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Yor hunclert Jahren. Osterreichs Jleer und Fiihrer.
(Eine Skizze.)

Von Prof. Josef Kopecky.

Nach den yerlustreichen, aber immerhin ftir die yerbiindeten Preufien 
und Russen riihmlichen Schlacliten von Ltitzen und Bautzen (2., bezw. 20. und
21. Mai 1813) war der Zeitpunkt fUr Osterreichs Vermittlung gekommen. 
Wilhrend des folgenden WatFenstillstandes (4. Juni bis 10. August 1813) hatte 
Minister M e t t e r n ic h  ani 26. Juni eine Audienz bei Kaiser N a p o le o n  in 
Dresden, in welcher dieser in leidenschaftlicher Erregung begann: „Sie kom- 
men sehr spat, es scheint, dafi es Ihnen nicht rnehr zusagt, die Unantastbarkeit 
des franzosischen Gebietes zu gewahrleisterr'. Im  Laufe der Unterredung 
wurde Napoleon immer grober und iiberbaufte den Minister mit Yorwtirfen: 
„Anstatt dem Biindnisse treu zu bleiben, bat er (Kaiser Franz I.) sich bis an 
die Zahne bewaffnet, unter dem Yorwande, den Frleden herbeiftibren zu wollen. 
Jetzt stehen Ihre 200.000 Mann bereit, Schwarzenberg an der Spitze, hier in 
der Nahe, liinter demYorbange der bohmischen Gebirge.“ Nun konnte Metternich 
zum erstenmal erwidern: „W ir  wollen nicht den Krieg. W ir  wollen nur 
einem Zustande der Dinge ein Ende maehen, der filr Europa unertrSglich 
geworden ist, der uns alle und jeden Augenblick mit allgemeiner Yernichtung 
bedroht. W ir  wollen einen Frieden, der uns allen notwendig ist, dessen Sie 
genau so bedurftig sind ais wir und der Ihre und unsere Lagę dauernd sicher- 
stelltA Ais nun Metternich abermals Osterreichs Friedensyorschlage besprach, 
rief Napoleon aus: „Also nicht nur Illyrien, sondern die Hlilfte von Italien? 
Rtickkehr des Papstes nach R om ? Spanien, Warschau? Den Rheinbund? Das 
ist die Mafiigung, yon der Sie sich beseelt erklaren? Bereitet Euch vor, Millio- 
nen von Menschen auszuheben, das Blut mehrerer Generationen zu yergieBen 
und erst am FuBe des Montmartre mit mir zu verhandeln.“ A u f die letzte 
dringende Vorstellung Metternichs, Osterreichs Vermittlung und Bedingungen 
anzunehmen, sagte Napoleon: „Also, Sie bestehen darauf? Sie wollen uns Ge- 
setze vorschreiben ? Gut, Ihr sollt Krieg haben! A u f Wiedersehen denn, im 
Oktober in W ie n !“

Nur durch seine auf die Armee gesttitzten Drohungen hatte Osterreich 
Napoleon zur Annahme des WatFenstillstandes vermocht, wilhrend dessen am 
27. Juni der Vertrag zu Reichenbach die Bedingungen fur die Teilnahme 
Osterreichs feststellte, falls die von Metternich dem Kaiser Napoleon gemaehten 
und von Rufiland und Preufien gutgeheifienen Vorschliige nicht angenommen 
wurden. Diese lauteten: Auflosung des Herzogtums Warschau, YergroCerung 
PreuBens durch diese Auflosung, Riickgabe von Danzig und Gebiet, Raumung 
der tlbrigen preuBischen und polnischen Festungen, Zurlickgabe der illyrischen 
Provinzen an Osterreich, Wiederherstellung der Hansastildte, zum mindesten 
Hamburgs und Liibecks, und ein wenigstens eventuelles, mit dem allgemeinen
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Frieden yerbundenes Abkommen iiber die Freigabe der ii brigen Teilo 
Norddeutschlands (82. Mihtardivisioii: Bremen, Oldenburg- und ein Teil von 
Hannover).

Osterreich verpflielitete sich ferner mit aller Warnie fur zwei weitere 
Punkte einzustehen: Die Auflosung des Rheiubundes und die Wiederherstellung 
der preuBischen Monarchie in der Ausdehnung von 1805. Sollte durch Frank- 
reichs Schuld der Krieg ausbrechen, dann kamen die weiteren Forderungen 
hinzu, die Rufiland und PreuCen am 16. Mai 1818 aufgestellt hatten: Die 
Zuruckgabe Hannovers an England und die Abtretung der von franzosischen 
Prinzen in Deutschland beherrschten Gebiete.

Es fehlte nicht an stiirmischen Szenen der Entrtistung iiber Metternichs 
Verhalten und an Yerdiichtigungen des Kaiserstaates; wenn man aber den 
osterreichischen Darstellern, insbesondere den Verfassern unseres letzten grofien 
W orkes „Osterreicb in den Befreiungskriegen“ folgt, werden die Leitmotiye 
des osterreichischen Ministers gebilligt werden mtissen. Ein Yorwurf richtete 
sich von yornherein gegen den spat erfolgten Beitritt Osterreichs und der 
zweite gegen die eigenmachtige Yerlangerung des Waffenstillstandes1).

Die Selbstuberwindung, an die Seite des alten Rivalen zu treten, der Osterreicb 
in den sehlesischen Kriegen um seine Yormachtstellung in Deutschland ge- 
bracht, der riicksichtslos sein Interosse bei der Aufteilung Polens yerfolgt hatte, 
fiel Kaiser Franz I. nicht leicht. Dieser konnte kein Interesse an der Wieder- 
aufrichtung des deutscheu Kaiserreiches haben, dessen Krone er infolge der 
schmiihlichen Haltung mehrerer seiner Fiirsten vor 7 Jahren niedergelegt hatte. 
Die Idee des Reichsfreiherrn vom Stein von der Wiedergoburt eines ehrwiir- 
digon Reiches, der __Gedanke einer Yerwaltung, die an die alte Reicliseinheit 
erinnerte, fand in Osterreicb keinen Anklang. Hier hatte man guten Grund 
zur Annahmc, daS das mit Hilfe seiner Bundesgenossen im Falle des Sieges 
wieder emporgehobene protestantische Preufien in Deutschland so viel Boden 
ais mijglich zu gowinnen suchen und ernstlich nach der Vorherrschaft in Deutsch
land strehen werde. In dem Breslauer Yertrag yom 19. Marz war ausgemacht 
worden, dali in einem Aufruf die Fiirsten und Volker zur Befreiung Deutsch- 
lands vom franzosischen Joche aufgefordert werden sollten. Jeder deutsche 
Fiirst, der in einem bestimmten Zeitraum der Aufforderung nicht entsprach, 
ward mit dem Verluste seines Staates bedroht. Das betraf vor allem Saclisen 
und die katholischen Rheinbundfiirsten, die nicht ohne weitores von ihrem 
Beschiitzer abfallen konnten und docli ais die wichtigsten Sttitzen der kaiser- 
lichen Politik .gegen allfallige ehrgeizige Piane Preufiens in der Zukunft in 
Bctracht kommen mufiten.

Metternich wollte die Rheinbundstaaten gewinnen, nicht abstoBen; die 
Souyeranitat der Rheinbundfiirsten zu beschranken, schien ihm bedenklich, 
denn das neue Recht war fiir sie die kostbarste Errungenschaft, die ihnen das 
Joch Napoleonischer Herrschaft ertraglich machte, und eine gewaltsame Ent- 
auBerung dieses Rechtes •—  so schlofi er —  niufite die geschltdigten Fiirsten 
zu heimlichen Freundcn Frankreichs machen. DaB diese Riicksichtnahme 
begrtindet war, zeigen die in der Publizistik laut gewordenen Auffassungen 
iiber die Befreierrolle Rufilands, die sich z. B. in scharfen AuBerungen gegen

’ ) Der Waffenstillstand lief nach item Yertrag- zu Pliiswitz (in andercn lterichten wird 
Poiscliwitz genannt) ara 20. Juli ab. Am 30. Julii schlofi Sletternich im liauptquartier Napoleona 
zu Dresden ein geheimes Abkommen, in dessen 4. Punkt sich der Kaiser der Franzosen ver- 
pflichtet, besagten Waffenstillstand nicht vor dem 10. August aufzukitndigen; der Kaiser von 
Osterreicb behalt sich vor, Rufiland und PreuCen zu derselben Veqjflichtung zu veraiilassen. 
Vgl. Woinovich-Veltze, i. Bd., S. 116.
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don Aufruf des russischen Oberfeldherrn Barclay de Tollys an die Deutschen 
wenden.1)

Besonders bezeiclinend ist die Stelle in dem Gegenaufruf der franzosischen 
ParteigSnger : „Ihr sprecht von der Freiheit Deutschlands, was versteht ihr 
darunter? Etwa die Vernichtung der Hauser von Osterreich, Brandenburg, 
Bayern, Wtirttemberg, Baden, Hessen. . . . ? Das ist von seiten eures Ftirsten 
ein sehr unhonettes, unmoralisches Projekt; und dies richtet man an uns, die 
wir durch tinsere Ergebenheit gegen die Souverans bekannt sind, die uns seit 
so vielen Jahrhunderten beherrschen. Versteht ihr unter Freiheit das Geschenk, 
welches ihr uns mit dem moskowitischen Codex fur die Bauern machen wollt? 
Glaubt ihr uns frei zu machen, indem ihr uns zu Leibeigenen macht? Das W ort 
Freiheit beleidigt in eurem Munde.“

Sieli fiir Rufiland allzustark zu erwarmen, hatte Osterreich keine Vcr- 
anlassung, donn nach glaubwiirdigen Zeugnissen hatte Kaiser Alexander schon 
im Januar 1813 mit Czartoryski (Fiirst Adam) Liber die Herstellung Polens 
verhandelt.2) Der Zar lido sich nicht lange bitten, sondern beschlofi, den von 
Napoleon eroberten osterreichischen und preufiischen, ztun Herzogtum Warschau 
vereinigten Anteil Polens mit den anderen polnischen Gebieten Rublands ais 
Konigreicli Polen zu vcreinigen und in Personalunion zum Zarenreiche zu 
setzen, was nattirlich don osterreichischen Hoffnungen auf eine Wiedergewinnung 
der yerlorcnen Gebiete zuwiderlief. In Ungarn erweckte die nationale Oppo- 
sition die Besorgnis, die Magyaren lconnten sieli lieber an die Slawen ais an 
die Deutschen anschlieloen und Rufiland diese Gelegenheit bentitzen, wie in den 
ttirkisclion Provinzen Moldau und Walachei so auch hier einen der Dynastie ge- 
fahrlichen Fi nil uli gewinnen. Und dafi der Rheinliinder Metternich fiir die 
Triiger romanisch-germanischer Kultur des Wostens mehr Syinpathien empfand 
ais fiir don Beherrscher des halbbnrbarischen Osteuropa, dali er vorher genau 
priifte, bevor er einen Btindnisvertrag unterschriob, das konnen wir ihrn nicht 
iibel nehmen.

W enn min Metternich liingerc Zeit erwog, fiir wen er Partei ergreifen 
solle, so hatte das seinen guten Grund. Sein oberstes Ziel war kein nationales, 
nicht die Grofie Deutschlands oder der deutschen Nation, noch yicl weniger 
nattirlich die Preufiens oder Rufilands, sondern sein Ziel war, Osterreich wieder grot! 
und machtig zu machen und dessen Dynastie auf jenen Platz zu stellen, den

*) A n t w o r t  e i n  es D e u t s c h e n .
Sollen wir endlich ais Deutsche antworten, so werden wir sagen: . Ihr sagt uns,

dafi wir uns erheben sollen: wir sind nicht niedergebeugt; euren 8klavenvdlkcrn komnit es zu, 
sieli zu erheben. Wir sind frei und gliicklich unter den Souverans, die uns seit 800 Jahren 
beherrschen. W ir befinden uns nicht unter dem Feuer und Schwert des Auslanders; wir folgen 
der Stiinnie der Pfliclit; wir gehorclien dem Soureran . . . . Wie!  Der bsterreichische, der 
preufiische Adler, der bajrische Lii we, die Rautenkrone von Sachsen sollten die Beute der 8kla- 
verei werden und die Fahnen der Kosaken, der Russen, der Moskowiter und der Tartaren sollten 
die Fahnen des Yaterlandes und der Freiheit sein! Ihr sprecht von dem Beistande, den ihr von 
den hraven Russen zu erwarten habt, die im stande sind unter einer Bevdlkerang von 50 Millionen 
Einwohnern die Waffen zu tragen. Lafit uns also ruhig . . . und verteidigt euch selbst. Wir 
sind aber von den blauen Miirchen zuriickgekommen. Anstatt 50 Millionen Eiuwohner liabt ihr 
nicht 25 Millionen. Ein Teil davon ist so harbarisch, dafi man ihn nicht rechnen kann; ein 
anderer Teil muli den Tiirken und den Persem die 8|>itze hieten; noch ein anderer Teil, der 
aus dem Grabę aufsieht, erhebt sich in Masse, bewaffnet sich gegen euch, uin das polnische 
Yaterland wiederherzustellen. Dafi ihr bis zum letzten Atemzuge fiir die Unabhangigkeit der 
Nation kiimpft, daran tut ihr wohl, allein das heifit nicht, dafi ihr fiir unser Jnteresse kampft.u 
Journal du Departement de 1’Elbe, oder: Staats- und Gelehrte Zeitungdes Hamburger unparteiischen 
Korrespondenten. Anno 1812 (ani 15. August und 18. August, franzosisch und deutsch), ahgedruckt 
bei Paul Czygan, Zur Geschichte der Tagesliteratur wahrend der Freiheitskriege. II. Bd. 1.

2) W  o i n o v i c li - Y e 11 z e, 8. Bd., 8. 42.
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sie durch Jahrhunderte in Europa eingenommen. Das Osterreich, das in den 
Jahren 1 7 9 2 — 1797 gegen die Revolution in Frankreich, 1799 — 1801 gegen 
die Republik, die zuletzt schon vom Konsul Bonaparte beherrscht wurde, 1805  
und 1809 gegen den Kaiser Napoleon und 1812 ais dessen gezwungener Ver- 
biindeter in Rufiland gekampft, dessen rułimreiche Armee 16 Feldztige in den 
letzten 25 Jahren mitgemacht hatte, durfte in dem Moment der Entscheidung 
nicht schwachlich auftreten, es nuiBte ein starker, ernst zu nehmender, z u 
fiirchtender Gegner sein, der ein scharf geschliffenes Schwert auf die Wagsehale 
zu werfen hatte. Nur so konnte es dana die Entwicklung der Dinge in seinem 
ISinne beeinflussen und sich den Erfolg sichern. FM L. Graf Radetzky gebrauchte 
1813 in einer Denkschrift dieWorte : „Die geographische Lagę der Monarchie und 
die nationalen Krafte, uber die sie trotz alles bisherig-en Ungllickes noch immer 
gebietet, geben ihr jetzt die erste Stelle in Europa und stellen sie hiedurch 
ais die Schiedsrichterin im groBen Streit, zugleich aber auch, nah und fern, 
ais einen Gegenstand des Neides und der Eifersucht auf.“

Da das so liart geprilfte Osterreich mit seinen Riistungen sehr stark im 
Riickstande war, so suehte Metternich vor allem auch durch Verliingerung des 
Waffenstillstandes Zeit zu gewinnen, obgleich zugegeben werden muB, daB 
auch Napoleon aus dem gleichen Grunde eingewilligt hatte. In der Nacht nach 
seiner Dresdener Audienz schickte Metternich einen Kurier an FM . Ftirst 
Schwarzenberg mit der Frage, um wieyiel starker die osterreichische Armee 
nach drei Wochen sein werde. Ais er horte: „um 75.000 Mann“ , stand sein 
EntsehluB fest.

Den Friedensaposteln im osterreichischen Lager stand die Kriegspartei 
unter Stadion und Radetzky gegentiber, die sich beide in je  einer Denkschrift 
an den Kaiser wandten, um ihn, der die frtiheren Demutigungen Ostorreichs, 
auch nicht ais Schwiegeryater des Imperators, kaum ganz yergessen haben 
konnte, fur den Krieg zu stimmen.

Radetzky faBte seine Gedanken in die W orte zusammen: . . . „Ein Separat- 
frieden mit RuBland, wobei diese Macht giinzlich aus dem Spiel karne, wurde 
unausbleiblich den Ruin Ósterreichs herbeifuhren. Bietet also Osterreich zu 
irgend einer Ausgleichung die Hand, wodureh Napoleon seinen EinfluB auf 
Deutschland und Italien behiilt, so unterschreibt es sein Todesurteil. “

Ais in den ersten Julitagen der FriedenskongreB zu Prag beginnen 
sollte, war die einzige Sorge der Verbtindeten nunmehr die, es konnte dem 
osterreichischen Yermittler gelingen, durch allzu bescheidene Forderungen den 
Gegner zur Nachgiebigkeit zu stimmen. Napoleon yersuchte alles Mogliche, 
um Osterreich noch im letzten Momente yon der Allianz abzuhalten. Am
6. August, also vier Tage vor Ablauf des Waffenstillstandes, liefi er durch 
seinen Minister Caulaincourt, Herzog von Yicenza, bei Metternich in yertrau- 
lichster Weise anfragen, was Osterreich unter dem W orte Frieden yerstehe 
und unter welchen Bedingungen es geneigt ware, sich Napoleon anzuschliefien 
oder wenigstens neutral zu bleiben, das war geradezu eine Aufforderung 
zu treulosem Abfall. A m  nttchsten Tage wurden Ósterreichs Forderungen 
in die Form eines Ultimatums gekleidet und bis zur Mitternachtsstunde des
10. August eine klare und bitndige Antwort „ja oder nein“ yerlangt. Das 
Hochstausmafi an Zugestftndnissen enthielt die yerspittet eingetroffene Antwort 
Napoleons: Illyrien mit Dalmatien und Ragusa wolle er Osterreich tiber- 
lassen, jedoch ohne Istrien und namentlich das Gebiet yon Triest, ohne 
welches er England nicht im Schach halten konne. Das Herzogtum Warschau 
solle aufgelost und ein Teil zu Preufien geschlagen werden, welches jedoch
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seinerseits Sachsen entschadigen sollte. Von einer Ruckgabe der Hansastadte 
und einer Auflosung des Rheinbundes wollte er nichts wisson.

Ais der Kurier mit diesen Yorschlagen sich auf dem W ege von Dresden 
nach Prag befand, fiel die Entscheidung. W enige Minuten nacli der Mitter- 
nachtstunde vom 10. auf den 11. August unterzeichnete Metternich dio Notę 
an den Herzog von Vieenza, dafi Osterreich dem russisch-preufiischen Biind- 
nisse beitrete und mit den beiden Staaten am Wiederbeginne der Feindseligkeiten 
teilnehmen werde.

Der Ruf nach den Wafifen bot Osterreich Gelegenheit, der W elt die Er- 
gebnisse einer gewaltigen Waffenriistung vor Augen zu fiihren, wie sie der 
Staat vorher nie gekaunt hat und dereń Umfang und Bedeutung ins reclite 
Licht zu setzen erst jtingst Sr. Exzellenz dem Geheimen Rat General der In- 
fanterie Emil y . Woinovich und seinem Sta be gelehrter Offiziere in der Aus- 
gabe des Jubelwerkes vorbehalten blieb.1)

Der Schonbrunner Friede liatte dem Kaiserstaate 2150 Quadratmeilen, 
das sind rund 118.000 km* 2 oder 1/5 seines Gebietes entrissen, fiihrte doch die 
neue Westgrenze vom Hausruck quer durch Karnten zur oberen Save und 
schnitt dadurch Osterreich vom Meere ab. Abgesehen von dem wohlhabenden 
konskriptionsfreien Burgertum Ósterreichs und dem freien Ungarn, wo sich 
die Truppen iiberhaupt nur durch W erbung erganzten, lastete die Wehrpflicht 
driickend auf denMassen der Bevolkerung. Kerchnawe2) nimmt an, dafi alljahrlich
40.000 Rekruten zum Ausftlllen der Liicken erforderlich gewesen seien, woraus man 
schliefien konne, dafi ebensoviele Soldaten im Laufe eines Jahres kriegsuntauglich 
geworden seien, so dafi sich fttr die zehn Feldzugsjahre der Franzosenkriege ein 
Yerlust von 400.000 Waffenffthigen ergab, ein gewaltiges Opfer fur die auf 
13 Ya Millionen geschatzte konskriptionspfiichtige BeYolkerung der Monarchie. 
Die Folgen blieben aucli nicht aus, viele Bezirke vermochten ihr Kontingent 
nicht aufzubringen, wahrend heute im Zeitalter der allgemeinen Wehrpflicht 
ein fast zweifacher Uberschufi vorhanden ist.

Wahrhaft mifilich stand es mit den Finanzen Ósterreichs. Boi der Raumung 
Wiens mufite es an dieFranzosen 33 Millionen Franken sofort und 55  weitere 
Millionen in Raten entrichten, 50.000 Yerwundete und Kranke vom Sieger 
und von den Besiegten aufuehmen, pflegen und Yerpflegen und eine Besatzung 
von einer franzosisehen Division (8000— 9000 Mann) unterhalten.3) Dazu kam 
das kaiserliche Hauptquartier, das aucli aus 2 0 0 0 —3000 Kopfen bestand. Diese ftir 
die Hauptstadt (damals hatte sie etwa 400.000 Einwohner) so empfindlichen Opfer 
betrugen im Vergleich zum heutigen Geldwert mindestens das dreifache.

Natiirlich stieg infolge der massenhaften Ausgabe von Bankozetteln das 
MifiYerhaltnis Yon Notenumlauf und Metallbedeckung. Es gab im  .lahrc!

1806 fur 440 IMillionen Gulden in Noten 13 Millionen Metallbedeckung, 
1808 „ 505 „ „ „ „ 1 2
1810 „ 1060 „ „ „ „ 3
Die Staatsschuld war fur die damaligen Verhaltnisse sehr grofi und betrug 

658 Millionen Gulden, wahrend die Einnahmen bis auf 25 Millionen Gulden sankon 
undsomit kaum fur eine4n/0i^eVerzinsung der Schuldausreichten, ganz abgesehen

')  G. d. I. v. W o i n o r i c h  u. Obstltn. V e l t z e :  1813 — 1815, Osterreich in den Be- 
freiungskriegen.

2) K e r c h n a w e ,  Die Bedeutung des Jahres 1813 fur O.sterreich. Ósterr. Rundschau, 
Bd. 37, S. 85 ff.

3) Nach Verordnung Napoleons gebiihrten jedem General tiiglich zwei Mahlzeiten zu 
12 Gedecken mit 7— 8 Giingen und Champagner!
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von der Bedeckung der laufcnden Staatsausgaben. Da die Bankozettel schliefilich 
bis auf ein Siebzehntel ihres Nennwertes sanken, so dafi man fiir 17 Papier- 
guldon einen Silbergulden bekam, setzte die Regierung durch das Finanz- 
patent vom 15. Marz 1811 den W ert des Papiergeldes auf ein Funftel berunter 
und gab neue Bankozettel lieraus.

