

9. J o h a n n  Kr ó l i k ,  k. k. Professor der VII. Rangsklasse, Ordinarius der
I. A Klasse, lehrte Deutsch in I. A, Eranzosisch in 1. A, III. A, und V. 
Bohmisch in der III. Ahteilung; wochentlich 18 -j- 2 Stunden.

10. E d m u n d  Mad er, k. k. Professor der VIII. Rangsklasse, Kustos der 
physikalischen Lehrmittelsammlung, Mitglied der k. k. Pritfungskommission fiir 
das Lehramt an allgem. Volks- und an Bilrgerschulen, lehrte Mathematik in III. A,
III. B, Physik in III. A, III. B, IV. B und VL; wochentlich 18 Stunden.



LI. 1’ liii. Dr. F r i e d r i c h  Me i n g a s t ,  k. k. wirklicher Lehrer Kustos 
des chemischen Laboratoriums, Ordinarius der V. Klasse, lelirte Naturgeschichte 
in I. A, 1. B, II. A, V.; Chemie in IV. A, IV. B, V., VI. und analytische 
Chemie in 2 Abteilungen; wochentlich 2.'i Stunden.

10. K a r l  Ni e d o b a ,  k. k. wirklicher Lehrer, akademischer Maler, Kustos 
der Lehrmittelsammlung fiir Freihandzeiehnen, Mitglied der k. k. Prilfungs- 
kommission fiir das Lehramt an allgemeinen Volks- und an Biirgerschulen, lelirte 
Freihandzeiehnen in I. A, I. C, III. B, IV. A, IV. B und VI.; wochentlich 
22 Stunden.

13. A n t o n  P o h o r s k y ,  k. k. Professor der VII. Kangsklasse, Kustos des 
naturhistorischen Kabinetts, Ordinarius der II. B Klasse, lehrte Mathematik in
I. C, U. B, Naturgeschichte in I. C, II. B, VI., VII. und Gesang in 3 Ab
teilungen; wochentlich 17 —|— 5 Stunden.

14. O t t o  B o s e n f e l d ,  k. k. wirklicher Lehrer, Kustos der Lehrmittel
sammlung fiir clarstellende Geometrie, Ordinarius der VI. Klasse, lehrte Mathematik 
in VI., Physik in IV. A, Geometrie und geometrisches Zeichnen in II. B, l i i .  A,
III. B, darstellende Geometrie in VI., VII. und Kalligrapliie in II. B; wochenfich 
18 Stunden.

15. K a r l  Stegl ,  k. k. wirklicher Lehrer, akademischer Maler, lehrte Frei- 
handzeichnon in 1. B, II. A, II. B., 111. A, V. und V II.; wochentlich 23 Stunden.

16. Ph i l .  Dr. A u g u s t i n  S t e i n  er ,  k. k. wirklicher Lehrer, Bibliothekar 
der Lehrcrbibliothek, Ordinarius der VII. Klasse, lehrte Mathematik in IV. A,
V., VII., Physik in VII.; wochentlich 17 Stunden.

17. F e r d i n a n d  Or d e l t ,  k. k. Turnlehrer, Kustos der Turnhalle und 
Leiter der Jugendspiele, Vorsteher des Deutschen Schiilerheims, erteilte den Turn- 
unterricht in allen Klassen (12 Abteilungen); wochentlich 24 Stunden.

18. . Jose f  ' Jung,  k. k. supplierender Lehrer, Kustos der geographischen 
Lehrmittelsammlung, Ordinarius der IV. A Klasse, lehrte Deutsch in II. A, IV. A,
IV. B, Geographie und Geschichte in II. A und IV. A ; wochentlich 20 Stunden.

19. W ł a d i m i r  K u b i t z i u s ,  k. k. supplierender Lehrer, Ordinarius der
I. B Klasse, lehrte Mathematik in I. A, I. B, Geographie in I. A, I. B und 
Kalligraphie in I. A, I. B, I. C; wochentlich 17 Stunden.

20. F r a n z  Mul l e r ,  k. k. supplierender Lehrer, Ordinarius der III. A 
Klasse, II. Vorstelier des Deutschen Schiilerheims, lehrte Deutsch in II. B, III. A, 
Geographie in I. C, Geographie und Geschichte in II. B, III. A und VII.; 
wochentlich 22 Stunden.

21. A l b e r t  Sa l l ak ,  Zeiclienassistent, akademischer Maler, assistierte beim 
Freihandzeiehnen in 11. A, II. B, III. A, III. B, IV. A, IV. B, V., VI. und 
VII; wochentlich 27 Stunden.

22. Bruno  Kr z y wo ń ,  k. k. Gymnasialprofessor, lehrte evangelische 
Keligion in allen Klassen (7 Abteilungen); wochentlich 11 Stunden.

23. P h i l .  Dr. A d o l f  L e i  md or f  er, k. k. Professor, Kreisrabbiner, er
teilte den mosaischen lleligionsunterricht bis 31. Dezember 1907 in 3 Abtei
lungen; wochentlich 5 Stunden; seit 1. Janner 1908 in 4 Abteilungen; wochentlich 
6 Stunden.

24. P h i l .  Dr. A d o l f  K i r c h m a n n ,  k. k. Gymnasialprofessor, lehrte 
Stenograpliie in 2 Kursen (3 Abteilungen); wochentlich 5 Stunden.

25. G e o r g  H e c z k o ,  Bilrgerschullehrer, lehrte polnische Sprache in drei 
Abteilungen : wochentlich 6 Stunden.

26. E d m u n d  P a w l i k ,  k. k. provisorischer Ubungsschullehrer, lehrte 
bohmische Sprache in der I. und II. Abteilung; wochentlich 4 Stunden.



B. Di ens tpersona l  der Anstalt .
l *e t er  K l i n k ,  k. k. Sclmldiener.
.Jo lian n K r z y s t e k ,  Aushilfsdiener fiir die Kabinette. 
Ge o r g  O n d r a c z k a ,  Aushilfsdiener ftir die Turnhalle.

—  89  —

II. Lelirplan.
Im abgelaufenen Schuljahre kam der durcli MinisterialerlaG vom 23. Ajiril 

1898, Z. 10331, vorgeschriebene Normallehrplan mit den durch MinisterialerlaG 
vom 12. Septeinber 1898, Z. 23991, fiir die schlesischen Realschulen ange- 
ordneten Modifikationen und der mit MinisterialerlaG vom 11. Oktober 1904, 
Z. 20089, verfiigten Abiinderung zur Anwendung. Der Wortlaut des neuen
Lehrplanes ist im XXVI. Jaliresberichte, Seite 8—23, enthalten. Der Turnunter- 
richt wurde nacli dem Lehrplane vom 12. Februar 1897, Z. 17261, erteilt.

III. Lelirbiicher
fiir das Schuljahr 1908/1909.

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 :
I.—II. Klasse.

I.—III. 
III.

55

55

IV. 55

V. r>

vi. „

VII. . 
I .—VII.

n
55

GroGer Katechismus der katholischen lleligion, Schulbiiclier- 
Verlag.

Fischer, Lehrbuch der katholischen Liturgik, 14. Auflage.
Tleimel, Biblisches Lehr- und Lesebuch der Gescliichte der gottlichen 

Offenbarung des Alten Bundes. 1. Auflage.
Fischer, Gescliichte der gottlichen Offenbarung des Neuen Bundes, 

10. Auflage.
Konig, Lehrbuch fiir den katholischen Religionsunterricht. III. Kursus. 

Besondere Glaubenslehre, 8.— 12. Auflage.
„ Lehrbuch fiir den katholischen Religionsunterricht. IV. Kursus. 

-Sittenlelire, 8.— 12. Auflage.
Fischer, Lehrbuch der Kirchengeschichte, 8. Auflage.
Babuschek W., Katholisches Gebet- und Gesangbucli.

b) E v a n g e l i s c l i e :
I. und II.

L—IV.

III.— IV.

V.— VII.

V.— VII. 
I.— VII.

Klasse. Biblische Geschichte fiir Sclmlen und Familien. Vereinsbuch- 
liandlung in Kalw, 400.—424. Auflage.

„ Buchrucker, Dr. Martin Luthers kleiner Katechismus,
102.— 108. Auflage.

„ Palmer, Der christliche Glaube und das christliche Leben,
11. verb. Auilage.

„ Hagenbach, Leitfaden zum christlichen Religionsunterricht, 
9. verb. Auflage.

„ Schulbibel. Bremen. Bremische Bibelgesellschaft, 6.— 8. Aufl. 
„ Fritsche, Evangelisches Schulgesangbuch, 2. Auflage.

ć) M o s a i s c h e :

I.— IV.
V.— VII. 
I .—VII.

Klasse. Elirmann, Geschichte der Israeliten, I. Teil, 6. Auflage.
>’ n v n n ^4 >•

„ Kayserling, Die 5 Biicher Moses.
n
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1.
V — VII. 

I.—VII.

D e u t s c b e S p r ach e :
IV. Klasse. Spengler, Deutsche Schulgrammatik, 1

n
Au flagę.

nur 9. —12. Auflage.Willomitzer, Deutsche Grammatik 
Regeln fur die deutsche Eeehtschreibung nebst Worterverzeichnis 

mit einheitlichen Schreibweisen.
I, Klasse. Lampek Deutsches Lesebuch fur die I. Klasse Ssterreichischer 

Mittelschulen, I. Band, nur 13. Auflage.
II. „ Lampel, Deutsches Lesebuch fur die II Klasse osterreichischer

Mittelschulen, II. Band, 9.— 10. Auflage.
III. „ Lampel, Deutsches Lesebuch fur die III. Klasse osterreichischer

Mittelschulen, III. Band, 8.— 10. Auflage.
IV. „ Lampel, Deutsches Lesebuch fur die IV. Klasse osterreichischer

Mittelschulen. 10. Auflage.
V. „ Kumrner und Stejskal, Deutsches Lesebuch fUr osterreichische lleal-

schulen, V. Band, 6. Auflage.
VI. „ Kumrner und Stejskal, Deutsches Lesebuch fur osterreichische Real-

schulen, VI. A Band, 5. Auflage.
VII. „ Kumrner und Stejskal, Deutsches Lesebuch fur osterreichische Real-

sclmlen, VII. Band, nur 5. verb. Auflage.

E r a n z B s i s c h e  S p r a c h e :
I.—II. Klasse. Fetter und Alscher, Lehrgang der franzosischen Sprache, I. und

II. Teil, 10.— 12. Auflage.
Fetter, Lehrgang der franzosischen Sprache, III. Teil, 5.— 7. Aufl. 
Fetter, Lehrgang der franzosischen Sprache, IV. Teil, 5.— 7. Aufl. 
Fetter und Alscher, Lehrgang der franzosischen Sprache, V. Teil, 

4. und 5. Auflage.
Fetter und Alscher, Franzosische Schulgrammatik, 2.—4. Aufl. 
Fetter und Ullrich, Franzosisches Lesebuch, 1. Auflage.

Ais Worterbuch wini empfohlen: Sachs-Villatte, Franzosisches Schulworter- 
huch (18 K) ; Thibaut, Franzosisches Schulworterbuch (12 K) ; Langenscheidt, 
Franzosisches Taschenworterbueh (4.20 K).

III.
IV. 

V —VII.

111.—VII. 
V.—VII.

E n g l i s c h e  S p r a c h e :
V. Klasse. Nader u. Wiirzner, Elementarbuch der engl. Sprache, 6. u. 7. Auli.

VI. und VII. „ Nader und Wiirzner, Grammatik der engl. Sprache, 3. u. 4. Aufl.
VI. „ VII. „ „ „ „ Engl. Lesebuch, 4.— 6. Auflage.

Ais Worterbuch wird empfohlen: Muret, Engl. Schulworterbuch (18 K); 
Grieb-Schroer, Engl. Worterbuch (18 K ); Thieme-Wessely, Englisches Schul
worterbuch (16.80 K ); Thieme-Kellner, Engl. Handworterbuch (12.60 K); 
Langenscheidt, Engl. Taschenworterbuch (4.20 K).

G e o g r a p h i e :
I. Klasse. Heiderich, Osterreichische Schulgeographie, I. Teil, 2. u. 3. Aufl-

II.—III. „ Heiderich, Osterreichische Schulgeographie, II. Teil, 2. Auflage-
IV. „ Mayer, Geographie der osterr.-ung. Monarchie (Vaterlandskunde),

6. verb. bis 8. Auflage.
VII. Klasse. Hannak, Osterr. Vaterlandskunde (Oberstufe), 13.-—15. Auli.

I.—III. „ Kozenn, Geographischcr Atlas fili- Mittelschulen, 40. bearbeitete
bis 41. Auflage.

Kozenn, Geographischer Atlas fiir Mittelschulen, 37.— 41. Aufl.IV.— VII.
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Gr e s c Ii i c li t e :
II. Klasse. Mayer, Lehrbuch der Gescliiclite fur die unteren Klassen, I. Teil, 

Altertum, 4. — 6. Auflage.
III. Mayer, Lehrbuch der Geschichte, II. Teil, Mittelalter, 4. u. 5. Aufl.
IV. „ 51 V 55 III. „ Neuzeit, 4. u. 5. Auflage.
V. „ 11 55 51 55 fiir die oberen Klassen, I. Teil, Alter

tum, 4. u. 5. Auflage.
VI. „ 51 55 55 57 II. Teil, 4. u. 5. Auflage.

VII. , V ;; 51 55 III. Teil, 2. u. 3. Auflage.
II.— VIi. Klasse. Schubert und Schmidt, Historisch - geograpbiscber Schulatlas, 

Ausgahe fiir Realschnlen, 1. Auflage.
M at he m a t i k :

1. und II. Klasse.

III. 51

IV.—VII. v

V .-V II . 77

V.— VII. 77

Gltiser, Lehrbuch der Arithmetik ftir die I. und II. Klasse, 
5. u. 6. Auflage.

Gloser, Grundziige der allgem. Arithrn. fiir die III. Klasse, 
5, Auflage.

Mocnik-Neumann, Lehrbuch d. Arithm. und Algebra, nur 26.— 29. 
Auflage.

MoSnik-Spielmann, Lehrbuch der Geometrie fiir die oberen 
Klassen der Realscliulen, 24, Auflage.

Riihlmann, Logarithmisch-trigonomctrisehe Tafeln, 13. verb. Aufl.
Ge o me t r i e :

I.
II. —IV. 
V.—VI.

VII. 
V.—VII.

Klasse.
n

51

51

Menger, Geometrische Formenlehre, 5. Auflage.
„ Grundlehren der Geometrie, 7. Auflage.
,, Lehrbuch der darstellenden Geometrie, 3. Auflage.
„ Lehrbuch der darstellenden Geometrie, 2. u. 3. Aufl. 

Heller, Aufgaben aus der darstellenden Geometrie (wird zur 
Anseliaffiiug empfohlen).

N a t u r g e s c h i c h t e :
I.—II. Klasse. Pokorny-Latzel, Naturgeschichte des Tierreiches, Ausgabe B, nur 

26.— 28. Auflage.
I.-—II. „ Pokorny-Fritsch, Naturgeschichte des Pflanzenreiches, nur 22 bis

24. Auflage.
V. „ Burgerstein, Leitfaden der Botanik, 4. Auflage.

VI. „ Woldfieh-Burgerstein, Leitfaden der Zoologie, 9. Auflage.
VII. „ Hochstetter-Bisching-Toula, Leitfaden der Mineralogie und Geo

logie fiir Realschnlen, 17. und 19. Auflage.
P h y s i k :

III.—IV. Klasse. Wallentin, Grundziige der Naturlehre fiir Realschnlen, 4. ge-
finderte Auflage.

VI . — VII. „ „ Lehrbuch der Physik. Ausgabe fiir Realschulen,
11. geanderte Auflage.

Chemi e :
IV. Klasse. Rosenfeld, Erster Unterricht in der Chemie und Mineralogie, l.Aufl.
V. ,, Rosenfeld, Lelirbuch der anorganischen Chemie, 1. Auflage.

VI. „ Hemmelmayr, Lehrbuch der organischen Chemie, 3. Auflage.
Bo h mi s c l i e  S p r a ć  he :

I. Abteilung. Charvat, Lehrgang der bohmischen Sprache, I. Teil, 3. u. 4. Aufl. 
II. „ „ * „ „ „ II. Teil, 3. Auflage.

III. „ Oharcaf u. Oufednlćek, Lehrg. d. bohm. Sprache, III. Teil, 1. Aufl.
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P o 1 n i s c li e S p r a c h e :
I. Abteilung. Popliński, Elementarbuch der polnisclien Spraclie, 17. u. 18. Aufl. 

I.—II. „ PrócliDicki u. Wójcik, Wypisy polskie, f. d. I. Klasse, 3. Aufl.
III. „ Czubek i Zawiliński, Wypisy polskie fiir die IV. Klasse der

Gymnasien und Realschulen.
II.—III. „ Małecki, Gramatyka szkolna języka polskiego. 8. Auflage.

S t e n o g r a p h i e :
I. Abteilung. Grimm, Lehrbuch der Gabelsbergerschen Stenographie fur 

Mittelschulen. I. Teil. 1. Auflage.
II. Abteilung. Scheller, Lelir- und Lesebucli der Gabelsbergerschen 

Stenographie, 10.— 13. Auflage.
G e s a n g :

I.-—VII. Klasse. Mende, Liederbueh fiir Studierende, 4. verb. Auflage.
I.—VII. „ Babuschek, Gesangbuch.

D e u t s c h e  L e k t ii r e :
VI. Klasse: 1. Maria Stuart von Schiller.

2. Minna v. Barnhelm von Lessing.
VII. „ 1. Hermann und Dorothea von Goethe.

2. Wilhelm Tell von Schiller.
3. Kónig Ottokars Gltick und Ende von Grillparzer.

IV. Themen fiir die (leutschen Aufsatze.

1.
2.
3.
4.
5.
6 .
7.
8. 
9.

10.

V. Kl a s s e .
l)as Jalir. (Sch.)
Welche Ereignisse leiteten das Mittelalter ein ? (H.)
Die Katastrophe in den Kranichen des Ibykus von Schiller. (H.)
Wilhelm Tell. Nach Uhlaud. (Sch.)
Alt-Griechenland und seine Bewohner. (H.)
Friihlingsboten. (Sch.)
Wie zeigt Hagen seine Mannentreue ? (H.)
Die Pflanzenwelt, eine sclimuckende Gabe der Natur. (H.)
Pompeji. Nach Schiller. (Sćh.)
Hannibals Tod. (II.)

1'riedricli Jcnkuer. 1
VI. Kl as s e .

1. Bedeutung Karls des Grofien fiir die deutsche Literatur und Sprache. (11.)
2. O, eine Himmelsgabe ist das Licht des Auges! (Sch.)
3. Wie gewinnt Natlian die Ereundschaft des Tempelherrn? (H.)
4. Was berechtigt uns, das Gudrunlied eine deutsche Odyssee zu nennen? (Sch.)
5. Drei Blicke tu zu deinem Gliick,

Scliau aufwarts, vorwarts, schau zuriick! (II.)
0. Charakteristik der Literatur des XVI. Jahrhunderts. (H.)
7. Die Kulturarbeit Karls IV. in Bohmen und

Die Bedeutung des Prologes in Schillers „Jungfrau von Orleans“ fiir das ganze 
Drama. (Nach Wahl.) (Sch.)