Tausende Familien yerarmten. Dala aber im einseitigen Interesse der 
Erhaltung des Gleichgewichtes im Staatshaushalt auch die Armee in einen klag- 
lichen Zustand zuruckyersetzt wurde, beweist das geringe politischeVerstandnis des 
damaligen Prasidenten der Hofkammer (Finanzministers) Grafen Wallis, der 
1812 davon sprach, dafi Osterreieh innerhalb der nilchsten 30 Jahre aufier- 
stande sein werde, einen grofien Krieg zu fithren, und znm mindesten im Laufe 
der nachsten 10 Jahre niclit daran denken konne, sieli an einem Feldzuge zu 
beteiligen, was FM L. Grafen Radetzky zum Aussprueli yeranlafite: „Napoleon und 
alle seine Marschalle habon der osterreichischen Armee weniger gcschadet ais 
dieser Minister.1'

In der Armee hcrrschte ob dieses Sparens zur unrecliten Zeit und a-m 
unrechten Fleck Kleinmut, man „sehimpfteY Die Bevolkerung war sieh 
der schlimmen Lagę bewufit, sie mufite es ja  tagtaglich in der IJauswirt- 
scliaft. im Handel und Wandel spiiren. „Es ist eine Fabel“, sagt Ober- 
łeutnant Glaise von Horstenau, „wenn behauptet wird, die Yiilker des Donau- 
reiehes seien der Neugestaltung der Dinge gleichgiiltig gegeniibergestanden". 
Freilich, ein inniger Zusammenhang zwisehen Volk und Regierung, der lieute 
alle mehr oder weniger demokratisch regierten Staaten kennzeiclinet, bestand 
niclit, Metternieh yersuchte aucli in Osterreicli zunachst alle sttirkeren patrio- 
tischen Erregungen des Yolksempfindens, die auf den Krieg abzielten, zu 
dampfen. Osterreichs Yolker blieben 1813 lange iiber die Vorgśinge auf der 
grofien Weltbiihne im unklaren, und ais sie erfuhren, dala hochbedeutsame 
Dinge im Anzuge waren, ais das kaiserliche Kriegsmanifest niclit wie das von 
1800 in wuchtiger, leidenschaftlicher Sprache unter Trommelwirbel, sondern 
in yaterlichem Tonę und im Bewufitsein schwerer Verantwortung den Aus- 
brucli des Krieges yerkiindete, fiihlten sie sich wie von einem schwer lastenden 
Druck befreit. Mochte auch da und dort im Hinblicke auf die grofien Ent- 
tauschungen, die das Jahr 1809 gebracht hatte, ein Unterton der Besorgnis und 
des Zweifels an dem Erfolg sich einmischen, mochte der patriotische Schwung 
jener Zeit, die Ahnung politischer Leidenschaft, die auf dem Boden Osterreichs 
ihren deutlichsten Ausdruck in der Musik Beethovcns (C-moll-Symphonie und 
Eroica) gefunden hat, mochten die Kundgebungen aufiersten Ingrimms, die 
Kampfesstimmung der Wehrmannslieder Heinrich von Collins fclilen, so war 
der Hafi gegen den Eroberer in allen Gemiitern tief eingewurzelt. „Mit dem 
hochschlagenden Herzen eines jtinglings war Osterreieh im Jahre 1809 in den 
Kam pf gezogen —  mit der Besonnenheit eines in bitterer Erfahrung gereiften, 
denkenden und erwagenden Jlannes trat es 1813 an die Seite der Gegner 
Napoleons“ .

Infolge der mifilichen finanziellen Verhaltnisse war die Armee yernach- 
lassigt worden, die yerfugbaren Mittel waren zn gering.Ł) Die Ende Janner 
beantragte Mobilisierung von 100.000 Mann stiefi auf fast untiberwindliche 
Schwierigkeiten, es mangelte niclit nur an Geld, auch die Magazine, die Waffen- 
dopots standen leer und an Pferden herrschte griifiter Mangel. Nach 1809 
durfte die kaiserliche Armee nur 150.000 Mann an Friedensstand aufweisen.

Der Hofkriegsratsprasident Graf Belleg-arde hatte 1810 ais Kriegsbudget 92 Millionen 
Kroiien gefordert, er erliielt jedocli nur od Millionen. Im gleichen Jahre wurden dagegen in 
Frankreich fiir das Heer 500 Millionen yerausgabt. Woinovich-Veltze, 1. I>d-, S. 137 if.
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Hievon waren beim Anschlufi Osterreichs an dio yerbUndcten PreuCen 
und Kussen 29.000 Mann vom Korps Schwarzenberg in Westgalizien, 30.000  
Mann vom Reservekorps EZM . Ftirst Reufi in Ostgalizien und 28.000 Mann 
des Observationskorps unter Fcldmarschall Graf Kolowrat in Bolnnen, also 
rund 90 .000  mobil. Endo April betrug der Gesamtstand samt den nieht- 
mobilen Streitkriiften 199.000 Mann, 36.000 Pferde. Die Ausriistung liefi nocb 
sehr viel zu wiinsehen librig. .leder Mann der Infanterie besafi nur ein Paar 
Schube. Die Landwehr lintte keine Monturen und mufite sieli mit Manteln 
oder umgearbeiteten Ziyilkleidern begniigon. Bei der Kayallerie mangelte es an 
Sattelzeug und Pferden, bei der Artillcrie feblte grdBtenteils die Bespannung, 
in den Operationskassen das Bargeld vollst.arulig! ’ )

Infolge der Gebietsrerluste waren sechs Infanterieregimenter und eben- 
so yiele Landwehrformationen aufgclassen, die deutschen Infanterieregimenter 
auf 2 Bataillone, die Kompagnien auf 50 Mann berabgesetzt worden, nur die 
ungarischen Regimenter beliielten dio frtiheren Kompagniestande von 120 Mann. 
Die Jagerbataillone zithlten statt 6 nur 2 Kompagnien, bei der scliweren Ka
yallerie zabite das Regiment statt 6 nur 4 und bei der leichten statt 8 nur 6 
Eskadronen. Um  dio Armee auf einen achtunggebietenden Stand zu briugen, 
wurde auf folgende Weise yorgegangen: Die dritten Bataillone der deutschen 
Infanterieregimenter wurden wieder voll aufgestellt, die .1 agerdivisionen aul 
ganze Bataillone ergtinzt, bei den Grenzregimentern Reserye- und Landsturm- 
bataillone formiert, den anderen Infanterieregimentern 70 neue Reserye- und 
Landwehrbataillone angegliedert, ferner wurden 15 Bataillone aus Ereiwilligen 
und 2 galiziseho Kosakenpulks neu aufgestellt und aus Rheinbunddeutschen die 
„Osterreichiscłi-Deutsche Legion11 mit 3 Bataillonen Infanterie und 2 Husaren- 
regimentern gebildet. Die dritten Diyisionen der schweren Kayallerie wurden 
erganzt und die Husarenregimentcr um je  zwei Diyisionen yerstiirkt. Hieraus 
ergibt sich folgender Stand fur 1813 :

Zeit Bataillone Eskadronen Kompagnien Mann Pferde

Anfang April . . 194 264 180 199.000 36.000
Anfang .) uni. . . 202 264 180 307.000 40.000
Eude 1813 . . . . 398 V , 371 220 548.000 61.000
Somit im Laufe 

1813 neu auf-
gestellt............... 2 0 4 '! , 107 40 349.000 32.000

Ende August
m o b i l  . . . . — — 227.000 45.000

Dieses Aufgebot stellte tiber 3 %  der Beyolkerung dar und war ent-
sprechend dem Wekrsystem3) ungleich yerteilt. Wiihrend dio Konskriptions- 
liinder, besonders Bobmen und die Alpenlander, 5 — 5 1 /2 °/0 der Beyolkcrung

J) 1812 hatte Fiirst Schwarzenberg’ bei der Judenschaft vou Tarnopol ein Ibiratanlehen 
aufg-enorrimen. Die Truppen des Hilfskorps in Kufiland hatten 2 — 3 Monate keine Geldgebuhren 
erhalten und bei dem ersehiitterten Staatskredit woli ten keine Lieferanten liefern.

2) Nur in den erbliiiidischen Provinzen war die Aushebung- der Kekruten ^esetzlich ge- 
regelt, in IJngarn an die Bewilligung' des Reichstag*es gebunden, wiihrend in Siebenburgen und 
in der Militargrenze auf historische Traditionen Riicksiclit genonimen werden inufite.
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ins Fełd stellten, entfielen auf Ungarn ohne Militargrenze nur etwa 2°/0, heute 
bctragt das Aufgebot der Grofimitchte 3 — 4 % ,  nur in Frankreich mehr.

Utn das osterreichische Aufgebot yoll wurdigen zu konnen, muli man 
auch das der anderen Yerbiindeten heranziehen.

Yerbiindete Feldtruppen Mobile Truppen

PreuBen............... 160.000 190.000
Rufiland............... 185.000 300.000

1 Schweden und 
sonstige Verb. 40.000 40.000

Sum m ę...................
1

385.000 530.000

W ie stellte sich dieses Krafteverhaltnis der Russen und PreuBen zu Na- 
poleons Wehrmacht? Man muB hiebei in Rechnung ziehen, daB durch die 
Katastrophe in Rufiland weniger die franzosischen Kerntruppen ais die Yasallen 
und Yerbiindeten, die drei Fiinftel des Riesenheeres ausgemacht, betroffen worden 
waren. Seit Friihjahr 1812 standen in Frankreich 137.000 ausgebildete Rekruten 
unter Waffen. Am  11. Januar 1813 hatte der Senat Napoleon dieAushebung von
350.000 Mann bewilligt, dazu kam nach der Kriegserklarung PreuBens am 3. April 
eine nochmalige Bewilligung von 180.000 Mann, in Summę 530.000 Mann, 
wovon allerdings yielleicht nur zwei Drittel auf dem Schlachtfcld erschienen sein 
mogen. Rechnet man zu diesen zwei Dritteln und den Stammtruppen noch die auf
100.000 Mann veranschlagten Besatzungen (Thiers berechnet sie sogar auf
190.000 Mann) der zwischen Rhein und Weichsel gelegenen Festungen Deutsch- 
lands und die Armee des Vizekonigs von Italien, etwa 50.000 Mann, so ergibt 
sich die stattliche Summę von rund 640.000 Mann. —  Dayon waren fur den 
Krieg in Deutschland 440-000 Mann mit 1284 Geschutzen, die Bayern ein- 
gerechnet, 470 .000 Mann mit 1350 Geschutzen yerwendbar.

So mufiten also 385.000 Mann gegen 470.000, bezw. bei Verwendung 
aller mobilen Truppen 530.000 gegen 600.000 — 700.000 Mann ins Kalkiil 
gestellt werden. Endlich fiel die tiberiegeue Filhrung der Franzosen durch 
ihren Kaiser so gewaltig ins Gewicht, daB die Resultate des Fruhjahrsfeld- 
zuges trotz der glanzenden Haltung der yerbiindeten Truppen, besonders jener 
PreuBens, auf eine Vernichtung hinzudouten schienen.

W ir  erkennen daraus die Notwendigkeit und Bedeutung der osterreichi- 
schen Hilfe, begroifen aber auch, warum Osterreich eine um so grofiere Beriiek- 
siehtigung und Berechtigung zur Verfolgung seiner politischen Ziele mit allem 
Nachdrucke forderte. Notwendigerweise mufite man dem Kaiserstaate, seinem 
leitenden Minister und seinem Heerfiihrer die politische, bezw. militarische 
Filhrung in den kommenden, schieksalsschweren Zeiten iiberlassen.

Osterreichs Armee ilbertraf an Zahl jedes der Kontingente der Yer
biindeten. Es hatte auch auBerhalb des bohmisch-sachsischen Hauptkriegs- 
schauplatzes zur Yerteidigung und Durchsetzung seiner politischen Ziele Ar- 
meen aufgestellt, so gegen Italien und gegen Bayern, das anfanglich noch zu 
Napoleon hielt. Zunltchst hatten diese Armeen eine blofi defensive Aufgabe, 
Schutz der Reichshauptstadt gegen eine feindliche Inyasion von Westen oder 
Siiden her. Im Laufe des Feldzuges wurde aber die Armee im Siiden unter 
FZM . Ililler fast yerdoppelt und damit zur Offonsiye gegen das Konigreich



Italien und zur Wiedergewinnung Illyriens befahigt. An Feldtruppen stelłte 
Osterreich bei:

1. Zur Hauptarin.ee in Bohmen unter FM. Ftlrst Schwarzonberg: 107 
Bataillone, 117 Eskadronen, 50 Batterien, 290 Geschiitze, 129.000 Mann.

2. Zur Arraee von Innerosterreich unter FZM . Baron Hiller: 34 Ba
taillone, 40 Eskadronen, 8 l/2 Batterien, 48 Geschiitze, 36.000 Mann.

3. Zur Armee in Oberdsterreich unter FZM . Fiirst Reuli: 40 Bataillone, 
44 Eskadronen, 9 Batterien, 54  Geschiitze, 34.000 Mann.

Osterreich hatte ais Bedingung seines Anschlusses an die Yerbiindeten die 
Verstarkung der Armee in Bohmen gefordert und in den Yerhandlungen yon 
Trachenberg wurden hiezu 80.000 Russen und 45.000 Preufien bestimmt, so 
da,6 die bohmische oder Hauptarmee eine Starkę von 246 Bataillonen, 278  
Eskadronen, 15 Kosakenpullcs und 84 Batterien mit 254.000 Mann und 764  
Geschutzen erreichte.

Zu Anfang des Herbstfeldzuges bildete das osterreichische Heer eine 
Musterkarte, vom alten, kriegsgewohnten Fulisoldaten angefangen bis zu dem 
gerade vom PHug weggeholten Landmann. Den wertvollsten Teil der Armee, 
sozusagen das Ruckgrat, bildeten die kriegsgewohnten, getibten und abgehartoten 
Soldaten, welche 1812 den Feldzug in Rudland mitgemacht liatten. Lassen 
wir den Kommandanten tiber das osterreichische Hilfskorps, FM. Fiirsten 
Schwarzonberg, selbst sprechen:1)

Lemberg, den 4. Juni 1812.
Das Korps ist sehr schon, die Stimmung, wie sie sein soli; ernst und 

entschlossen ist jeder bereit. seine Pflicht gegen den Staat mit seinom Blute 
zu bosiegeln.

Lublin, am 21. Juni 1812.
Ich habe den einzigen Trost, mein Korps in einem militariach en Ganzen 

beisammen zu haben, so zwar, daG es wirklich das Modeli einer Armee vor- 
stelleu kann. Ich habe einen Kern von Generalmajors, sehr gute Obristen, 
Bianchi ist oin ausgezeichneter Mann, wir sind ein Haufchen ausęrezeichneter 
Soldaten, das ist mein Stolz.

Kosow, am 21. Juli 1812.
. . . mit Vergniigen sehe ich, dali in den Stationen, die wir yerlassen, 

Hlihner und Gilnse frei herumlaufen, wie wenn wir in unsercm Laud.e mar- 
schierten. Ich gestehe, dali ich bei diesem Anblick eine inuere Beruhigung 
empfinde, die Zahl der Ungliicklichen ist minder und das Heer bleibt um so 
viel hesser.

Nieśwież, am 28. Juli 1812.
. . . Die Armee ist mein Trost und mein Stolz, ich kann es mit Wahrheit 

sagen, sie hat an innerem Gehalte gewonnen, an Geist und Disziplin, an mili- 
tiirischer Haltung aller Art. W ahr ist es leider, dali gewohnlich der Friede, wenn er 
mehrere Jahre wiihret, der Untergang des Heeres ist, denn entweder wird es 
der gekronten und gesalbten Haupter Lieblingskinderspiel wie Alexanders 
Garden, oder man wirft den ganzen Pluniler in die alte Rustkammer, wo der 
Krioger samt den Waffen rostet.

Rudnia, am 19. August 1812.
. . .  Es ist wirklich um jeden Mann schade, der Himmel beschutze die 

auserlesene Schar, ich ziihle unter meinen Fahnen yiele Helden; nur sollte der 
Haufen etwas groher sein.

*) llriefe des Feldmarschalls Fiirsten Schwarzenberęr an seine Frau. 1790— 1816. [Aus 
dem russischen Kiieg^e 1812 bis Februar 1813, Nr. 203— 231.] Vertragsmafiig mufite Osterreich 
1812 ein Hilfskorps von 30.C00 Mann Napoleon im Kriege gegen Rufiland zur Yerfiigung stellen.
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Kotschari (Koszary), arn 30. August 1812.
. . . Diese Unholde (gemeint sind die Kosaken, Kalmuken und Basch- 

kiren) werden, wie naturlich, ftirchterlich mitgenommen, wenn sio mit unseren 
s i ib e lg e r e c h t e n  H u  s a r e n  zusammen treffen; so erging es ihnen denn 
aueh gestem, ein Offizier und eine gute Anzahl wurden gefangen genommen. 
Solche Hetzen gibt es beinahe tfiglich, die meine Husaren nieht wenig be- 
reichern.

Hołubi, am 18. September 1812.
Diese Naclit hatte ein Zweikampf zwischen einem Husaren und einem 

Kosaken wieder stattgefunden. Der Husar sah im Mondensohein ftinf Mann 
auf ihn zukommen, er rief sie an, da liefen sie davon, er setztc ihnen nach, 
und ais er einen erreichte, sali er, dab es ein Kosak zu Fub war, der sich 
mit seiner Pikę zur W ehr setzte. Der Husar ritt ihn nieder und sein Pferd 
stiłrzte; ais er sich zu Pub aufraffte, stieb der Kosak nach ihm und verwundete 
ihn leicht am Arm , der Husar aber ergriff mit ciner Hand die Pikę und hieb 
seinon Gegner auf der Stelle zusammen. Dergleiclien Balgcreien gibt es taglich, 
wenn man jung ist und noch ganz streitlustig, da sind das ebensoviele Feste; 
ich bedaure, das niclit mehr so zu fiihlen.

Slonim, am 5. Dezember 1812.
W ir  hatten heute zwischen 9° und 10° Kalte. W enn ich noch gezwungen 

werden sollte, ernstlich zu operieren, so wurden mir wiele Lento erfrieren, 
noch mehr die Ftifie erfroren haben, Pferde in Menge umstohen, das wiire der 
Ruin, dio Auflosuna: der Armee.

Rossa, am 16. Dezember 1812.
. . . Grofie Zimmer, gro be Fenster . . ., also grobe Kalte, . . . auch friert 

mir das Wasser im Zimmer. Gestem hatten wir nachmittag iiber 20° Kalte, 
heute beim Ausmarsch bei 22 ", das ist ganz ftirchterlich; wenn wir dazu einen 
Nordwind bekommen, so ist es um die Nasen der ganzen Armee geschehen . . .  
jetzo heifit es sich stahlen, alle Kraft mub aufgeboten werden, denn ausharren 
ist des Mannes und sonderlich des Soldaten Pflicht.

Aus den angeftihrten Tatsachen und Urteilen des Heerftihrers ergibt sich 
von selbst, dab die Regimenter, die den Feldzug 1812 mitgemacht hatten, 
sowohl durcli ihre physische Leistungsfahigkeit ais auch in bezug auf Ordnung 
und Haltung in Stunden des Mifigeschickes h,ervorragend waren. Eine gute, 
Schulung ftir den Krieg besaben auch die lange Zeit in Galizien in Lagertfi 
gestandenen Bataillone des ehemaligen Resercekorps. Alle anderen Formationen 
wurden zum grobten Teil aus Rekruten gobildet, die erst im .luni, Juli oder 
selbst im August aus ihren burgerlichen Borufen geholt worden waren.

Infolgedessen mufite die Ausbildung der Neueingeriickten beschleunigt 
werden. Schwarzenborg betonie in den Instruktionen, dab lediglich der Kriegs- 
zweck, die Manovrierfahigkeit der Kolonnen, die Ubung in grobercn Yerbanden 
und das Schieben ins Auge zu fassen seien.

Mit der Ausriistung der Truppen war es infolge des Sparens zur un- 
rechten Zeit anfangs noch recht traurig bestellt. Eine ganze Armeegruppe 
hatte noch Mitte August keine Patrontaschen, so dab die Gefahr bestand, sehon 
nach dem ersten Regentage mit unbrauchbarer Munition gegen den Feind zu 
marschieren.1)

Zahlreiche Kompagnien waren mit alten, eisengrauen Landwehrrocken, 
andere mit Leinenkitteln bekleidet, die bei Regen zum Verdrusse der Triiger 
einjdnffen.O o *)

*) W o i u o vi ch  - V el tze,  2. H<1., S. 31 fF.



Giinstiger stand es mit der Kayallerie, denn boi ilu- scliuf der Uber- 
gang vom Friedens- zum Kriegszustand keine so alles umstiirzenden Yer- 
anderungen wie boi der Infanterie. Der Friedensstand eincs Uegiincnts war 
nur um zwei Eskadronen kleiner und diese selbst hatten ziemlich hohe Stiinde.

Fur die Artillerie hatte zwar das Bombardierkorps, die hohere Bildungs- 
schule fitr Artilłerieoffiziere, ein kleines vorziigliches Korps geliefert, aber es 
mangelte an Bespannungen und an ausgebildeten Fahrleuten. „Sie f’uhren££, wie 
Radetzky spiiter sagte, „noch im September unter Htitt und Hott££ auf, be- 
withrten aber trotz allem den vor aller W elt bei Aspern und Wagram be- 
wiesenen Heldenmut auch bei Dresden, Leipzig und spaterhin.

Und nun zur Landwehr! Trotz mancher glanzenden Leistungen im Jahre 
1809, so bei Ebelsberg und Raab, fand diese Schopfung des Erzherzogs Karl, 
die beredteste Yertreterin der Idee des Yolkes in Waffen, weder in don Hof- 
nooh in den leitenden Kreisen der Armpe Anklang. Es hatte sich gezeigt, 
dalii diese zu volksttlmlich ausgerusteten und manoyrierenden Scharen der An- 
lehnung an die Truppen der reguliiren Armee bedurften, um Erfolge zu erzielen.

Um  aber die notwendigen Truppen fur den Garnisons- und Festungsdienst 
zu gewinnen, wurde eine neue Landwehr ins Lcben gerufen. Osterreich wurde 
in Werbebezirke eingeteilt, jeder bohmische und innerosterreiehische stellte 
zwei Bataillone auf, welche die Regimentsnummern Jones Regimentes erhielten, 
aus dessen Werbebezirk sie hervorgingen, und die mahrischen, sehlesisehen und 
galizischen stellten ein oder zwei nach dem Landwehrstatut organisierte Reserye- 
bataillone auf. Eingereiht wurden alle dem Heere nicht angehbrenden Taug- 
liclien und Mindertauglichen unter 45 Jahren. Die Bataillonskommandanten 
ernannte der Kaiser aus denReihen ausgedienter Offiziere oder des vaterlandischen 
Grofigrundbesitzes und Adels. Die ersten Bataillone der Regimenter kampfton alle 
mit Auszeiclinung in den Reihen der Feldarmee und waren in jeder Hinsicht 
den Linientruppen ebenbiirtig.

W as das Offizierkorps der osterreich i sch en Armee anbelangt, so sei er- 
wiihnt, dali es sich damals aus den beston Kreisen der Bevolkerung, insbesondere 
dem Hochadel, ergiinzte. Zwar hatten yiele in den trostlosen Jahren 1810 
bis 1813 ihren Abschied genommen oder waren in fremde Dienste getreten, 
wie Graf Wallmoden1) und Freiherr v. Tetteubornż), die moisten kehrten aber, 
ais die Teilnahme Osterrcichs am Kampfe gegen Napoleon immer wahrschein- 
licher wurde, in die Reihen der Armee zuriick.

Die Zahl der aus den M iii tarbildungsan stal ten heryorgegangenen Offiziere 
war yerschwindend klein, die meisten traten unmittelbar in den Truppendienst, 
die zahlreichen Feldziige gaben genug Gelegenheit zur Auszeiclinung. Tapferkeit 
im Felde brachte rascher yorwttrts ais lauges fachwissenschaftliches Studium 
in einer der hbheren Bildungsanstalten (Generalquartiermeisterstab, Bombardier
korps oder Ingenieurkorps),* 2 3) sclibne Erscheinung und ritterliches Auftreten,

J) W a l l m o d e n ,  Graf Ludwig- Georg, geb. 1769 zu Wien, zuerst in osterreichischen 
Diensten seit 1795, trat ais Feldmarschalleutnant in russische iiber, 1813 Kommandant des aus 
Kussen, Schweden, IIannoveranern, Hanseaten und LUtzowern gemischten Korps an der Niecier- 
elbe, rieb am 16. September 1813 bei Gohrde die Division Pecheux auf.