8. Das Wasser ais Freund und Feind der Menschhcit. (II.)
9. Warum setzen wir den Beginn der Neuzeit an die Wende des XVI. Jahr

hunderts ? (Sch.)
10. Lessing ais Kritiker. (II.) Dr. Hugo Grohmann.
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VII. Kl a s s e .
1. Das Wasser ais lebendes und belebendes Element. (II.)
2. Inwiefern ontspricht Michel Angelos „Mosesstatue" den Anforderungen 

Lessings. (Sch.)
3. Wie wird WeiBlingen zum Abfall von Gotz bewogen? (H.)
4. Der Sehnec ais Ereudenspender und Wohltater der Menschen. (Sch.)
5. l)i(! Natur, eine Quelle des Vergnttgens, der Belehrung und der Erhebung. (H.)
6. „Nichtswiirdig ist die Nation, die nicht 

llir alles freudig setzt an ihre Ehre.“ (H.)
7. Welche Griinde sprechen fiir das Studium fremder Spraclien? (Sch.)
8. Welche Bedeutung hat die Gestalt Mortimers ftir Schillers „Maria Stuart8 ? (H.)
9. Die Bedeutung der Romantik fiir die deutsche Literatur und

Die Musik, eine treue Begleiterin von der Wiege bis zum Grabę. (Sch.)
(Nach Wahl.)

10. Gut yerloren — wenig yerloren,
Ehre yerloren — viel yerloren,
Gott yerloren — alles yerloren. (H.) Dr. Hug-o Grohmana.

V. Yermelirung der Lehrmittel im Jahre 1907.
Im Jahre 1907 betrugen die Einnahmen ftir Lehrmittel:

i. Kassastand yom Jahre 1906 ........................... . K 126.02
2. Dotation der Stadtgemeinde................................. 600.—
3. Aufnahmstaxen von 108 Sehiilern a K 4.20 . • n 453.60
4. Lehrmittelbeitrag von 459 Sehiilern a K 2.10 • n 963.90
5. Taxe fiir 5 Semestralzeugnis-Duplikate . • r 10.—
o. Von der kaufmannischen Fortbildungsschule • Y) 10.—
7. Eine aufierordentlichc D o ta tio n ........................... • ?? 577.70

Summę der Empfange . K 2741.22
llieyon wurden die folgenden Ausgaben bestritten:

1. Ausgabeniiberschreitung im Jahre 1906 . K — .—

2. Fiir die L eh re rb ib lio th ek ................................. • V 938.50
3. „ „ Schtilerbibliothek................................. • W 140.28
4. ,, geographische L e h rm it te l ........................... . „ 115.60
5. naturhistorische ,. .......................... • r, 127.90
(). physikalische „ ........................... • 7! 323.36
7. „ chemische ,. ........................... • ?? 223.65
8. ,. Geometrie- ,. ........................... • V 27.70
9. ,. Lehrmittel fiir Freihandzeichnen • V 81.10

10. „ Turngerate (auBerordontliche Dotation) 7 577.70
Summę der Ausgaben . Iv 2555.79

Kassastand Ende 1907 . . .  . . . .  - 185.43

A. Bibliothek.
a) L e lir e r b i b li  o t li e k.

Kustos: Wirki. Realschullehrer Dr. A u g u s t i n  S t e i n  er.
I. Z u wa c h s  durc l i  A n k a u f :  Loos, Enzyklopadisches' Handbuch der 

Erziehungskunde I. Bd. (A—L). Burgerstein, Schulhygiene. Weber-Wellstein, 
Enzyklopadie der Elementar-Mathematik II. Teil (Elementare Geometrie). Salmon 
Fiedler, Analytische Geometrie des Raumes I. Bd. (Elementu und Theorie der 
Flachen zweiten Grades), II. Bd. (Analytische Geometrie der Kuryen im Raume,
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der Strahlensysteme und der abgebraischen Flachen). Salmon Fiedler, Analytisclie 
Geometrie der hoheren ebenen Kurven. Bauer, Vorlesungen iiber Algebra. Astro- 
nomisclier Kolender 1907. Musmacher, Kurze Biographien beriihmter Fliysiker. Fest- 
schrift Ludwig Boltzmann. v. Geitler, Elektromaguetisclie Scliwingungen und 
Wellen. Donath, Die Einriclitungen zur Erzeugung der Btintgenstrahlen. Sahulka, 
Erklarung der Grayitation, der Molekularkrafte etc. Philippson, Europa. Sieyers, 
Asien. Weber-Baldamus, Lelir- und Handbuch der Weltgeschichte (2 Bde. Alter- 
tnm und Mittelalter). Hann, Bruckner, Kirchhoff, Allgemeine Erdkunde III. Teil 
(Ptlanzen- und Tieryerbreitung). Wimrner, Flora von Sehlesien. Calwer, Kiiferbuch. 
Furrer, Fttnf Bilder aus Paliistina, I, II, V. Mach, Erkenntnis und Irrtum. 
Goedeke, Gootze, GrundriB zur Geschichte der deutschen Uichtung. VIII. Bd. 
Tobler, Beitrage zur franzOsischen Grammatik II. Bd. B, Wagners Schriften und 
Dichtungen, 10 Bde. Ibsen Bd. V, VI, VII. Beyerloin, Ein Winterlager. Warneke, 
iiitz Reuter. Daudet, Jack, Theatre. Ilector Malot, Bomain Kalbris. France, 
Le erime de Sylvestre Bonnard. Sand, Le lnartjuis de Villemer, La petite Fadette. 
Rostami, Les romanesąues. Loti, Mon frere Ives. Hugo, Bug-Jargal. Craik, 
llomestic Stories. Montgomery, Misunderstood. Alexander. A crooked patii, 2 Bde. 
Scheindler, Verhandlungen der III. Konferenz der Direktoren der Mittelscbnbm 
in Niederosterreich. Bohu, Papperitz, Lehrbucli der darstellenden Geometrie .1. lid. 
Ehrcke, Hammcrmann, Deutsche Bechtschreibung. ZunkoyiC, Wami wurde Mittel- 
europa von den Slawen besiedelt? Beyentlow, Der russisch-japanische Krieg. 
Glossy, Jahrbuch der Grillparzergesellschaft XVII. Jahrg. Wien, Annaleu der 
Physik 1907. Konig, Beiblatter zu den Annalen der Physik. Krause, 
Chemikerzeitung. SclinUrer, Allgemeines Literaturblatt. Landsberg, Natur und 
Schule. Vietor, Die neueren Sprachen. Generalregister zu den neueren Sprachen. 
lloops, Englische Studien. Burgerstein-Pimmer, Vierteljahrsschrift fiir korperliche 
Erzieliung. Hettner, Geographische Zeitschrift. Friscb, Zeitselirift fiir Lelirmittel- 
wesen und padagogische Literatur. Die Kunst. Behrens, Zeitselirift fiir franzosisclie 
Sprache und Literatur. Kałuża, Zeitselirift fiir franzosischen und englischen I nter- 
richt. Knaflitsch, Zeitschrift fiir Geschichte und Kulturgeschichte Osterr.-Schlesiens. 
Zarncke, Literarisches Zentralblatt fiir Deutschland. Lyon, Zeitschrift fiir den 
deutsclieti Fnterricht. Schotten, Zeitschrift fiir den mathematischen und natur- 
wissenschaftlichen Unterricht. Czuber, Zeitschrift fiir das Realschulwesen. Monats- 
schrift fiir Gesundheitspflege. Verhandlungen der zoologisch-botanischeu Gesellschaft. 
Klein, Gaea. Gesunde Jugend. Deutsch-osterreichische Turnzeitung. Fehling, 
Handworterbuch der Chemie. Zeitschrift fiir bildende Kunst, VerordnungsbIatt. 
Zelm Bildnisse deutscher Dichter.

II. Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  Von der k. k. Akademie der MJssen- 
schaften : Anzeiger der Akademie der Wissenschaften. ■— Vom k. k. Ministerium 
fiir Kultus und Unterricht: Dyboski, Tennysons Sprache und Stil. Weifiel, James 
Thomson der Jiingere, sein Leben und seine Werke. Siegert, Boger Boyle, Earl 
of Orrery und seine Dramen. Eichler, Samuel Taylor Coleridge, the Ancient 
Mariner und Christabel. — Vom k. k. Landesschulrate: Bericht des k. k. schles. 
Landesschulrates iiber den Zustand der Mittelschulen Schlesiens im Schuljahre 1905/06. 
— Von Direktor Budolf Alscher: Verhandlnngen des XII. deutschen Neuphilologen- 
tages in Mlinchen. Keller, Martin Salander. Fiir diese Spenden wird hiemit der 
heste Dank ausgesproclien.

D e r z e i t i g e r  S t a n d  d e r  L e h r e r b i b l i o t h e k :  3852 Biinde.
b) S ch ii 1 erb i b li o t li ek.

Kustos: Professor Dr. Mor i z He r t r i c l i .
I. Z u wa c h s  d n r c h  A n k a u f :  Das neue Uniyersum 27. Bloclunann, 

Scliiitze der Erde. Kolumbus-Eier I. II. Zell, Tierfabeln. Zeil, Ist das Tier
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unvernunftig ? Doinanig, Dor Abt voo Ficlit. Kleinschmied, Kaisorin Elisabeth. 
Zohrer, Lebensbilder aus Osterreich-Ungarn. LaBwitz, Auf 2 Planeten. LaBwitz, 
Soifenblasen. Dickens, Bleak Hans. Bliimlcin, lut Kampf um die Saalburg. 
Groner, Krzahlungen aus der Geschiclite. Ohorn, Unter deutscher Eiche. Petersen, 
Boownlf. 1 lolczabek, Sagen der Stadt Wioń. Tennyson, Enoch Arden. Campe, Die 
Entdeekuug von Amerika, 3 Bde. Decken, Tom schwarzen Kontinente. Hocker, 
Japliet. Horn, Biberfónger. Horn, Erdheben von Lissabon. Marryat, Steuermann 
Ready. Marryat, Die Ansiedler von Kanada, ltotli, Btanloys lieise. Sherlook 
Holmes, Das Zoiclien der Yier, Fiinf Apfelsinenkerne. Kralik, Amelungensage, 
Wilzen- und \Yiilsungensage, Gottersage, Dietrichsage, Rosengarten und Kabenschlaclit, 
Der Nibelungen Not. Hoffmann, Der Herrenbof, Fritz Heitor, Min Konigssohn, 
Das groBe Los, Im Schnee begraben, In allen meinen Taten, Mein Gott hilft. Die 
Liige ist ein hiiBlichcr Schandfleck. Jordan, Siegfriedsage. Smolić, Najioleon 1., 
Rrinz Eugen. Macherl, Karl der GroBe. Brentano, Peter der Grofie. Saun, 
Radctzky. Sand, La petite fadctte. Maclierl. Geschiclite Osterroichs. Gaudeamus, 
20 Jalirg. 1. und 2. Bd.

11. Z u w a c h s  durc l i  S c h e n k u n g :  Scbniirer, Habsburger Anekdoten 
(Dir. R, Alscber). Jenkner, Kittsel aus Erd- und Himmelskunde, Neue Folgę
(Dr. Hertrich). Laras, Yater Nikolaus (Yerfasser). Neidhardt, Geschichten aus den 
Bergen (Muller Theodor, 11. B). Cooper, Lederstrumpferztthlnngen; Yerne, Eino 
Idee des Dr. O s; Jenscli, Jahrbuch der Weltgescliichte (Panek V). Teuftenbach, 
\ raterlandisches Ehrenbucli, 2 Bde. (Casanoca I. C). — Fur diese Spenden wird 
der beste Dank ausgesprochen.

D e r z e i t i g e r  S t a n d  d e r  S c h ii 1 e r b i b 1 i o t h e k : 1040 Bandę.

B. Geographiscłie Lelirmittelsammlung.
Kustos : Supplent J  o s e f J im g .

Z u w a c h s  du r c l i  An 1;au f :  1. Steplian Cybulski: Tabulae, quibus anti- 
(juitates Graecae et Roniauae illustrantur. 4'abula 1 \ . Dazu der erklarende Text 15’. 
2. Schober: Sclnilwandkarte von rI'irol und Vorarlberg. 3. Schober: AYandkarte 
eon Steiermark. 4. Schober: Wandkarte von <Iberosterreich und Salzburg. 5. Schober : 
AYandkarte von Niederosterreicli. (i. Schober: AYandkarto von Miihren u. Schlesien.

D e r z e i t i g e r  S t a n d  der  S a m m l u n g :  709 lnventarstucke.

C. Lehrmittelsamrulung fiir Naturgeschichte.
Kustos: Professor A n t o n  Po li or s k y.

Z u w a c h s  du r c l i  A n k a u f :  26 Mineralien, 7 Yćigel und 1 Saugetier. 
D e r z e i t i g e r  S t a n d  d e r  S a m m l u n g :  5703 Inyentarstticke.

I). Physikalisches Kabinett.
Kustos: Professor E d m u n d M a d e r.

I. Z u wa c h s  durc l i  A n k a u f :  Apparat zur Demonstration der Kapillar- 
depression. — Offenes Manometer auf poliertom Holzbrett mit Skala. — Ge- 
schlossenos Manometer auf poliertom Holzbrett mit Skala. — Uniyersal-Magiiet 
(Scharnior-Magnet) samt Zugebor. — Spiegel, auf Eisenstatiy, zur Demonstration



der magnetischen Kraftlinienbilder. — Messingdrahtnetz auf Ebonitstander mit 
EisendreifuB, zur Demonstration der Verteilung der Elektrizitat auf der Oberflache 
eines girteu Leiters. — Zwei Papierpendelelektroskope nach Dr. Karl .Rosenberg, 
samt Zugehor. —• Auslader auf Hartgummisaule. — Zwei Hydraelemente, Typu 
,,Lloyd“. — Apparat zur Demonstration elektrodynamischer und elektromagnetischer 
Erscheinungen nach Professor Guido Ritter von Altli. —• Taschenvoltmeter, MelS- 
bereich 0 bis 25 Yolt. — Polarisationsyorrichtung zur optischen Scheibo von Hans 
Marti. — Fiinf Stiick rasch gekiildte Gliiser zu Polarisationsversuchen. — Sechs 
Stiick astronomische Glasphotogramme, zur Projoktion mit dem Skioptikon. - 
10 Portrats beriihmter Naturforscher (Bunsen, Faraday, Galilei, Helmholtz, Kepler, 
Kireliliotl', Kopernikus, Laplace, Newton, Volta), samt Rab men. — Zwei Universal- 
stative aus IIolz, — Verbrauchsmaterialien.

11. Z u w a c h s  du r c l i  S c h e n k u n g :  1. Yon der lobl. „Sektion Teschen 
des Beskidenvereines“ : Telegraphische Wetterberichte der k. k. Zentralanstalt 
fiir Meteorologie in Wien, samt Wetterkarten. 2. Von Professor Dr. Augustin 
Steiner; zwei Skaleń auf Holz zur Poggendorffschen Spiegelablesung (im Kabinett 
verfertigt). — 3. Vom Schiller Brosig Rudolf der VI. Klasse : eine Elfenbeinkugel.

-  4. Vom Scbiiler Mayer Maximilian der VI. Klasse: Asbestplatten. — 5, Vom 
Schiiler Romer Ernst der V. Klasse: ein Apparat zur Demonstration der 
Telegraphie olme Draht. — 6. Vom Schiller Wazacz Rudolf der IV. Klasse B: 
ein Violinbogen. -— 7. Vom Schiller Kuchejda Josef der III. Klasse A : ein 
.. Kiigel und Ring “-Apparat.— 8. Vom Schiller Thieberger Emanuel der III. Klasse B : 
eine Branntweinwage, — 9. Vom Schiller Uhlar Alfons der III. Klasse B: ein 
Fuehssehwanz. — Fiir diese Spenden wird hiemit der beste Dank ausgesprochen.

D e r z e i t i g e r  S t a n d  der S a m m l u n g :  545 Inventarnummem in 1195 
Stiicken.

E. Chemisches Laboratorium.
Kustos: Wirkliclier Realschullehrer Dr. F r i t z  Me i n g a s t .

I. Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  Apparat zum Gefrieren im luftleeren Raum.
- Kondensationsapparat fiir Ammoniak (zu Versuchen nach Carre). — Vakuum-

Vorlegeflasche mit Barometerprobe.— KugelruckfluBktihler. — 2 Destillierkolben. — 
2 Destillieryorstofie. — Porzellantrichter nacli Biichner. — Ktlhlerklemme samt 
Doppelmuffe. — Korkpresse. — Tiegel mit Eisenmantel fiir Yersuche nach 
(roldschmidt.

II. Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  1 Minerał (Knittelfelder, IV. A ). - 
Fiir diese Spende wird der beste Dank ausgesprochen.

D e r z e i t i g e r  S t a n d  der  S a m m l u n g :  1625 Inyectarstiicke.

F. Lehrmittel fiir geometrisches Zeichnen.
Kustos: Wirkliclier Realschullehrer Ot t o  R o s e n f e l d .

Z u wa c h s  durcl i  An k  auf :  Schattengebung an einem achtseitigen Prisma 
mit ąnadratischer Deckplatte (Holzmodell).

D e r z e i t i g e r  S t a n d  d e r  S a m m l u n g :  115 Inyentarstilcke.

G. Lehrmittel fiir Freihandzeichnen.
Kustos: Wirkliclier Realschullehrer K a r l  Ni edoba .

1. Z u w a c h s  d u r c h  A n k  auf :  1 Kollektion Bliitter unter Glas, 6 imi- 
tierte Obststiicke, 1 Krug, 1 Topf, 1 Tasse, 2 Biickereiformen, 1 Messingblatt..
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1 Messingleuchter, 2 Lampen mit Messingschirmen, 1 Gieflkanne, 1 Knckuck, 
4 exotische Schmetterlinge.

II. Z u w a c h s  d lir cli S c l i e n k u n g :  Meister der Farbę Jahrgang 1907. 
Die Galerien Europas Heft 10. Von den Schiilern Karl Fischer III. A eine Anzahl 
Musclieln, Bruno Lenhard III. A eine Anzahl Muscheln und ein Maiskolben, Bonda 
Alfons III. A ein SemmelkSrbchen, Nowotny Friedrich III. B eine Feuerwehr- 
riistung, Thieberger Emanuel III. B eine IThr, LSwenstein Wilfried IV. A ein 
Wecker, Himmer Siegfried IV. B ein Semmelkorb, zwei Kappen, drei Flaschen, 
GfeBner Eduard IV. B ein Weinglas, Gabsdyl Stephan IV. B eine Eisenbahnlampe, 
Peter Julius IV. B eine Vase, Straube Robert IV. B ein Fliigelhorn, wofiir der 
beste Dank ausgesprochen wird.

D e r z e i t i g e r  S t a n d  der  S a m m l u n g :  3604 Inventarstiicke.

H. Munzsammlung.
Kustos: Wirklicher Realschullehrer Dr. Hu g o  G r o h m a n n .

Z u w a c h s  d u r c h  S c l i e n k u n g :  Von dem Schiiler der VI. Klasse 
Veith und den Schiilern der I. C Klasse Seehoff, Tschiersch und Winopal wurden 
gespendet: 4 Silber-, 1 Nickel-, 5 Kupfermiinzen und ein 10-Kreuzerschein in 
Papier, siimtliche aus der Neuzeit: zusammen 11 Stiick. Davon entfallen auf 
Osterreicli 5, auf Rumanien 2, auf RuBland 2, auf die Schweiz 1 und auf die 
Tiirkei 1 Miinze. Den Spendern wird hiemit bestens gedankt.

S t a nd  am E n d o  des  S c h u l j a h r e s  1907/08: 479 Stiick, umfassend
45 antike, 202 Bsterreichische, 49 deutsche, 47 russische, 25 italienische und 
71 Miinzen aus den iibrigsn europaisclien Staaten; ferner 22 orientalische und 12 
amerikanische; schlieBlich 7 Banknoten (3 ungarische, 2 Ssterreichische, 1 brasilia- 
nischis und eine der Proyinz Buenos Aires). Darunter 1 osterreichische Goldmiinze, 100 
Silbermiinzen ( 2 romische und 98 aus der Neuzeit), 20 Nickelmiinzen, 333 Kupfer
miinzen (39 romische und 294 aus der Neuzeit), 6 Miinzen aus anderem Metali und 12 
Gedenkmiinzon auf neuzeitliche Ereignisse.

I. Turngerate.
Kustos: K. k. Turnlelirer F e r d i n a n d  Or de l t .

N e u a n s c h a f f u n g e n :  1 Eisenbarren 100 : 150 cm, 1 Eisenbarren
110 : 160 cm, 2 Segeltuchmatratzen.

D e r z e i t i g e r  S t a n d :  646 Inventarstiicke.
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K  Programmsammlung.
Kustos: Wirki. Kealschullehrer Dr. H ugo  G roli m ann. 
A . Osterr. Mittelsciiuleu:
i. Mittelscliulen Niederosterreicbs.................................

II. Oberosterreichs und Salzburgs
III. S te ie rm ark s........................................
IV. Karntens und Krains . . . .
V. des K u s te n la n d e s ...........................

VI. Tirols und Vorarlbergs . . . .
VII. Bobmens ........................................

VIII. M ah ren s ...............................................
IX. S c h l e s i e n s ........................................
X. G aliziens..............................................

XI. der Bukowina und Dalmatiens .
XII. Ósterreicbiscbe Lebrerbildungsanstalten

XIII. Scbulen Ungarns und K r o a t i e n s ..........................
XIV. Sonstige inlandisebe Anstalten.................................

Osterr. Progr.
B. I.—VIII. Bayrisclie Mittelscliulen. Bayr. Progr. .
C. PreuBische Mittelscliulen:
1. Proyinz OstpreuBen .

11. 11 WestpreuBen
HI. 11 Brandenburg
IV. 11 Pommern
V. 11 Posen .

VI. r> Scblesien
VII. n Saebsen

VIII. n Scbleswig llolsteiu
IX. ii Hannover
X. ii Westfalen .

XI. u Hessen-Nassau mit Waldeck
XII. Rheinprovinz und Hohenzollern .

PreuBische Progr.
1). Sonstige Lehranstalten Deutschlands:
a) E lsafi-L o tlirin g en ..............................................
b) Konigreich Sachsen..............................................
c) „ W iirttem b e rg .................................
cl) GroBberzogtum B a d e n ........................................
e) 11 Ilessen

f ) 11 Mecklenburg
9) 11 Oldenburg
h) 7? Weimar
i) Ilerzogtum A n l ia l t ..............................................
/.') „ Altenburg, Koburg-Gotlia, Meiningen
l) „ B raunschw eig .................................

m) Fiirstentiimer Lippe, ReuB und Schwarzburg .
n) Freie Stadte Bremen, Hamburg und Ltibeck .

Aus dem iibrigen Deutscliland
Gesamtsumme

Zuwachs
Gegen-

wiirtiger
Beatami

i n  S t i i c k o n

51 1463
lo 353
13 385

9 257
11 304
IG 482
95 2206
59 1146
11 380
43 816
14 299

2 150
5 332

u 406
353 8979

5 563

9 423
7 317

32 1162
18 435

35 927
36 833

6 309
12 4.49
18 480
13 401
30 988

224 7035

4 230
14 651

7 218 .
8 275
5 188
3 203
0 80
5 95
2 70
0 lot)
2 98
4 146

13 252

G7 2645

649 i 19222
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VI. Chroiiik.
1907. i O. .Juli.  Se. Exzellenz der Herr Minister fur Kultus und I nterricht 

lmt laut Erlafi vom 8. Juni 1907, Z. 17047 (L.-Sch.-R.-Erl. rom 2. .Tuli 1907, 
Z. 5037), dem Professor Hu g o  S o y k a  eine Lehrstelle an der k. k. Staats-Real- 
schule im IX. Wiener Gemeindebezirke und laut ErlalS yoiii 20. Juni 1907. 
Z. 10(162 (L.-Scli.-R.-ErJ. vom 2. Juli 1907, Z. 5033), dem k. k. wirki. Lelirer 
Dr. La d is  la  us KI o z n c r eine Lehrstelle an der 2. deutschen Staats-Kealsehule 
in Prag eerlieben.

1 liemit scheiden von der hiesigen Anstalt zwei trefflielie Lelirer, die ilir, der 
erstere 4, der letzte 2 Jahro hindurch, die ersprieblichsten Dienste geleistet und sieli 
dadurch aufrichtigen Dank verdient haben. Stets bestrebt, iliro Schiller mit yaterlicher 
Hildo zu fiihren, haben sie sieli dereń Liebe und Zuueigung in bohem Grade zu 
erwerben gewuBt.

10. J u l i .  Der Herr Minister fiir Kultus und Unterricht bat mit dem Lrlasse 
vom 8. Juni 1907, Z. 9532, den Supplenten Zac h  ar  l as  B o m  s t e i n  in Wien 
zuin proyisorischen Lelirer und mit dem Lrlasse vom 8. Juni 1907, Z. 10474, don 
Supplenten Dr. L r i t z  M e i n g a s t  in Kremsier znm wirklichen Lelirer an der 
hiesigen Anstalt ernannt, aufierdem mit dem Lrlasse vom 28. August 1907, Z. 23483. 
dem hiesigen Supplenten R i c h a r d  Kre i Bl o  L d l e n  v. H e l l b o r n  eine Lelir- 
stelle an der Staatsgewerbeschule in Bielitz rerliehen.

18. Au g u s t .  Geburtsfest S r. M a j e s t a t  des Kaisers. Deputationen des Lehr- 
korpers beteiligten sieli an den kirchlichen Leierlichkeiten.

10. S e p t e m b e r .  Dem Trauergottesdienste fur weiland I h r e  Ma j e s t i i t  
die Kaiscrin wolintc eine Deputation des Lehrkorpers bei.

14. S e p t e m b e r .  Der liiesige Supplent K a r l  S tog i  wird mit dem Lrlasse 
des k. k. Miiiisterinms fiir Kultus und Unterricht vom 30. August 1907, Z. 33373, 
znm wirklichen Lelirer und der Lehramtskandidat Dr. P a u l  Bl um mit dem Lrlasse 
desselben Ministeriums voiu 27. August 1907, Z. 33417, zuin prorisorischen l.ehrer 
an der hiesigen Anstalt ernannt.

16. S e p t e m b e r .  Aufnallmsprttfungen fiir die I. und fiir hohere Klas,sen.
16. inni 17. S e p t e mb e r .  Wiederholiuigs- und Naehtragspnifiuigeii.
18. S e p t e m b e r .  Feierlicber Lroffnungsgottesdienst fiir die katbolisehen 

Schiller.
19. Sep t ember .  Bcginn des Unterrichtes.
22. Se lite mb er. Feierlicber Eroftiiungsgottesdienst fiir die eyangelischen 

Sebiiler.
23. S e p t e m b e r .  Miindliclie AViederholungs-Maturitatspriifung unter dem 

Yorsitze des llerm k. k. Landesschnlinspektors F r a n z  S l a m e e z k a .
4. O kto ber .  Leder des AllerbSclisten Namensfestes Sr. Maj es t i i t  des  

K a i s e r s.
10. Ok t o b e r .  Franzosiselu' Rezitation des AL R eu e 1)e 1 bos t aus Paris, die 

dureli die Bciiiiiliiingen des Prot'. Dr. Mori  z H e r t r i e h  ermogliclit wurde.
29. Ok t o b e r .  Der Herr Landesschulinspektor F r a n z  S l a m e e z k a  wolinte 

dem I ntorriclite in einigen Klassim bei.
19. Noyomber .  Trauergottesdienst fiir weiland I h r e  Ala j es t a t  die Kaiscrin.
21. Dezcmbcr .  Der Sebiiler Nowak Karl der VII. Klas.se wurde mit der 

I )r. Schwab-Stiftung im Betrage von 48 K beteilt, wobei der 1 iirektor einen \ ’or- 
trag iiber die Entwicklnng der Realscbulen bielt.

22. Dcze i nber  bis 2. J a n i i e r  1908. Weihnaelitsferien.
\
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29. D e z e m b e r .  Mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums fiir Kultns uud 
Unterricht vom 17. Dezember 1907, Z. 4685, wurde an der hiesigen Anstalt eine 
neue wirkliche Lehrstelle fiir Geograpliie nnd Geschichte systemisiert (L.-Sch.-R.-Erl. 
vom 26. Dezember 1907, Z. 10550).

1908. 5. F e b n i a r ,  Miindliclie Wiederholungs-Maturitatspriifung unter
dem Vorsitze des Herrn k. k. Landesscbulinspektors F r a n z  S l a m e c z k a .

15. F e b r n a r .  Schlull des I. Semesters.
19. F e b r  u ar.  Beginn des II. Semesters.
11. und 12. Marz.  Der Herr k. k. Landesschulinspektor F r a n z  S l a m e c z k a  

wohnte dem Unterrichte in einigen Klassen bei.
22. und 23. Marz.  Der Fachinspektor Herr Scliulrat A n t o n  An d  61 inspi- 

zierte den Zeichenunterricht.
11. A p r i l .  Laut Erlall des k. k. Landesschulrates vom 2. April 1908, 

Z. 2076, wurde Professor F r i e d r i c h  J e n k n e r  auf sein Ansuchen mit 1. Sep- 
tember 1908 in den dauernden Knliestand yersetzt.

Nacli lljahriger Supplentendienstzeit in yerschiedenen Stiidten erhielt Prof. 
Jenkner im Jahre 1883 eine definitire Lehrstelle an der hiesigen Anstalt. Durch 
volle 25 Jahre gehbrte er demnach dem hiesigen LehrkOrper an, dessen altestes 
Mitglied er seit 12 Jahren war. In seinen Fachwissenschaften stets weiterstrebend, 
hat er sich nicht damit begntigt, seinen zahlreichen Schlilern nlitzliche Kenntnisse 
beizubringen, sondern hat sich auch zu wiederholten Malen auf dichterischem Gebiete 
betatigt. Die besten AVtinsche der Anstalt begleiten den Scheidenden in den 
Kub (‘stand.

11. und 13. Ap r i l .  Professor E d m u n d  M a d e r  und Supplent J o s e f  
J u n g  ftihrten den Schiilern Skioptikonbilder aus dem Gebiete der Geograpliie, haupt- 
sachlich der Alpen vor.

15.— 21. Apr i l .  Osterferien.
2. Mai.  Der'Herr k. k. Landesprasidont Graf M ax C o n d e n h o v e  beehrte 

die Anstalt mit seinem Besuche.
1.—4. J u n i .  Schriftliche lieifeprilfung.
6.— 1*. J u n i .  Pfingstferien.
27. J u n i .  Feierlicher Schluilgottesdienst fiir die israelitischen Schiller,
28. dun i .  Feierliches Dankamt fiir die katholiscben und feierlicher SchlulS- 

gottesdienst fiir die evangelischen Schiller. SchulschluB.
Die miindliche Reifepriifung wird unter dem Yorsitze des Herrn k. k. Landes- 

schulinspektors F r a n z  S l a m e c z k a  in der Zoit vom 30. Juni bis 4. Juli statt- 
finden.

6. d u 1 i. Aufnahmspriifungen fiir die I. Klasse.

E e l i g i b s e  Ub u n g e n .

Die religiosen Ubungen der katholischen Schiller wurden im Simie der 
Ministerialverordnung voin 5. April 1870, Z. 2916, abgelialten. Die katholischen 
Schiller wohnten zu Beginn des Schuljahres in Begleitung des Lehrkorpers dem 
Heiligen Geist-Amte bei. Der katholische Schulgottesdienst fand an jedem Sonntag 
(Messe und Exhorte) und Feiertag (gesungenes Amt) statt. Wahrend der Messe 
sangen die Schiiler bei Orgelbegleitung dem Kirchenjahre entsprechende, von dem 
Gesangprofessor A n t o n  P o h o r s k y  eingeiibte Kirchenlieder. Im Oktober, April 
und d uni emptingen die katholischen Schiiler die heiligen Sakramente der Bulle und 
des Altars. Im Sinne des § 24 der Disziplinarvorschriften wurden Kealschiiler am
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Allerheiligen- und Allerseelentage von der Teilnahine am gemeinsamen Gottesdiei.ste 
dispensiert, urn ihnen den Besuch bei den Griibern ihrer Angehorigen zu ermoglichen. 
Die Osterexerzitien, die schon durch einedarauf Bezug nehmende Exborte am Sonntag den 
29. Marz eingeleitet worden waren, begannen Sonntag den 5. April und endeten mit dem 
Empfange der hl. Sakramente Montag nachmittags und Dienstag friih. Die fiinf geistlichen 
Vortr;ige bielt der Keligionsprofessor der Anstalt. Am 24. Mai wurden 12 Schiiler 
der I. Klasse in feierlicher AYeise znm Tische des Herrn gefuhrt. Zu dieser er- 
hebenden Feier hatten sich auch die Eltern und Vcrwandten der Erstkommunikanten 
und einige Professoren eingefunden. AViłhrend des Festgottesdienstes brachte der 
Organist der Anstalt, Ubungsschullehrer T h e o d o r  Da wi d ,  ein Sololied zum Vor- 
trage. Der Beligionslehrer hielt eine Ansprache, woranf die gliickstrahlenden Knaben 
nach Ablegung der Taufgelubde die heilige Kommunion cmpfingen. Am Fron- 
leichnamsfeste beteiligten sich die katholischen Schiiler unter Fiihrung einiger Mit- 
glieder des Lehrkorpers an dem feierlichen Umzuge. Am Schlusse des Schuljahres 
wohntcn sie in Begleitung des Lehrkorpers dem feierlichen Dankamte bei, bei 
welchem der Ubungsschullehrer T h e o d o r  D a w i d  bei Yiolinbegleitung des Scliii- 
lers der VII. Klasse Ot t o  K r ó l i k  ein Solo vortrug.

Fur die evangeiischen Schiller fand der Sclmlgottesdienst in regelmaBigem 
AVechsel an dem einen Sonntag im Festsaale des k. k. Albrecht-Gymnasiums statt, 
wahrend an dem anderen Sonntag die Jugend dem deutschen Gemeindegottes- 
dienste in der Gnadenkirche beiwohnte. Am 8. Dezember (Bufitag) und am 
22. Miirz wurden die evangelischen Schiller zur Beichte und zur heiligen Kommunion 
gefiihrt.

Die israelitischen Schiiler wurden verhalten, dem Gottesdienste ihrer Konfession 
beizuwohnen. Aufierdem hielt der Prediger der hiesigen Kultusgemeinde Prof. Dr. 
A. L e i m d o r f e r  an jedem Samstag nachmittags Uhr) eine Exhorte fiir die
israelitische Jugend ab.

VII. Holie Erliisse.
Laut Frlali des k. k. Landesschulrates vom 16. April 1904, Z. 2009, 

sind die Schul- und Aufgabenhefte am Schlusse eines jeden Schuljahres den 
Schiilern abzunehmen.

Mit Frlali des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 
14. Juli 1904, Z. 4B09, werden Realschulabsolventen unter gewissen Bedingungen 
zu den Universitatsstudien zugelassen :

1. Die in der Ministerialvorordnung vom 28. April 1885, Z. 7553, vor- 
geseheue Maturitatspriifung fiir Universitatsstudien der llealschulnbsolventen hat 
sich in Hinkunft nur auf Latein, Griechisch und philosophische Propadeutik zu 
beschranken. Bei der Beurteilung des Priifungsergebnisses ist auf die durch das 
Realsehul-Maturitatszeugnis dokumentierte Gesamtbildung des Kandidaten ent- 
sprechende Riicksicht zu nehmen.

Zur Abhaltung dieser Erganzungsprufungen werden in Universitatsstiidten 
besondere Priifnngskommissionen eingerichtet.

Fiir die Anmeldung und Durchfuhrung dieser PrUfung haben die fiir die 
Abhaltung der Maturitatspriifung an Gymnasien giiltigen Normon sinngemiifie An- 
wendung zu finden, doch darf ein Kandidat erst nach Ablauf eines Jahres vom 
Zeitpunkte der Erwerbung des Realschul-Maturitatszeugnisses zur Ergiinzungs- 
priifung zugelassen werden.

2. Es bleibt den Realschulabiturienten iiberlassen, sich die zur Ablegung dieser 
Erganzungspriifung erforderlichen Kenntnisse durch Privatstudium zu erwerben. Doch 
wird an einzelnen Realschulen oder auch an einzelnen Gymnasien ein nicht obligater 
Unterricht aus Latein, eventuell auch aus Griechisch fiirRealschiiler eingerichtet werden.

4 *
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Das Realsehul-Maturitiitszeugnis in Yerbindung mit dem Nachweis iiber die 
mit, Erfolg bestandene Erganzungsprlifung berechtigt zur Inskription ais ordcnt- 
licher Ilorer sn einer Universitat.

Lant Erlafi des k. k. Ministeriums fur Kultus und Unterricht vom 28. Marz 
1907. Z. 1100 (L.-Seh.-B.-Erl. vom (i. April 1907, Z. 2503), kann der Laudes- 
sehulrat die Eiickzahlung des von Sffentlielien Hchttlem der Stantsmittelsclmlen fur 
ein Semester bezaldten Sehulgeldes iiber Ansuchen der beteiligten Partu ausnahms- 
weise in dem Palle verfltgon, wenu der betreffende Schiller vor Ablauf des Seme- 
sters k r a nk h e i t s li a 1 b e r aus der Wcliule ausgetreten oder vor dem hezeielmeten 
Zeitpnnkte gestorben ist.

L)as k. k. Ministerimn fiir Kultus und Unterricht bat mit dem Erlasse voni
20. Noyember 1907, Z. 34595, gestattet, dafi der israelitisclie Religioiisunterricht 
in wochontlich (i Unterrichtsstunden erteilt wenie.

Der ILerr Minister fiir Kultus und Unterricht bat mit der Y< rordimug vom 
29. Uebruar 1908, Z. 10051, eine neue Yorscbrift fiir die Abhaltung der Reife- 
priifung an Realsclmlen erlassen (L.-Sch.-E. 13. Marz 1908, Z. 1964).

VIII. Gesundheitspflege der Schiller.

Die liolien Ministerialerlasse vorn 9. Juni 1873, Z. 4816, vom 15. Sep- 
tember 1890, Z. 19097, und vom 12. Marz 1895, Z. 27638, wurden in der in 
den friiheren Jahresbericbten der Anstalt geschilderten Weise zur Ausfiibrung 
gebraclit.

Zu Anfang des Sehuljabres wurden den Scbulern von den Klassenrorstanden 
Weisungen zur Gesundheitspflege in Selmie und Ilaus gegeben und wabrend 
des Scliuljabres fanden diesbeziiglicbe Belebrungen bei passenden Gelegenheiten 
in allcn Unterrichtsgegenstiinden statt.