2) T e t t e n b o r n ,  Friedrich Karl Frhr. v., ein gebiirtiger Kurpfalzer aus Sponheim, geb. 
1778, seit dem 16. Lebensjahr in osterreichischen Kriegsdiensten. ausgezeichneter Reiteroffizier, 
hatte sich 1805 bei Ulm und l>-09 bei Wagram ausgezeichnet (Ritter des Maria Theresien- 
ordens), trat in russische Dienste iiber (1812). Ani 20. Februar 1813 uberrasclite er die Fran- 
zosen in Berlin durch einen ktthnen Ritt seiuer Kosaken in die Straflen der Hauptstadt, am 
18. Miirz hiolt er seinen Einzug in Hamburg, das er freilich wieder raumen mufite, und am 9. Ok- 
tober vollfiihrte er den Handst eich auf Bremen.

3) Ygl. Kriegsschnle, hoherer Artillerie- und Geniekurs.
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dazu gute Beziehungen und etwas Geld forderten das Fortkommen. Und wenn 
fiueli die vielen reichen Generale der Armee in der Regel weniger Fach- 
gelehrsamkeit und Geschick zur hoheren Ftihrung besafien, so waren sie im 
Hinblick auf die vielhundertjahrigen Traditionen ihrer Familien und ihre 
eigene Ehre tapfere Soldaten.

Im Generalstab, dem damaligen Gcneraląuartierrneisterstab, der ein junges, 
gebildetes und leistungsfahiges Korps benotigte, gab es Mangel an tiichtigen 
Offizieren. FM L. Graf Radetzky hat oft ais Chef des Generalstabes Klagen 
daruber gefiihrt und eine besondere Beriicksichtigung bei der Beforderung 
yerlangt, um strebsame Offiziere zum Studium und hernach zum Generalstabs- 
dienst anzuspornen.

Im Jalire 1809 hatte Erzherzog Karl nach dem Beispiele Napoleons den 
Korpsverband ais Grundlage der Kriegsgliederung eingeflihrt. Zu Anfang 1813 
yerzichtete rnan auf diese Einteilung, sei es, daB man alłen Erinnerungen an 
dieses Ungllicksjahr aus dem W ege gehen wollte, sei es, dali man nieht genug 
zahlreiehe und ausreichend geschulte Flihrer solcher Verbande, die der Feldherr 
jederzeit wie kleine Armeen yerwenden konnte, zu łjesitzen glaubte. Die alte Be- 
zeichnung „rechter Fliigel, linker FlUgel“ , die an die starre Schlaclitlinie er- 
innerte, wurde zuerst durch „Armeeabteilung“ , darauf durch „Korps“ ersetzt 
und aus diesem durch Zuweisung der notwendigen Wafłengattungen (Kavallerie, 
Artillerie, technische Truppen und Anstalten) die gegenwartige Einheit der 
Armee im Felde geschaffen.

Die preufiischen Truppen, die zur Hauptarmee stiefien, waren durcliaus 
tiichtige, kriegsgeiłbte Truppen, besonders die Garden erregten allgemeine Be- 
wunderung. Es zeigte sich, dali diePreufien uberall mustergultige Disziplin hielton, 
im Gegensatz zu den Russen, die vor Ausschreitungen nieht zuriickschreckten, 
so dab sogar zum Schutze der Landesbewohner und Hintanhaltung von Brand- 
schatzungen ais Aufierungen des Ubermutes fliegende Polizeikolonnen eingeflihrt 
werden mnfiten. Bei den Preutlen kamen Plunderungen fast gar nieht vor. 
Welcher Geist boi ihnen herrschte, entnehmen wir einem von Kammer- 
gerichtsreferendar Mebe geschriobenen Briefe aus Zerbst, den 16. Juni 1813 :

Ich habe nie ein Korps gesehen, in welchem ein so yorztiglicher Ton 
herrscht, wie bei uns; vom Kommandeur an bis zum schlechtesten Pulver- 
karrenknecht herunter gliiht alles fur Konig und Yaterland, und du wirst 
dir also unsere Yerzweiflung denken konnen, ais nach einigen Stunden jener 
yorausgesandte Offizier uns mit der Schreckenspost entgegenkam, es sei ein 
achtwochentlicher Waffenstillstand abgeschlossen worden. Ich wiinschte dir 
ein Bild von den yerschiedensten Eindrucken entwerfen zu konnen, welche 
diese Nachricht heryorbrachte. Einige waren ganz gedankenlos geworden, 
andere weinten, der grofitc Teil war in die grohte W ut versetzt. Fiir den 
Psychologen ware dies gewi li eine sehr interessante Szene gewesen, auf mich 
machte sie eiuen schmerzhaften Eindruck. Ich fur meinen Teil, nachdom ich 
den preufiischen Heldensinn kennen gelernt habe, bin der festen Zuversiclit, 
daC unser edler Konig keinen Frieden machen werde, sondern daC er, dem 
Mute seiner Kation yertrauend, in einem frischen Kampfe die bisherigen 
Hindernisse besiegend, unsere siebenjahrige Schmach durch Deutschlands Be- 
freiung endigen werde.

Die russischen Garden bei der bohmischen Armee stellten eine yorzugliche 
Truppe dar, aus schiinen und kraftigen Leuten bestehend und aus allen Re
gimentem des Heeres auserlesen, befehligt yon Offizieren, die zumeist den 
altesten und beruhmtesten Familien Rufilands entstammten. Die argsten Aus-
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schreitungen, um derentwegen sie traurige Beriihmtlieit erlangton, begingen die 
Kosaken, von denen die Leipziger Zeitung schreibt: „D ie Kosaken sind schleclit 
gekleidet, sie reiten auf kleinen Pferden beinahe ohne Sattel und Zeug, weil 
es unregclmafiige Milizen sind, welche die Volkerschaften am Don liefern und 
die alles auf ihre Kosten stellen.‘£1)

Im Pfarrarchiy von Mariaschein ist ein lateinisch geschriebener Bcricht 
des Propstes Wagner erhalten. W ir  lernen darin die aufierordentlichen Leiden 
der Bevolkerung des Wallfahrtsortes, die unvermeidliche Kriegsnot, die Aus- 
schreitungen der Soldaten, namentlich aber die der russischen, kennen. Hievon 
seien einige Stellen ais Belege angefiihrt:1 2)

„Nach dem Ablauf des Waffenstillstandes, den man scheinbar zu Friedens- 
verhandlungen bis zum 17. August ausgedebnt hatte, kamen unzahlige russische 
Truppenmassen in unser Land, welche mit Umgehung des fcindlichen Heeros 
in Schlesien ihren Marsch hieher nahmen, um gegen das immerhin ziemlich 
stark befestigte Dresden in den Riicken des Fcindes zu marschieren. Bei dereń 
Ankunft buĆten alle an der Heerstrafie gelegenen Dorfer, wo sie ihr Lager 
aufschlugen, das ganze Holz und zum Teil auch das in den Scheunen befind- 
liche Getreide mit der Streu ein. W ir  selbst (das Kloster) bufiten in Soboch- 
leben 40  Klafter Astliolz und 80 Klafter Eichenholz ein. (Nun folgt die 
Seliilderung der Schlacht bei Kulm, dann fahrt der Propst fort:) Aber Gott 
wandte auf die Ftirbitte der seligsten Gottesmutter und Wundertaterin dieses 
Unheil von der Statte ihrer Yerehrung „Maria Schein“ ab (die Orte der Um- 
gebung waren namlich vielfach in Brand geschossen worden. D . V .), was allo 
mit Freude iiber den Sieg erfullte. Aber bald wurde diese Freude durch 
Mifigeschick getrlibt. Die Russen und ganz besonders die rauberischen Kosaken 
begannen allenthalben zu rauben und zu pliindern, ais wenn sie in Feindesland 
waren. Boreits wiihrend der Schlacht bei Kulm yerwusteten sie Mariaschein, 
erbrachen die W ein- und Bierkeller, zertrtimmerten die Fasser und liefien den 
Inhalt herauslaufen. In Mariaschein und iiberall zertriimmerten sie Fenster, 
Tiiren und Ofen und nahmen mit, was sie erhaschen konnten. . . . Aber das 
war nur der Anfang der Drangsale. Spśiter lagerten die Russen und Kosaken 
in der Niihe von Sobochleben, und da eine militarische Bereitschaft fehlte, 
vernichtoten sie, ohne gehindert zu werden, alles. Sie nahmen das unausgedroschene 
Korn, Gerste, Hafer und Weizen aus den Scheunen, warfen es den Pferden 
vor oder lagerten darauf, bauten sich aus den Garben Htitten, in einer Art, 
dafi die Eigentiimer weder Streu, noch Brot, noch Samen ftir die Bestellung 
derAcker, ja nicht einmal eine Wohnstatte hatten, wenn die Kosaken, wie es in 
Modlan, Hohenstein und Sobochlebengeschah, dieDiicher abdeckten, Zicgel,Schin- 
deln und Estrich zerstorten, ja in den meisten Ortschaften die Hauser ganzlich 
yernichteten und dem Erdboden gleichmachten. AuBerdem triebou die Russen 
heimlich Rinder und alles Yieh, dossen sie habhaft werden konnten, aus den 
Stiillen und von der Weide zum Schlachten und Verzehren weg, weit entfernt, 
eine Entschiidigung (oder Bescheinigung) zu leisten, viol eher geschah es, da(3 
sie die Geschitdigten tibel zurichteten. A u f diese Art hatten die Bewohner 
weder Getreide noch Yieh. Aber noch war der Leiden nicht genug. Alle

1) Paul C z y t a ń ,  Zur Geschichte der Tagesliteratur wahrend der Freiheitskriege 1811, 
II, 1, S. 107. Die Leipziger Zeitung erwałmt, dafi in der Schlacht von Liitzen ein Regiment, 
aus der Elitę des preufiischen Adels bestehend, welches sich preuflische Kosaken nennen lieh, 
ganzlich vernichtet wurde, und fiigt tadelnd hinzu: „Dort ein Modeli fur den preufiischen Adel 
zu suchen, beweist, wie weit der Geist der Unvernunft. . .  gestiegen ist.“

2) Erinnerungen an die Schlacht bei Kulm im Jahre 1813, von Prof. Josef Kne l l .  
Jahresbericht des bischoflichen Gymn. in Mariaschein 1913.
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Feldfrilchte, die noch niclit eingeheimst waren, lieBen sie mit den bereits ge- 
sammelten, nachdem sie wenigstens einen Teil ais Futter yerwendet hatten, 
von den Pferden zerstampfen, die Kartoffeln gruben sie aus und machten es 
auch in diesem sehr obstreichen Jahre mit den Friichten der Baume genau 
so, stahlen alles Obst, zerbraclien die Asto und verwtisteten die Baume oder 
hieben sie um, um Feuer anzuziinden. Dazu yernichteten sie alles Heu, soweit 
sie es nicht selbst zur Pferdefiitterung yerwenden konnten. Das Grummet, das 
noch auf den Wiesen stand, lieBen die Russen —  sie lagerten hier in grofier Zahl 
—  w&hrend der zwei Monate ihrer Anwesenheit von ihren Pferden yollstandig 
abweiden. U m  endlich die Leute zur śluBersten V erzwei (1 ung zu bringen und 
eine gewisse Brayour und Geschicklichkeit im Rauben und Pliindern an den 
Tag zu legen suchten sie unter Anwendung aller Sclilaulieit und heimlichen 
Tiicke Kleider und andere Wertgegenstande, mochten sie noch so gut yerborgen 
sein, fanden solche fast immer und schleppten alles fort. Und so retteten die 
Bewohner nur das nackte Leben, sie waren zu Bettlern geworden.“

Im  russischen Feldzug 1812 schrieb Fiirst Schwarzenberg:ł)
. . . Gestem stiefi eine Eskadron yon Kaiser-Husaren auf eine starkę 

Truppe Kosaken, Kalmttken und Baschkiren. Da hast Du gar keinen Begriff, 
was die beiden letzteren fiir ekelhaftes Volk sind, schlecht beritten, schlecht 
bewaffnet, manche mit Pfeilen sogar, haCliche Kerle, fressen rolies Fleisch, 
auch von umgestandenen Tieren lieber ais gekochtes, man behauptet, sie toten 
kleine Kinder, um sich einen Leckerbissen zu bereiten, und fast fangę ich an, 
es zu glauhen.

Ein paar Tage spater:* 2)
Sicher ist, dafi die Kosaken ein organisiertes Rauberpack sind, sie pliin- 

dern alle Dorfer und nichts macht ihnen mehr Yergniigen, ais sengen und 
brennen zu kiinnen, und das macht, dafi sie mir ekeln diese Untiere; solche 
Kerls sollte man nie Soldaten nennen. Eine Kanonenkugel jagt sie meilenweit, 
wenn man auf sie anreitet, da rennen sie wie toll davon, sind sie eben zehn 
gegen einen, der der Uberzahl weichen mufi, da iiben sie ihre Tapferkeit.

Dafi es fiir die Kosaken manchmal genau so nie fiir unsere Soldaten 
Lagen gab, in denen sie geradezu Gewalt anwenden muBten, in denen der 
Selbsterhaltungstrieb alle anderen Erwagungen niederdrtickte, ist ohne weiteres 
yerstandlich, aber ihnen machte das Pliindern Freude, sie betrieben es ais 
Geschiift. W o  es nur anging, suchte Schwarzenberg Ausschreitungen zu ver- 
hindern, doch machte er auch in dieser Hinsicht Zugestandnisse, die er folgcnder- 
mafien ausdrlickte:

„W enn der Soldat den ganzen Tag sich schliigt, die Lebensmittel wegen 
Mangel an Zeit nicht ordentlicli herbeigeschafft werden konnen, dann behauptet 
wohl der Hunger sein Recht; nur das Mogliche ist erreichbar. . .

Die Befehlsgebung im Bereiclie samtlicher Truppen der Yerbiindeten 
funktionierte nicht genug rasch und sicher. Der Grand lag in der eigenartigen 
Zusammensetzung der Heere und der daraus sich ergebenden Abgrenzung des 
Rechtes der Befehlsgebung. In Bohmen kiimpften Osterreicher, PreuBen und 
Russen unter einem ostorreichischen, in Schlesien PreuBen und Russen unter 
einem preuBischen Feldherrn und in Norddeutsehland PreuBen, Russen, Schweden 
usw. unter dom schwedischen Kronprinzen.

\) Briefe des Feldmarschalls Fiirsten Sch\varzenberg- an seine Frau. Nr. 214, K o s z a r y  
(westl. v. Kowel), am 30. Aug*. 1812.

2) Nr. 216. Ho ł u b i ,  18. Sept. 1812.
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Karl Philipp Fiirst von Schwarzenberg, 1771 zu W ien geboren, seit 1803 
Majoratsberr von W orlik und KlingenbergŁ), zeichnete sich 1789 im Tiirkon- 
krieg und seit 1793 gegen Frankreieh aus, seit 1799 vermahlt mit Griifin 
Marie Anna Hohenfeld, seine Nany, an welche die nunmehr herausgegebenen 
Briefe von 1799— 1816 gericbtet sind. Schwarzenberg nahm ais Brigadier an 
den Schlachten von Ostrach und Stockach teil, kampfte ais FM L . unter Erzh. 
Jobann gegen Moreau bei Hohenlinden, wo er ais Nachhutkommandant die 
gesprengten Abteilungen sammelte und vor ganzlicher Yernichtung rettete. Im  
Jahre 1805 errang er den einzigen Sieg der osterreichischen Waffen und rettete 
oinen Teil der Kayallerie mit Erzherzog Ferdinand vor dem Schicksal der Macksehcn 
Armee in Ulm. Eine scbwierige Mission hatte Schwarzenberg 1809 zu voll- 
fiihren. Er ging ais Botscbafter nach St. Petersburg und sollte wiihrend des 
neuen Krieges mit Napoleon sein Vaterland vor einem Angriffo Rufilands 
sichern. Das war aber infolge des Bundnisses zwiscben Kaiser Alexander und 
Napole*on nicbt mebr moglicb; es gelang dem Fiirsten nur, das gleichzeitige 
Losscblagen Bufilands mit Frankreieh zu yerhindern. Schwarzenberg erwarb 
sieli die Sympathien des Żaren und der russischen Gesellscbaft und seit 
dieser Zeit bestand das freundschaftliclie Yerhiiltnis zwischon Alexandor und 
dem Fiirsten. Unmittelliar vor der Schlacbt bei Wagram kebrte Schwarzen
berg nach Osterreich zuriick, um noch an dem Ausgang des ungliicklichen 
Feldzuges teilzunebmen. 1809- 1812 war er Botscbafter in Paris, bracbte 
die Vermablung Napoleons mit der Kaisertochter Erzherzogin Maria Luise zu stande 
und muCto freilich, der Not gehorebend, 1812 den Bundesvertrag gegen Kuti- 
land schlieCen, worauf er das Kommando iiber das osterreichische Hilfskorps 
erbielt, das den rechten Fliigel der grofien Armee bildete. General der Kayallerie 
Ftirst Schwarzenberg hatte zunaciist das Herzogtum Warschau zu decken, ais aber 
das in Wolhynicn stehende sachsische Korps unter Keynier den Bussen unter 
Tormassof nicbt die Spitze bieten konnte, tibertrug Napoleon dem Fiirsten auch 
das Kommando Iiber die Sachsen. Tormassof wurde nach einigen Gefecbten am 
12. August bei Podubnie, nordbstlich von Brest Litowsk, geschlagen und von 
Schwarzenberg bis an den oberen Styrii u li yerfolgt. Unterdessen war die russische 
Donauarmee aus dem Ttirkenkriege zurilckgekebrt und wandte sieli gegen 
Schwarzenberg, der sieli vor solcher Ubermacht langs des Bug zuriickziehen 
imilite. Dabei braehte er don kleineren russischen Abteilungen empbndlicbe 
Verluste bei, den groberen wieli er aus und machte durch goschicktes Manov- 
rieren ibre Verwendung gegen die Hauptarmee Napoleons tatsachlich unmoglicb. 
Am  2. Oktober 1812 erfolgte auf Anregung Napoleons die Ernennung des 
Fiirsten zum Feldmarschall. Ais die grofie Armee nach der Schlacht an der 
Beresina der Vernichtung anheimfiel, riickte Schwarzenberg, um der Ver- 
folgung des Gegners Einhalt zu tun, gegen den Njemen und mm war bei der 
Aussichtslosigkeit weiterer Erfolge sein Bemiihen darauf gerichtet, das Korps 
moglichst intakt zu erhalten. Er zog sich in Ordnung gegen Warschau zuriick 
und bezog nach der Ubergabe der Stadt an die liussen Winterąuartiere in Polen.a)

*) Die Schwarzenberge, ein altes friinkisches, seit 1070 reichsfiirstliches Geschlecht, teilen 
sieli seit 1703 in 2 Majorate: a) die Standesherrschaften Schwarzenberg* in Bajeru and Kruniaa 
in Bohmen (Krumauer Linie), b) Worlik und Klingenberg* (Worliker Linie).

2) Briefe des Fiirsten Schwarzenberg* an seine Frau aus dem russischen Krieg*e 181*2 bis 
Februar 1813. Nr. *203 — 31.

Gerade iiber die.se Briefe sag*t ihr Herausgeber, Landesarchivar Dr. J. Fr. N o v a k ,  fol- 
g*endes: „Selten findet man in der Gescliiclite QuelJen von gruberem Wert ais diese Briefe, die 
niclit nur die Begebenheiten mit der Fiille unmittelbarer Eiudriicke schildern, sondern auch ein 
abg*eschlossenes Ganzes bilden, ein Werk fiir sich, eine Anabasis, in der Art des Diariums g*e- 
schriebeu. Die Charakteristiken der einzelnen Persbnlichkeiten, des Generalstabes, des g*esamten

o*
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Nach der erfolglosen Sendung nach Paris geschah am 8. Mai 18 ld  mittels 
eines kaiserlichen Handschreibens die Ernennung des Eeldmarschalls Fiirst 
Sehwarzenberg zum Kommandanten der Armee iu Bohmen. Heer und Yolk  
waren tiberrascht, nicht rninder der Fiirst selbst. W er schien zuniichst sieli 
griifierer Popularitat zu erfreuen ais Erzherzog Karl, der Sieger yon Aspern ? 
Es heifit auch, der Entwurf des kaiserlichen Handschreibens an diesen 
sei bereits auf dem Schreibtisch des Kaisers gelegen. DaB der Erzherzog, 
durch und durch Soldat, bitter enttauscht war, mag folgende Tatsache be- 
leuchten: Jedes der Regimenter, die auf dem Marsche nach dem Kriegs- 
schauplatze durch die Kaiserstadt zogen, inuBte vor dem Erzherzog auf dem 
Josefstiidter Glacis Revue passieren und jedem gab er seiue Segenswunsehe mit 
auf den W eg.

Welche Intrigue, welches MiCtrauen mufite sieli da zwischen ihn und 
seinen kaiserlichen Bruder gesehlichen haben? Erzherzog Karl hat hicriiber 
yollstiindig geschwiegen und die Kriinkung still ertragen. Aueh die anderen 
Erzherzoge, darunter Ferdinand und Johann, der Abgott der Steirer und 
Tiroler, yerlieBen das Heer. Erst im .lahre 1815 erhielten sie unbedeutende 
Stellungen in der Armee. W as bedeutete z. B. fur einen Erzherzog Karl, 
den Napoleon im Jahre 1812 zum Fiihrer der osterreichischen Truppen in 
Rufiland, freilich yergeblich, gewiinscht hatte, der Posten eines Gouverneurs 
der Keichsfestung Mainz?