Zur F u B r e i n i g u n g  im Gebaude dienen: zwei groBe Eisengitter und zwei 
Scharreisen beim Toreingange, Bastmatten vor allen Klassenzimmern und ein aus- 
gespannter Kokosteppicb auf der Plattform der ersten Treppenwendung.

Die Fiillung der Spucknapfe gescliiebt mit desinfizierter Holzwolle; nacb 
ac.ht Tagen wird der Inbalt yerbrannt und die GefaBe mit einer Formaldehyd-Losung 
ausgewascben.

Die Z im m er te m per a tu r e n wurden regelmaBig an Thermometern abge- 
lesen; dieselbcn waren wabrend der Zeit des Ileizens ziemlieb konstant 18° C und 
stiegen auch im Sommer selten iiber 20° C.

Neben der regelmaBigen L i i f t u n g  aufier der Schulzeit fand auch jedesmal 
in der Zwiscbenpause um 10 und um 11 Ubr, wahrend welcber sieli die Schiller 
im Ilofraume aufhielten und spielten, eine Liiftung samtlicher Zimmer statt.

In der warmen Jahreszeit konnte der Unterricht zumeist bei geoffneten 
Fenstern erteilt werden. Der botanische Unterricht wurde wiederholt im Freien 
abgehalten; auch wurden mehrere botanische Exkursionen unternommen. Desglei- 
eben wurde auch mebrmals im Freien gezoichnet.

Jugendspiele fanden im September und Oktober und seit dem 1. Mai bei 
giinstiger Witternng jeden Mittwocli (I. Gruppe), Donnerstag (II. Grnppe) und 
Samstag (III. Gruppe) von 4 bis 6 Uhr auf der erzlierzogl. Wiese zwischen 
der Ostraner- und FriedekerstraBe statt. Sie wurden vom k. k. Turnlehrer



F e r d i n a n d O r d e 11 geleitet und vom Assistonten A l b e r t  S a 11 a k beaufsichtigt. 
Im ganzen gab es in der diesjahrigen Spielsaison (bis 22. Juni) 22 Spieltage.
/on 31 Schiile h—i beteiligten sieli durchschnittlich 22-5 oder 7 0 - 0 0 /1 Zi - i ,,

. 30 „ I- B „ *5 >7 20-2 77 (>7-3°/o
31 I. C •) ‘1 21-4
37 11. A •• P 77 26-1 V 70-5%
40 II. B . . 25-3 77 63-2%
33 ., 111. A ,, 22-4 77 67-8°/0

77 37 :i . 111. B ,, 23-0 62-1%
„ 33 n ,  IV. A .. 21-3 04'5°

31 .. IV. B .. 21-0 77 67-7%
44 .. V. 17 77 23-6 •- 53'6°/0

77 i! 5 „ VI. r> 77 18-2 7, 52-0" „
1 >ie VII. Klasse hatte wegen der nahe bevorstehenden Maturitatspriifung

keine .Spieltage.
Von 382 offentlichen Schtllern der I. — VI. Klasse beteiligten sieli demnach 

dnrchsclmittlicb 215 oder 64'l°/0.
1 )ie grube Beliebtheit, dereń sieli das Fufiballspiel erfreut, bat. eine eifrige 

1'tlege desselben zur Folgę, so dąb namentlicli die Schiller der oberen Klassen 
sehon eine grube Fertigkeit erlangt haben. Diese trng ilinen in zwei Wettspielen 
mit den Schillera der Biolitzor Staatsrealschule — in Bielitz — and denen des 
Friedeker Staatsgymnasiums — in Teschen — den Sieg ein. Krsteres endet.e mit 
5 : 0 ,  letzteres mit 5:3.

Wegen des vorzeitigen Semestersclilusses wurde hener kein Scliulausflug ver- 
anstaltet. Einzelne Klassenyorstande unternalimen dennoch mit iliren Klassen an 
tieien Nachmittagen kiirzere Exkursionen: der k. k. wirki. Lehrer Dr. Fritz 
Meingast mit den Scliiilern der V. Klasse auf die Czantory und der k. k. suppl. 
Lehrer Franz Muller mit den Scliiilern der III. A-Klasse naeli Mosty und zum 
.Jablunkaner I ’al!.

\'ou 420 offentlichen Scliiilern haben 408, also 97’14°/o, auch im Winter gebadet; 
254, also ()(>45°/0, sind Schwimmer ; 312 (== 74.28°/0) sind Schlittschuhlaufer, 144 
i— 34’28°/0) Radfahrer, 22 ( =  5'23°/0) Skiliiufer und 133 ( =  31'66°/0) Hodler.

Wie im Vorjalire haben aueli heuer die Herren Mitglieder des ostschlesischen 
Arztevereines in der entgegenkommendsten Weise 48 armen Real scliiilern unentgeltlich 
arztlichen Rat angedeihen lassem

Die Verwaltung des „ K a i s e r b a d e s “ ermilGigte filr Studierende den Preis 
der Wannenbitder und der Dampfbader auf 60 h.

Der E i s la u f v er c i n ermiiGigte allen Studierenden die Saisonkarten auf 5 K 
und die einzelnen Eintrittskarten auf 20 h und 10 h.

Die Herren Arzte, die Verwaltung des „Kniserbades“ und der Eislaufverein 
haben hiedurch ihre Schul- und Jugendfreundliehkeit in humanster Weise bekundet 
und den Scliiilern der Anstalt eine grolle Wokltat erwiesen. Die Direktion spricht 
dafiir den warmsten Dank aus und bittet zugleich, der Selmie auch fernerhin diese 
freundliche Gesinnung bewahren zu wollen.
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IX. Statistik der Schiller im Sclmljalire 1907/1908,
K 1 a s s e a

ffl O < 2? ◄ co C pa i  S
sj s

1. Zahl.
- 1 « 22 5 B > >t-H > >

8-8 03CO

Zu E ude 1906/1907 . . . . 36 31 31 40 39 34 36 34 36 49 37 28 431
Zu Aufaug 1907/1908 . . . . 33 33 33 40 41 37 39 36 37 50 39 38 456

| W alirend d esS ch u ljah res  e iugetr. 1 2 — 1 - - 1 5
Im ganzcn also aufgenommen . 34 33 35 40 1 37 39 36 37 51 39 38 461

D aru n ter :
Neu aufgenom m en, u. zw .:

aufgestiegen 28 *29 34 — 2 i 2 5 2 2 — 1 106
R epeten teu  . . — — — — — — — i — — . — 1 __ 1

W ieder aufgenom meu, u. zw .:
aufgestiegen. — — 37 40 34 36 29 34 45 39 37 331
R ep eten ten  . 0 4 .1 3 — 2 1 1 1 4 — | --- 23

| W ahreud des Schuljahres ausgetr. 3 3 4 3 2 4 2 3 6 7 3 40
Schiilerzahl zu E nde 1907/1908 31 30 31 37 40 | 33 37 38 31 44 36 38 421

D a ru n te r :
Offentliche Schiller . . 31 30 31 37 40 33 37 33 31 44 35 38 420
Priva tisten  . . . . — ~ - — — — — — — 1 — i

2. G eburtsort (Vaterland).
T e s c h e n ........................... 7 9 1 9 7 7 10 11 9 3 10 7 90
Schlesieu, aufier Teschen 19 16 21 24 25 17 16 11 18 31 17 21 236
Audere osterr. Provinzen 5 5 6 4 6 8 10 10 3 5 51 9 761
U n g a ru .................................. — — 2 — 2 1 1 1 — 3 1 1 12
B o s n i e n ........................... — — i — — — — — — — 1
Deutsches Reich . — — — — — — — 1 ' 1 2 — 4
R u B I a n d ........................... — __ 1 — 1

Summę . 31 30 31 37 40 33 37 33 31 44 35‘1 38 420*
3. M uttersprache.
D e u t s c h ........................... 31 27 30 31 26 22 31 291 27 32 61
T schechoslaw isch . 2 — — 2 2 — 2 2 2 — — 12
P o l u i s c h ........................... 2 9 7 4 11 3 4 5 9 11 6 11 82
M agyarisch . . . . - — — — - — — —

Summę . 31 30 31 37 | 40 33 , 37 33 31 44; 35’ 38 420'

4. Religionsbekenntnis. 1
K a th o l i s c h ........................................ 27 — 29 26 *27 20 20 21 14 31 i 251 20 2601 ,
E v a n g e l i s c h ........................... — 19 — — 13 — 14 — 17 8 6 11 88
I s r a e l i t i s c h ........................... ......  . 4 11 2 11 — 13 3 12 ! — 5 1 4 7 7 2

Summę . 31 30 31 37 40 | 33 37 33 31144! 351 38 420> ;

5. Lebensalter.
10 Ja h re  alf, geb. 1898
11 „ „ .. 1897 6 3 2 — — — — — — j — — 11
12 „ „ „ 1896 13 10 11 7 3 - — 44
18 „ ,. „ 1895 3 10 1*2 u 13 5 s> — — — i — — 56
14 „ 1894 8 0 5 14 12 12 15 G 3 — i — — 81
15 „ „ 1893 1 1 i 4 7 1*2 14 12 13 5 | — ' — 70
16 „ „ „ 1892 — — — 1 4 3 3 5 6 13 6> — 411
17 .. 1891 — — — — 1 1 3 7 6 15 j 11 6 50
18 . . .  1890 — — — — — — — 2 3 81 9 7 29
19 „ „ ., 1889 i — ;•{ j 5 13 22
20 „ „ „ 1888 — 1 8 5 8
21 „ „ „ 1887 — - ! — — — — — - — i 1 (i 7 i
22 „ „ „ 1886 — — — — — — — -  i — —
23 „ ,, „ 1885 — 1 — i i

Summę . 31 | 30 | 31 37 J40 J  33 | 37 1 33 31 44 | 151! 38 | 4201
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6 Nach dem Wohnorte der Eltern.
; O r ts a n g e h ó r ig e ......................................... U 13 7 15 13 17 18 17 15 15 221 12 178*

A u s w a r t ig e ............................................... 17 17 24 22 27 16 19 16 16 29 13 26 242

Summę . 31 30 31 37 40 33 37 33 31 44 351 38 4201

7. Nach dem Stande der Eltern.
: Handel- u. Gewerbetreibende . 8 13 8 18 11 19 11 17 9 7 12 13 146

G r u n d b e s i t z e r ........................... ......
Beam te, Lehrer, A dvokaten, Arzte

1 5 4 1 3 1 7 1 5 5 4 1) 46

U. s. w....................................................... 13 6 10 12 IG 9 8 7 i i 20 13 9 134
M i l i t i i r s .................................. . . 1 — 1 — — 1 — 2 i — l 1 — 71

| B e d ie n s t e te ............................................... 6 5 s 2 8 1 9 5 3 8 3 7 65
P r i v a t e ...................................................... 2 1 4 2 2 2 1 2 4 2 22

Sum m ę . 31 30 31 37 40 33 37 33 31 44 351 38 420l |

8. Klassifikation.
1
i

I a) Z  u linde des Schuljahrcs l!)07jl908

I. FortgaDgsklasse m it Vorzug . 3 5 5 — 2 2 4 4 1 2 5 4 37 |
)• ,  ..................................

Zu e iner W iederholungsprufung zuge-
23 19 20 21 31 24 24 22 25 32 19 34 293

lassen ................................................ 2 3 4 4 3 5 2 1 3 -- - 29
11. Fortgangsk lasse .................................. 3 2 5 11 2 4 4 2 3 5 6' — 47*

III. „ ..................................
J Z u  einer N .achtragsprilfungkrankheits-

1 i i 1 i 2 1 3 11
halber zugelassen — — — — — — 1 — — 2 _ 3

| AuGerordeutliche Schiller . . . . — —
Summę .

i
31 30 31 37 40 33 37 33 31 44 351 38 4201

1 b) Nachtrwj zum Sehuljahre 1906j 1907 
W iederholuDgsprufung.warenbewilligt 4 6 2 4 6 1 2 4 10 i 40

Entsprochen haben . . . .  
N icht entsprochen haben (oder

3 5 2 4 6 1 2 — 3 10 i 37

nicht erschienen sind) . 1 i 1 - - 3
j N achtragspriifungen w aren bew illigt. 1 — — — — 1 i — 3 — — — 6

E ntsprochen  haben . . . . 1 — — — — 1 — — 2 — — — 4
N icht entsprochen haben . — — — — — — — — — — — —
N icht erschienen sind . — — — — — — i — i — — — 2

j Danach ist das Endergebnis f. 1906/07
I. Fortgangsklasse m it Vorzug . 3 3 3 3 3 6 3 3 4 3 5 0 45
I. „ .................................. 26 19 24 33 35 25 28 30 29 42 32 345

U- „ .................................. 7 6 3 4 1 .) 2 1 2 4 — — 32
HI- ,  .................................. — 3 1 — — i 2 — — — — 7
Ungepriift b l i e b e n .................................. — — — i i — o

Summo . 36 31 31 40 39 34 36 34 36 49 37 28 431
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9. Geldleistungen der Schiller.

Das Schulgeld zu zableu w aren ver-
pflich tet:

im 1. Sem cster Di 15 18 15 IG 12 16 13 12 16 17 5 171
im 2. Sem ester 13 10 12 17 15 19 14 16 15 23 27 G 1S7

Z ur HiUfte w aren befreit
im l .  Sem ester -  - — — — — — — — — — —

im 2. Sem ester — — — — — — — — — — — -

Gauz befre it w areu:
im 1. Sem ester 17 18 14 25 25 25 22 2*2 25 35 21 33 *282
im 2. Sem ester IN 20 19 20 24 16 23 17 17 24 10 32 24(1

Das Schulgeld be trug  im ganzen
im 1. Sem ester K 5130'—
im 2. Sem ester „ 5610'—

Zusam m en K 10740' —

Die Aufnahmstaxen betrugeu . . K
: Die Lehrmittelbeitrage betrugen . „
1 Die Taxen f. Zeugnisduplik. betrugen „

Summę . K
10. Besuch der Freifacher.

45300 
963-90 
10-— 

1427-50

Polnische Sprache .

Bóhmiscbe Sprache .

Gesaug

Stenographie . . . .

Analytisehe Chemie .
II. Stipendien.

Anzabl der Stipendisten 9. 
Gesamtbelrag der Stipendien

I. Abt. 9 9 4 i 1 2 - _ — — — — *2G
II .  Abt. i 5 2 4 6 2 10 — 2 — 1 — 33 76

I I I .  Abt. — — — — — — 2 — 2 5 1 7 17
i. Abt. 8 4 4 G 4 — 2 1 — — — — 29

II .  Abt. — — 4 1 8 2 2 i i — 19 69
I I I .  Abt. __ — — i i i 4 j 3 7 *21

I. Abt. 23 15 28 GG 166II .  Abt. — — — 10 25 5 22 i 6 IG 5 10 100
I. Abt. A — — _ — — — — 22 — — — 22
1. Abt. ] [ — — — 28 — — — *28 N6

II .  Abt. i 1 32 2 — 36
I. Abt. _ _ — — — — — — — 10 — — 10

' I I .  Abt. — — — — — — — 7 — 7 '

K  846-40

Verzeiclinis der Schiller.
(Die mit einem Sterncben bezeichneten Schiller erhielten ein Zeugnis der 1. Fortgangsklasse

mit Vorzug.)

I. K 1 a s s e A : 31 S c h ii 1 e r.

Bachner M;ix, Beck Otto, Bernaczik Emmerich, Jaxa v. Bobowski Paul, 
I loinol Artur, Eisner Robert, (laszczyk Karl, Geischek Eugen, Goldmanu Emil, 
Hanak Friedrich, Helversen Benno, Hilscher Yiktor, llimmer Rudolf, Humrnl Rudolf, 
Kippel Hermann, Kogler Egon, Kowar Emanuel, Kfntak Eranz, Leiscbner Oskar, 
*Lowenstein Leonhard, *Lowenstein Oskar, Lnstig Karl, Halik Eugen, Maniak Rudolf, 
Moskorz Josef, Miinster Eugen, Pfikryl Eranz, Schindler Friedrich, Teschner .lohann, 
*Urge Willielm, Zahraj Ludwig.



1. K l a s s e  B: 30 Schi i l e r .
Alt Wilhelm, Bachner Alfred, Borger Adolf, Brenner Isaak, *Buzek Karl, 

Chmiel Theodor, Chudoba Jobami, *Cichy Karl, Cieślar Georg, Cieślar Otto. 
‘'Feiner Ferdinand, Fierla Adolf, Halin Bruno, Harlfinger Leopold, Kleinberg Otto. 
*Koczy Johana, Kunert Franz, Lamatscli Paul, Neugebauer Hans, Pollak Adolf. 
Prochaska Fritz, Pustowka Johann, Rakus Leopold, Siwy Leo, SiiB Linii, Ulilig 
Fritz, Weiner Ernst, Wolf Wilhelm, Zabystrzan Karl, *Zabystrzan Paul.

I. K l a s s e  C : 31 S c li U1 e r.
Altmann Felix, Auer Josef, Borger Emil, Brachaczek Hugo, Geringer Rudolf. 

Gieldanowski Eugen, Haasner Otto, Hallacz Heinrich, Halfa-r Franz, Kohnen 
Friedrich, KreB lYalter, Leibinger Arnold, *Machnig Oswald, Miscenecz Franz, 
Mttller Hugo, Muller Karl, Nowak Leo, *Piksa Hubert, Prachowski Josef, Schneck 
Fritz, Sebera Franz, Seehoff Alfons, Seliga Emil, *Sowiński Edmund, *Slubczakowski 
Emil, Tschierseh Robert, *Waschek Leonhard, Winopal Ottokar, Wolf Franz, 
Zahrąj Johann, Zichlarz August.

II, K l a s s e  A: 37 Schi i l e r .
Alexander Johann, Appel Oskar, Aufricht Siegfried, Baier Rudolf, Barber 

( )tto, Barber Robert, Barteczek Theodor, Beldingriin Heinrich, Bernert Friedrich, 
Bordo vsky Ottokar, Broda Karl, Cerny Erich, Dalpas Robert, Endlieher Albrecht, 
Fingerhut Georg, Foitzik Max, Forner Walter, Gazda Boliuslaw, Głogowski Josef, 
Gorgosch Wilhelm, Gwiggner Alfons, Jaros Franz, Jaschik Erwin, Justiz Leopold. 
Kippel Josef, Kober Walter, Kolban Fritz, Korner Hans, Kozieł Heinrich, 
Krutzina Erwin, Kucharczyk Heinrich, Lewinsky Emmerich, Lomosik Karl, Neuman n 
Moritz, Weehsberg Jakob, Zehngut Leopold, Zuckermandel 1 .<><>.

II. K l a s s e  B: 40 Schi i ler .
Broda I'auł, Dluhos Franz, Guńka Johann, Krisch Karl, *Krumpholz Josef, 

Loscliingor Emil, LUwenstein Otto, Malyjurek Rudolf, Martinek Josef. Matuszek 
Paul, Miech Paul, Muller Robert, Muller Theodor, Nelhiebel Karl, Ohrensstein 
Anton, Pekarsky Josef, Pellar Martin, Piłat Karl, Pionka Leo, Poech Hermann, Pollak 
Anton, Protznor Friedrich, *Rnnsky Franz, Schaschek Robert, Sehittenhelm Adolf, 
Schreiber Max, Schwarz Desiderius, Seibert Hugo, Śliwka Max, Stefkę Eugen, 
Szwarc Paul, Szyroki Augustin, Tessarczyk Heinrich, 1 Tllrich Johann, Volpel 
Johann, Wałaski Adam, Wawrziczek Karl. Weidlich Rudolf, Winarsky Eugen. 
Zidek Ludwig.

III. K l a s s e  A:  33 Schi i l e r .
Alexander Friedrich, Barber Alfred, Basch Robert, Benda Alfons, Berger 

Eugen, Brosch Johann, Donath Robert, Drobik Viktor, Dzierżęga Franz, Eckling 
Karl, Elsner Nathan, *Folgner Robert, Frischer Karl, *Glesinger Salomon, Guziur 
Josef, Halin Friedrich Karl, Henzler Ferdinand, Holliinder Leo, IJutterer Friedrich, 
Kagnus Adolf, Katzer Josef, Klepek Karl, Kozubek Heinrich, Krasny Walter, 
KreB Erwin, Lenhardt Bruno, Lomosik Ewald, Martin Johann, Mitschek Emil, 
Silbiger Josef, Spieler Gustaw, Spitzer Otto, Wawrosch Eugen.

III. K l a s s e  B: 37 Schi l l er .
Goch Artur, Goch Georg, Halama Paul, Hopffgarten Wolf Graf, *KIink 

Josef Franz, Lipowczan Georg, Melzer Oskar, Mocek Anton, Mojziszek Max, 
Nowotny Friedrich, Oehm Guido, Piechaczek Karl, *Plachta Thomas, Prochaska
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Walter, Sajonz Emil, Schindler Friedrich, Schlauer Rudolf, Sclioltis Artur, 
Schreyer Karl, Schusta Adolar, *Schweda Friedrich, Spitzer Hugo, Spitzer Leo, 
Stankusch Emanuel, Struhal Erwin, Struhal Leodegar, Szarowski Josef, *Szczygieł 
Ludwig, Thieberger Emanuel, Trnczak Josef, Uhlaf Alfons, Wallek Josef, Wrazidlo 
Richard, WymStalik Rudolf, Zajonz Stanislaus, Ziclilarz Robert, Zimmermann Job.

IV. K l a s s e  A:  33 Schi l l e r .
Barber Erich, Belloni Emil, Biheller Alfred, Biheller Erich, Borger Julius, 

*Branny Paul, Brejźek Albert, Czech Karl, *Eckling Norbert, Elsner Wilhelm, 
Fiedler Karl, Gliick Alfred, Haas Bertold, Hess Adolf, Jędrkiewicz Ernst, 
Joksch Alfred, Jokscli Ernst, *Knittelfelder Friedrich, Langer Guido, List 
Alfons, *Lowenstein Wilfried, Lubelski Siegmund, Malczewski Leopold, Nahlorsky 
Wilhelm, Pilzer Bruno, Plasun Erdmann, Podeschwa Anton, Prennig Josef, 
Swaczyna Peter, Unger Moritz, Veith Friedrich, Wechsberg Max, Ziegler Max,

IV. K l a s s e  B: 31 Schi l l e r .

Bobek Rudolf, Broda Karl, Chlebus Otto, Ditbon Artur, Fierla Joliann, 
Franek Gustav, Franke Walter, Fryda Georg, Gabryś Joliann, Gabsdyl Stephan, 
GelSner Eduard, Heller Vilmar, Heim Alfred, Himmer Siegfried, Kaisar Alois, 
Klotzmann Joliann, Kodera Julius, Konećny Emanuel, Langer Rudolf, Matuszek 
Adolf, Michnik Wilhelm, *Panaćek Josef, Peter Julius, Poech Karl, Raschka 
Walter, Sadowski Fritz, Skarabella Rudolf, Stonawski Wilhelm, Straube Robert, 
Topiarz Franz, Wazacz Rudolf.

V. K l a s s e :  44 S c li ii 1 e r.
Barber Emil, Blank Wolfgang, Dluhos Eckart, Dluhosch Friedrich, *Eliasch 

Eugen, Fizia Erwin, Flach Emil, Forner Edwin, Hamtak Joliann, Holesch 
Heinrich, Hubka Iran, Hurka Franz, Knoppek Theodor, Konderla Josef, Kraina 
Theodor, Kubisch Wolfgang, Kukatschka Friedrich, Lowenstein Hermann, Małysz 
.Joliann, Mira Gratian, Michnik Bruno, Mitscliek Alfred, Neumann Samuel, 
Olszak Leo, Panek Artur, Pokorny Karl, Poppek Ferdinand, Rakus Karl, Ramik 
Heinrich, Romer Ernst, Ruczka Arnold, Schirotzky Ernst, Schrott Alois, Strang- 
feld Josef, Stump Viktor, Twardzik Heinrich, Warosch Joliann, WeiCmann Erwin, 
Wicherkiewicz Kasimir, Wiesner Friedrich, Winarsky Hans, Wiiltsch Othmar, 
*Zadra Karl, Zelingut Isidor. VI. VII.

VI. K l a s s e :  35 S c h i l l e r  -f- 1 P r i c a t i s t .
Adamiec Theodor, Bogocz Viktor, Brosig Rudolf, *Buzek Wilhelm, Drobik 

Alexander, *Farnik Rudolf, Fingerhut Rudolf, Flach Otto, Heller Fritz, Heim 
Georg, *Herliezka Leo, Holter Otto, Kametz Ernst, Konig Josef, Koli Max, 
Krzistek Emanuel, Lustig Siegfried, Mai Max, Mayer Eugen, Mayer Maxi- 
milian, Nohel Viktor, Oszelda Karl, Pauler Alois, Riodl Josef, *Robitscliek Walter, 
*Santarius Adolf, Schirotzky Wilhelm, Spitzer Felix, Straube Julius, Sturz Emil, 
Sturz Emmcricli, Wagner Josef, Wazacz Karl, Weber Wilhelm, Wenglorz Franz. 
Vcith Ernst (Priyatist).

VII. K l a s s e :  38 Sc li iii er.
Abend Siegfried, Badura Rudolf, Beclitloff Philipp, Chlebus Paul, Cichy 

Paul, Dostał Joliann, Eichner Rudolf, Galio Paul, Harlfinger Julius, Harwot Karl, 
*Heczko Richard, Henzler Johann, Ilumml Leo, Kaizar Josef, Kirnig Paul, Klich
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Franz, Koppa Rupert, *Krah'k Otto, Krzywoń Paul, Kudrna Ernst, Kudrna Josef,
Loffler Hugo, Manda Leo, *v. Mattanovich Hermann, v. Mysłakowski Titus,
Niedoba Theodor, Nowak Karl, Pawlas Karl, liosenzweig Josef, Kussek Stanislaus,
Schleuderer Leo, Schneider Yiktor, Stux Paul, Szeliga Leonhard, Tkacs Josef,
*Tomitschek Emanuel, Zichlarz Rudolf, Żmija Karl.

X. Reifepriifung.
A. Verzeichnis

der bei der Maturitatsprufung im Sommcrtermine 1907 approbierten Abiturienten:
405. Barber Artur, Orlau, Schlesien, 17 Jahre, mosaisch, deutsch, Beruf: 

Handelsakademie, Dauer der Studien: 7 Jahre.
400. Berger Bruno, Teschen, Schlesien, 18 Jahre, mosaisch, deutsch, Bernf: 

Technik, Dauer der Studien: 8 Jahre.
407. Charwot Paul, G-odzischau, Schlesien, 19 Jahre, evangelisch, polnisch, Bernf: 

Technik, Dauer der Studien: 7 Jahre.
408. *CineiaIa Eduard, Teschen, Schlesien, 17 Jahre, evangeliscli, deutsch, Beruf: 

Technik, Dauer der Studien: 7 Jahre.
409. Eberhardt Erwin, Freistadt, Schlesien, 19 Jahre, katholisch, deutsch, Beruf: 

Bergakademie, Dauer der Studien: 8 Jahre.
410. *Eisenberg Josef, Jablunkau, Schlesien, 18 Jahre, katholisch, deutsch, Beruf: 

Technik, Dauer der Studien: 7 Jahre.
411. *Eiiasch Karl, Karwin, Schlesien, 19 Jahre, katholisch, polnisch, Beruf: 

liniyersitat, Dauer dct- Studien: 7 Jahre.
412. Funker Yiktor, Dombrau, Schlesien, 18 Jahre, katholisch, deutsch, Beruf: 

Bergakademie, Dauer der Studien: 7 Jahre.
413. Gattnar Franz, Teschen, Schlesien, 18 Jahre, katholisch, bohmisch, Beruf: 

Handelsakademie, Dauer der Studien: 7 Jahre.
414. *Hlawa Anton, Jablunkau, Schlesien, 20 Jahre, katholisch, polnisch, Beruf: 

Eisenbahnwesen, Dauer der Studien: 7 Jahre.
415. Kornlierr Josef, Bystritz, Schlesien, 19 Jahre, katholisch, deutsch, Beruf: 

Technik, Dauer der Studien: 7 Jahre.
41(1. Kupfermann Abraham, Krakau, Galizien, 18 Jahre, mosaisch, deutsch, Beruf: 

Handelsakademie, Dauer der Studien: 7 Jahre.
417. Łowy Eugen, Teschen, Schlesien, 19 Jahre, mosaisch, deutsch, Beruf: 

Exportakademie, Dauer der Studien: 7 Jahre.
418. Papoj Karl, Teschen, Schlesien, 20 Jahre, evangelisch, polnisch, Beruf: 

Handelsakademie, Dauer der Studien: 9 Jahre.
419: Pellar Johann, Nieder-Dattin, Schlesien, 20 Jahre, evangelisch, polnisch, 

Beruf: Bergakademie, 1 )auer der Studien: 7 Jahre.
420. *Peschke Wilhelm, Teschen, Schlesien, 17 Jahre, katholisch, deutsch, Beruf: 

Technik, Dauer der Studien: 7 Jahre.
421. Pokorny Josef, Prag, Bohmen, 20 Jahre, katholisch, bohmisch, Beruf: 

Handelsakademie, Dauer der Studien: 7 Jahre.
422. Priickner Richard, Ustroń, Schlesien, 17 Jahre, katholisch, deutsch, Beruf: 

Hochschule fiir Bodenkultur, Dauer der Studien: 7 Jahre.
423. *llieger Karl, Jagerndorf, Schlesien, 19 Jahre, katholisch, deutsch, Beruf: 

Uniyorsitat, Dauer der Studien: 7 Jahre.
424. Schramek Emil, Karwin, Schlesien, 18 Jahre, mosaisch, deutsch, Beruf: 

Tierarzenei, Dauer der Studien: 7 Jahre.
* Reif mit Auszeichnung.
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425. Sedlak Rudolf, Freistadt, Sehlesien, 18 Jahre, katholisch, deutscli, Beruf: 
Technik, Dauer der Studien: 7 Jahre.

426. *Witassek Leo, Schobischowitz, Sehlesien, 19 Jahre, katholisch, bolimisch, 
Beruf: l niyersitat, Dauer der Studien: 7 Jahre.

127. Ko finek Eduard, Wien, Niederosterreich, 23 Jahre, eyangelisch, deutscli, 
Beruf: Lniyersitat, Externist.

B. Verzeichnis
der bei der Reifepriifung im Herbsttermine 1907, beziehungsweise im Februar 

1908 approbierten Abiturienten :
428. Machafika Alois, Bruun, Steiermark, 19 Jahre, katholisch, deutscli, Beruf: 

Bergakademie, Dauer der Studien: 7 Jahre.
429. Pollak Isidor, Orlau, Sehlesien, 19 Jahre, mosaisch, deutscli, Beruf: Handels- 

akademie, Dauer der Studien: 7 Jahre.
430. Stritzki Julius, Skotschau, Sehlesien, 19 Jahre, katholisch, deutscli, Beruf: 

Technik, Dauer der Studien: 7 Jahre.
431. Goldberger Ernst, Dobrali, Sehlesien, 19 Jahre, mosaisch, deutscli. Beruf: 

Exportakademie, Dauer der Studien: 9 Jahre. (Februar.)

C. Themen
zu den schriftlichen Beifepriifungen im Sommertermine 1908, 

D e u t s c h e  S p r a c li e :
1. Die Empfanglichkeit der Deutschen fiir das Fremde — eine National- 

tugend, ein Nationalfehler.
2. Welche Yorziige bat Europa durch Lagę und Beschaffenheit yor den 

iibrigen Erdteilen ?
3. Die Bedeutung des Eisens fiir die moderne Kultur. (Nach freior Wahl.)

Dr. Hugo G ro h ma n n.
F r a n z 6 siscl i  e S p r a c h e :
Andreas Ilofer. (Lbersetzung ins Franzosische.)

R u d o l f  Al ac h  er.
E n g l i s c h e S p r a c h e :
The English Navy. (Dbersetzung ins Deutsche.)

D r. Hu g o  G r o li m a u n.
D a r  s t e l l e  n de G e o m e t r i e :
1. Zeichne in einer Ebene [ex =  3, P (el e2) (8, 5, 6)] jenen Kreis, der die

2. Spur der Ebene1 beriihrt, dessen Mittelpunkt in der Symmetrieebene liegt und 
dessen Radius gleicli dem kiirzesten Abstand der zweiten Spur der Ebene von 
einer gegebenen Geraden ist [c" (10, 0, 1), h' (11, — 1, 0)]. Zeichne den Sclilag- 
schatten bei Diagonalbeleuchtung. (Mehrfache Kontrolle.)

2. Zeichne die Durchdringungsknrye (Punkte, Tangenten und Doppeljiunkts- 
konstrnktion) zweier sciiiefer Kreiszylinder. [Endpunkte der Aclisen A (6, 7’2, 0), 
B(14, 4‘4, 8), i' =  28; fiir den zweiten Zylinder: C (15'6, 7. 3), 1) (6di, 0, 8). 
Endpunkte konj. Durchmesser des Basisschnittes: E (16‘4, 4, 3‘6), F  (17, 8, 4• 2)|.

3. Im Raume sind 2 Kugeln gegeben |0„ (4, 4, 10) /• =  3,5, (b, (9, 3, 0)
r, =  l ‘5|. Zeichne jene Ehenen, welche beide Kugeln beriihren und mit der ersten 
Projektionsebene einen AYinkel von 45° einschliefien. Ot to  R o s e n f e l d

Zur Reifepriifung meldeten sieli 37 Scliiiler der VII. Klasse. Die miindliche 
Priifung wird unter dem Vorsitze des Henn k. k. Landesschulinspektors F r a ń  z 
S l a mę  c z k a  in der Zeit vom 30. Jnni bis 4. Juli stattiinden.
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XI. Kuitriinaclmug fiir (las kommeiide Seliuljahr.
I. Anmeldungen zur A u f n a  lim e von Schi l l e r a  in d i e  e r s t c  K l a s s e  

svcrden ara 6. Juli von ]/a8 bis x/210 Ulir und am 16. September vcn 3/g9 bis 10 Idu 
im Lohrzimmer der 1. C Klasse entgegeugenomrnen. Unrnittelbar naclilier beginnen 
am 6. Juli und 16. September die scliriftliclien Aufnahmspriifungen, zuerst aus 
Deutscli, daim aus dem Kechnen (Lelirzimmer I. A und III. B ); das liniierte Papier 
fur die Prttfungen ist beim Scbuldiener erhaltlich. Nachmittags von 2 libr an 
finden die lnundliclien Priifungen statt.

Jeder Scliiiler, der in die I. Klasse eintreten will, bat sieli an einem der 
beiden genannten Tagc, am besten im Julitermin, in Begleitung seiner Eltern oder 
dereń Stellvertreter bei der Direktion zu melden und dem Direktor yorzulegen:

1. Zwei yollstiindig ausgefiillte und von den Eltern oder dem Yormund 
unterzeichnete K a t i o n  ale,  dereń YordruckblHtter (a 5 li) beim Scbuldiener zu 
bekommen sind. Hierauf sind zugleicli diejenigen freien Gegenstiinde zu ver- 
zeiclmeu, an denen der Scliiiler teilnebmeu soli. Ais freie Gegenstiinde werden 
gelebrt: poliiisclie und bobmisclie Spraclie und Gesang in ailen Klassen, Steno- 
grapbie in den 4 oberen und analytisclie Chemie in den 3 oberen Klassen.

2. Den T a u f -  o d e r  G e b u r t s s c h e i n  ais Boleg, dafi er das zebnte 
Lebensjabr vor Beginn des Scliuljabres schon vollendet bat oder nocli in dem 
Kalenderjahr, in das der Beginn des Scliuljabres fallt, vollenden wird. Altors- 
dispens ist yiillig ausgescblossen.

3. Die S c b u 1 n a c b r i cli t en oder das Freąuentationszcugnis einer Yolks- 
scbule oder das S e m e s t r a l z e u g n i s  einer Biirgerscbule.

Die Aufnabme in die erste Klasse liiingt von dem Erfolge einer Aufnahms- 
prtifung ab, bei der folgende Eorderungen gestellt werden: a) Eertigkeit im Leseu 
und Schreiben der deutseben Spraclie und der lateinisclien Sclirift, Kenntnis der 
Elemente der Formenlehre der deutsclien Spraclie, Eertigkeit im Analysieren ein- 
facli bekleidetor Satze, Bekanntscbaft mit den Kegeln der Orthograpbie und richtige 
Anwendung dei selben beim Diktandoscbreiben; b) Ubung in den vier Grund- 
reebnungsarten in ganzen Zahlen; c) aufierdem liaben diejenigen Scliiiler, welclie 
niclit in der Yolksscbule unterrichtet w ord en sind oder in einer solclicn aus der 
liciigionslelire niclit die Notę „gut,“ oder „sebr gut“ erbalten liaben, in diesem 
Lelirgegcnstande jenes MaB von Wissen naehzuweisen, welclies in den ersten vier 
Jabrgangen der Volksscliule erworben werden kann. Die mtindlicbo Priifung 
aus der Unterricbtsspracbe und dem liecbnen wird jedem Scliiiler erlassen, welclier 
seine lieife in diesen Gegenstanden bei der scliriftliclien Priifung durcli mindestens 
b e f r i e d i g e n d e  Leistungen und im Volksschulzeugnisse mindestens durcli die 
Notę ,,gut“ dargetan liat. Sind in einem Prtifungsgegenstando die Zougnisnote 
und die Zensur aus der scliriftlichen Priifung entscliieden ungiinstig, so wird der 
Scliiiler zur miindlichen 1’riifung niclit zugelassen, sondern ais unreif zurtick- 
gewieseu. Das Ergebnis der Priifung wird an demselben 4’age bekanntgegeben. 
E i n c  Wi e  d e r  hol  u ng  d e r  A u f n a h m s p r ii f u n g in d e m s e l b e n  J a l i r e ,  
sei  es an d e r s e l b e n  o d e r  an e i n e r  an d e r e ń  M i t t e l s c l i u l e ,  i s t  l a u t  
Er l a f i  des  b. k. k. M i n i s t e r i u m s  fi i r  K u l t u s  und U n t e r r i c l i t  vom 
2. J a n n e r  1886, Z. 85, d u r e b a u s  v e r b o t e n .

Scliiiler der Y o r b e r e i t u n g s k l a s s e  fi ir die S t a a t s m i t t e l s c b u l e n  
in Teschen, die sieli mit einem Zeugnisse der ersten Fortgangsklasse ausweisen 
kiiiincn, werden olme Priifung aufgenommen; wiinsclienswert ist es, dali aucli 
solclie Scliiiler sieli schon im Julitermin anmelden.
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Jeder ueu eintretende Schiller hat im Laufe der ersten Woche seinem 
Klassenvorstande eine Aufnahmstaxe von 4 K 20 li, einen Lehrmittelbeitrag von 
2 K 10 h und einen Beitrag fur Spielerfordernisse von 90 h zu iibergeben.