In die Beratungen und Vorgiinge der Wiener Hofburg in dieser Frage 
ist weder in der Vergangenheit noeh in der Gegenwart Licht gedrungen. Dem  
Ftirsten Sehwarzenberg felilte der Zauber der Personlichkeit, er stand zwar im 
liufe eines tiichtigen Reiterfiłhrers, aber er war kein Draufganger, der kiihne, 
kecke Wagemut eines Marschall Yorwarts fehlte ihm giinzlich, er war eine 
Cunctator-Natur, die erst dann zu Entschlussen sieli aufraffte, wenn alle Mog- 
liehkeiten, alle Ztige mit den taktisehen Einheiten auf dem Schachbrett der 
Generalstabskarte genau erwogen waren und so ein Erfolg yorausgesetzt werden 
konnte. Er selbst hat sieli die Fiihrereigenschaften, die dann spater von ihm 
yerlangt wurden, niemals zugemutet, . . . „nicht gesucht, nieht erschlichen liabe 
ich den so gefahrliehen ais ehrenvollen Posten; ist es mein boser Genius oder 
die weise Vorsehung, die mich mit gewaltigem Arm  dahin setzte, —  das wird 
die Zukunft lehren.“

Ein Mann wie FM L. Fiirst Alois Liechtenstein machte kein Hehl daraus, 
dali er Sehwarzenberg fur ungeeignet hal te, derselbe Mann, der vor Beginn 
des russisclien Feldzuges dem Kaiser erki lir t hatte, wie nur eines dem Soldaten 
des Hilfskorps Befriedigung gewahren konne: die Ftihrung Schwarzenbergs. 
Den Grund zu diesem Wechsel der Uberzeugung Liechtensteins, yon dem 
Sehwarzenberg immer in Aulierungen groBter Hochachtung und Anerkennung 
spraeh, wird man kaum in personlichen Beziehungen, sondern wahrscheinlicli 
in sachliehen Beobachtungen und Erfahrungen zu erbłicken haben, die dieser

Korps. Ansichten des Feldherrn liber den g*anzen Krieg und seine einzelnen Erscheiniingen, die 
genauen Informationen iiber seine Pliine und Absichten, die Rechtfertigung aller seiner ^chritte, 
. . . der stimmungsYolle Widerliall der furchtbaren Leiden dieses schaudervollen Feldzuges, alles 
so lebendig aufgefafit, so plastisch dargestellt, dafi sich der Leser der Tiluschung nicht erwehren 
kann, mit dem Ferfasser der Briefe seine Sorgen und seinen Kunim er von neuem zu erleben. 
Endlich werden durch die Yerotfentlichung dieser Korrespondenz die sich immer wiedcrholenden 
falscheu Ansichten iiber das Yerhalten des osterreichischen Korps und seines Kommandanten im 
russisclien Kriege, iiber seine Scheinmanover und sein Arerłiiiltnis zu den Russen auf immer in 
das Reich der Fabel verdriiugt.“ —
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Kavalier ais Generalmajor im Hilfskorps gemacht hatte und fur sein Urteil ftir 
maligebcnd liielt. *)

Es ist mbglich, dafi Ftirst Liechtenstein den Schwarzseher in seinem Vor- 
gesetzten sali, wie dieser ja  selbst von sich schreibt: „D u sielist, meine 
Kani, dali ich es im Schwarzsehen schon hiibsch weit gebracht habe. Ich 
bin so mifimutig, so gereizt, ich kann dir’s gar nieht sagen“ , dafi er darin 
die Ursache zu geringer Aktivitat erblickte. Darauf scheint auch ein 
Handbillett hinzuweisen, in welchem der Kaiser dem Ftirsten Schwarzenberg 
zu verstehen gibt, dafi er ebenso stark sei wie der gegenuberstehende Feind. 
In dem Schreiben an „Nani“ vom 21. Oktober 1812, worin dies erwahnt wird, 
sucht nim der Feldmarsehall, sichtlich etwas gekritnkt, sich selbst zu beruhigen: 
„II i er kann ich nur die Beruhigung ernten, die Pflichten gegen den Staat, 
gegen die Armee und gegen mich selbst erftillt zu haben, aber Gliickseligkeit, 
Wonne, Genufi, dasfinde ich nur im Zirkel der Liebe und Freundschaft, darum 
handle ich fest nacli meiner Uberzeugung und kann sogar den Tadel des 
griiBtcn bekannten Feldherrn ertragen, denn das Lob ist mir entbehrlich.“ Und 
w&hrend es in Bliicher in den Kampfen und Schlachten von 1813— 1815 in 
der Hitze des Gefechtes so tobt, dali er, vom Reitergeist seiner Rittmeister- 
tage erfafit, Attacken mitreitet und einhaut, bekennt Schwarzenberg: „Konnt ich 
doch die schonen Ansichten wieder finden, in welchen sich das Kriegshandwerk 
in meinen jungeren Jahren mir darstellte. Pflicht ist es allein, die mich auf- 
recht erhalt."

Zum Schlusse erwies es sich, dafi der Kaiser keine sehlechte Wahl ge- 
troffen hatte, ais er das Yertrauen einom Mannę schenkte, der ais aufierordentlich 
ritterlicher Mann von żartem, feinfiihligem Charakter und unbegrenzter Selbst- 
losigkeit fur die schwierige Stellung des Oberstkommandierenden der ver- 
biindeten Armeen ausersehen war. Eine formliche Ubertragung des Ober- 
befehls hat nachweisbar nicht stattgefunden, hat man ja, namentlich im 
russischen Lager, anfangs allerlei Gedanken und Yorschlage ersonnen, —  man 
kam sogar auf den Uberlaufer Moreau, der Fingang ins Hauptquartier des 
russischen Kaisers gefunden hatte, —  endlich waren die Verbiindeten infolge des 
militarischen Ubergewichtes Osterreichs doch gezwungen, dem Befehlshaber 
der bohmischen Armee auch die Befehlsgewalt tiber alle verbilndeten Iloore 
einzurilumen.

*) Vgl. S c h w a r z e n b e r g s  Briefe: Am 2. August 1812.
Heute Abend war Louis (Liechtenstein) bei mir und klagte mir bitter, dali in AVrien eine 

dumme Saĝ o herllIng•ing•, die behauptet, dafi er in Lemberg- einen harten Auftritt init mir vor 
dem Ausmarsche liatte. Diese Zumutung kriiukt den biederen Mann, der ganz von echtem 
Soldatensinn durchdrnngen ist; ich trostete ihn, denn er fand sich hochlich beleidigt. Der 
Prinz von Ilessen und Louis, das sind seltene Manner, wahre Soldaten, lien liche Menschen.

Am 22. August: Ich habe heute Bianchi mit den beiden wackeren Liechtenstein und 
Hessen bei Tische gehabt, man findet nicht leicht drei Soldaten dieser Art auf einem Platze 
beisammen.

Am 3. September: Louis und Hessen speisen bei mir, das ist immer ein guter Tag fUr 
mich, mein Ilerz atmet freier in Gesellschaft dieser Menschen.

Am 8. Oktober: Mein g e l i e b t e r  Louis erhielt bei dieser Gelegenheit (Vorpostengefecht) 
einen Prellschufi am linken Schenkel.

Am 26. Oktober: Ans Warschau erhalte ich die Nachricht, dafi Louis schon einriicken 
will; ich such1 ihn noch zuriickzuhalten, besonders, weil ich mich nicht verhindern kann, fiir 
ihn zu zittern bei der ersten ernstlichen Affare.

Am 29. November: Ich sende Euch Louis, meinen Bayard, . . . Er wird Dir Gutes 
von mii1 sagen, denn ich weifi, er l i e b t  m i c h  a i s  F r e u n d  und  e h r t  m i c h  ais seinen 
Feldherrn.

Ygl. W o i n o v i c  h-Ye 1 tz  e, II. Bd., S. 40 ff.



22

Die Stellung Schwarzenbergs war keine beneidenswerte; zunachst erwies 
sich der Einflufi der drei Monarchen ais sehr nachteilig, am meisten der des 
Żaren Alexander, dessen Generale von Barclay angefangen, der sich vom Ober- 
feldherrn der russisch-preuliischen Armee zum Unterfuhrer degradiert sali, bis 
zu den Frontgeneralen herab im Rasonieren nicht genug leisten konnten. Bei 
der Paradę in Wrana ,,ritt Kaiser Alexander auf mich zu, iiberhaufte mich 
mit gnadigen Aufierungen und sagte mir unendlich viel Schmeichelhaftes . . . 
Er kiifite und driickte mich so oft und so herzlich, ais man es nur immer 
gegen einen lange vermihten Bruder sein konnte.41 Schwarzenberg furchtete 
diese Zudringlichkeit, von der er nichts Gutes hielt, ais er solbst sclirieb: „Auch  
diese wahrlich nicht geringe Aufgabe will ich geduldig ertragen und mit Ernst 
mein Geschaft, oline mich urn irgend etwas zu bekiimmern, so betreiben, wie 
wenn ich allein w iir c /1) Es stellte sich aber heraus, dali es nicht moglich 
war. Eine eigenartige Kolie spielte der russische General Toll, Militiir- 
bevollmaehtigter des Żaren im Hauptquartier Schwarzenbergs und zngleich Chef 
des russischen Genoralstabes. Toll gibt zu, die Befehle Schwarzenbergs stets 
nach seiner Auffassung mit Wissen des Żaren abgeiindert und dann erst an 
Barclay befordert zu haben.

Ebenso aufklarend ist General Knesebecks Brief an Blucher (12. September 
1813, also nach den Schlachten von Dresden und Kulm geschrieben): „W ir  
kommen aus dem Kriegsrat nicht heraus. Schwarzenberg ist ein verstandiger 
Mann, der aber nicht die Meinung und den Glauben der Monarchen fur sich 
hat, daher ewige Kontroversen; die russischen Generale folgen nicht. Der 
Kaiser befiehlt zuweilen m it; Toll, domini, Diebitsch pfuschen auch mit drcin; 
so kommen die widersprechendsten Befehle und niemand weifi, wer Koch odcr 
Kellner ist.“ * 2)

Diesen verderblichen Einfluli auf die Befehlsgebung und den ganzen 
Erfolg der Operationen hat Schwarzenberg in einem nach der Schlacht von 
Dresden abgefafiten Schreiben (aus Altenberg 28. August 1813) an Kaiser 
Franz geschildert. Er crklśirt die folgenden Bemorkungen Sr. Majestat, dem 
Staate und seiner Ehre schuldig zu sein: Indem er den besten Willen und die 
Einsicht des russischen Kaisers anerkennt, beklagt er sich, dali der Zar, aller- 
lei und jedermanns Rat.schlagen zugiinglich, ihm solche aufdriinge, ihn in 
einen Zustand der Yerwirrung setze und zu recht verhangnisvoller Nachgiebig- 
keit notige. General Barclay habe weder Sinn fiir Gehorsam nocli flir Ge- 
schiifte und sci im hochsten Grade eifersiichtig, auf ihn und seine Truppen 
sei nie bestimmt zu rechnen. Er bittet den Kaiser um Abhilfe durch Einflufi- 
nalnne auf den Żaren und sein Hauptquartier oder Enthobung vom Kommando 
durch Bestellung eines andern, „der mit den Talenten eines Generals die iiber- 
menschlichen physischen und moralischen Kriifte verbindet, die zur moglichen 
Ausfiihrung wichtiger Operationen unter so widrigen Utnstanden gehoren.“ 
Diesem Beispiele folgte auch sein Generalstabschef Graf Radetzky.

Der Kaiser nahm die Gesuche nicht an und die folgenden Eroignisse 
stimmten Schwarzenberg, der die Moglichkeit der Niederlage vor Dresden voraus- 
gesohen hatte, wieder zuversichtlicher. W as er am 23. August von Saida aus ge
schrieben, kam der Wirklichkeit nahe: „W erd ’ ich geschlagen, so spottet die 
W elt iiber den anmafienden Toren, der sich dabei gehen lafit, ein so miichtiges 
W ork zu unternehmen. Aber die allgemeine Sache wird dadurch nocli nicht

2) No v a k ,  Briefe, S. 330 und 331.
2) W o i n o v i c h - V e 11 z e, 2. Bd., S. 4G ff.
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gefahrdet, denu mit grofiem Verłust muli Napoleon den Sieg erkaufen und 
dann fallen erst noch die anderen Heere iiber ihn.“ ł)

VerhaltnismRfiig wenig machte sieli der Einflufi des Konigs von Preufien 
fiihlbar, um so weniger, ais sein vertrautester Ratgeber, General von der 
Knesebeck, dem Feldmarschall Ftirst Schwarzenberg sehr gtinstig gesinnt war. 
Mit Blucher galt es manchen harten Straufi auszufecliten, doch gelang es der 
vermittelnden Tatigkeit Gneisenaus in den meisten Fallen, ein Einvernehmen 
zu erziolen.

W as den unmittelbaren Herrn des Feldmarschalls, den eigenen Monarchen 
Kaiser Franz I. betrifft, so hielt er sich wohl personlich von den Operationen 
moglichst fern, daflir aber erlangten zwei Generale aus seiner Umgebung, FM L. 
Baron Duka und GM. Kutschera, einen mitunter nngobiihrliclien Einflufi. 
Kutschera wufite sich ais Mitglied des kaiserlichen Musikąuartettes dem Kaiser, 
trotzdem dieser seine minderen Eigensehaften erkannt hatte, bis zu einem 
gewissen Grade unentbehrlich zu maclien und gowann Gelegenheit, wenn aucli 
nicht in militarisch-politiselien, so doeh in personlichen Fragen mitzureden. 
Duka war ein Jugendgespiele des Monarchen, hatte ais junger Offizier mehrere 
Feldziige mitgemacht und war ohne offizielle Funktion der treue Begleiter des 
Kaisers in den Befreiungskriegen, er galt allseits ais der „Generalstabschef am 
kaiserlichen lIoflnger“ , dem der Kaiser willig sein Ohr lieh. Obwohl er noch 
ganz der alten Selmie angehorte, erhielt er doch alle Piane, die aus dem Haupt- 
quartier kamen, zur Uberprtifung. W ie sehr dem Feldmarschall Schwarzenberg 
die von der Umgebung des Kaisers geschmiedeten Rankę das Leben verbitter- 
ten, ersehen wir aus zwei Mailiinder Briefen, die er 1816 auf einer Dienstreise 
nach der Lombardci, in dereń Hauptstadt auch der Kaiser mit dem Hofe 
weilte, geschrieben hat. „Oft frage ich mich selbst, wie ist es moglich, dafi 
mein guter Souverąn, der mir wirklich gut und gnadig ist, es dulden mag, 
dafi man mich selbst in von ihm gefertigten Piecen auf eine meiner so un- 
wiirdige Art behandeln dtirfe, —  auch mufi dieser Zustand ein Ende nehmen. 
Einen Schulknaben, dessen Pensum man sich das Anseheu geben will pada- 
gogisch zu rezensieren und korrigieren zu mussen, dazu kann nur ein Em brio 
ihres Kalibers taugen, den sollen sie suchen und die Armee damit begliicken, 
ich zittere vor Begierde, von dem Posten abtreten zu konnen, wo man taglich 
der W elt den Skandal gibt, einen Mann, dem die Heere von ganz Europa 
mit Erfolg anvertraut waron, durch obskure Pedanten und materielle Tag- 
schreiber zurechtweisen zu wollen. Menschen solcher Art wollen mich die 
Armee kennen lehren! Mir, der ich in ihrer Mitte aufgewachsen bin, der ich 
unzahlige Nitchte mit den Soldaten am Feuer zubrachte, . . . m i t  den Offizieren 
aller Waffen mein Leben zubrachte, der ich im Gliick und Ungliick stets 
bei Avant- und Arriergarden die Gefahren und alles Ungemacb mit den 
Truppen teilte, —  mir wollen Menschen der Art, von ihren ersten Dienst- 
jahren in den Hauptąuartieren auferzogen, wo sio alt geworden sind, Dinge 
lehren, die bei mir langst ins Gebliit iibergegangen sind.“ Welche „Menschen 
solcher Art“ er meinte, entnehmen wir einem vier Woohen sp&ter goschrie- 
benen Brief: „In Ilinsicht meines 1 )ienstvei'li;iltuisses hat der Kaiser jetzt 
einige halbe Mafiregeln ergriffen, die aber den Mifistand . . . keineswegs 
heben, darum sehe ich . . . die Wahrscheinlichkeit, dafi es mir unmoglich 
sein wird, in diesen Verh;iltnissen, namlich unter der Oberleitung des Kutschera 
und Duka, die Geschafte fortzuftihren.* 2)

4) Drenden, Katzbach, Dennewitz
2) Mailami, am 18. Jamit*r 1816 und 19. Hormui" 1^16 ( Briefe S. 427 und 437).
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Das Bild ware unvollstandig, wenn wir nicht auch des Chefs des Haupt- 
quartiers gedachten, des FM L. Grafen Radetzky. Dieses umfafite die Operations- 
kanzlei, die Detailkanzlei und das Armeegeneralkommando. Die oberste Leitung 
des ganzen umfangreichen Stabcs lag seit Mai 1813 in den Hiinden Badetzkys. 
Das Amt war ilim nicht recht, er wiire lieber an der Spitze einer Diyisiun 
ins Feld gezogen. Fiinf Jabre alter ais Schwarzenberg, geliiirte er zu den 
popularsten Generalen der Armee, der wie kein zweiter Tbcorio und Praxis 
yon Grund auf beherrschte. In allen Waffengattungen und in den yerschie- 
densten Verwendnngen hatte er sich ais Autodidakt von glanzender Begabung, 
Verantwortunjrsfreuclifrkeit und auCerordentlichem Fleifi erwiesen. In den 
Befreiungskriegen kam er aber nicht recht zur Geltung. Schwarzenberg 
schenkte namlich dem im Stabe befindlichen friiheren sachsischen, seit Juni in 
osterreichische Dienste iibernommenen General Baron Langenau1) nicht selten 
mehr Gehor ais seinem Stabschef, hauptsachlich wohl aus dem Grunde, weil 
er das Terrain des siichsisch-bohmischen Kriegsschauplatzes gut kannte, und 
so haben viele Schlachtendispositionen nicht den Chef, sondern ihn zum Ver- 
fasser. Langenau war ein Mann der alten Schule, von groCer personlicher 
Tapferkeit und Aufopferung, etwas Diplomat und so mochte er dem Feld- 
marschall eher zusagen ais der sturmische, allzeit drangende Radetzky, der 
schon vor Ausbrueh des Krieges einer der gewichtigsten Stimmfuhrer im Lager 
der Kriegspartei gewesen war. W as aber Radetzky die Stellung verleidete, 
war weder das Verhilltnis zu Schwarzenberg noch zu Langenau, sondern der 
Einflufi der Russen und der Uberlaufer am russischen Hofe, Moreaus und 
Jominis, und vor allem wieder der auch bei Schwarzenberg in tibelstem An- 
sehen stehende General Duka im eigenen Lager, der den Grafen der Stiltze 
seines Kaisers beraubte. Merkwtirdig ist es immerhin, daC Schwarzenberg in 
den Briefen an seine Frau seines Generalstabschefs nur ein einziges Mai er- 
wahnt, ais er von der Yerwundung Radetzkys berichtet; jedenfalls gehorte er 
nicht zu den Personen, die groheren Raum in seinem sonst edel denkenden 
Herzen einnahmen. Ais Radetzky zum ersten und leider auch zum letzten- 
male im Juli 1813 in Prag mit Scharnhorst tiber die groficn bevorstehenden 
Ereignisse sprach und auf seinen Kriegsplan, dessen Grundgedauken im Trachen- 
berger Entwurfe enthałten sind, zu reden kam, sagte Scharnhorst: „Bleiben 
Sie dabei, Sie haben recht, lassen Sie sich nicht irre machen.“

Radetzky hat an die Befreiungskriege stets mit Bitterkeit und Unmut 
gedacht, hauptsachlich weil es ihm nicht vergonnt war, sich durchzusetzen, 
denn an Anerkennung hat es ihm auch damals nicht gefehlt.

Drciliig Jahre spater! Feldmarschall Radetzky, kommandierender General 
im lombardisch-yenetianischen Kiinigreiche, liiilt glanzende Manover ab, die 
hohe Schule des Krieges, in welcher sich Monarchen, Prinzen, Feldherren und 
solche, die es werden wollten, einfinden, um zu lernen und zu bewundern. 
Vor den Wallen des osterreichischen Festungsyiereckes erhalt der jungę Erz- 
herzog Franz Josef die Feuertaufe und am Ende des Sturmjahres ist er bereits 
Kaiser und Herr des greisen Marschalls, desseu Lebensabend die Siege von 
Mortara und Novara yerklitren.

A u f den Schlachtfełdern von Leipzig erklomm Schwarzenberg den Gipfel 
seines Ruhmes. Mit ruhiger und standhafter Mannlichkeit fiihrte er don 
groben Kam pf gegen die von ihm allerdings fast stets tiberschatzten Iranzii-

Langenau war erst 31 Jahre alt, aber hock befahigt, temperamentvoll und von be- 
deutender Bildung. Infolge seines aubergewohnlicli raschen Yorwartskommens wurde er iiber- 
miibig verhimmelt und auf diese Art aus einem Talent ein Genie gemacht, fiir dessen Beurteilung 
der reclite Mafistab rerloren ging. Ygl. hieruber Wo in o  v i c  h- Ve l t ze, II., S. 52—53.
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sischen Heere und gegen die Genialitat ihres kaiserlichen Feldherrn zu Ende. 
W  ar auch weniger Heroismus in ihin, so war er nach seiner ganzen Charakter- 
anlage, durch seine Selbstlosigkeit, verl>unden mit feinem Taktgeftihl, und durch 
sein holies PflichtbewuBtsein im Dienste des Vaterlandes der geeignetste Mann, 
unter dem Einflusse dreier verschieden gearteter Monarchen und ibrer noch 
zablreicheren Ratgeber die grofie Sache des Befreiungskampfes militiirisch er- 
folgreich durchzuftihren.

Mit seinem groBen Gegner Napoleon diirfen wir Schwarzenberg nicht 
yergleichen, er ware yielleicht auch sełbst davor zuriickgeschreckt, sein W  eg fuhrte 
nicht U ber Blut und Leichen auf die Bahn des Kriegsruhmes, sondern auf dom 
W ege der von ihm stets betonton Pflicht zum Frieden und zum hauslichen 
Gliick, das er, so heiB ersehnt, nach der Beendigung des Krieges leider kaum 
fiinf Jahre genofi. Der Krieg galt ihm nur ais aufierstes Mittel zur Durch- 
setzung des Rechtos, sonst verabscheute er ihn ob der unzahligen Leiden, die 
er unter allen ersinnlichen Formen iiber die Menschen yerbreitet.

Und wer konnte das, ohne den Vorwurf der Feigheit hinnehmen zu 
mussen, mit mehr Bcrechtigung sagen ais er, der so yiele Feldzijge mitgemacht 
und so viele Schlachten geiiefert hatte, in dessen Familiengeschichte zum Stolze 
seiner Nachkommen fiir ewige Zeiten die Namen eingezeichnet sind: Stockacli, 
Hohenlinden, Ulm, Jungingen, Prużany, Podubnie, Kozibrod, Brest Litowsk, 
Dresden, Kulm, Leipzig, Langres, Brienne, Arcis-sur-Aube und Paris?

Josef Kopecky.



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

I. Persona!,stand.

A. L e l i r k o r p e r  und L e h r f a c l i e r - Y e r t e i l u n g .  

a) Y  eranderungen.
Aus dem Yerbande der Anstalt schieden mit Beginn des Schuljalires:

1. Probekandidat R u d o l f  S cli ii f a n  er, der eine Supplentenstelle am Kom- 
mnnal-Roform-Realgynmasium in Oderberg erhielt, und

2. Probekandidat H a n s  Y i l l g r a t t n e r ,  der Supplent am Madchen-Lyzeum 
in Znaim wurde.

In den Yerband des Lehrkorpers traten zu Beginn des Schuljalires ein:

1. W i l h e l m  H u t t a r s c h  k. k, supplierender Lehrer an der Staats-Real- 
schule in Jagerndorf, und

2. Dr. J u l i u s  Lt i wy ,  Probekandidat an der Staats-Realschule im I. Bezirke 
W iens, die beide mit Erlafi des k. k. Landesschulrates vom 3. Oktober 1913, 
Z. 10 20 /1 , zu Supplenten bestellt wurden.

A m  1. Oktober 1913 trat in den Yerband des Lehrkorpers:

3. A r n o l d  S i e g l ,  Assistent an der k. k. I. deutschen Staats-Realschule in 
Briinn, der mit ErlaB des k. k. Landesschulrates vom 6. Oktober 1913 , Z. 1109, 
zum Assistenten fiir Freihaudzeichnen bestellt wurde.

b) Stand des Lehrkorpers am Ende des Schuljahres:
1. Regierungsrat R u d o l f  A l s c h e r ,  k. k. Direktor der V I. Rangsklasse, Mit: 

gliod des scliles. Landesschulrates und des Oemeindeausschusses der Stadt Teschen, 
Leitcr der gewerblichen und der kaufmannischen Fortbildungsschule, lehrte Eng- 
liscli in V . und V I.; wochentlich 6 Stunden.

2. R i c h a r d  A u g s t e n ,  k. k. wirklicher Lehrer, Kustos des chemischen 
Laboratoriums, lehrte Chemie in IV ., V . und V I., Naturgeschiclite in I. A , I. C,
II. B, V . und analytische Chemie in 3 Abteilungen; wochentlich 16 —)— G Stunden.

3. Phil. Dr. L e o p o l d  B a u m g a r t e n ,  k. k. Professor, Ordinarius der 
V I. Klasse, lehrte Mathematik und Geometrie in III. A ., Mathematik in V I., Pliysik 
in III. A , V II. und leitete die physikalischen Ubungen der V II. Klasse in 2 Abtei
lungen; wochentlich I B- [ - 4  Stunden.
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4. Z a c h a r i a s  B o r n s t e i n ,  k. k. Professor, Sackelwart der ,, Schiilerlade“ 
Ordinarius der IV . Klasse, lehrte Mathematik und Geometrie in I. A , II. B, Ma- 
thematik in IV ., darstellende Geometrie in IV . und V I . ;  wochentlich 18 Stunden.