II. Sch i l l e r ,  w e l c h e  d i e  l i i e s i g e  O b e r r e a l  s c h n i e  im ver- 
gangenen Schuljahre n i c h t  hesuchten und sich um die A u f n a h m e  in eine 
h b h e r e  K l a s s e  bewerben, haben sich ebenfalls in Begleitung ihrer Eltern oder 
dereń Stellvertreter beim Direktor zu melden und zwei vollstiindig ausgefiillte 
Nationale, den Tauf- oder Geburtsschein, alle friiher erworbenen Studienzeugnisse, 
dereń letztes iiberdies die Abgangsklausel enthalten mufi, sowie den Nachweis der 
ihnen etwa verliehenen Scliulgeldbefreiung zu iibergeben. In allen jenen Fallen, 
in denen der Aufnahmsweidier ein Zeugnis tiber die Zuriicklegung der unmittelbar 
vorliergehenden Klasse einer gleicli organisierten offeutlichen Realschule nicht bei- 
bringen kann, ist eine Aufnahmspriifutig aus samtlichen obligaten Lehrgegenstknden 
unerlaBlich, fiir welche die im hohen MinisterialerlaB vom 19. Mai 1879, Z. 3257, 
festgesetzte Priifungstaxe von 24 K zu entrichten ist.

Solclie Schiiler haben am 16. September zwischen 10 und 11 Uhr in der 
Direktionskanzlei zu crscheinen. Auch sie haben eine Aufnahmstaxe von 4 K 20 li, 
einen Lehrmittelbeitrag von 2 K 10 h und einen Beitrag fiir die Jugendspiele von 
90 h zu entrichten.

III. Die A u f n a h m e  d e r  b i s  zum S c h l u s s e  des  S c h u l j a h r e s d e r  
A n s t a l t  a n g e h b r i g e n  Schi i l e r ,  welche die Absicht, die hiesige Schnie 
weiter zu besuchen, durcli eine Erkliirung der Eltern oder dereń Stellvertreter 
schon vor dem 1. September mittels der von Seite der Ilirektion am Schlusse des Schul- 
jahres ausgefolgten Anmeldescheine angezeigt haben, findet am 17. September zwischen 
10 und 11 Uhr in ihren Klassenzimmern statt; die Bepetenten der I. Klasse werden 
im Lehrzimmer der I. A Klasse aufgenommen. Dabei haben alle aufzunehmen- 
den Schiiler zwei vollstandig ausgefiillte Nationale mitzubringen und den Lehrmittel
beitrag von 2 K 10 h sowie den Beitrag fiir Jugendspiele von 90 li zu erlegen.

IV. Die A u f n a h m e  von P r i v a t i s t e n  unterliegt denselben Bedingungen 
wie die der iiffentlichen Schiiler. Die Aufnahmstaxe von 4 K 20 h und der 
Lehrmittelbeitrag von 2 K 10 h sind gleicli bei der Einsclireibung zu erlegen. 
Ilas Schulgeld betragt fiir sie wie fiir die offentlichen Schiiler 30 K. Die 
Taxe fiir eine Priiatistenpriifung betragt 24 K.

V. Die Wi e d e r h o l u n g s -  u n d  N a c h t r a g s p r u f u n g e n  finden am IG. und 
am 17. September statt; Ort und Stunde wird am schwarzen Brett bekanntge- 
maclit werden. Jene Schiiler, die ein Interimszeugnis erhalten haben, sind ver- 
pflichtet, dieses den priifenden Professoren zu iibergeben.

O e s uc li e u m B e w i l l i g u n g  de r  W i e d e r h o l u n g s p r i i f u n g  aus ei nem 
Gegenstande miissen, mit einem 1 Kronen-Stempel versehen und, mit den Zeugnissen 
iiber b e i do Semester belegt, an den hohen k. k. Landesschulrat gerichtet und bis 
l a n g s t e n s  28. J u l i  bei der I l i r e k t i o n  eingereicht werden.

VI. Schi i l er ,  welche in beiden Sem estern des Schuljahres die dritte 
F ortgangsk lasse erhalten, haben nach § 71, 7 des Organisationsentwurfes die 
Anstalt zu verlassen. Mit einem 1 Kronen-Stempel versehene und mit den Zeugnissen 
iiber b e i de Semester belegte Gesuche um ausnahmsweise zu bewilligende Belassung 
s olch er Schiiler sind an den hohen k. k. Landesschulrat zu ricliten und bis s p a t e s t e n s  
28. J u l i  der D i r e k t i o n  zu iiberreichen.

W e n n  e i n  u n f r e i w i l l i g e r  R e p e t e n t  w e g e n  II. o d e r  III. F o r t 
g a n g s k l a s s e  in e i n e n  h o h e r e n  J a h r g a n g  n i c h t  r e r s e t z t  w e r d e n  
kann ,  s o h a t  er  d i e  A n s t a l t  z u v er  1 a s s e n (Disziplinarvorschriften § 46, 2).
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VII. Das Sclmlgeld betriigt halbjithrig 30 K utul ist im Laufe der ersten 
seclis Woehen eines jeden Semesters mittels Schulgeldmarken zu entrichten.

Offentliche Schiller kiimien die Befreiung von der Zahlung des ganzen 
oder balben Scliulgeldes erlangen, wenn sie ein stempelfreies, an den liolien 
k. k. schlesisclien Landesscliulrat gerichtetes Gesuch mit dem Realschulzeugnis 
des letztverflossenen Semesters und mit einem nacli dem in der Anstalt erlialt- 
liclien Formular verfa6ten Mittellosigkeitszengnisse, das n ic  lit v o r m e h r  a i s  
e i nem J a l i r e  ansgestellt sein darf, bei der Direktion iłberreichen. Das Semestral- 
zeugnis muB mindestens die erste Fortgangsklasse und beziiglicli des sittlichen 
Betragens und des Fleifies mindestens die Notę „befriedigend“ entlialten.

Die Schiller der e r s t e n  K l a s s e  haben im I. Semester das Sclmlgeld 
spatestens im Laufe der ersten drei Monate nacli Beginn des Scliuljalires zu ent
richten. Docli kann mittellosen, die Klasse nicht wiederliolenden SchUlern his 
zum Schlusse des I. Semesters die Zahlung des Scliulgeldes gestundet werden, falls 
ihnen in einer zwei Monate nacli Beginn des Scliuljalires abzuhaltenden Kon- 
ferenz in bezug auf sittliches Betragen und FleiB sowie in bezug auf den 
Fortgang in a l l en  obligaten Lehrgegenstanden mindestens die Notę „befriedigend11 
zuerkannt wird. Uber das diesheziiglicli einzubringende Gesuch, das mit einem 
n i c h t  vor  m e h r  a i s  e i n e m  J a h r e  ausgestellten, nach dem in der Anstalt 
erhaltliehen Formular verfaBten Mittellosigkeitszeugnis belegt sein muB, werden 
die Schiiler in den ersten acht Tagon unterrichtet werden. Erlialten Schiiler, 
denen die Zahlung des Scliulgeldes gestundet wurde, am Schlusse des I. Semesters 
ein den gesetzlichen Anforderungen fur die Scliulgeldbefreiung nicht entsprechendes 
Zeugnis, so haben sienochvor Beginn des II. Semesters das Sclmlgeld nachzuzahlen.

VIII. E r i i f f n u n g  des  Sc l i u l j a l i r e s .  Das Schuljalir 1908/09 wird am 
18. Septemher um 9 Uhr mit einem feierlichen Gottesdienste eroffnet, zu dem sieli 
die katholisclien Schiiler um 3/49 Uhr im geometrischen Zeichensaale versammeln. 
Nach dem Heiligen Geist-Amte begeben sieli die Schiiler in ihre Lehrzimmer, wo 
sieli inzwisehen — vor 10 Uhr — ihre Mitschiiler evangelischer und mosaisebe 
Konfession eingefunden haben.

Der r e g e l m a B i g e  U n t e r r i c h t  beginnt am 19. Septemher urn 8 Uhr.
IX. Personen, welclie Studierende gegen Entgelt in Wobnung und Yer- 

pBegung ubernehnien wollen, haben sieli bei der Direktion zu melden und sieli 
mit dem arztlichen Zeugnisse uber die hygienisclie Eignung der Wobnung nebst 
der Angahe der sanitiir zulassigen Zalil der Kostganger auszuweisen.

Zu Beginn eines jeden Scliuljalires liegt in der Direktionskanzlei ein Yer- 
zeichnis geeigneter Kost- und Wohnhauser zur Einsicht fiir die Eltern und dereń 
Stellvertreter auf. Audi sonst wird die Direktion ihnen bei der Unterbringung 
ilirer Kinder ratend und belehrend zur Seite stelien.

Im Interesse des Zusammenwirkens von Haus und Selmie, um die Erziehung 
der Schiiler zu fordem, ist es erwlinscht, daB die Eltern oder deien Stellvertreter 
wiedorliolt, und zwar nicht erst gegen Ende des Semesters oder Scliuljalires, 
Erkundigungen uber das Betragen, den Fleifi und den Fortgang ihrer Kinder ein- 
ziehen; sie werden beim Lehrkorper jederzeit tatkritftige Unterstiitzung in allen 
das Wolil der Schiiler betreffenden Fragen iinden. In den letzten 14 Tagen eines Se
mesters konnen iiber den Fortgang der Schiller Anskiinfte nicht mehr erteilt werden.

X. Anfragen und Anmeldungen wahrend der Ferien sind stets an die 
Direktion, nicht an die Person des Direktors zu richten, wenn anders sie recht- 
zeitige Erledigung finden sollen.

Tes chen ,  am 28. Juni 1908. R u d o l f  A 1 s c li e r, 
k k. Direktor.
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nebst Yerzeichnis der Mitglieder und Wohltiiter desselben.

Im Jahre 1907,08 begann der Unterstutzungsvercin seine Tiitigkeit mit der 
am 30. Oktober 1907 abgehaltenen Jahresversammlungt in welcher der vun den 
Reyisoren geprufte und ais richtig befundene Kassabericht genehmigt wurde. Bei 
der Keuwahl des Ausseliusses wurden die Herren R u d o l f  Al s chor ,  k. k. Real- 
schuldirektor, ais Obmann, F r i t z  F u l d a .  Baumeister, ais Obmannstcllvertreter. 
K a r l  Stogi ,  k. k. Realschullehrer, ais Sdiriftfiihrer und Siickelwart, Y i k t o r  
E i s e n b e r g ,  k. k. Professor, ais Bibliothekar, J o h a n n  Kr a  l ik,  k. k. Professor, 
A n t o n  Po l i o r s k y ,  k. k. Professor, und K a r l  P r o c h a s k a ,  k. und k. llof- 
buclidrucker, ais Ausschufimitglieder, die Herren Schulrat M as R o s e n f e l d  und 
Prof. E d m u n d  Ma d  e r  ais Reyisoren gewahlt.

llierauf wurde nacli dem Antrage des Lehrkbrpers die Kaiser Franz Josef- 
Regierungsjubilaumsstiftung per 100 K 80 h dem Schiller Rupert Koppa der 
VII. Klasse, die Kronprinz Iludolf-Stiftung per 100 Iv dcm Schiiler Rudolf Farnik 
der YI. Klasse, die Kaiser Franz Josef-Stiftung zu je 100 K 80 h den Schiileni 
Klich Franz der VII. Klasse und Rudolf Badura der VII. Klasse, die Zinsen der 
Wertpapiere der Erzherzog Friedrich-Stiftung per 100 K dem Schiiler Adolf 
Santarius der VI. Klasse yerliehen. Untorstiltzungeu iii barem Geldo orhiolten die 
Schiiler Paul (dalio der Yll.  Klasse (-10 K), Josef Kudrna der VII. Klasse (40 K) 
und Edmund Manda der IV. Klasse B (40 K). Das Karl Kahler-Stipendium per 
20 K (Unterstutzung in Kleidern) bekam ein Schiller der VII. Klasse. Im ganzen 
gelangten 24 Anziige, 6 Winterr6cke und 20 I 'aar Schuhe an 32 Schiiler zur 
Yerteilung. Nahere Angaben tiber die Mitgliederzalil, die Einnahmen und Aus- 
gaben, die Unterstiitzungen, das Yereinsvermogen etc. entlialt der llauptausweis iiber 
die Gebarung mit deni VereinsvermSgen und die statistische Tabolle.

Die zu Ostern yon Schulern der Anstalt nnter Scbulfreunden ilirer Ileimat- 
gemeinde yeranstaltete Sammlung ergab den Iletrag von 527 K 70 lu Gesammelt 
wurde in Teschen von den Schulern Barber Emil der V. Klasse (40 K 20 h), von 
1 lluhos Eekart der Y. Klasse (53 K 30 h), Kukatschka Friedrich der Y. Klasse 
(32 K 90 h) und Panek Artur der V. Klasse (34 K 90 h), in Dombrau yon 
/Malczewski L. der IV. Klasse B und Gazda L. der II. Klasse A (17 K), in 
Freistadt von Knoppek Theodor der Y. Klasse (71 K), in Karwin yon Dalpas 
Robert der II. Klasse A (15 K), Sclmschek Robert der II. Klasse B (22 K), 
Stefkę Engen der II. Klasse B (24 K) und Tessarczyk Heinrich der 11. Klasse B 
(21 K 40 h), in Oderberg von Lowenstein Hermann der V. Klasse (5(i K) 
und Plasnn Erdmann der IV. Klasse B (18 lv), in Orlan yon Szarowski Josef 
der III. Klasse B (15 K), in Peterswald von Jarol Franz der H. Klasse A (19 K) 
und Winarsky Hans der V. Klasse (23 K), in Trzynietz yon Gwiggner Alfons der 
II. Klasse A (17 K) und Pollak Anton der II. Klasse B (11 K), in 4Vien von 
Blank Wolfgang der V. Klasse (25 K) und in Zayngrocz yon Pokorny Karl der 
V. Klasse (12 K).



Den obeu angefuhrten Scłiiilern und allen Spendern, dereń Namen dem 
beilicgendcn Yerzeichnis entnoinmen werdon mSgon, sei hiomit der yorbindlichste 
Dank ansgosprochen.

Die I*. T. Ilerren Mitglieder des ostselilesischen Arztevereincs erteilteu im 
yergangenen Jahre 48 armen Eealschiilern unentgeltlich arztlichen Kat. Ilinen sowie 
dem ilerrn Stadtapotheker Dr. K. Żaar, welcher bei den gelieferten Medikamenten 
25% Nachlali gewiihrte, dankt der AusscliufS im Namen der armen Bealschiiler.

Die wiclitigste Aufgabo der Scliiilerlade ist die Boteilnng armer Schiiler mit 
Lehrbiichern. Da die in der alten Kechtschreibung gedruckten Biicher nicht mehr 
gebraucht und unzuliissige Auflagen nicht verteilt werden dtirfen, so stellt dieser 
Zweig der Ve r e instiiti gkei t derzeit hoho Anspriiche an die Kasse der Scliiilerlade. 
Durcli Schenkung orhielt der l ' nterstiitzungsy erein Biicher von den P. T. Verlags- 
bnchhandlungen: Alfred Holder 12 Biicher, A. Pichlers Witwe & Solin 26 Biicher; 
die lobl. Buchhandlung Mayer & Compagnio in Wien gewiihrte eiuen Nachlali von 
20%, die lobl. Buchhandlung Meyer & Raschka einen solchen von 10%, die 
lobl. Buchhandlungen 11. Feitzinger und Sigm. Stuks einen solchen von 5% .

W ogon des friiheren Schulschlusses und der dadurch bedingten zoitlicheren Fertig- 
stellung des Jahresberichtcs wurde sc-hon am 5. Juni die Ttechnung abgeschlossen.

Im naclifolgenden Hauptausweise erlaubt sieli die Vereinsleitung, iiber ilu- 
Gobaren mit dem Yereinsyermogen AufschlulS zn geben. Trotzdem die Anzahl 
der Mitglieder und GrSnner des Yeroines in diesem Jahre eine grofiere geworden 
ist, kann der Yerein den immer wachsenden Anforderungen an die Vereinskassa 
nicht ganz nacbkommen. Die Yereinsleitung erlaubt sich daher, dem Danke, den sie den 
P. T. Ilerren Yereinsmitgliedern und (lonnern liiemit im Namen der armen Real- 
schiiler aussprioht, <li(' ergebenste Bitte hinzuzufiigen, aucli im nachsten Jahre den 
Yerein in seinen meuschenfreundlichen Bestrebungen nach Moglichkeit zu unterstiitzen 
und in Freundeskreisen Forderer der guten Sache zu gewinnen.

T esc h en , am 5. Juni 1608.

Fur die Leitung des Unterstutzungsvereines Scliiilerlade :

Rudolf Alscher, Karl Stogi.
k. k. Realschiildirektor,

dzt. Obmann.
k. k. wirki. Realschullelirer, 

dzt. Schriftfuhrer u. Sackelwart.
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Hauptausweis iiber die Gebarung mit dem Vereinsverm5gen
fur die Zeit vom 15. Juni 1907 bis 5. Juni 1908.

I. E i n n a h n i e n .
1. Kassastand vom vorigen Jabre: a) Sparkassebuch der Gewerbe-

vereins-Spar- und VorschuBkasse Nr. 393
b) B arscliaft.......................................
c) Guthaben bei der k. k. Post- 

sparkassa in Wien, Schecklconto Nr. 57.919 am 15. Juni 1907
ti) Einlage in der Teschner Sparkasse 

(Stipendienfonds) am 15. Juni 1907
2. Eingezablte Beitrage von 532 Mitgliedern und Wohltatern laut

beiliegenden Verzeicbnisses.............................................................
3. Zinsen a) von der Einlage in der Teschner Sparkasse Nr. 4758 bis

31. Dezember 1907 (Stipendienfonds)...........................
b) von der Einlage in der Gewerbevereins-Spar- und 

VorschuBkassa Nr. 215 (bis 31. Dezember 1907) .
c) vom Gutbaben bei der k. k. Postsparkasse filr

das Jabr 1907 ..................................................................
d) von der Karl Kabler-Stiftung vom 1. Juli 1907 bis

1. Juli 1908 ........................................................................
e) von der Kronprinz Rudolf-Stiftung vom 1. Juli 1907

bis 1. Juli 1908 ............................................................
/ )  von der Kaiser Franz Josef-Regierungsjubilaums- 

Stiftung vom 1. April 1907 bis 1. April 1908 . .
(j) vou der Kaiser Franz Josef-Stiftung vom 1. April 1907

bis 1. April 1 9 0 R .............................................................
li) von den Wertpapieren der neu gescbafteneu Erzherzog 

Friedricb-Stiftung vom 1. Miirz 1907 bis 1. Marz 1908
4. Fur Makulaturpapier............................................................. .....  . .
5. Spende der III. A und V. Klasse.......................................................

Mmpfangssumme

II. A u s g a b e n.
1. Unterstutzungeu:

a )  In Barem au 9 S c b i i l e r .........................................................
b) fur A rz n e ie n .................................................................................
c) fiir Kleider und Schulie an 32 S c h i l l e r .............................
d) fiir Scbulbiicher, Buehbinderarbeiten und Scbulrequisiten .

2. Stand des Stipendienfonds (Sparkassebuch der Teschner Sparkasse)
am 15. Juni 1907 ........................................................................

Die Kronprinz Rudolf-Stiftung an Rudolf Farnik, VI. KI. . .
Die Kaiser Franz Josef-Regierungsjubilaums-Stiftung an Rupert

Koppa, VII. KI...................................................................................
Die Kaiser Franz Josef-Stiftung an Rudolf Badura, VII. KI,

und Klich Franz, VII. KI. . . .  ..................................
Erzherzog Friedrich-Stiftung an Santarius Adolf, VL Klasse 
Die Karl Kabler-Stiftung (Unterstutzung in Kleidern) an einen

Schtiler der VII. KI...........................................................................
Dem Stipendienfonds wurden an Zinsen zugewiesen.......................

K 2311.79
71 — .32

V 118.32

1 ono.49

r 1 069.90

» 36.76

r 49.10

n 4.08

2 0 . -

77 90.—

n 100.80

201.60

7* 100.—
7* 3<s.—
V 5 . —

K 5752.10

K 197.40
32.94

878.53
n 1255.40

r i

1000.49
100.—

17 100.80

n 201.60
7* 100.—

V 20.—
n 36.76

1*
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3. Regieauslagen :
Fiir don Druck der Jaliresberichte (700 S tlick )............................
Fur Bedienung und Einkassieren der Mitgliedsbeitriige 
Fiir das Einsainmeln und das Sortieren des Makulaturpapiers
Postporto und Stem pelgebiiliren.......................................................
Provision und Manipulationsgebtihr an die k. k, Postsparkasse .
D rn c k s o r te n ........................................................................................
K urortu ...................................................................................................

4. Kassastand in der Gewerbeverein?-Spar- und YorscliuBkasse
5. Guthaben bei der k. k. Postsparkasse, Scheckkonto Nr. 57.919,

am 5. Juni 1908 .............................................................................
6. Barscbaft am 5. Juni 1908 ..................................................................

Ausgabesumme

15.—
10. —

15.04
—.65
15.60

2.60
1235.29

„ 506.35
„ 2.21 

K 5752.16

Bas Yermogen des Vereines besteht am 5. Juni 1908 aus:
1. 4°/0 Silberrente Nr. 44.086 vom 1. Juli 1883 (Kronprinz Kudolf-Stiftung)

auf 2400 K Nom.;
2. 442°/o Silberrente Nr. 50.231 vom 1. April 1888 (Kaiser Franz Josef-Regie- 

ruugsjubilaums-Stiftung) auf 2400 K Nom.;
3. 4°/0 Silberrente Nr. 52.472 vom 1. Janner 1887 (Karl Kaliler-Stiftung) auf

500 K Nom.;
4. 4'2°/0 Silberrente Nr. 66.564 vom 1. Oktober 1899 (Kaiser Franz Joset- 

Stiftung) auf 4800 K;
5. 4%  steuerfreie Staatsrente-Obligation Nr. 72.183 auf 2500 K vom 

1. September 1907.
(Wertpapiere der neu geschaffenen Erzherzog Friedrich-Stiftung.)
6. Stipendienfonds: Teschner Sparkassebuch (neue Einlage-Nr. 4758) K 1037.25.
7. Kassastand in der Gewerbevereins-Spar- und Vorschufikasse (Finlagszabl 215) 

K 1235.29.
8. Guthaben bei der k. k. Postsparkasse in Wien (Scheckkonto Nr. 57.919) 

K 506.35.
9. Barscbaft am 5. Juni 1908 K 2.21.

Obige Recbnung samt Belegen wurde gepriift und ebenso wie der Stand 
des Sparkassebtichels und der Wertpapiere sowie des Bargeldes yollkommen in 
Ordnung befunden.

Teschen, 5. Juni 1908.

Ru d o l f  A 1 s c h e r, 
k. k. llealschuldirektor, 

dzt. Obmann.

Schulrat M a x R o s e n f e 1 d, 
k. k. Professor i. R , 

dzt, Revisor.

E d m u n d  M a d e r, 
k. k. Professor, 

dzt. Reyisor.

K a r l  S te g l,
k. k. wirki. Kealschullehrer, 

dzt. Schriftfiihrer und Sackelwart.



Verzeichnis der P. T. Mitglieder 
und Wohltater der Schiilerlade im Yereinsjahre 1907/1908

(15. Jun i 1907 bis a. Ju n i 1908).

(Nach § 4 der \ rereinssafzungen ist jeder Mitglied des Yereines, der im 
Jahre wenigstens 2 K spendet.)

Teschen.
K h

Se. kaiserliclie Hohcit der durcli- 
lauchtigste Herr Erzherzog 
Friedrich, Ilćizog von
Teschen etc......................... 100.—

Hen- Adler N., Oberingenieur . 1.—
Alscher Rudolf, k. k. Real-
schuldirektor . . . . 1 0 .—

77 Altmaim Heinr., Fikorfabr. 3.—
r> Andres Karl, k. k. Kreis-

gerichts-Yizeprasident . 2 .__
7} Auer Stefan, Agent . — .40
.. Aufricht C. O., Modewaren-

h a n d l e r ........................... 4.—
n Aufricht Ig., Kaufmann . 1 .—
71 Aufricht Karl, Biicker 2.—
n Aufricht Moritz, Kaufmann 1.—
» Babuschck W., k. k. Pro-

fessor und Stiftsvorsteher 2 __
Barber Ig., Kaufmann 1 .—

n Beeke Anton, k.k. LTbungs-
schullehrer i. R. . 2 __

71 Bernatzik Karl, kais. Rat,
Kaufmann . . . . 2. —

71 Biheller Jos., Konfektionar 3.60
f) Blum Paul, 1 )r., k.k.Professor 2,__

Frań Bobek Anna, Hausbesitzerin — .40
Herr Bordowski Ladisl., Wagen-

r e v i s o r ........................... 1.—
77 Bernstein Z., k.k.Professor 2.__

Brewinski Karl, stadtisch.
Amtsdirektor . . . . 2 . —

Buzek Emil, Buchbinder . — . 50
11 Buzek Johann, Kaufmann 2 —
71 Cichy .1 osef, Kalkbrennerei-

b e s i t z e r .......................... 4. —
77 Cieślar Georg, Realitateu-

b e s i t z e r ........................... 2. —
77 Czap und Zwiedor, Mode-

warenhandlung 3. —
77 Dalf Markus, stadt. Ober-

ingeuieur........................... 2 __

K h
i 1 err Demel Franz, Inspektor . 2■

- Demel Leonh. Ritter v. Fls- 
wehr, J. U. Dr., Advokat,
Reichsratsabgoordnetcr 2 .—
Dluhosch Franz, Ober-lng. 5.-

Era u Dlulioscli j\I.aria, OI)(t-
Ingenieurs-Gattin . i . —

Ilerr DroBler Leopóid, J.U.Dr.,
A d v o k a t ............................ 2.__
Eben Siegmund, k. k. Ober-
kontrollor . . . . i . —

77 Fisenberg Vik!or, k. k.
P ro fesso r............................ 4.—
Fliascli Eugen 2._____

Elsner Jakob, Gastwirt — .50
Eppich Josef, Oberlebrcr 2 __
Fadle Franz, Obcrlohrer . 2._
Fasal Moritz, k. u. k. Ilof-
l i e f e r a n t ............................ 8 .—

Frau Feiner Anna, Artzenswitwe. 8.—
Herr F eitzinger E d ., Buclihandler 10.—
F  rau Fingerbut Marie . — .Tu
Herr Fischgrund S., llolzbandler 1.

77 Fizia Emil, k. k. Gericlits-
s o k r e t a r ............................ 2 .__„ Fleischer Markus, Inspektor i.

77 Fober Karl, ( iberlelirer . i .
Forner Leonhard, Pnvatier 3.-
Forster Wilhelm, Kaufmann 1.—

Frau Frank Hildę . . . . 1.50
Friedrich Emilie, Bau-
meistersgattin . 3.

Herr Friseher Philipp . 4.
. Frischer \Filholm, Sebub-

warenliaudler . . . . — .5<i
Fritsche Richard, Scbulrat,
k. k. Prof. i. I'. . . 2 _
Fulda Fritz, Baumeister 10.—

71 Gallent J., Babninspektor

77 Gamrotli Karl, Sparkasse
liąu idato r............................ 2.
Gaszczyk Karl, Restaurateur 2 . ____
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Herr Gerscha Karl, Obermiilzer
K li9

GlesingcrJ. Philipp, Holz-
industrieller . . . . G. _
Goldinanii Oswald, Privat-
l ie a n ite r ........................... —-50
(lorgosch G., Eisenhandler 8—
(irabmayer Felix, Fabriks-
hoainter .......................... 2__
(irabmayer Willi., Fabriks-
d i r e k t o r ........................... 4__

Frau Grauer Paula, Fabriksbe- 2__
sitzersgattin . . . . 2#

Herr Grohniann Hugo, Dr., k. k.
1 'rofessor........................... 2__
(irob X............................... l.__
Uriinfeld 11., Glashiindler . 4__
llaase Theodor, Dr., rnahr.-
schles. Superintendent 4__
ITabn Samuel, Holzhandler 1__

11 Ileczko Georg, Biirger-
scliullehrer . . . . 2.—
Hcgediis Josef, Ulirmacber l . _
Heinricb J ......................... 1__

y) Heller Jakob, J.U.Dr., Ad-
v o k a t ................................ 2.—

V Helversen Johann, k. u. k.
M ajor................................. 2.—

Frau Hermann Adolfinę, Baini-
beamtenswitwe 2.—

Herr Hertrich Moritz, Dr., k. k.
Professor........................... o._

„ Heb Roman, Maler 1.
15 1 leuermannS. J ., Kaufmann 1.—
77 llimmer Leop., KUrschner 2.__
11 1 linterstoiber Hermann,

M.U.Dr., Krankenhaus- 
d i r e k to r ........................... 4.—

11 Hohenegger Adolf, Berg-
d i r e k to r ........................... 2.__
llotosch Anton, Reclmungs-
oftiziant . . 2, _

Frau Hong Minii, Hauptnianns-
g a ttin ................................. 1.—

n Bulek Leonii., Dr. techn.,
stiidt. Oberingenieur . 4.—

n Huppert N., Lederluindler 1 .—
11 Hutterer Dav.,Papierhandler 2.—
r> Hilttner Max, J.U.Dr., Ad-

vokat................................. 2.—
Herr Janiczek Joli., Ulirmacber 2.—

;; Jarosch Fr., k. k. Hofrat 2.__

K li
Herr Jascbke Jakob . . . 1.—

Jaucmig Rudolf, Kanfmami 1.—
„ Jaworek Josef, Móbelfabri-

k a n t ...................................4.—
„ Jedek Alois, Baumeister 2.— 
„ Jenkner Friedrich, k. k. Pro-

fe sso r...................................2.—
Frau John Bettine, k. k. Pro-

fessorswitwe . . . .  2.—
Ilcrr Jonkisch Anton, Baumeister 2.— 

„ Jung Josef, k. k. Realschul-
le h re r ...................................2.—

„ Kallina Ludwig, erzli. Brau- 
„ hausverwalter i. R. . . 6.—

Kametz Ludwig,Baumeister 6.—
Frua K arb aseh ............................1,
Ilerr Karoli Armand, kegierungs- 

rat, k. k. Direktor der 
Lehrerbildungsanstalt . 2.—

„ Katzer Josef, Kaufmann , 3.—
„ Kischa Joh., Fleisclier . 1.—
„ Klappholz Hugo, Gastwirt 1.— 
,, Klein Ludwig . . . — ,50

Klimosch Georg, Ober-
le h re r ...................................2 .—

„ Klucki Sobieslaus, J.U.Dr,,
A d v o k a t ............................2.—

„ Knittelfclder Rudolf, Berg-
y c rw alte r............................10.—

, Kogler August, Biirger-
schullelirer . . . . 2.-—

„ Kohler Wilhelm, Zentral-
d i r e k t o r ............................2.—

„ Konigstoin Ludu,. Kauf
mann ...................................3.-—

„ Kolilhaupt Theod,, Privatier 2.— 
„ Kohn Ferdinand, Leder-

fa b rik a n t............................2.—
Herren Kohn Jakob & Josef,

Mobelfabrikbesitzer . . 10.—
Herr Kołodziejczyk Adam, Eisen-

h & n d le r ............................3.—
,, Konvalinka Anton, k. k.

H o f r a t ............................2.—
„ Kornlierr Joli., Beamter . 1.—
„ Korzinek Max, Ingenieur 1.— 
„ Koupa Bernh., Kondukteur 1 .—- 

Frau Koszinaun Anastasia . . 1 .—
Herr Kotucz Ed., Mechaniker . 1.—

„ Kraliczek Johann, Gartner 3.— 
„ Krdlik Joli., k. k. Professor 2.—
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K h K h
Frau Krasny, Hausbesitzerin 1.— Herr Nikodem Willi., Forstrat . 1.—

Krisch Richard, Glashandl. 2.__ N. N..................................... 1.—
Herr Krzywon Bruno, k. k. N. N................................... 2 _

Professor........................... 2.— N. N.................................... i . —
Krzywalski Georg, Instru- N. N................................... — .60
mentenmaeher. . . . 2, _ N.  X.  . . . . .
Kubitzius A. W., k. k. Real- Oleks Yiktor, FKiischer . 1.—
sclmllehrer . . . . 2 __ Ordelt Ferdinand, k. k.

Frau Kukatschka Kamilla, Beam- Professor.......................... 2.__
tenswitwe............................. 2.__ Oczko Anton, Hausbesitzer 2.—

Herr Kuppermann Fritz, Modę- Ohrenstein Stanislaus . ■ 3. —
warengeschaft i . — Pfeifer Karl, Uhrmacber 3.—

Herr K. S...................................... 2 ,_ r> Pilarzy Heinrich, Fabrikant i . —
Frau Kuttalek Marie, Backersg. i . — ii Pilzer Leopold, Kaufmann i .
Herr Kutzer Fritz, k. u. k. Hof- Pilzer Ferdinand . 2.__

l ie f e ra n t ............................ 10.— Pogrobinsky Michael . 2 ._
Langer Ant., Kupferschmied 3.— n Pohorsky Ant., k. k. Pro-
Liberda Georg, erzherzogl. fessor................................... 2 ._
Rentmeister i. R. . . 4.— Poppek Heinrich, Beamter 2.__
Loos .Josef, k. k. Ober- Presser Moritz, Realitaten-
kommissiir i. R. 1.— b e s i t z e r ........................... 4 —
Lbwenstein Ludwig, Uhr- Frau Prochaska Amalie. 1.—
m a c h e r .......................... 2.— Herr Prochaska Ernst, k. u. k.
Lustig Max, Sollizitator . 1 — Hofbuchdrucker 4.—
Mader Edro., k.k. Professor 5.— Prochaska Karl, k. u. k.
Mandl Max, Kaufmann . 1.— Hofbuchdrucker 4 _
Masnik N., Beamter . 1.— Frau Pszczółka Kornelia, Advo-

Frau Mattanovich Karol. Edlev., 6.—- katenswitwe . . . . O __
Herr Matter Alfons, Ziegelfabri- Herr Prokop Albin, erzherzogl.

k a n t ................................. 4.— B a u r a t ........................... 4 .—
Mayer Emil, erzb. Kassier 5 .— 11 Pumperla Franz, Herren-
Meingast Fritz, Dr., k. k. Schneider........................... — .20
Professor........................... 2.— r> Pustówka Joliann, M.U.Dr.,
Mentel Gustav, Privatier . 2.— k. k. Bezirksarzt. 2._
MeyerPhilipp, Buchhandler 2 .— Raabe Franz, Pensionist . i . —
Michnik Heinrich, Guts- Raschka Ed., Apotheker. 4 .—
b e s i t z e r ........................... 4.— Raschka Rud., Buchhdlr. 2.—

Frau Milatschek Amalie 1 .— Reichle. Josef, erzh. Ver-
Herr Mira Robert, erzb. Offiziant 3 .— walter.................................. 4.—

Miiller Franz, k. k. Real- Herren Richter & Wotke, Kauf-
sclmllehrer . . . . 2.— leute .......................... 1.—
Munster Heinrich, Ingen. 2.__ Frau RiedlAnna,Oberkommissars-
Miinzberg Adolf,erzh. W ald- witwe . . . . 2.__
bereiter i. P ....................... 2._ Rieger Adolf . . . . —.60
Neugebauer Adolf, Agent . 2.__ Roger Rudolf, Kaufmann. 1.—
Neugebauer N. i .— Herr Rosenfeld Max, Schulrat,
Nelhiebel Karl, k. k. In- k. k. Professor i. P. . 2.
spektor d. techn. Finanz- Rosenfeld Otto, k. k. Prof. 2.—
k o n tro lle ........................... 2.__ Rudel Josef, erzh. Reyid. 1.
Niedoba Karl, k. k. Pro- Rutł Alois, Buclihandlcr . 1.
fessor .................................. 2.__ Russek Franz, Eisenhandl. 1.



71

Hcrr Rybka Josef, Oberlehrer . 
Sallak Albert, k. k. Roal- 
srlmllehrer . . . .  

„ Sattler Joli., Restaurateur 
Frau Sbofil Yinzi . . . .

K
2.-

2.-
3 .-
9 _

Herr Stuks Siegrn., k. k. Ho: 
buchhandler und Kammer 
lieferant . . . .

„ Sufi Ign., Kanfmann .
„ Swoboda N.

•5 Schabenbeck Leopoldine, Tjśbl. Teschner Sparkasse . . 100—
Zuckerbackerin 2 .— Frau Tetla Ottilie, Priyate . 1 —

Herr Sebebesta Alois, Hotelior. 1 — Herr Tomami N.......................... 1 .
n Schierer Rudolf, Fachlehrer . 2 . -

n Tugendhat Adolf, Likor-
Frau Scliimitzek N., Baumeisters- fab rik an t........................... 4.—

witwo................................. 3.— .. Uhlig Robert, Oberyerwalt. 2 .—
Herr Schindler Jos., Hausbesitzer Urge Anton, Kontrollor . 4.—

uud Kaufmann 2 . _ Yeith Franz, k. k. Major 5.—
Schlauer Paul, Gastwirt . 1 — Yogel i)avid, Produkten-
Schmidt Alexander, Bahn- h a n d l e r ........................... 2 .—
oberkontrollor 2  — Wallek Franz, erzherzogl.
Scbmolz Jos. Restaurateur 1 .— Betriebsoffiziant 4.—
Scholtis Karl, Hausbesitzer 1 .— Wazacz Karl, Revident 4.—
Schonberg Jos., Kaufmann 1 — Frau WeiBberger Hedw., Kauf-
Schramek S., Kaufmann . 1 — mannsgattin . . . . 1 —

Gesc twister Schreyer 1 — Herr Werner Adolf, Kontrollor 2 ._
Herr Scliroeder August Eduard, Wionsek Franz, Spediteur 4.—

Hausbesitzer...................... 5.— 77 Wojnar Job., Hausbesitzer 2 _
77 Schwarz Alb., k. k. Landes- W. K.................................. 1 .—

gerichtsrat . . . . 2 .__ Wrana Max, Baumeister . 1 .—
., Seehof Alf., Steuerver\valter 

Frau Seemann Antonie, Hansb.
„ Sikora Em., Kassierswitwe 

Herr Sikora Johann, Monsignore,
P f a r r e r ...........................
Silberstein J., Hausbesitzer 

„ Skrobanek Jak., Kaufmann 
Frau Slatinsky Aurelia, Ober- 

kontrollorswitwe .
Herr Soucbek Josef, k. k. Ober- 

landesgericlitsrat i. P. 
Lobl. Spar-&Vorschu6 verein gwbl. 
Herr Spitzer Albert, k. k. Post-

Lobl.
Herr

1 —

2—
10—

He

Zadra Karl 
„ Zatzek Artur, Hausbesitzer 
„ Zebisch Hermann, Burger 

schuldirektor .
Frau Zezulak Marie 
Herr Zichlarz Josef, Sclral 

macher . . . .
., Zima Wenzel, Mag. pharm 

Drogist . . . .
„ Żitny Julius, k. k. Pro

fessor ...........................
„ Źlik Arnold, ev. Pfarrer 

Frau Zoubek Anna, Fabrikar

- .5 0
2.—

2__
1—

o _

4.—

d i r e k to r ........................... 2._ tensgattin........................... 1.—
Spitzer S., Likorfabrikant . 5.— Herr Zollner Josef, Gastwirt . 2 .__
Stadtgemeinde Tescben . 
Steffal Fr., Inspektor der 
K.-O.-Eisenb......................