5. V i k t o r  E i s e n b e r g ,  k. k. Professor der VIII.  Rangsklasse, Exhortator, 
Bibliotliekar der .. Schiilerlade“ , lehrte katholische Religion in I. A , I. C, II. A ,
II. O, III. A, III. B, IV .,V „  V I. und V II .; wochentlich 17 4 - 2  Stunden.

0. Pilił. Dr. O s k a r  F i t z i n g e r ,  k. k. Professor, Bibliotliekar der Lehrer- 
bibliothek, Ordinarius der III. A  Klasse, lehrte Deutsch in III. A , Franzosisch in
II. B, III. A, V II ., Englisch in V I I ;  wochentlicli 19 Stunden.

7. Phil. Dr. K a r l  G r o s  chi ,  k. k. Professor, Bibliotliekar der Sehiiler- 
bibliothek, Ordinarius der III. B Klasse, lehrte Deutsch in VI. und V II., Franzosisch 
in II. C, III. B, V I.; wochentlicli 19 Stunden.

8. J u 1 i u s K e l d o r f e r ,  k. k. Professor, Kustos des naturhistorisclien 
Kabinetts, Ordinarius der II. C Klasse, lehrte Naturgeschichte in I. B, II. A , II. C, 
V I. und V II., Mathematik und Geometrie in I. B, II. O und Gesang in 3 A b- 
teilungen; wochentlicli 20 —(— 5 Stunden.

9. Phil. Dr. K a r l  K l a t o v s k y ,  k. k. Professor der V II. Rangsklasse; 
der III. deutschen Staats-Realschule in Prag zur Dienstleistung zugewiesen.

10. J o s e f  K o p e c k y ,  k. k. Professor, Kustos der geographischen Lehrmittel- 
sammlung, Mitglied der k. k. Priifungskommission fur das Lehramt an allgemeinen 
Volks- und BUrgerschulen, Ordinarius der I. B Klasse, lehrte Deutsch in IV ., 
Geographie und Geschichte in I. B, III. B, IV . und VI . ;  wochentlicli 19 Stunden.

11. K a r l  N i e d o b a ,  k. k. Professor, akademischer Malor, Kustos der Lehr- 
mittelsammlung fur Freihandzeichnen, lehrte Freihandzeichnen in 1. A , II. C, III. A,
III. B , V . und V II ., Kalligraphie in I. A ; wochentlicli 24 Stunden.

12. S a m u e l  R i n g  er, k. k. Professor der V III . Rangsklasse, Kustos der 
physikalischen Lehrmittelsammlung, lehrte Mathematik und Geometrie in I. C, III. B, 
Physik in III.  B, IV.  und VI.  und leitete die physikalischen Ubungen der VJ. Klasse 
in 2 Abteilungen; wochentlicli 17 —f— 4 Stunden.

13. O t t o  R o s e n f e l d ,  k. k. Professor, Kustos der Lehrmittelsammlung fiir 
darstellende Geometrie, Mitglied der k. k. Priifungskommission fiir das Lehramt an 
allgemeinen Volks- und BUrgerschulen, Ordinarius der VII. Klasse, lehrte Mathematik 
und Geometrie in II. A , Mathematik in V ., V II ., darstellende Geometrie in V . und V II.; 
wochentlicli 19 Stunden.

14. Phil. Dr. L e o p o l d  S e l t e n h a m m e r ,  k. k. Professor, Kustos der 
Progranim- und Miinzensammlung, Mitglied der k. k. Priifungskommission fiir das 
Lehramt an allgemeinen Volks- und BUrgerschulen, Ordinarius der II. A  Klasse, 
lehrte Deutsch in II. C, Geographie und Geschichte in I. A , II. A , III. A  und V II. ; 
wochentlich 19 Stunden.

15. K a r l  S t e g l ,  k. k. Professor, akademischer Maler, Mitglied der k. k. 
Priifungskommission fiir das Lehramt an allgemeinen Yolks- und BUrgerschulen, 
lehrte Freihandzeichnen in I. B, I. C, II. A , II. B , IV . und V I., Kalligraphie in
I. B, I. C ; wochentlich 23 Stunden.

16. Phil. D r . R u d o l f  S t a n d e n a t h ,  k. k. wirklicher Lehrer; laut ErlaB 
des k. k. Landesschulrates vom 7. Juni 1913, Z. I— 5 8 8 /1 , beurlaubt.
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17. Phil. D r . L e o p o l d  S t a u d a c h e r ,  k. k. wirklicher Lehrer, Ordinarius 
der Y . Klasse, lehrte Deutsch und Pranzosisch in I. B und V . ; wochentlicłi 
IG Stunden.

18. F e r d i n a n d  O r d e l t ,  k. k. Turnlehrer der I X .  Rangsklasse, Fach- 
inspektor fur den Turnunterriclit iu Schlesien, Kustos der Turnhalle und Leiter 
der Jugendspiele, erteilte don Turnunterricht in allen Klassen (12 Abteilungen) und 
lehrte Stenographie im I. und II. Kurs; wochentlicłi 2 1  —  4 Stunden.

19. W i l h e l m  H u t t a r s c h ,  k. k. supplierender Lehrer, Ordinarius der
I. A  Klasse, lehrte Deutsch und Franzosisch in I. A  und II. A ;  wochentlicłi, 
19 Stunden.

20. Dr. J u l i u s  Lii wy ,  k. k. supplierender Lehrer, Ordinarius der I. C Klasse, 
lehrte Deutsch in I. C, III. B, Pranzosisch in I. C und I V . ;  wochentlicłi 18 Stunden.

21. A  d o l f  P  a w e 1 e k, k. k. supplierender Lehrer, Ordinarius der II. B Klasse; 
lehrte Deutsch in II. B, Geographie und Gescliichte in I. C, II. B, II. C und Y . 
wochentlicłi 20 Stunden.

22 . H e i n r i c h  K r a u s ,  Assistent fiir geometrisches Zeiclmen und gleichzeitig
Volontar, assistierte beim geometrischen Zeichnen in II. A , II. B, II . C, III. A,
III. B, IV ., V . und V II. und beim Freihandzeichnen in I. B, II. A , II. B . ;
wochentlicłi 25 Stunden.

23. A r n o l d  S i e g l ,  seit 1. Oktober 1913 Assistent fur Freihandzeichnen,
assistierte in I. B, I. C und 11. C ; wochentlicłi 8 Stunden.

24. F r a n z  A s c h e n b r e n n e r ,  Zeichenassistent, akademischer Maler, assi
stierte beim Freihandzeichnen in wochentlicłi 24  Stunden.

25. B r u n o  K r z y w o  ń, k. k. Gymnasialprofessor, lehrte eyangelische Religion 
in allen Klassen (7 Abteilungen); wochentlicłi 11 Stunden.

26 . Pliil. Dr. A d o l f  L e i m d o r f e r ,  k. k. Professor, Kreisrabbiner, erteilte 
den moeaischen Keligionsunterriclit in 4 Abteilungen; wochentlicłi 6 Stunden.

27. G e o r g  H e c z k o ,  Btirgerschullehrer, lehrte polnische Sprache in 3 Ab
teilungen ; wochentlicłi 6 Stunden.

28. E d m u n d  P a w l i k ,  k. k. Ubungsschullehrer, lehrte bohmische Sprache 
in 2 Abteilungen; wochentlicłi 4 Stunden.

B. D i e n s t p e r s o n a l  der A n s  tal  t.

P e t e r  K 1 i n k, k. k. Scliuldiener.
J o h a n n K  r z y  s t e k .  Aushilfsdiener.
G e o r g  O n d r a c z k a ,  Aushilfsdiener (bis 31. Mai 1914). 
J o h a n n  K a r k o s z k a ,  Aushilfsdiener.
J u l i a n n  B r u d n y ,  Aushilfsdiener (seit 1. Juni 1914). 
J o h a n n  W r ó b e l ,  łleizer (wahrend der Wintermonate).
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II. Lehrplan.
Im abgelaufenen Schnijahre kam der durch Ministerialerlafi vom 8. April 

1909 , Z. 1 4 74 1 , vorgeschriebene Kormallehrplan mit den durch Ministerialerlafi 
vom 30. Juni 1910, Z. 25 94 5  (L .-Sch.-R . 9. Juli 1910 , Z. 1 — 78 4 /5 ) fiir dio 
schlesischcn Realschulen angeordneten Modifikationen zur Anwendung. Der Turn- 
nnterricht wnrdo nach dem Lehrplane vom 27. Juni 1911,  Z.  25681,  erteilt.

Stundenubersicht.

L e l i r g e g e n s t a n d e I. II. III. IV . V . Y I. VII . Summę

R e l i g i o n ........................... 2 2 2 2 1 1 1 11
Unterrichtssprache 

(Deutsche Sprache) . 4 4 4 4 3 3 4 26
Franzosische Sprache . 6 5 4 4 3 3 3 28
Englische Sprache . . — — — — 3 3 3 9
G e o g ra p h ie ...................... 2 2 2 2 1 1 1 l — 10
G e s c h ic h te ...................... 2 2 2 2 3 ] 2 1

oO 16
M ath em atik ...................... 3 3 3 4 4 4 5 26
Naturgeschichto . . . 2 2 — 1 o 

) 3

2 3 3 12
Chem ie................................. — — — 3 2 — 8
P h y s ik ................................. — — 3 2 — 4 4 13
Geometrisches Zeichnen — 2 2 3 3 3 2 15
Freihandzeichnen . . . 4 4 4 3 4 2 3 24
Schreiben........................... 1 — — — — — — 1
T u rn en ................................. 2 2 2 2 2 2 2 14

Summę . . 28 28 28 31 32 33 33 213

IIJ. Lelirbuclier
fiir das Scliuljahr 19 14 /1 5 .

R e l i g i o n s l e h r e :  a) K a t h o l i s c l i e :

1.— II. Klasse.
II. „
III. „
III. „

IV . „

V. „

VI. ,

Grofier Katechismus der katholischen Religion, Schulbitcher-Yerlag. 
Kiihnl, Lehrbuch der katholischen Liturgik, 4. Auflage.
Klihnl, Lehrbuch der katholischen Liturgik, 2. Auflage.
Deimel, Riblisches Lehr- und Lesebuch der Geschichte der gott- 

lichen Offenbarung des Alten Bundes. 3. nnd 4. Auflage. 
Fischer, Geschichte der gottlichen Offenbarung des Neuon Bundes, 

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

Besondere Glaubenslehre. 13 .— 15. Auflage.
Konig, Lehrbuch fiir den kathol. Religionsunterricht. IY . Kursus.

Sittenlehre. 14.— 15. Auflage.
Fischer, Lehrbuch der Kirchengeschichte, 8. und 9. Auflage.
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b) E  
I. und II.

I .— II.

I I I .— IV .

V. — VI.  
VII. 

V . — VII.
I.— VII.

v a n g e l i s c  he :
Klasse. Biblische Geschichte fur Schulen und Familien. Vereinsbuch- 

handlung in Kalw, 4 0 0 .— 44 5 . Auflage.
„ Buchrucker, Dr. Martin Luthers kleiner Katecliisnms, 

102 .— 122. Auflage.
Klasse. Pahner, Der cliristliche Glaube und das christliclie Leben,

11. verb. Auflage.
„ Hagenbach, Leitf. zum christl. Religionsunterrieht, 9. verb. Aufl. 
s Fronius, Evangelische Glaubenslohre, 1. Auflage.
.. Schulbibel. Bremen. Bremische Bibelgesellscliaft, 6 .— 8. Aufl. 
„ Fritscbe, Evangelisches Schulgesangsbuch, 2. Auflage.

c) M o s a i s c h e :
I.-— II. Klasse. 

I I I— IV . „ 
V. — VII.  „

I . - V I I .  „

W olf-P ollak : Geschichte Israels, II. lleft. 16. Auflage. 
W olf-Pollak: Gescbiclite Israels, III. Heft, 12. Auflage. 
Hecht-Kayserling-Biach, Lehrbuch der jfidischen Geschichte,

8. Auflage.
Kayserłing, Die 5 Biicher Moses.

D e u t s c h e  S p r a c h e :
I .— V II . Klasse. Spengler, Deutsche Schulgrammatik, 1.— 3. Auflage.
I. — V II. „ Regeln llir die deufsche Rechtsclireibung nebst Worterverzeiclmis

mit einheitlichen Sclireibweisen. Schulbiicher-Verlag.
I. Klasse. Jelinek-Pollak-Streinz, Deutschos Lesebuch fiir die I. Klasse 

Osterreiehischer Realschulen, 1. und 2. Auflage.
II. ,, Dasselbe fiir die II. Klasse, 1. und 2. Auflage.

III.  „ Dasselbe fiir die III. Klasse, 1. Auflage.
IV. „ Dasselbe fiir die IV . Klasse, 1. Auflage.
V. „ Bauer-Jelinek-Pollak-Streinz, Deutschos Lesebuch fiir osterreichisclie

Realschulen, V . Band, mit mittelhoclideutsclien Texten. 2. u. 3. Aufl.
V I. „ Dasselbe, VI. Band, 1. Auflage.

VII.  „ Dasselbe, VII .  Band, 1. Auflage.
V .—V II. „ Bauer-Jolinek-Streinz, Leitfaden der deutschen Literaturgeschichte

fiir osterreichisclie Realschulen, I. Teil (V . Klasse), II. Teil (V I. 
Klasse), III. Teil (V II. Klasse) 1. Auflage.

F  r a n z 6 s i s c li e S p r a c h e :
I. Klasse. Fetter u. Ullrich, Lehrgang der franz. Sprache, I . Teil, 13. u. 14. Aufl.

II. r Dasselbe, II. Teil, 13. Auflage.
III.  „ Dasselbe, III. Teil, 8. u. 9. Auflage.
IV . „ Dasselbe, IV . Teil, 9. u. 10. Auflage.

V .— V I. „ Fetter, Alscher u. Ullrich, Lehrgang der franz. Sprache, V . Teil, 7. Aufl.
V II. „ Fetter u. Alscher, Lehrgang der franz. Sprache, V. Teil, 4 .— (i. Aufl.

V .— VI. „ Fetter, Alscher u. Ullrich, Franz. Schulgrammatik, 5. Auflage.
V II. ,, Fetter u. Alscher, Franz. Schulgrammatik, 2 .— 4. Auflage.

V . — V I. „ Fetter und Ullrich, Eranzosischcs Lesebuch, 2. Auflage.
VII. „ Fetter und Ullrich, Franzosisches Lesebuch, 1. Auflage.

Ais Worterbuch wird ernpfohlen: Saelis-Villatte, Franzosisches Schulwbiter- 
bucli (18 K ) ; Thibaut, Franzosisches SclmlwOrterbuch (1 5 .6 0  K ) ; Langenscheidt, 
Franzosisches Taschenworterbuch (4 .20  K ) ; Kubin-Kralik, Neues Taschen- 
worterbuch (3 .20  K ).
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E n g l i s c h e  S p r  a c h  e :
V . Klasse. Nader 11. Wlirzner, Elementarbuch der engl. Sprache, 9 .u.10. Aufl.

VI. und V II. „ Nader und Wiirzner, Grammatik der engl. Sprache, 3 .— 5. Aufl.
V I. Klasse. Nader und Wiirzner, Engl. Lesebucli, I. Teil, 7. Auflage.

V II. „ „ „ „ Englisclies Lesebuch, II. Teil, 1. Auflage.

Ais Worterbuch wird empfoblen : Muret, Engl. Schulworterbuch (18 K)> 
Grieb-Scbroer, Engl. Worterbuch (2 0 .4 0  K ) j Thieme-Kellner, Engl. Hand- 
worterbuch (12 K ) ; Langenscheidt, Engl. Tascli en worterbuch (4 .20  K ).

G e o g r a p b i e :
I. Klasse.

111. V

IV . 7)

V .— V I.
VII.

I .— ■VII. 7)

Hoiderlcb, Osterreichische Schulgeographie, I. Teil, 2 .—  6. Aufl- 
„ „ „ II. Teil A , 2 .— 4. Aufl.

,  „ II. Teil B, 2 .— 4. Aufl.
„ „ „ III. Teil, Vaterlands-

kunde, 2. u. 3. Auflage.
Heiderich, Osterreichische Scbulgeographie, IV . Teil, 1. Auflage. 
Hannak. Osterr. Vaterlandskunde (Oberstufe), 16. und 17. Auflage. 
Kozenn-Schmidt-Heiderich, Geographischer Atlas fur Mittelscbulen, 

40 . bis 42 . Auflage.
G e s c h i e h t e :

I. Klasse. Mayei Lehrbuch der Geschiehte fiir die unteren Klassen der Mittel- 
schulen, I. Teil, Altertum, 4 .— 7. Auflage.

II. „ » Lehrbuch der Geschiehte, II. Teil, Mittelalter und Neuzeit 
bis zum westfiilischen Frieden, 6. Auflage.

III. n Lehrbuch der Geschiehte, III. Teil, Die Neuzeit, 6. Auflage.
IV . „ V Lehrbuch der Geschiehte fiir die oberen Klassen der Real

schulen, I . Teil, Altertum, 4 .—  7. Auflage.
V . , V Lehrbuch der Geschiehte fiir die oberen Klassen, II . Teil, 

Mittelalter u. Neuzeit bis zum Endo des 30jiihrigon Krieges, 
4 .— 6. Auflage.

VI. u .V II.„ V) Lehrbuch der Geschiehte fiir die oberen Klassen, III. Teil, 
Neuzeit, 2 .— 4. Auflage.

I .—V II. Klasse. Schubert und Schmidt, Historisch-geographischer Schulatlas, Aus- 
gabe fiir Realschulen, 1. u. 2. Auflage.

M at h e m a t i k :

1. und II.

III.— iv .
V .— V II.

I V . — VII .

V. — VII.

Klasse. Moenik-Zabradnićek, Lelir- u. Ubungsbuch der Arithmetik fiir 
die I. und II. Klasse, 40 . Auflage.

„ Dasselbe fiir die III.  und IV.  Klasse, 30. Auflage.
„ Mocnik-Zahradnióek, Lehrbucb der Aritlim. und Algebra, fiir 

die V .— V II. Klasse, 30. Auflage.
„ MoSnik-Spielmann, Lehrbucb der Geometrie fiir die I V .— V II. 

Klasse, 25. Auflage.
„ Riihhnann, Logaritbmiscb-trigonometriscbe Tafeln, 13. u. 14. Aufl.

G e o m e t r i e :
I. Klasse. Rossmanitli-Schober, Geometriscbe Formenlelire, 11. Auflage.

II.— III. „ „ „ GrundriB der Geometrie, 12. u. 13. Auflage.
IV . „ Renner, Lehrbuch der darstellenden Geometrie, I. Teil, 1. Auflage.

V . ,, „ ,. „ „ ,, II. Teil, 1. Auflage.
V I. „ „ .. ' , III. Teil, 1. Auflage.
VII.  „ „ „ „ „ „ IV . Teil, 1. Auflage.
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N a t u r g e s c li i c li t e :

I .— II. Klasse. Pokoruy-Latzel, Naturgescliichte des Tierreiches, Ausgabe B, nur 
2 6 .— 29. Auflage.

I. — II. „ Pokorny-Fritsch, Naturgescliichte des Pflanzenreiches, nur 25. Aufl.
V . Klasse Schmeil-Scholz, Leitfaden der Botanik, 3. und 4. Auflage.

VI. „ Schmeil-Scholz, Leitfaden der Zoologie, 1. Auflage.
VII. „ Himmelbauer, Mineralogie und Petrographie, 1. Auflage.

Abel, Allgemeine Geologie, 1. Auflage.

1' 11 y  s i k :
III. — IV . Klasse. Rosenberg, Lehrbueb der Pliysik. Ausgabe flir Gymnasien und

Realscliulen, 3. u. 4. Auflage.
V I .— V II. „ Rosenberg, Lehrbucli der Pliysik. Ausgabe fiir Realschulen, 

5. u. 6. Auflage.
C h e m i e :

IV.  Klasse. Hemmelmayr, Chemie und Mineralogie, 4. und 5. Aufl.
V. „ „ Lehrbucli der anorganischen Chemie, 5. Auflage.

VI. „ „ Lehrbuch der organischen Chemie, 3 .— 6. Auflage.

B o h m i s c h e  S p r a ć  li e :

I. Abteilung. Charvat, Lehrgang der bohmischen Sprache, I. Teil, 3. — 5. Aufl. 
II. „ „ „ „ „ „ II. Teil, 3. Auflage.

III. „ Cliarrat u. Oufednicek, Lehrg. d. holim. Sprache, III. Teil, 1. u. 2. Aufl.

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

I. Abteilung. Legowski, Grammatik der polnischen Sprache, 1. Aufl.
II . „ Próchnicki u. W ójcik, W ypisy polskie, f. d. I. Klasse, 3. Aufl.

III. „ Czubek i Zawiliński, W ypisy  polskie fiir die IV . Klasse der
Gymnasien und Realschulen.

I I . — III. „ Małecki, Gramatyka szkolna jeżyka polskiego. 8. Auflage.

S t e n o g r a p h i e :
1. Abteilung. Scheller, Lcbr- u. Lesebuch der Gabelsbergersclien Stenographie, 

16. Auflage.
II. Abteilung. Grimm, Lehrbuch der Gabelsbergersclien Stenographie, II. Teil.

2. Auflage.
G e s a n g :

I .— V II. Klasse. Mende, Liederbuch fiir Studierende, 4. vcrb. Auflage. 

D e u t s c h e  L e k t u r ę :

V I. K lasse: Lessing: Minna von Barnhelm.
Goethe: Gotz. —  Egmont.
Schiller: Don Carlos —  Tell. —  Maria Stuart. —  Jungfrau von 

Orleans. (W ien, Graeser.)
Saar: Innocens. (W ien, Tempsky.)

V II. „ Lessing: Emilia Galotti. —  Nathan.
Goethe: Iphigenie. —  Hermann und Dorothea.
Schiller: Wallenstein. —  Braut von Messina. (W ien, Graeser.) 
Sophokles: Antigone.
Grillparzer: Kónig Ottokars Gliick und Ende. —  Der Traum, ein 

Leben. —  Die Ahnfrau. (W ien, Tempsky.)
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Kleist: Der zerbrochene Krug.
Hebbel: Maria Magdalena. (Wien, Tempsky.) 
Anzengruber: Der Pfarrer yon Kirchfeld.
Lilieneron: Novellen. (Wien, Manz.)
Bartsch: Zwiilf ans der Steiermark. (Wien, Tempsky.)

D r a n z o s i s c h e L e k t u r e :

V.  Klasse. Mector Malot: Sans Familie. (Bielefeld, Velliagen nnd Klasing.)
VI. „ Edouard Pailleron: Le monde oii l’on s’ennuie. (Wien, Tempsky.)

VII. „ Moliero: L ’avare. (Bielefeld, Velhagen und Klasing.)

E n g l i s c h e  L e k t u r e :

VII. Klasse. Shakespeare: Julius Caesar. (Wien, Tempsky.)

Beiin Biichereinkauf liaben <lie Scliiiler darauf zu acliten, dali sio nur 
Biicher kaufen, welclie die Approbationsklausel aufgedruckt cnthalton.

IV. Themen fur die deutsclien Aufsiitze.
V. K l a s s e .

1. Germanische Gbtter, Anschauungen und germanisches W esen in der
nordischen Gestalt der Nibelungensage. (H .)

2. Die lateinisclie Dichtung seit Karl dom GroBen und das Waltharilied. (Sch.)
3. Der tektonischo Aufbau Europas, seine Gliederung und dereń Be-

deutung. (Sch.)
4. Ein Wintergemalde. (H.)
5. Das Birkhulm (nach der franz. Lekture). (Sch.)
6 . Die Ostmark bis zur Besitzergreifung durcli die Habsburger und ihro

Bedeutung fiir das Entstehen unseres Vaterlandes. (II.)
7. Die politischen Zustiinde Deutsclilands von 11 98— 12 08  und Waltliers

Spruch : „Ich sach mit minen ougcn11. (Sch.)
8. Ein Eriihlingsmorgen. (Sch.)
9. Das Papier und seine Bedeutung. (II.)

10. Die Eisenindustrie und ihre Bedeutung fiir die Kultur der Jetztzeit. (Sch.)
Dr. Leopold Staudaeher.

V I. K l a s s e .

1. Tellheim und Riccaut. (Sch.)
2. Die Ilygiene der Atmungsorgane. (II.)
3. W io weit docken sich Erlebnis und Dichtung in Goethes Jugend? (Sch.)
4 . Die veredelnde Macht der Musik. (H .)
5. DesLebens Miihe lehrt uns allein des Lebens Giiter schatzen. (Goethe.) (Sch.)
6. Die guten und schlimmen Seiten der franzosischen Revolution. (Sch.)
7. Scliillers „Rauber“ , ein Produkt der Sturm- und Drangperiode. (II.)
8. a) Warutn lernen wir fremde Sprachen?

li) Das Friihlingserwachen in der Natur. (Sch.)
9. Die Begegnung der beiden Koniginnen in Scliillers „Maria Stuart11. (II.)

10. Mein Wahlspruch. (Sch.)
I)r. Karl Groschl.

8
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V II. K 1 a s s e.

1. a) Napoleon im Liclite der Verse Friedrich Jenkners:
,,Ein Wecker war er, war der Hahnenruf
Żuru Kampf des Lebens ans der W elt der Traume,
Die dichtend sich der Deutsche still erschuf.“  

b) Die Stellung Osterreichs in den Freiheitskriegen. (Sch.)
2. Reyolutionare Ideen in Lessings „Emilia Galotti“ . (11.)
3. a) Die Phantasie, eine gute und bose Fiihrerin des Menschen. 

b) Mein Lieblingskomponist. (Sch.)
4. Goethes Beziehungen zur Romantik. (II.)

5. a) W elche Betrachtungen driingen sich uns beim Anblick des Sternen-
himmels auf?

b) Warum nennt Schiller die Theaterbiihne „D ie Bretter, die die W elt 
bedeuten0 ? (Sch.)

6. 4Vie erklaren sich die literarischen Stromungen in der ersten Hiilfte des
11). Jahrhunderts aus der Zeitgeschichte ? (Sch.)

7. a) Talent und Charakter.
b) Mittel zur Bekampfung der Schundliteratur. (II.)

8. a) Der Ausbau der osterreichischen Flotte.
b) Die ziyilisierten Staaten ais Kulturtrager. (Sch.)

9. Abschiedsrede an meine Kameraden. (H .)
10 . Reifepriifungsarbeit (siehe Seite 53).

Dr. Karl Groschl.

V. Arbeiten im physikalisclien Scliiilerlaboratorium.
I. K  u r s.

W ie  grofi ist der Raum des yorgelegten Ilolzstabes von rechteckigem Quer- 
schnitt? Ilerstellung eines Mafistabes mit Nonius. Beniltzung eines Rechenstabes. 
Bestimmung des Yolumens eines Zylinders aus Eisen, Kupfer und Aluminium mit 
der Scliublehre. Messungen mit der Mikrometerschraube, Messungen mit dem Spharo- 
meter. Untersuchung der Gesetze bei der gleichformig beschleunigten Bewegung mit 
der Atwoodschen Fallmaschine. Nachweis des Prinzips der gleichen Wirkung und 
Gegenwirkung. Die Einteilung auf dem MeBzylinder prtifen. Dynamisclie Messung 
einer Kraft. Statische Messung einor Kraft. Gleichgewicht auf der festen, beweg- 
lichen Rolle, auf dem Flaschenzug und auf dem Potenzflaschenzug. W ie groB ist 
die Flachę, die eine beliebig gestaltete Kurve einschlieBt? Experimenteller Nach
weis des Hebelgesetzes bei zweiarmigen und einarmigen Hebeln. Schnellwage. Unter- 
suchung der Stabilitatsgesetze. W ie groB ist die Gesamtwirkung zwoier l\r;ifto, die 
in gleicher oder entgegengesetzter Richtung an einer Stello angreifen? Die A n - 
wendung der Schraube. Kreisel. W ie  kann man mit der W agę die Zalil ir bestimmen? 
Unter welchen Bedingungen ist ein glatter Korper auf einer glatten schiefen Ebene 
im Gleichgewicht? Bestimmung des Gewichtes einer Hebelstange mit Hilfe von 
Drehmomenten. Zusammonsetzung zweier Krafte mit dem Krafteparallelogramm. 
Versuche mit der Zentrifugalmaschine. Bestimmung der Fallbesclileunigung von 
Teschen mit einem Pendel. Bestimmung der Fliehkraft auf einer kreisformigen 
Bahn. Untersuchung der Pendcdgesetze. Bestimmung der Lange des Sekundenpendels. 
StoB elastischer und unelastischer Kugeln. Versuche mit dem Uniyersalapparat fiir 
Mechanik nach Noack. Das liydrostatische Paradoxon. Bestimmung des spezifischen
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Gewichtes von Fliissigkeiten nach yerschiedenen Methoden. Die hydraulisclie Presse. 
Versucho mit der Luftpumpe. Yersuche mit Apparaten, die auf dem Luftdruck 
beruhen. Bestimmung der spezifischen Warme. Dampfmaschine.

V II . K 1 a s s e.
Samuel Ringer.

M a g n e t i s m u s :  Darstellung magnetischer Kraftlinien. Ubungen am Magneto- 
meter. Bestimmung der magnetischen Inklination.

E l e k t r i z i t a .  t :  Ubungen am Elektroskop und Eloktrometer. Versuclie mit 
dem Elektrophor und der Elektrisiermaschine. Cntersucliung geringer Potentiale. 
Ubungen am VoIt- und Amperemeter. Bestimmung des Reduktionsfaktors einer 
Tangentenbussole. Chemische Prozesse in galvanischen Elementen und Akkumulatoren. 
Experimentellor Nachweis des Ohmschen Gesetzes und des linearen Potentialabfalls 
llings eines geradlinigen Stromleiters. Bestimmung des elektrochemischen Aquivalents 
des Kupfers mit dom Voltameter. Messung der Jouleschen Warme. Widerstands- 
messungen. Abhangigkeit des Widerstandes eines Drahtes von Lange und Quer~ 
schnitt. Bestimmung des speziiischen Widerstandes. Ubungen in der Morsetelegraphie, 
Telephonie und Radiotelegraphie. Elektrische Kraftiibertragung mittels Dynamo- 
maschine und Elektromotor. Ilerstellung von Eontgenphotographien.

W e l l e n l e l i r e :  Ubungen am Yibrographen. Zusammensetzung von
Schwingungen.

A k u s t i k :  Bestimmung der absoluten Tonłiohe. Experimenteller Nachweis 
des Gesetzes schwingender Saiten und Luftsiiulen. Bestimmung der Scball- 
geschwindigkeit. Reflexion des Schalles.

O ] ) t i k :  Ubungen am photographischen Apparat, im Exponieren und Ent- 
wickeln der photographischen Flatte und im PositiyprozeC. Herstellung von Aut.o- 
chromphotographien. Photometrie. Ubungen mit dem Spiegelsextanten. Bestimmung' 
der Brennweite von Hohlspiegeln, Linsen und Objektiven. Bestimmung des Brechungs- 
exponenten. Messung der Wellenliinge des Lichtes. Spektralanalytische Untersuchungen.

Dr. Leopold Baumgarten.

VI. Yerinehrung der Lelirmittel im Jalire 191B.
Im Jahre 1913 betrugen die Einnahmon fur Lelirmittel:

1. Kassastand vom Jahre 1 9 1 2 ................................. . . . K 1 15.G9
2. Taxen fiir 15 Zeugnis-Duplikate . . . . . . . n 30 .—
3. Lehrmittelbeitrag von 431 Schiilern a K  3 .— • • • *5 1293 .—
4. Aufnalimstaxen von 119 Schiilern ii K  4 .2 0  . . . . jj 4 9 9 .8 0
5. Eine Ersatzleistung.......................................................... 13 .—

Einnahmen . . . K 1954 .4 9
liovon wurden die folgenden Ausgabon bestritten: 
1. Ausgabenuberschreitung im Jahre 1912 . . . K _ _
2. Fiir die L e h r e r b ib lio th e k ......................................... . 581 .51
3. „ ,, Schtllerbibliothek ......................................... . 170 .96
4. „ gcograpliische L e l ir m it t e l ................................. 125 .—
5. naturhistorische ,, ................................. .. 1 7 2 .1 0
6. ,, physikalische ,, ................................. . 3 5 1 .8 3
7. „ chemische „ ................................. • 3 2 5 .0 8
8. ,, Geometrie- . . . . . . . . v 7 1 .44
9. ,, Lelirmittel fiir Freihandzeichnen . . . « 1 2 3 .55

Summę der Ausgaben . . . K 1 9 2 1 .4 7
Kassastand Ende 1 9 1 3 .................................................. • - 3 3 .0 2

bv-
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A. Bibliothek.

a ) L  e li r e r b i b 1 i o t li e k .

Kustos: Professor Dr. O s k a r  F i t z i n g e r .

I. Z u w a c l i s  d u r c h  A n k a u f :  Boltzmann, PopulKre Schriften. Sckeid, Vor- 
bereitungsbuoh fiir den Experimentalnnterricht in der Chemie. Kummer, Deutsche 
Literaturgeschichte des X I X .  Jahrhunderts. Allgemeine Yerfassungs- und Yerwaltungs- 
geschichto. Zanderyan, Allgemeine Kartenkunde. Schilling, Uber die Anwendung 
der darstellenden Geometrie. Muller - Pouillet, Lehrbucli der Physik, l \r. Band. 
Strindberg, 11 Einakter. Haggard, King Solomoms Mines. W ejm an, The House of 
the W olf. Hardy, Far from the Maddening Crowd. Brlickner, Dalmatien und das 
osterreichische Kustenland. Krieger, Darstellende Geometrie fiir technische Berufe. 
Schmid, Darstellende Geometrie. Ginzkey, Jakobus und die Frauen. Miiller-Gutten- 
brunn, Es war einmal ein Bischof. Bartsch, Zwolf aus der Steiermark. Bartsch, Die 
Haindlkinder. Hesse, Peter Camenzind. Bahr, Die Kalii. Schnitzler, Anatol. Bartsch, 
Bittersiifie Liebesgescliichten. Diktierbuch fiir stenographische Anfangs- und Fort- 
bildungskurse. Torngren, Lehrbucli der schwedischen Gymnastik. Falkenberg, Ge- 
schichte der neneren Philosophie. Schmeil und Fitschen, Pflanzen der Heimat. 
Scheindler, Yerhandlungen der V . Konferenz der niederosterreichischen Direktoren. 
Nietzsche, Werke, Band 7 u. 8. Schnitzler, Der W eg  ins Freie. Fehling, Hand- 
worterbuch der Chemie Lfg. 1 1 3 /11 4 . Nagel - Zeidler, Deutschosterr. Literatur
geschichte II. 17 /20 . Woinowich-Yeltze, Osterreicli in den Befreiungskriegen Bd. 1 u. 2. 
Hem iig, Tu m - und Spielbuch. Bartsch, Das deutsche Leid. Guy de Maupassant, 
Contes choisis. Octaye Feuiłlet, Histoire de Sibylle. Loti, Yers Ispahan. Dictionnaire 
Larousse. Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft, X X I I I .  Yerordnungsblatt fiir 1913 . 
Yerhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft fiir 1913 . Grammberg, Pilze 
unserer Heimat I. II. Allgemeines Literaturblatt fiir 1913.  Germanisch-romanische 
Monatsschrift V . Cliemikerzeitung tiir 1913 . Eupliorion X I X  und X X .  Eupliorion, 
10. Erganzungslieft. Die Kunst X I  V und X  V. Muller, Darstellende Geometrie II. 
France, Le Livro de mon ami. Goncourt, Germinie Lacerteux. Die neueren Sjjrachen X X I  
Geograpłiische Zeitschrift X I X .  Zeitsclirift fiir Realsehulwesen 1913,  Zeitschrift fiir 
den franzosischen und englischen Fnterriclit 1 913. Zeitschrift fiir den physikalisclien 
und chemischen Unterricht 1913 . Kleist, Werke I  und II.

II. Z u w a c l i s  d u r c h  S c h e n k u n g :  Yom k. k. schlcsischen Landesschul- 
rate: Becker, Bryan Waller Procter. W irl, Orpheus in der englischen Literatur. 
Bericht Uber den Zustand der Mittelschulen Schlesiens fiir 1911 /1 2  und 19 12 /1 3 . 
Seemann, Sir John Davis. Yierteljahrsschrift fiir kbrporliche Erziehung I X .  —  Von 
der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften: Anzeiger der Akademie fiir 1912 (X L I X ) .—  
Yon der Direktion: Osterreichische Mittelschule X X V 1. Sokoli, Dor Ausbau der 
Eealschule. Uber die fachliche Ausbildung der Kandidaten fiir das Lehramt an 
Mittelschulen. Rauchberg, 1’olitische Erziehung. Yerhandlungen des X IV . und X V .  
Neuphilologentages. Muller, Hyperboraische Einschlage in modernen deutschen 
Dichtungen. —  Von der Friedens-Gesellschaft: Die Friedenswarte X V . —  Von 
Herm  Oberkontrollor Ludwig yon Cserebó: Lorentz, Sichtbare und unsiclitbare 
Bewegungen. Grosse, Ionen und Elektronen. Curie, Untersuehungen iiber die radio- 
aktiyeu Substanzen. Lodge, Elektronen. Holzmuller, Die neueren Wandlungen der 
elektrischen Theorien. Forbes, Elektrische Wechselstrome. Lorentz, Ergebnisse und 
Probleme der Elektronentheorie.

Fiir diese Spenden wird hiemit bestens gedankt.
D e r z c i t i g e r  S t a n d  d e r  S a m m l u n g :  4 4 02  Bandę.



b) S cli ii 1 erb i b li o t h c k.

Kustos: Professor Dr. K a r l  G r d s c h l .

I. Z u w a c h  s d u r c l i  A n k a u f :  Beecher-Stowe, Onkel Toms Hiitte. Biese, 
Deutsche Literaturgeschiclite III.  Band. Sveu Hediti, Yon Pol zu Pol III. Band. 
Heer, An heiligen Wassern. Wilbrandt, Der Meister yon Palmyra. Greinz, Das 
filnfte Rad am W agen. Sudermann Frau Sorge. Kipling, Im Dschungel. Ohorn, 
An Weimars Musenhofe. Fischer, Grazer Noyellen. Hansjakob, Alpenrosen. Kirch- 
hoff, Die Erschliefiung des Lufttneeres. Fyth, Monch und Landsknecht. Gotthelf. 
Der letzte Thorberger. Hesse, Untorm Rad. Karstadt, Heldenmitdchen und Frauen 
aus grofier Zeit. Vol5, Bergasyl. Zobeltitz, Pflicht. Bohlau, Ratsmadelgeschichten. 
Hauptmann, Elga. Keller, Die ftinf Waldstiidte. Bartels-Rheydt, Freie Menschen. 
Meister, Das yerschollene Schiff. Herz, Parziyal. Wildner-Klinger, Freiheit und 
Vaterland (Lieder von 1 8 0 9 — 1815). Kanzenhofer, Mit der Kriegsmarine. H of- 
mannsthal, Konig Odipus. Kralik, Die Befreiungskriege 1813 , 3 Exempl. Hoernes, 
Buch des Fluges, 2 Bandę. Anzengruber, Seegeschichten.

II. Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  R. H . Bartsch, Noyellen. Twain, The  
prince and tho pauper. Erckmann-Chartrian, Contes. Gautier, Contes. Dickens, 
A  tale of two cities. Moliere, Le Misanthrope. Racine, Athalie. Mager, Choix de 
nouyelles modernes. Moritz yon Schwind und Fritz yon Uhde (Kunstgaben filr das 
deutsche Yolk). (Samtlich Geschenke der Ilirektion.) —  O. Ernst, Einsarn unter 
Menschen. Hassert, Die Polarforschung. Schnetzler, Elektrotechnisches Experimentier- 
buch. Biirklen, Formelsammlung. Naturgesch. Bilderatlas. Der jungo Chemiker. 
Bornhak, Parziyal. Gudrunlied. Woerner, Das Nibelnngenlied. Manzoni, Die Yer- 
lobten. Grillparzer, Libnssa. Lessing, Minna yon Barnhelm. Shakespeare, J. Cftsar. 
Zapf, Nibelnngenlied. Branns, Mineralogie. Paris instantane. (Samtlich Geschenke 
von Fraulein Grete Biheller, Teschen.) — Gotthelf, Elsi, die seltsame Magd. Herder, 
Briefe. (Dr. Groschl.)—  Ambros, Kleine Erzahlungen. Bawr, Robertine. Giese, Anne- 
Gret. Gerstacker, Die Regulatoren in Arkansas. (Fritsch II. c.) —  Rompel, Die 
Helden des Burenkriegs, (Pelucha II. c.) —  Sienkiewicz, Quo yadis'? (Radlegger II. c.) — 
Scribe, Le verre d’eau. Taine, Les origines de la France contemporaine. (Fasal II. b.)—  
Pannwitz, Sigismund Riistig. Marryat, Peter Simpel. Foehse, Unter W ilde ver- 
schlagen. Berthold, Lustige Gymnasialgeschichten. Elm, Zwei Erzahlungen. Bjornson, 
Ein froher Bursch. (Bayer I I I .b.) —  Schulze, L ’avant-coureur. Hocker, Das Block- 
liaus. (Jakubetz III.  b.) —  Grundmann, Der letzte Hiiuptling. (Jureczek III. b.) —  
Prochaskas illustriertes Jahrbuch der Erfindungen 1901 . (Zabystrzan V II .)  —  Dickens, 
Der Weihnachtsabend. Ebers, Eine agyptische Konigstochter. (Waschek V II.) —  
Groner, Aus Tagen der Gefahr. Godin, Marchen. (Muller Theodor V II .)

Fiir dieso 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 a m m l u n g :  1247 Bandę.

B. Geographisch-historische Lehrmittelsammlung.

Kustos: Professor J o s e f  K o p e c k y .

Z u w a c h s  durch A n k a u f :  Die pragmatische Sanktion (Faksimile-Abdruck). 
—  Baldamus, Schulwandkarten zur Geschichte der Volkerwanderung und des Franken- 
reiches. —  Bamberg, Schulwandkarte von Asien. —  Sehliger, Yolkerschlacht- 
denkmal. —  Spezialkarte yon Teschen und LTmgebung (9 Blatter).

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 :  842 Stiick.
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C. Lehrmittelsammlung fur Naturgeschichte.
Kustos: Professor J u l i u s  K e l d o r f e r .

I.  Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  30  Stiick geologische Diapositiye, Abbildung 
des Wurmfarnes (Schmeil), Abbildung der Kreuzspinne (Pfurtscbeller), Igelfisch (ge
stopft), Papageilisch (gestopft), Seeigel, Entwicklung der Forolle, Schwarzspecht (ge
stopft), Prachtexemplar von Tubipora musica, Graesers naturwissenschaftliche Tafeln, 
Waldkauz (gestopft), Goehring-Schmidt: Ausliindische Knlturpflanzen.

II. Z n w a c h s  d u r c l i  S c h e n k u n g :  1 Edelfasan (gestopft) von Schindler 
Ludwig (I. «), 1 Steinhuhn (gestopft) von Herm  Oberstlentnant Emanuel Fritsch. —  
Hackel, Kunstformen der Natur von Herrn Oberkontrollor Ludwig yon Cserebó.

Fitr diese Spenden wird liiemit bestens gedankt.
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 u g :  5854  Stiick.

D. Physikalisches Kabinett.
Kustos : Professor S a m u e 1 R  i n g e r. 

a) S a m m l u n g  fi ir L e h r  z w e c k e .

I. Z n w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  Kulin-Toricelli-Apparat, 24 Projektions- 
Glasphotogramme, Apparat ftir die Ausdehnung fliissiger Korper, Brillantsaulc, 
Crooksche Rohre, Lichtbrechungsrinne, Schutzkarton ftir die Influenzmaschine, 
Ilydraulische Presse, Wurfrohre nacli Hartl, Apparat zur Demonstration des Falles 
durch die Sehne.

II. Z n w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  Geifilersche Rohre, Apparat zum Nach- 
weise der Einwirkung des Magnetes anf die elektrische Entladung im luftleeren 
Rannie, Tesla-Vakuumrohr oline Elektroden, Geifilersche Pohre mit Urangla1-spirale, 
Kugel mit blauern Lichte, łloltzsche Ventilrohre, Apparat zur Ausbreitung des 
dunklen Eaumes auf beiden Seiten der negativen Elektrodę, 2 Apparate zur De- 
monstration der geradlinigen Ausbreitung des Glimmlichtes, Apparat zur Demon
stration des Glimmlichtschattens, Schattenkreuzrohre, Warmoerzeugung durch auf- 
fallendes Glimmlieht, Kanalstrahlrbhre, Vacuumskala nacli Crooke (i Rbliren ver- 
diinnt, Rontgenlampe mit Stativ. (Spender Herr Oberkontrollor Ludwig von Cserebó.)

Fiir diese Spenden wird liiemit der beste Dank ausgesprochen.
D e r z e i t i g e r  S t a n d  de r  S a m m l u n g :  1351 Inventarstiicke.

b) S a m m l u n g  fiir d i e  p h y  s i k al  i s c h e n S c h ii 1 e r ii b u n g e u.

Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  YertikalmaBstab, Federwage ohne Stativ, Kalori- 
meter mit Riihrer und Thermometer, 2 Zeichenbussolen, 3 Kapillarrohren, Tiefen- 
maB mit Nonius, 2 Kochllaschen, Siedepunktapparat, 3 Meldes Kapillarbarometer,
2 Dreiwegstiicke aus Glas, 1 Schraubenąuetschhahn, Logarithmischer Rechenschieber.
3 Kommunikationsrohren, 1 Glaszerstliuber.

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 :  164 Inventarstiicke.

K. Chemisches Laboratorium.
Kustos: Wirklicher Realschullehrer R i c h a r d  A u g s t e n .

I. Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  1 Tonwanne fiir das Schiilerlaboratorium,
4 Hahnburetten, 1 Dialysator, 4 Biirettengestelle.

II. Z u w a c h s  d u r c h Sc  h e n k u n g : 2 -Mineralien, wofiir bestens gedankt wird.
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 :  2021 Inyentarstiicke.
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F. Lehrmittel fur geometrisches Zeicłmen.
Kustos: Profcssor O t t o  R o s e n f e l d .

Z m r a e h s  d u r c h  A n k a  u f :  1 Baluster mit rundem Durchschnitte, 1 Saulen- 
fuli, 1 Siiulenkapital, 2 Stiick Tafelzirkel, 1 Kugel mit alien Schnitten.

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 :  155 Stiick.

G. Lehrmittel fiir Freihandzeichnen.
Kustos: Professor K a r l  N i e d o b a .

I. Z u w a c h s  d u r c h  A n k a u f :  1 Seemannsches Wandbild (Forum Romanum), 
16 Spanschachteln, 4 alte Bilcher, 5 GefaBe aus farbigem Glas 10 Pappschachteln 
in verschiedenen Farben, 1 Vase aus glasiertem Ton, 1 Dante-Biiste, 1 Madonnon- 
Biiste (Ntirnberg).

II. Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  Meister der Farbę, Jahrgang 1913, 
5 hiibsche Modellgegenstande. (Georg Fasal, II . b.)

Fiir diese Spenden wird hicrmit der beste Dank ausgesprochen.
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 :  980  Inventarstiicke.