60—

2 — Herr
Althammer.

List Julius, < Iborforstcr 5.—
Stegl Karl, k. k. Professor 
Steiner Augustin, Dr., k. k.

2 .
Altlengbach (Niederosterr.)

Professor........................... 2 .— 1 terr Koch Josef, Gutsbesitzer . 2 ._
Steininger .los., Sammel- 
kassierer d. K.-O.-Eisenb. 
Strangfeld Jos., Stations-

3—
Herr

Altstadt bei Freistadt.
Dluhoscli Eugen, Verwalter 2  —

a u fs e h e r .......................... — .50 n
Neumann Rudolf, Kanf

Strubal Hans, Priyatier . 4.— mann ................................. 2 ._

to
 t

o
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Bielitz.

Ilerr Abt Otto, Tanzlehrer . 20.— 

Bohmischdorf.
Herr Melzer Otto, Werksdirekt. 

Breslau

3 —

Se. Eminenz Herr Kardinal 
PUrstbischof Dr. Georg
K o p p .................................

Czeladna.

6 0 . -

ilerr Giirig Heinrich, Oftizial . 3.—
n Spitzer Adolf, Kaufmann 3.—
V Uhlaf Karl, fursterzb.

Oberforster . . . .  

Deutschleuthen.

3.—

1 lerr Waroscli Joli., Grundbes. . 

Dittmannsdorf.

2.—

Herr Boseuzweig Moritz, Kaufm. 

Dombrau.

2.—

Ilerr Bachner Moritz, Kaufmann 2.—
Lobl. 1 )iv('ktion des Bergbaues

I lom brau.......................... 5. -
Herr Clmobok Engelbert, Pfarrer 2. -

11 Falter Ferdinand, Kaufm. 1.—
Puuker Joliann, Bucblialter 2. _

11 Gazda Florian, Postmeister 2.—
Lobl. Gemeinderorst. Dombrau 4.—

V k. k. Gendarmerie 1.—
Ilerr GrUnkraut Sim., Kaufmann 1.—

11 Kauders 11., Magazinschef 2.—
,, Loybold Ernst, Steiger 2.—
V Mrowczyk Karl, Beamter 1 60

Ademetz Paul, Schichtmstr. 2 .—
V Ostheim Albert Ritter von,

Stationschef . . . 2 . -
Pracbaczek Max . 1.—

.. 1’ressor Hugo, Ober-Ingen. 5 .—
„ Schalscha Franz, Beamter 3.—
,, Szarowski Karl, Magazineur 1.

Ziffer Fritz, Kaufmann 

Freistadt.

2.—

Herr Baron, Dr. 1.—
, Bilko .Joliann, Pfarrer 1.—
r. Blumenthal Jjeopold, Fabr. 1.—

Ilerr Bobowski Paul Kitter Jaxa
von, k. k. Bezirkshauptin. 1.

„ Borta Branż, I dirmacher . 1 .—
Czerwenka X., Lchrer . 1. ■-
I )enk .J., llotelier . . 2.—

,, .1 teutscli Adolf, Kanfmann 2. —
,, Elsner N., Kaufmann . 1- -

Gebauer Anton, Kanfmann —.50
Gildanowski W., k. k. Notar 2.- - 
Gicler Joliann, Baumeistor 2.- 
Gieler Josef, Bezirkstierarzt 2. 
Gorlitz Moses, Kanfmann 1.—* 
Haber Herm., Hlirmaeher — .50 
Ilcezko Audrcas, Apotli. 10.

Prali llenzler Adolfinę . . . 1.
Herr Iloftenreich Otto. J)r.. Adv. 1. 

Hoffmann N., Stouerver-
walter.............................1. ~
Hoffmann Aiktor. Biirger-
m e i s t e r ........................ 2.
.Jaworski.los., Kassier i. I‘. 2.

.. Kasperlik Bob., Obersteiger 2.
Knopp Anton, lv. k. Bczirks- 
Obertierarzt . . . . 1.

,. Knoppek Tb., Gemeinde-
rat and Restanratenr . . 2. —

,. Kotscbelan Wenzel. Se-
kretiir............................... 1.

„ Kromkay X., k. ]<. Regie-
ru n g s a r t ........................ 1.

„ Langer Joliann, Kupfer-
s c lim ie d ......................2.—

,, TJnzer X.. Kaufmann . 1.
Prau Meyer X.........................1 .—
Herr Mnsialek Aug., Hotelbesitz. 1.—- 

„ Nawratik .Jos., Sollizitator 1.— 
,, Xovotny N., Dr., k. k.

Bezirksarzt . . . . 1.
„ Odstr5il Paul, It. k. Kom-

missar...............................1.
,, Parzyk Perd., Pachlehrer 1.
,, Paschok- Viktor, Magister. 1.
„ Prokop Anton, Lehror . I .

Prymus Paul. Kassier . 1.
.. Rothe Otto . . . . 1.
,. Schwechclka Alb., Oflfizial 1.
,, Seeliof Rudolf, Priratier . 1.
„ Skoczowski Leop., Pleischer 2.
„ Skulina Joliann, Pfarrer . 1. —
*) Spendete 42 St. Kadicrgmnmi. 3!) St. 

Dreiecke, G2 St. Foderstiele.
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I le r r S ta u k u sc h  E m an ., I ’r iv a tie r __ H e r r Ile tse b k o  O sk ar, M. E . Dr. 2 _

S to n aw sk i N ., D r.. licg io - K a rk o sc lik a  X., B e rg -In g . . 5.—
ru n g sk o n z ip is t. i .— K a rp  J o s e f ............................ —.10
S ta rz  Ju lia n n , K an zlis t i . K oźdon  H e in r ic h 1.-

„ T a p la  E rw in , K o m in issa r. 2 >__
55 K ra in a  Jo se f , G ru n d b es. . 2.._

T h o im e r X.. S teu ery erw . i . — E rau K ra in a  S n san n e  . . . . 3.—
W aselio k  Adolf, D ire k to r . i. H e rr K u rk a  Jo se f , H o te lie r  . 2.__
W o lf  E duard , B am n e is te r . i . — K o n ig sb e rg er X„ B aum eistr. 2.— -
Z ich ra  N ., 1 >r., R eg ie ru n g s- L a m p e l X., B erg in g en ieu r i . —
k o n z i p i s t .................................. i . — j, L a n g e r  K ichard , A p o tb ek er 2 ._

H e r m a n i t z  bei U s t r o ń . » L are s  K a rl,  O b e rm eis te r . 2.

l lc r r K ozieł Jo li ., F a b r ik a n t 2.__ » M atu sz y ń sk i K arl. M ark - 
s e h c i d e r ................................... i.

G r o d i s c h t  bei T e s c h e n . 55 M ild e  Jo se f , O b e rb rau e r . 2 __

I le r r G och A rtur, G u tsb e sitze r  . 12.— 55 A liiller K a r l ,  B au fiih rer 5. —

I n n s b r u c k .
N a w ra th  A n ton . B crjj-Ing . i .—
N (‘inotz J o h . ,  L okorao tiv -

11 orr E ip k a  E d uard , k . k . E orst- f i i b r e r .......................................... 2. -
u n d  I lo n iiinem  e rw a lte r 2.__ X. X., Baimnternelimer 2.__

J a w o r z n o . 55 X. X., Bauunternehmer 2 __

Ilerr Bester Siegniund, l’rivatier 2̂ _ 55 Oczepka Ludwig, Elcisclier i.

n Eckart Josef, Bergwerks-
expeditor............................
Machaeka W., Berg-Ing .

9 __
55 (Jlszak, Al .1 .1 >r,. Werksarzt 

Omstein Al., Ehrmacher .
2.
1.—

■; _ Pawliska Alois, Kaufinann i .—
Paw liska Juk, Kaufinann i.

K a r w i n . Plott Othmar, Kassaofficial i . —
Ilerr Barteczek E., Kaufinann . 1.— Poleduik Karl. Kaufinann —.60

.. Baselides Eranz, Kaufinann E— Proskowetz Eritz, Brauerci-
Bindacz .)., Oberingenieur 2.__ d i r e k t o r .......................... 5.—
Bornstoin lł.. Gastwirt i . — liascbka Paul, Beamter . 2._

r Czeeli Jakob, Zentraldir.. 15.— Ilcvenda Er., Ehrmacher. i . —
Czerniak X., Ingenieur 6.— llosner Simon, Kaufinann i .—
Dalpas Akillo, Banunter- Kuft' Karl, Bergingeneur . 2._
neluner 1 0 .— Schaschek Ernst, erzli.
Dalpas Peter, Bauunter- Obermeister . . . . 4.
n e l u n e r .......................... o.-- Schascliek Ernst jun., Berg-
DangI Karl. Bergingenieur 1. z o g l i n g ........................... 1.

I l e r r Eliascli Eranz Josef, k. k. „ Schischma Eranz, Gastwirt E -
Postmeister . . . . . 2 __ Schmeja W.. Kontrollor . 1.—

Frań Fasal Eleonoro, Kauf— 55 Schneider Israel, Konfek-
mannsgattin i .— tioniir................................. 5. —

ilerr Filip li., Bergingenieur . i .— Sembol Robert, Offiziant. i .—
Erodo B., Beamter . i. Singer X., Kaufinann . . —.40

.. Gabdzdyl Paul . . . . i . — Stefko Julius, Eleischer . 9.__
Gaida Eranz, Sattler . 2._ Stichel X., Buclibindor i .—
GlesingerMoritz, Kaufinann 2.-_ Sroboda Karl . . . . i .—
Gutter N., Schneider . i .-  - Swaczyna Kornelius . i.

Frau Hallatseh Marie . . . . 3.— Trager Aurelin, liechnungs-
Herr Haubenstock AL, Kaufinann 1.— o ff iz ia n t .......................... i .—

„ llaumet Anton, Berg-Ing.. 1.— Tessarizyk Eranz, Spongler i.
Hertel Gust., Bergyerwalt. 5.— 55 Zlatnik M., Kaufinann i . -



74

K rakau .
Herr Raschka Emil, k. u. k.

K li

Feuerwerker . . . . (i.—

K rasn a .
Herr Sowa Alois, Oberingenieur 3.— !

Łazy.
Herr Barber S.............................. 5.—

„ Schusta Franz, Apotlieker 

M ogielnica.
Herr Mysłakowski Adam Ritter

5.—

yon, Gutsbesitzer . 10.—

M osty bei Teschen.
Herr Motika Adolf, Privatier 3.—

Niedek.
Herr Merk Emil, erzh.Oberforster 2.—

N ieder-D attin .
Herr Pellar Josef, Grundbesitzer 

O ber-Suchau.
Herr Krzistek Jobann, Gemeinde-

1.—

yorsteber............................

O derberg.
Breslauer ( ilfabrik . . . . 5 .—
Herr Dudek Thomas, Pfarrer . 

„ Dworzak Franz, J. U. Dr , 2 -

k. k. N o ta r ......................
Fabriksleitung der Mineralol-Raf-

3.—

iinerie-Aktiengesellscbaft . 10.—
Herr Grofl N., Yerwalter . 2 _

., Haar, M. U. Dr. . i .—
„ Halin Albert, liohrenwalzw. 
,, Herrmann Gustaw, Bau-

10.—

m e i s t e r ........................... 1.—
., Hoeschl 41. U. Dr. 1 —

Janik Anton, Kaufmaim . 2.—
Janoschewki Ignaz . 2. _

., Jezek Franz, Pfarrer . 
Kabelfabrik, I Irahtseilind ustrie-

2._

gesellchaft, Dir. Schmitz 10.—
., KaBler Rudolf, Juwelier . 1.—
., Klusek Yiktorin, Kapłan. 1 —
„ Knapczyk Andreas, M.U.-

Dr., A rz t........................... 1.—
Kolban Job., Backermeister 2 __

Herr Konećny Johann, Dr., k. k.
K li

Gerichtssekretar , 1.—
Kozdon H., Oberlelirer . 1.—

5} Kulka .Max, Adjunkt. 1.—
Lowenstein Jos., Stations-
c h e f ................................. _
LustigYiktor, Biirgermeister 5.—

:i Melcher Edmund, k. k.
Steuerverwalter . 1.—
Oźaua Emil, Kaufmann .

55 Reiner Willi., Apotlieker 2._
Scbiifauer Eranz, Direktor 1.—

5) Schindler Heinrich, k. k.
Landesgerichtsrat 1 —

55 Scholz Eranz, Restaurateur 2.—
Scliramek N., Adjunkt .50
Sigmund, M. U. Dr. . 1.—

.. Śliwka X., Adjunkt . — .50
57 Steel i Eugen . . . . 1.—

Titwe Alois, Dr. . 1.—
Turek Max, Apotlieker . 2 _

;; Waroscli Julius, llaus- u.
Grundbesitzer . . . . 10.—
Zanker Josef, Gastwirt . 2 ._

O rlau.
Herr Altmann Emil, Kaolinami 

und Gastwirt .
„ Barber Leopold, Kaufmaim

und Gastwirt . . . .  1.—
„ Blumenthal Sal., Kaufmann 2.—
„ Bochner Samuel, Uhrmaclier 1.— 
„ Brenner Adolf, Galanterie-

warenhiindler . . . .  —.50 
,, Eichenwaldljcop., AI.U.Dr.,

Arzt, kaiserl. Rat . . 1.—
., Eolwartschny J ., cv. Pfarrer 2.— 
,, Halin Moritz, Holzhiindler 1.— 
„ llerz .Tosef, Fleischer . . 1.—
., Lindner Siegm., k. k. Post-

m e i s t e r .......................... 1.—
i'rl. Nikodem, k. k. Postex-

pedientin ...........................1.—
Frau Nowak Eugenie, Ingenieursg. 2 .— 
Herr Szarowski Franz,Oborlehrer 2.— 

„ Twardek Anton, BUrgerm. 2 .— 
., Wójcik Ladislaus, Lelirer —.30 
,, Zifter Heinrich, Bitcker . 2.—

Peterswald.
Herr Alt Josef, Kaufmann . . 3.—
Frań Alt Karolinę . . . .  2.—



Herr Bednarek. Pfarrer
K h 
2,__

Bernatzik Robert, Schriftf. i .—
Budinsky Karl, Lehrer . i

7) Gasehek X., Gutspachter 3.—
Heinrich Aug., Ingenieur 2.__
Jaros Josef. Kaufmann . 2 __
Karkoschka X., Gastwirt i .—
Kozieł X., Schuldirektor i .—
Łowy Jakob, Kaufmann 9 __

77 Mittag Robert, Direktor . 6.—
Nowak Fr., Biirgermeister 2 ._
Xovak X., Kapłan ' ) __
Richter Ant., Kassaadjunkt 2.__
Schreier Johann, Geud.-
Postenftihrer . . . . i .—
Śkrha Adalbert, Gend.-
Postenfiihrer . . . . i .—
Slivka Karl, Rechnungsfiihr. 4 .—
Winarsky Ed., Buclihalter
und Kassier . . . . 4. —

Herr
Petrowitz.

IJiffler Jakob, Kaufmann. 9 __
n Kuczka Josef, Kassier. 4.—

Herr
Roppitz.

Broda Josef, Oberlehrer 2._
77 Sobol Eerdinand, Gastwirt i . —

Herr
Schwarzwasser.

Dudzik Johann, erzh.
Oftiziant . . ' . . 9 _

Herr
Skalitz.

Russina Karl, Oberlehrer 2.__
WeiBmann Stephan, Grund-
b e s i tz e r ............................ 4.—

Skotschau.
Sparkassa Skotschau 20.—

Troppau.
Hoher schlesischer Landtag (Sub-

vention pro 1907) (50. —
Se. Exzellenz Heinrich Graf

i .arisch, Landeshauptmann 30.—

Trzynietz.
Herr AppelViktor, Hilttenmeister 2.—

„ Bernatzik Hugo, Beamter 1.—
,, Blank Paul, Dr., Chemiker 2.—
„ Borger J., Kaufmann 1.—
,, Brewi nski 11. —.50

K
Herr Claus Eduard, Ingenieur 2. 

„ Elsbacher H., Ingenieur 2. 
,, EeitzingerHerm., Ing.chem. 2 
„ Gwiggner Ant., Huttenverw. ,3 
„ 1 lantseh Ludw., Obermeist. 2
„ Hlawatsch Paul, M. U. Dr. 2 
„ Iwanitzki Adolf, Chemiker 1 
„ Kadiera Tlieod.. Apotheker 2 
„ Mitschek Heinrich, erzh.

O ffiz ian t................................ 3
„ X. X . ................................. 1
„ Palischok ,J........................... —

Poecli Karl, Werksdirektor 10
Pollak J., Lokomotiyfiihrer 1 
Romer Karl, Obermeister 3 
Seiler Otto, Kassier . . 4

„ Stingl Friedr., Ingenieur 2 
.. Stump Franz, Obermeister l 
,, Taubel Andreas, Ingenieur 2 

Frau Zaloudek Marie, Meistersg. 1 
Herr Zugger August, Yerwalter 2

Trzytiesch.
Herr Schmidt Ernst, Oberforster 2

Ustroń.
Herr Wtiltsch Franz, erzh. Oftiz. 5 

Wien.
| Herr Blank Egon, Fabrikant . 5
j Frau Blank Helene . . . 1 0

,. Blank Marie . . . .  5
Herr Blank Max, k. k. Ul.-Leut.

j Herr Haase Wolfgang, J . U. Dr., 
Sekretar des evang. Ober- 
kirchenrates . . . .  2

Zayngrocz.
i Herr Duehon Johann, Beamtcr 1

Krump Alb. „ 1
,, Mikulascli F. „ 1
,. Paslyka Gottliel) . . —
,. Pokorny W. ,. 2

Frl. Pokorny Irene . . . •—
„ Posselt Hedi . . . .  1

Herr Ondrejczka Georg, Dr. . 2
„ Ruźićka Franz 1
„ Urbanek Gottlieb, Kassier 1 
„ Yogl Franz 1

Gesamtsumme der von 532 
Mitgliedern und Wohltateru ein- 
gezahlten Beitrage . lv 1G69



7(5

-3£ggS 88§8 i8gg!gg8285S:S5S K 55SS«M -i»o .^« .o~  jNrde,jahrtB-
........................................................................................................................................................  I berichtes

Statistische T
abelle der M

itgliederzabl, der Einnahm
en und A

usgaben seit dem
 B

estehen des Y
ereines.