H. Miinzensammlung.
Kustos: Professor Dr. L e o p o l d  S e  11 e n h a m m e r .

Z u w a c h s  d u r c h  S c h e n k u n g :  1 Plakette zur Erinnerung an die Be- 
freiungskriege 1813 , Geschonk des Ministeriums fiir Kultus und Dnterricht. —  
1 Guldennote vom Jahre 1866 , 1 Wiener Stadt-Banco-Zettel zu 1 Gulden vom 
Jahre 1800 , 1 Kossuth-Banknote zu 1 Gulden und 1 zu 30  Kreuzern, 2 Silber- 
und 5 Kupfermiinzen Osterreich-Ungarns, 1 Silber- und 2 Kupfermiinzen Deutsch- 
lands, 2 Nickelmiinzen Belgiens, 4 Bulgariens, 2 der Niederlande, 1 der Schweiz 
und 1 der Yereinigten Staaten von Amerika, ferner 2 Kupfermiinzen Englands und 
3 Italiens, 3 Silber- und 3 Nickelmiinzen Rumaniens, 1 Silbormiinze Serbiens und 
1 alt-romische Miinze. Spender: Fussek Emil I. a, Moskorz Alois II . a, Appelt Oswald, 
Kabiesz Eduard, Nierich Otto und Prohaska Ernst II. c, die Abiturienten Friedrich 
Alexander und Fritz Meisel, denon hiefiir bestens gedankt wird.

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 :  65 0  Stiick.

I. Turngerate.
Kustos: K . k. Turnlehrer F e r d i n a n d  O r d e l t .

Keine Veranderung.
D e r z e i t i g e r  S t a n d :  743 Inventarstiicke.

K. Programmsammlung.
Kustos: Professor Dr. L e o p o l d  S e l t e n h a m m e r .

Z u w a c h s :  Programme von osterr. ilittelschulen (Gymnasien, Realschulen, 
Realgymnasien und Reform-Realgymnasien) 3 8 3 ;  von sonstigen inlandischen Lehr- 
anśtalten 1 8 ; zusammen 401 .

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 :  22 .585 .
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VII. Chronik.
1913. 19. J u l i .  Der hiesige proyisorische Lehrer B  i c h a r d A  u g s t e n wini 

zum wirklichen Lehrer an der hiesigen Anstalt ernannt. (Min.-Erl. vom 1. Juli 1913 , 
Z. 22 292 , L .-Sch .-E . Ki. Juli 1913 , Z. 1— 529/1 .)

17. A u g u s t .  Professor S a m u e l  E i n g e r  wird in die V III. Eangsklasse 
befordert. (M in.-Erl. vom 27. Juli 1913 , Z. 2 5 2 1 9 ;  L .-Sch .-E . 11. August 1913 , 
Z. 1— 906.)

18. A u g u s t .  Geburtsfest Sr. M a j e s t a t  d e s  K a i s e r s .  Deputationen des 
Lehrkbrpers beteiligten sich an den kirchlichen Feierlichkeiten.

15 . — 18. S e p t e m b e r .  Ausstellung der Scliiilerzeichnungen des Schuljahres 
19 12 /1 3 , yeranstaltot von den Professoren K a r l  K i e d o b a  und K a r l  S t e g l  
unter Mitwirkung des Assistenten F r a n z  A s c h e n b r e n n e r .  (Siehe das Titelbild.)

16. S e p t e m b e r .  Aufnahmspriifungen fur die I. und fiir hohere Klassen.
16. u n d  17. S e p t e m b e r .  Wiederholungs- und Nachtragspriifungcn.
18. S e p t e m b e r .  Feierlicher Eroffnungsgottesdienst.
19. S e p t e m b e r .  Beginn des Unterrichts.
4 . O k t o b e r .  Feier des Allerhochsten Kamensfestes S r .M a jestiit des Ka i s e r s .
10.  O k t o b e r .  Der wirkliche Lehrer Dr. O s k a r  F i t z i n g e r  wird im Lehr- 

amte bestatigt und ihm der Titel .. Professor “ yerliehen. (L .-Sch.-K . 3 . Oktober 1913, 
Z. 1 - 8 8 2 / 1 . )

17.  O k t o b e r .  Gedenkfeier der Volkerschlacht bei Leipzig. Nachdem die 
Gesangschiiler unter Professor K e l d o r f e r s  Leitung zwoi der Gelegenheit eut- 
sprechende Lieder gesungen batten, hielt Professor J o s e f  K o p e ć k y  die eiu- 
drucksvolle Festrede. Die Yolksbymne beschlofi die patriotische Feier.

19. N o v e m b e r .  Trauergottesdienst fiir weiland I h r e  M a j e s t a t  di e  
K a i s e r i n .

6. D e z e m b e r .  Die „W iener Zeitung” meldete die Yerleihung des GroB- 
kreuzes des Franz Joseph-Ordens an den k. k. Landesprasidenten von Schlesien 
E x z e l l e n z  M a r  G r a f e n  C o u d e n h o v e .  Der Lehrkorper bentitzte diesen 
freudigen AnlaG, um Seiner Exzellenz die ebrerbietigsten Gliickwiinsche auszusprechen, 
auf die alsbałd ein freundlicher Dank einlangte.

21. D e z e m b e r .  Der Schiller Emanuel Kowar der V II. Klasse wurde mit 
der Dr. Scbwab-Stiftung im Betrage von 48 K  beteilt.

23. D e z e m b e r  1913 bis 4. Janner 1914 . Weihnachtsferien.
1914. 10 . J a n n e r .  Der HerrLandesschulinspektorHofratFranz S l a m e c z k a  

wohnte dem Unterricht in einigen Klassen bei.
f 0. J i n n e r .  Leichenbegangnis des k. k. Professors d. E . F r i  e d r i  ch  

J e n k n e r  (vgl. die Chronik 1908), an dem sieli die gesamte Anstalt beteiligte.
14. F e b r  u ar. SchlulS des I . Semesters.
18. F e b r u a r .  Beginn des Unterrichts im II. Semester.
18. F e b r u a r .  Dem Professor S a m u e l  E i n g e r  wird die II. Quinquennal- 

zulage zuerkannt. (L .-Sch.-E . 10. Februar 1914, Z. I — 228.)
24. F e b r u a r .  Reifepriifung unter dem Vorsitze des Herrn Direktors der 

Staats-Eealschule in Jagerndorf E d m u n d  M a  der.
12.  M a r z .  Trauergottesdienst fiir den am 4. Marz 1914  in Troppau yer- 

schiedenen allverehrten Oberhirten der Breslauer Diozese Seine Eminenz Kardinal 
Fiirstbischof Dr. G e o r g  K o p p .

27.  M a r z .  Mitwirkung der Gesangschiiler der Eealscbule an der von Prof. 
K e l d o r f e r  yeranstalteten Auffiihrung yon Eobert Schumanns Oratorium „Der 
Eose Piigerfahrt“ . Der Abend brachte dem Veranstalter sowie den Mitwirkenden 
reiche Ehren; ein betriichtliches Reinertragnis flofi der „Schiilerlade“ zu.
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3. A p r i  1. Dio wirklichen Lehrer Dr. L e o p o l d  S t a u d a c h e r  und Dr.  K  ar 1 
G r o s c h l  werden im Lehramte bestatigt und ihnen der Titel Professor“ yerlielien. 
(L .-Sch.-R . 30. Marz 1914, Z. 1— 43 3 , und Z. 1— 43 2 /1 .)

8 .—-14 . A p r i l .  Osterferien.
11. 41 a i. Da der allyerehrte Herr Landessohulinspektor Hofrat F r a n z  S i a 

nie c z k a  in den Ruhestand zu treten gedenkt, spracli heute eine Abordnung des 
Lehrkorpers, besteliend aus dem Direktor und den Professoren N i e d o b a  und 
Dr. S e l t e n h a m m e r ,  bei ihm yor, um sieli liamens der Anstalt von ilnn zu yer- 
abscbieden, ihm fiir all seine Bemiihungen zu danken und ihm die innigsten 
Wiinsche fiir sein weiteres Wolilergehen auszusprechen.

23. Ma i .  Preisschiefien der Jnngschiitzen.
27. Ma i .  Bei prachtigem Wetter wurden unter Teilnahme des Direktors und 

fast des gesamten Lehrkorpers von den einzelnen Klassen Ausfltige unternommen.
30. M a i bis 2. J u n i .  Pfingstferien.
15. — 18. J u n i .  Schriftliche Keifepriifungen.
3. J u  1 i. Seelengedachtnisfeier f i i r w e i l a n d E r z h e r z o g - T l i r o n f o l g e r  F r  a n z 

F e r d i n a n d  und seine edle Gemahlin S o p h i e  I i e r z o g i n  v o n  Ho l i  e n b  er g ,  
die beide am 28. Juni zu Sarajeyo yon ruchloser Bubenhand ermordet wurden.

4. J u l i .  Feierlicher Dankgottesdienst und Zeugnisverteilung.
(i. J u l i .  Aufnahmspriifungen fiir die I . Klasse.
7. — 10. J u l i .  Miindliche Rcifepriifung unter dem Yorsitze des Herrn Direktors 

der Staats-Realschule in Bielitz F r i t z  Bock,  woriiber im nachstjahrigen Programm 
Bericht erstattet werden wird.

R e l i g i o s e  U b  un g e n .

I )ie religibsen Ubungen der katholischen Schiller wurden im Sinne der Mini- 
sterialyerordnung vom 5. April 1870 , Z. 2916 , abgehalten. Die katholischen Schiiler 
wohnten zu Beginn des Schuljahres in Begleitung des Lehrkorpers dem Heiligen 
Geist-Amte bei. Der katholische Schulgottesdienst fand an jedem Sonntag (hl. Messe 
und Exhorte in der Kirche) und Feiertag (gesungenes Amt) statt. Wahrend der 
hl. Messe sangen die Schiiler bei Orgelbegleitung des Volksschullehrers K o n r a d  
G 5  l i n  er dem Kirchenjahre entsprechende, von dem Gesangsprofessor J u l i u s  
K e l d o r f e r  eingeiibte Kirchenlieder. Nicht nur der Yolksgesang wurde gepflegt, 
sondern an Festtagen wurden auch yierstimmige Messen mit entsprechenden Ein- 
lagen (Lateinisclie Messe yon Franz Schopf: Schutzengel-Messe yon Alban Lipp; 
Ave yerum yon Mozart; Einen guten Kampf yon Bach; Ave Maria yon Lind- 
paintner; Das ist der Tag des Herrn yon Kreuzer; Weihnachtslied yon Viktor K el
dorfer; Tantum ergo von Bruckner) aufgefiihrt, wofiir dem Gesangsprofessor auch an 
dieser Stelle der innigste Dank ausgesproclien sei. Am  30 . u. 31. Oktober, am 6. u. 7. 
April und am 30 . Juni und 1. Juli emptingen die katholischen Schiiler die heiligen Sakra- 
mente der Bufie und des Altars. Am  Ałlerheiligen- und Allerseelentage wurden die 
Schiller yon der Teilnahme am gemeinsamen Gottesdienste dispensiert, um ihnen 
den Besuch der Gruber ihror Angehorigen zu ermfiglichen. Im Sinne des Mini- 
sterialerlasses yom 12. Juni 1899, Z. 861 , wurden mit der bsterlichen heil. Beicht 
und Kommunion geistliche Ubungen yerbunden, welche, schon durch zwei darauf 
bezugnehmende Exhorten am 4. und 5. Fastensonntag eingeleitet, am Palmsonntag 
begannen und am Kardienstag mit dem Empfange der hl. Eucharistie endeton. Die 
fiinf geistlichen Yortrage wurden von dem Religionsprofessor der Anstalt in der Schul- 
kirche gehalten. Aus diesem Anlasse war der 6. und 7. April schulfrei. Am  Feste 
Christi Himmelfahrt wurden 9 Schiiler der I. Klasse in feierlicher Weise zum Tische 
des Herrn gefiihrt. Zu dieser erhebenden Feier hatten sieli die Eltern und Yerwandten
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der Erstkommunikanten nnd mehrere Professoren eingefunden. Am  Eronleicbnams- 
festo beteiligten sieli die katholischen Scliiiler unter Fiihrung einiger Mitglieder des 
Lehrkorpers an dem feierliclien Umzuge. Der AbschluB des Schuljahres wurde mit 
einem feierliclien Dankamte begangen.

Piir die evangelischen Scliiiler fand der Scliulgottesdienst in regelmiifiigera 
Wechsel au dem einen Sonntag im Saale der erangelisclien Selmie statt, wiihrend 
an dem anderen Sonntag die Jugend dem deutschen Gemeindegottesdienste in der 
Gnadenkirche beiwohnte. Am  8. Dezember (BuBtag) und am 29. Marz wurden die 
eyangeliselien Sehiiler zur Beichte und zum heiligen Abendmalil gefiihrt. Beginn 
und AbschluB des Schuljahres wurden mit besonderen Gottesdiensten feierlich be
gangen, desgleichon das Reformations- und Gustay Adolf-Yereinsfest.

Die israelitischen Scliiiler wurden verhalten, dem Gottesdienste ilirer Konfession 
beizuwohnen. Aufierdem liielt der Prediger der hiesigen Kultusgemeinde Prof. Dr. 
A . L e i m d o r f e r  an jedcm Samstag nachmittags ( 3 Ł/4 Uhr) eine Exliorte fiir die 
israelitische Jugend a l .

VIII. Holie Erlasse.
Mit ErlaB des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom

29. Marz 1909 , Z. 1997 , werden Realschulabsolventen unter gewissen Bedingungen 
zu den Universitatsstudien zugelassen :

Die in den Ministerialcerordnungen vom 23 . April 1885 , Z. 7553 . und 
vom 14. Juli 1904 , Z. 4509 , yorgesehene Maturitatserganzungspriifung fur Uni- 
versitatsstudion der Realschulabsolventen liat sieli in Hinkunft auf Latein und 
pbilosophiscbe Propiideutik zu beschriinken und sind mit ilirer Ablegung, die 
erst nach Ablauf eines Jahres vom Zeitpunkte der Erwerbung des Realschul- 
Reifezeugnisses erfolgen kann, die Rechte eines Absolyenten eines Realgymnasiums 
yerbunden. Diese Priifung ist aucb auf die griechischo Sprache auszudehnen, falls 
der Kandidat die Rechte eines Gymnasialabsolyenten erlangen will. Die Priifung 
aus dom Griochischen kann aber aucb wiihrend der Uniyersitiitsstudienzeit nach- 
getragen werden.

Dispensen yon diesen Priifungen sind unzulassig.
An den einzelnen Uniyersitiiten soli fiir den Unterricht im Griechischen und 

Lateiniscben fiir die obon gedaehten Zwecke durcli Erricbtung besonderer Kursę 
Yorsorge getroflfen werden.

Rechte der Absolyenten der Realgymnasien:
1. Absolyenten der Realgymnasien haben das Recbt, sieli an den weltlichen 

Hikultiiteii der Uniyersitiiten ais ordentliche Il5rer z.u immatrikulieren und sind 
nach ordnungsmalMger Absohuerung ilirer Studien —  mit Ausnabme der im 
Punkt 2 angegebenen Fiille —  zu den Staats-, bezw. LehramtsprUfungen sowie zu 
den Rigorosen zuzulassen.

2. Zur Lehramtspriifung aus Philosophie, klassiscber Philologie ais Haupt- 
oder Nebenfacb, aus Latein und Eranzdsisch ais Hauptfacliern, aus Gescbicbte ais 
Haupt- oder Nebenfacb sowie zu den Rigorosen ans klassiscber Philologie (Archiio- 
logie), aus Geschichte ais Haupt- oder Nebenfacb, aus der Philosophie (bei der 
zweistiindigen strengen Priifung) konnen nur solclie Absolyenten der Realgymnasien 
zugelassen werden, die den Nachweis liofern, dafi sie spiitestens zwoi Jalire vor 
AbschluB der yorgesebriebenen Uniyersitatsstudien eine Erganzungspriifung aus dem 
Griechischen im AusmaBe der Eorderungen bei den Gymnasial-Reifepriifungen an 
einem Gymnasinm oder yor einer hiezu bestellten Priifungskommission abgelegt haben.

Horern der iibrigen humanistischen Pacber sowie Juristen nnd Medizinern, 
die mit dem Reifezeugnis eines Realgvmnasiums die Uniyersitat bezieben, wird die
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Ergiinzung der humanistischen Bildung durch das Studium des Griecliischen wahrend 
ihror Universitiitsstudien auf das nachdrticklichste empfolilen.

Laut ErlaB des k. k. Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 7. Marz 
1909, Z. 8 8 90  (L .-Sch.-K .-E rl. vom 21. Marz 1909, Z. I — 18/1),  kann der Landes- 
schulrat dio Riickzahlung des von offentlichen Schiilern der Staatsmittelschulen fiir 
ein Semester bezahlten Schulgeldes iiber Ansuclion der beteiligten Partei ausnahms- 
woise in dem Palle yerftlgen, wenn der betreffende Schiller vor Ablauf der ersten 
Hiilfte des Semesters k r a n k h o i t s h a l b e r  aus der Schnie ausgetreten oder vor 
dem bezeichneten Zeitpunkte gestorben ist.

Laut ErlaB des k. k. Landesscliulrates vom 8. April 1 9 1 1 , Z. I — 533  
(Min. Erl. vom 30. Marz 1911 , Z. 8941), sind solcho Abiturienten, die im Sommer- 
oder Ilerbsttermine des yorangegangenen Jahres auf ein halbes Jahr zuriickgewiesen 
wordon sind und ais wiederholende Schiller der letzten Klasse im ersten Semester 
nicht entsprochen haben, zur Ablegung der betreffenden Reifepriifung im Februar- 
termine nicht zuzulassen.

Laut ErlaB des k. k. Landesscliulrates vom 22. April 1911 ,  Z. I — 512, 
diirfen Geldsammlungen unter den Schiilern nur mit ausdriicklicher Bewilligung der 
Landesschulbehorde veranstaltet werden.

IX. Gesuudheitspflegc der Scliiiler.
Dio liohen Ministerialerlasse vom 9. Jani 1873, Z. 4816 ,  vom 15.  Sep- 

temher 1890,  Z. 19097,  vom 12.  Marz 1895 , Z. 2 7 6 3 8 , und vom 8. Mai 1910, 
Z. 19847, wurden genau beobachtet.

Zn Anfang des Schuljahres wurden den Schiilern von den Klassenyorstanden 
Weisungen zur Gesundhoitspflege in Selmie und Iiaus gegeben und wahrend 
des Schuljahres fauden diesbeziigliche Belehrungen bei passetiden Gelegenheiten 
in allen Unterrichtsgegenstanden statt.

Die Z i m m e r t e m p e r a t u r e n  wurden regelmaBig an Thermometern abge- 
lesen; diesclben waren wahrend der Zeit des Heizens ziemlich konstant 1 8 ° C und 
stiegen auch im Sommer selten iiber 2 0 °  C.

Neben der regelmaBigen L i i f t u n g  auBer der Scbulzeit fand auch jedesmal 
in der Zwischenpause um 10 und um 11 lib r, wahrend welcher sieli die Scliiiler 
im Hofraume oder bei schlechter Witterung in den Giingen anfliielten, eine Liiftung 
samtlieher Zimmer statt.

In der warmen Jahreszeit konnte der Unterricht zumeist bei gcbffneten 
Fenstcrn erteilt werden. Der hotanische und geographischc Unterricht wurdo wieder- 
łiolt im Ereien ahgehalten; auch wurden mehrere botanischc und geologisclie Ex- 
kursionm unternommen. Desgloichen zeiclmeten die Scliiiler ofters im Ereien und 
nahmen geometrische Messungen vor.

Jugendspiele fanden im September und Oktober und seit dem 16. April bei 
giinstiger Witterung jeden Dienstag (II. Gruppe), Donnerstag (I. Gruppe) und 
Samstag (III. Gruppe) von 4 bis 6 Uhr auf der erzherzoglichen W iese zwisclien 
der Ostrauer- und FriedekerstraBe statt. Sie wurden vom k. k. Turniehrer 
F e r d i n a n d  O r d e l t  geleitet und vom Assistenten F r a ń  z A  s cli e n b  r e n n e r  
beaufsichtigt.

Die I. Spielgruppe hatte im heurigen Schuljahr (bis 23. Juni) 7, die 
11. 11, die III. 8, zusammen 26 Spieltage. In der 1. Gruppe beteiligten sieli 
an den Jugendspielen durchschnittlich 12 8T  Schiller oder 6-4*8°/0, in der II. Gruppe 
durchsehnittlich 6 4 '7  Scbiiler oder 60*4°/(l, in der III. Gruppe (Scliiiler der V II . Klasse
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erschienen der nahe beyorstehenden Kcifeprilfung wegen nur yereinzelt auf dem Spiel- 
piatze) durchsclinittlich 32 Schiller oder 4 6 '3 ° /0 ; im ganzen demnach durch- 
schnittlich 74 Schiller oder 57• 2 °/0. Bei schlechter Witterung werden die Jugend- 
spiele durch Kiirturnen ersetzt.

A udi dio rauhe Jahreszeit ging fur die korperliche Ausbilduug der Schiller 
nicht verloren. Abgesehen davon, dafi sich die Realschiiler in groher Zahl auf dem 
schonen Eislaufplatze umhertummelten oder auf Kodein von den Abh&ngen der 
nahen Hiigel lierabglitten, veranstaltete der Jugendspielloiter F e r d i n a n d  O r d e l t  
Winter-Ausfliige und hielt Ktirturnstunden ab. Hiebei wurde er von mehreren Mit- 
gliedern des Lehrkorpers unterstiitzt • besondere Verdienste erwarb sich Professor 
K a r l  S t e g l ,  der zu wiederholten Malen mit den Kealschulern Wandervogelaus- 
fllige unternahm.

Tag
Spieldauer 
in Stunden Klassen Schiilerzahl

Teilnehmer-
zahl Prozente

30. IX . 2 III. a — IV . 107 65 60-8
2. X . I. a— II. c 198 127 64-1
7. III. a— IV . 107 59 55-1

11. n n V .— V I. 69 35 50-7
14. III. a -  IV . 107 60 56
18. ?> n V .— V I. 69 35 50-7
21. V III. a— IV . 107 66 61-6
23. V I. a— 11. c 198 126 63-6
28. ?? ii l i l a .— IV . 107 65 60-7
16. IV . I. a— II. c 198 135 68-6
18. V V .— V I. 69 29 42
21. III. a— IV. 107 70 G5'4
23. „ I. a— U. c 198 128 64-7
28. n III. a - I V . 107 62 57-9
30. n I. a— II. c 198 126 63-6

2. V . V .— V I. 69 32 46-3
5. 71 111. a— 1V. 107 72 67-2
9. » III. a— IV. 107 66 61-6

12. w 11 III. a— IV . 107 65 00 '8
23. 11 V .— V I. 69 30 43-4

4. V I. I. a - 1 1 .  c 198 124 63 '6
6. 11 V .— V I. 69 29 42

16. V .— V I. 69 30 43-4
18. 11 I .  a— II. c 198 131 66 ' 1
20. V .— VI. 69 36 52 T
23. r> 71 III. a— IV. 107 62 57-9

A m  27 . Mai wurden bei priichtigem Wetter von den einzelnen Klassen Aus- 
fliige in die Umgebnng Teschens unternommen.

Auch im heurigen Schuljahre wurde der im Jahre 1910 /1 1  1’iir die beiden 
obersten Klassen eingefiihrte militarische SchielSunterricht fortgesotzt; es nahmen daran 
bis zu Ende aus V I. 10, aus V II. 8, zusammen 18 Schiller teil. Der Unterricht wurde 
zuerst von dem Herrn k. k. Oberleutnant P a u l  K l i n g  en spo r ,  seit 14. Marz von 
dem Herrn k. k. Leutnant I g n a z  N o w a k  geleitet. Der Unterricht fand jeden 
Samstag Nachmittag von Mitte Oktober bis Mitte Marz in der Turnhalle (flir das
KapselschielSen), spater auf . dem MilitarschieBplatze (fiir das ScharfschieBen) statt.
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Ais Abschlufi der Schiefiubungen wurde am 23. Mai ein PreisschielSen veranstaltet, 
fiir das das k. k. Landwehrkommando in Krakau sowie dio Ilirektion Beste ge- 
spendet hatten. Zwei Schiller der VII. Klasse Feiner Ferdinand und Zabystrzon Paul 
erhielten die bronzene Schiitzenmedaille.

W ie im Vorjalire haben auch liener die Horren Mitglieder des ostschlesischen 
Arzteyereines in der entgegenkommendsten Weise 25 armen Kealschiilern unentgeltlich 
arztlichen Pat angedeihen lassen.

Datum
ci

HH II
. b

O
ł-i

ci 
i—i (-H >HH > > I V

II
. 

!

£ aci o 
2 £ 
s:

9 .X . Ktlrturnen.............................. 11 i i
16. „ ........................... ... — — 6 12 — ___ — — 18
4.XI . r............................................ — — — — — — — 10 2 12
li. ., — — — — — — — - 20 — — 20

U .  „ V .............................. — — — — — — — — 9 — 9
13.  „ .............................. — — •— — — 9 13 — — — 22
18. , , j; ................ ............. — — — — — — — — 16 — o 18
27. , , Y> .............................. — — — — — — 7 17 — — — — 24
2 .X II . v • • . . . . — — — — — — — 16 — — — 16
4 .II. v ............. ................ — - — — — — 6 15 — — — — 21
9. , , V .........................  • • — — — — — — — — 15 2 2 19

U .  „ r> ............................  • — — — — — — _ — 18 — — — 18
24. , , ?; ................................... — — — — — — — ----- 10 3 i 14
2(1... . . . . .  ................... — — — — — — 2 15 — — — — 17
3.III. » ................................... — — — — — — — — 12 — — — 12

10. „ K ................................... — — — — — — — — — 5 — — 5
17. ., ........................ — — — — — — — — 17 6 1 i 25
16. IV . — — — — — 3 12 — — — — 15

t . X. Wandervogelpartie:
Stoszek, Jablunkau 3 i 4

7 . X. Spaziergang ilber Pnnzan 
nach Trzynietz (suppl. 
Lehrer Pawełek)........... 25 25

2.XI . Wanderyogeipartie: 
Lorana, Hadaszczok,

Jaworowy 3 4 6 4 17
2 0 .X I . Spaziergang nach

Mistrzowitz 1-1 9 14 10 2 9 58
8. I. Wintersportiibung.............. 9 2 1 1 — — 2 10 6 12 6 — 49

13. „ n ................ 4 5 3 1 i 5 5 3 7 6 4 — 44
22 n „ ........... .. — — — — — — 1 — 2 2 — — 5
27. , , ?? ................ 1 2 — 1 4 2 1 — 4 2 — — 17
2 .IV . Spaziergang in den

Konskauer W ald 17 8 10 4 1 5 1 46
2 1 .IV . Spaziergang auf die 

Schibitzer Hohe (suppl. 
Lehrer Pawełek) . . . . — — — — — — — — 25 — — 25
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1
Datum Cg

►“H
O c3

— II
. b HH

c3

II
I.

 b

£>
f-H

i—5
>

HH

Za
sa

nr
!

j m
en

 
.

2 8 . I V . Spaziergang in den
Grabina-Wald (suppl. 
Lehrer Pawełek) . . . . 19 17 36

27 . V . Allgemeine Schulausfluge 31 31 28 29 26 24 22 31 32 32 14 — 300
31. Y . Wanderyogelpartie: Rossu-

detz (Fatra). (Prof.Stegl 
u. Prof. Dr. Staudacher) _ 1 4 5

2 .VI. Ausflug z. Hadaszczokhiitte
(Prof. Dr. 1'itzinger) . — — — — — — 12 — — — — — 12

1 6 .V I . Wettspiel im deutschen
Schlagball m.d.Alkrecht- 
Gymnasiuni...................... 12 12 24

21. V I . dto. mit dem Reform-Real-
gymnasium in Oderberg 
(Prof. Bornstein)........... — — — — — — — — 12 — — 12

Uo \ on den Schiilern der Anstalt

sind haben teilge-
Zfl nommenan den

K
la

ss
e U

N Tu
rn

er

vo
m

 T
ur

-
ne

n 
be

fr
ei

t

1
Ul

K
od

le
r «4-t

:c5

as Sc
hw

im
-

m
er 1Ś

Ph cg
Sc

ht
it

ze
n tŹj a a ©0> "o

W
in

te
r-

au
sf

lii
ge

n

J. a 34 32 2 17 22 i 20 7 _ 25 23
i.b 35 i 34 i 20 20 — 19 6 — 24 14
I. c 35 32 3 26 23 i 14 8 — 23 16
II. a 33 33 — 21 28 t; 19 10 — 26 14
II. b 33 33 — 20 22 i 18 8 — 24 (i
II. c 2 9 1 2 7 1 2 2 6 l 27 1 3 1 5 1 7 — 24 10
III a 3 3 1 2 7 1 6 2 8 1 3 3 1 3 1 8 1 8 — 21 8
III. b 3 3 1 3 2 1 1 3 0 1 23 8 2 1 1 18 — 25 13
IV. 4 1 3 ! 40- 1 3 4 1 34 2 10 3 2 2 1 9 1 30 20
V. 4 3 1 4 0 1 3 4 0 1 4 1 1 10 4 0 1 21 36 15
VI. 26 26 — 23 22 6 21 17 10 24 7

VII. 29 27 2 27 29 5 29 27 8

Summę 404 6 3 8 3 6 21 j 3 121 324" 54 266° 156 1 18 282 146
Pro
zę nte 1 —  | 94-9 5T 77-3 80-2 13-2 66-3 38*3 4-4 69-8 3 5-6

1 )ic Yerwaltung des „ K a i s e r b a d e s “ ermafiigte fur Studierende den Preis 
der Wannenbiider nnd der Dampfbiider anf 60  h.

Der E i s l a u f v e r e i n  ermaGigte allen Studierenden die Saisonkarten auf 5 K  und 
die einzelnen Eintrittskarten anf 20 li und 10 h und spendete aufierdem eiuige Freikarten.

Die Herren Arzte, die Yerwaltung des „Kaiserbades“ und der Eislaufverein 
haben hiedurch ibre Schul- und Jugendfreundlicbkeit in humanster W eise bekundet 
und den Schiilern der Anstalt eine groBe Wohltat erwiesen. Die Direktion spriclit 
dafiir den wiirmsten Dank ans und bittet zugleieh, der Scliulo aucli fernerhin diose 
freundliclie Gesinnung bewahren zu wollen.
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X. Statistik der Schiller im Scliuljalire 1913/1914.
!v 1 a s s e f

Q CO o CQ
• • i  SN £

- ~ - 2 77 a - d i > ► > C3C/3
1. Zahl. A | B

Zu Emie 1912/1913 . . . . 37 38 321 381 391 — 44- — 31' 32 381 30 31 3907
Zu Anfang 1913/1914 . . . . 3,7 38 37 34 35 34 34 34 44 47 20 30 430
Wahrend des Schuljahres eingetr. — 1 1
Im ganzen also aufgenommen . 37 38 37 34 35 34 34 35 44 1 ^ 20 30 431

Darunter :
Neu aufgenommen, u. zw.:

aufgestiegon 35 37 35 3 i 2 2 — 1 — — 116
Repetenten . — — — — — _ — •) — — i 3

W ieder aufgenommen, u. zw .:
anfgestiegen. — — 29 32 29 31 31 38 36 26 29 281
Repetenten . •> i - •> 1 2 4 10 — — 31

Wahrend des Schuljahres ausgetr. 3 3 1 2 4 i 1 3 i 21
Schillerzahl zu Ende 1913/1914 34 35 35 33 33 30 34 34 43 44 2G 29 410

Darunter :
Offentliche Schiiler 34 35 35 33 33 29 33 33 41 43 20 29 404
Privatistinnen . — — — — — i 1 1 O 1 — — 0

2. Geburtsort (Vaterland).
T e s c h e u ........................... 8 C) 8 10 3 10' 10 9' 8 2 17' 3 7 99s
Schlesien aufier Teschen 18 23 23 10 27 11 IG 20 24 21 19 17 235
Andere osterr. Provinzen < 5 4 5 1 6 G' 3 G 5 4) 1 54'
U ngarn ................................. — i — i 1 2 1 1 2 — — 1 10
Bosnien und Iierzegowina - - - 1 1
Deutsches Reich . — — — i — — — — — — — — 1
R u C l a n d .......................... t — — — 1
M e x ik o ................................. 1 — — — — — 1 — ___ 2
ltalien . . . . 1 1

Summę . 34 35 35 33 33 29' 33' 33' 41'-’ 43' 20 29 404"
3. Muttersprache.
D e u t s c h ........................... 25 16 •28 27 14 25' 32' 25 36' 36' 21 •25 31,8'
Tschechoslaw isch.
P o l n i s c h .......................... 5 19 < 0 19 2 1 10 - 1 >) 7 1 90'
Ita lien isch .......................... i — — i

Summo . 34 35 35 33 33 29' 33’ 33' 41“ 43! -26 29 404"

4. Religionsbekenntnis.
K a th o lis c h ....................................... 29 — 29' 21 15 25' 27' 16 16 2413
Evangelisch ........................... — 33 __ — •27 18 i p s | 0 G 109
Isra e lit is ch ....................................... 9 2 4 0 ;v o i 5 1 8 I 4 i 54"

Summę . 34 35 35 33 33 29' 331 33' 4P 43 20 29 404"

5 .  L e b e n s a l t e r .

11 .Tahre alt, geb. 1903 o 3 5 — — — — — 14
12 „ ,. „ 1902 14 11 ■20 3 • ) G — — — — 5G
13 „ 1901 8 11 0 12 11 13 2 o — 05
14 _ „ 1900 5 9 3 o 8 9' 20' 14 1 - - 75*
15 „ 1899 i i 1 7 (5 i i 8' •20 4 — 5(>
16 ,  1898 — — — 5 5 — 4 5 141 21 i 55l
17 „ 1897 - — — — i — — 3 4 l o 9 3 30
18 _ 1896 — — — — — — 1 l 1 4 9 12 27'
19 . 1895 — — — - — — — — 1 3 4 0 14
20 .. „ 1894 - — — — — — — — — 1' 2 4 7'
21 . .. „ 1893 — — — — — — — — — i 4 5
22 .. „ 1892 — — — — — — —
23 „ „ 1891

Sum tao . 34 35 35 33 33 29' 33' 33' 41" 43' 20 ■29 404“
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K 1 a s s e za

ci O CS - o ci - ś  £
n: 5ci

— = *-* - Oj

6. Nach dem Wohnorte der Eltern.
Orisangehorige........................................ 14 7 20 10 8 201 19' 13 13" 28’ 13 17 188 3
A n sw artige.............................................. 20 28 15 17 25 9 14 20' 15 13 12 2101

Summę . 34 35 35 33 33 29' 33' 33' 41-j 43' 20 29 4046

7. Nach dem Stande der Eltern.
Handel- u. Gewerbetreibende . ls 7 ii 14 13 14' 10 10‘ 14' 19 5 s 1493
G rundbesitzer........................................
Beamte, Lehrer, Advokaten, Arzte

4 10 1 1 7 '
g 3 3 1 3 30 j

U. s. W................................................................. 7 3 u 10 5 11 7 10 17 12' 11 8 112-
M ilit a r s ..................................................... __ 1 2 _ 2 3 __2 _ — — 10
Bedienstete ..................................................... 3 14 G 0 0 i 3 5 4 G 4 G7
P r i v a t e ............................................................. <•) 4 2 2 i 1 3 3' 5 3 4 301

Summę . 34 35 35 33 33 29l 33' 33' 41" 43‘ 2G 29 404°

8. Klassifikation.
a) Z  u E n d e  des Schuljahres 1913 j1914 
Zum Aufsteigen in die niicbste Klasse

waren (be/dehungsweise haben die 
oberste Klasse beendet):

Yorziigtich geeignet (mit yorziig-lichem
Erfolg)........................................ 4 5 5 2 2 5 21 5 4’ 3 1 43'

Geeignet (mit gutem Erfolg)....................
Ni elit geeignet (mit nichtgenugendem

*22 24 23 25 22 19’ 21 24 33" 31 18 2 8 290"

Erfolg)........................................  .
Bie Bewilligung zu einer Wieder-

4 5 1 G 1 G
’

i) 5 37

holimgspriifung erhielten .................... 2 2 5 3 3 7 i 1 3 32
Nicht klassifiziert wurden......................... — — — 1 1 — — •2
Aufierordentliche Schiller......................

Summę . 34 35 35 33 33 2 9 ‘ 33‘ 33' 41’ 43' 20 29 4046

b) N a ch tragzu m S ch u lja h re 191211913
d

o a t> £> -■ ►>

W  iederholungspriifuiig. waren bewilligt 2 2 __ — 2 — 2 i 3 4 — 16
Eutsprochen haben . . . .  
Nicht eutsprochen haben (oder

i i — — i i 3 4 11

nicht erschienen sindj . i i __ - i — i i — — __ 5
Nachtragspriifungen waren bewilligt. i ___ i 1 __ 3

Entsprochen haben . _ 1 __ 1
Nicht entsprochen haben . _ 1 1
Nicht erschienen sind . __ i _ _ — __ __ L

lianach ist das E ndergebn is  f. 1912/13 
Vorz&glich geeignet (mit vorzuglichem

Erfolg) . . . . 3 7 9l 5l 5l 5 i 1 7 6 1 4 5 34
Geeignet (mit gutem Erfolg) .
Nicht geeignet (mit nichtgeniigendem

28 27 19 27 29 3.3= 25 24 22 29 27 290"
Erfolg) . 6 4 4 5 5 G 5 1 10’ _ __ 461

Nicht klassifiziert wurden . . . . — i — - 1

Summę . 37 33 321 381 39’ 44" 31' 32 38' 30 811 390’
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K 1 a s s e
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9. Geldleistungen der Scliiiler.

Das Schulgeld zu zahlen waren yer-
pflichtet:im 1. Semester . . . . 10 17 15 G 710' u 9*ir 18 G G 135-'

im 2. Semester . . . . iti 12 12 8 11 13' 12 u 119114 9 10 147'-
Zur Halfte waren befreit:

im 1. Semester . . . . —
im 2. Semester . . . . — — —— — — — — — — — — —

Ganz befreit waren:
im 1. Semester . . . . 1 8 21 2228 20 22 22125 30' 28' 20 24 286
im 2. Semester . . . . III 23 2326 22 17 21122 22' 30' 17 19 261 ’

Das Schulgeld betrug im ganzen
im 1. Semester K 4140-— 
im 2. Semester „ 4500-—

Zusammen K 8040'— I
Die Aufnalimstaxen betrugen . . K 499-80
Die Lehrmittelbeitrage betrugen n 1293—
Die Taxen f. Zeugnisduplik. betrugen r. 30 —

bumme . K 1822-80
10. Besuch der Freifacher.

I. Abt. 7 6 15 4 — 4 — — — — — 36 1
Polniscbe Sprache . . 11. Abt. •2 9 2 8 7 1 3 4 — 1 — — 37 93

111. Abt. — — — —— — 1 5 O O i rt 20 1
Bóhmische Sprache . . jj' x\ 1 4 1

i
5
0

O
10 3

2
1 i

— 25
23 [ 48

„ 1. Abt. 21 J 7 29 70 j 160faesang .......................II. Abt. — 11 4 19 10 8 6 8 7 17 90
1 Alit 38- 38'Stenograpbie.................. n A)(t_ 25 — 25 ; 63=
I. Abt. a _ _ _ _ — — — — 14 — — 14 )Analytische Chemie . . . ]. Abt. b — 14 14 36

II. Abt. 8 — s 1I. Abt. a - 10 — 10 1
Physikalische Ubungen . . h -̂ -bt. b11. Abt. a

8
8

8
8 35

II. Abt. b 9 9 1
II. Stipendien.

Anzabl der Stipendisten IG. 
i Gesamtbetrag der Stipendien K 2070-40

Yerzeiclmis (ler Seluiler.
(Die mit einein Sternclien bezeicbneten Schiller haben die Klasse mit vorziiglichem Erfolg

beendet.)

I. K l a s s e  A :  34 S c h i l l e r .

Arban Hyazinth, Borger Arnold, Broda Alfred. Buzek Karl, Dawidowitsch 
Siegfried, Dorfler Karl, Dworzak Ernst, *Eisenberg Yiktor, Eliasch Oskar, Firla 
Eafael, *Fizia Hans, Flaumbaft Salo, Fliegclmann Eugen, Fussek Emil, Gaumann 
Karl, Goldberger Ernst, Góra Karl, Herz Hugo, Herzbaum Moritz, Hbllerl Otto, 
Ivanek Friedrich, Klappholz Erwin, Klimscha Konrad, Kolek Karl, *K olek Leo,

4
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Kfenek Bruno, *Kubosz Albin, Lubojatzki Johann, Macura Heinrich, Pollak Oskar, 
Schindler Ludwig, Schindler W ilhelm , Steiner Norbert, Tatzl Walter.

I. K l a s s e  B :  35 S c h i l l e r .

Balon Heinrich, Bardon Erich, Bartke Kurt, Berger Adolf, Boruta Johann, 
Brewinski Viktor, Ciencala Andreas, Cieślar Karl, Delong Karl, Friedrich Karl, 
Gajdzica Johann, Mleczko Walter, Hlawiczka Johann, Hlawiczka lludolf, Kłus 
Gustav, Koppitz Hubert, *Kristofory Ludwig, Lange Fritz, Lomosik Eugen, Malec 
Johann, Pluhard Robert v. ,U]ogponte, Pustowka Adolf, Kucki Andreas, Sikora 
lludolf, Siostrzonek Adam,  Sliż Paul, *Stonawski Josef, Szurman Paul, Szwarc 
Johann, *Trombik Josef, Tschurl Rudolf, Walach Johann, Wilhelm  Alfred, Wilhelm  
Josef, *Zahradnik Paul.

I. K l a s s e  C :  35 S c h i l l e r .

Kretschmann Reinhold, Kubesch Josef, Lorenz Ladislaus, Maculan Otmar, 
Matiasovitz Gustay, Meier Franz, Nitra Johann, *Odwarka Walter *Orawetz Gottfried, 
Partyka Karl, Pindór Johann, Poloczek Franz, PreulS Emmerich, *Pujnar Friedrich, 
v. Rosenbaum Lothar, Russek Klemens, Salasch Wilhelm, Sclienk Hermann, *Scholtis 
Guido, Seemann Wilhelm, Sekuła Erich, Sitta Ottokar, Smuda Franz, Suchoń 
Kamillo, Szczepanek Wilhelm, Thoman Karl, Tomanek Karl, Tomsa Franz, 
Twardzik Eduard, *Vytf-ens Edmund, Wicherek Otto, W illing Edmund, Witek  
Wilhelm, Wrana Erwin, Zajonz Walter.

II. K l a s s e  A :  33 S c h i i l e r .

Auerbach Maximilian, Braunor Julius, Cwiękala Anton, Dorda Adolf, Eliasz 
Josef, Guziur Hans, Hawranek Anton, Jancsary Roland, Jendrysik Johann, Juróek 
Friedrich, Kasperlik Oskar, Kohout Leopold, Kopieczek Theodor, *Krenz Alfred, 
Kuchejda T.eodegar, Maclianek Hubert, Moskorz Alois, Niomietz Adolf, Prandzioch 
Waldemar, Rotter Richard, Schnircli Josef, Schwarz Edwin, Śliwa Josef, Spitzer 
Fritz, Spitzer Robert, Staffa. Johann, *Stalzer Franz, Strzeletz Josef, Swiba Erich, 
Swoboda Norbert, Trnowec Stephan, Weifi Walter Wlasak Erwin.

II. K l a s s e  B :  33 S c h i i l e r .

Blumenthal Siegfried, Brenner Leo, Brettner Max, Chlebek Karl, Cieślar 
Georg, Czudek Andreas, Dlauhy Bruno, Eisner Hans, *Fasal Georg, Goldberger 
Josef, Juranek Johann, Kaleta Johann, Klimosz Rodolf, Kozusznik Ferdinand, 
*Liudner Oswald, Michejda Karl, Morcinek Adolf, Mrósek Johann, Neugebauer 
Hellmut, Pak Karl, Povetz Josef, Raszka Ladislaus, Raschka Paul, Retzmann 
Johann, Schulz Friedrich, Supik Karl, Szwarc Jahann, Thomann Oskar, Thomann 
Viktor, Troschok Karl, Turoń Gustav, Tytko Karl, Zagóra Josef. II.

II. K l a s s e  C :  2 9 1 S c h i i l e r .

Appel Ernst, Bezrutsch Viktor, Białek Franz, *Fasan Oskar, Fritsch Georg, 
'■'Harbich Gustay, Jurićek Hans, Kabiesz Eduard, Korner Ewald, Kutzer Fritz, 
*Lewinsky Wilhelm, Matena Karl, Młynek Franz, Motzko Franz, Neswadba Ottokar, 
'"Nierich Otto, ^Nikodem W ilhelm , Panacek Richard, Pelucha Karl, Peter Josef, 
Prochaska Ernst, Proskowetz Ernst, Radlegger Adolf, Schenk Walter, Schuster 
Raimund, Schweda Ludwig, Sponner Herbert, Stuchlik Josef, Tichy Hermann. —  
Kutzer Wilhelminę (hospitierende Priyatistin).
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III. K l a s s e  A :  3 3 1 S c h i l l e r .

Blumenthal Siegfried, Borger Martin, Brenner Max, Goldberger Erich, Haas 
Otto, Kohn Paul, Kramer Josef, Kreisel Walter, Krywalski Karl, Kucheida Konrad, 
Kufa Eranz, Latzer Josef, Mansky Eugen, *Maresch Wilhelm, Meier Karl, Mutzek 
Karl, Nahlovsky Ottokar, Nawrat Johann, *Nierich Johann, Polzer Rudolf, Rosner 
Alfred, Roth Heinrich, Rudolf Hans, *Scholz Alfred, Spitzer Gerhard, Svótlik Johann, 
Tannert Hugo, *Tatzl Hans, *Waschitzki Bruno, Windholz Nathan, Witassek Karl, 
W lasak Eranz, Zawatzki Roman. —  *Schreiber Edeltrud (hospitierende Privatistin).

III. K l a s s e  B :  3 3 1 S c h i l l e r .

Bayer Karl, Berger Anton, Bonczek Erwin, Buchta Wilhelm, Cienciala Johann, 
Czarny Bruno, *D e Stefanis Albert, Derkitsch Karl, Ilobesch Heinrich, Filipek 
Rudolf, Friedrich Hans, Gorog Stephan, Harwot Karl, Hodurok Artur, Jakubetz 
Karl, Jureczek Josef, Kaisar Hans, Kuchar Anton, KiinBberg Ulrich von, Mokrisch 
Gustav, Nowotny Wilhelm, Odstrcil Walter, Pak Johann, Piwko Ludwig, Pyszko 
Johann, Reichenbach Karl, Siostrzonek Paul, Staffa Friedrich, Szczepański Karl, 
Tomoszek Josef, Vlha Ferdinand, Zielina Josef, ^Zientek Johann. —  *Schwarz Yera 
(hospitierende Privatistiń).

IV . K l a s s e :  4 1 3 S c h u l e r .

Bathelt Gerhard, Bystron Theodor, *Domes Viktor, Eliasch Max, Goldmann 
Emil, Heinz Walter, Hoffmann Gabriel, Jaschke Karl, Jonczy Artur, Jonschta 
Friedrich, Kasperlik Johann, *Klimscha Oskar, Kreisel Karl, Król Rudolf, Kuczek 
Anton, Landesberg Nathan, Lang Ernst, Latiok Josef, Legler Anton, Lenko 
Ladislaus, Mandl Fritz, Mather Rudolf, Muller Erwin, Muller Friedrich, Nacher 
Leopold, Oczko Eugen, UPawlas Josef, Pawlica Paul, Pelz Josef, Scharbert Ernst, 
Schwarz Otto, Sierek Heinrich, Śliwa Anton, Spiller Franz, *Spitzer Viktor, *StrauB 
Albert, Suchy' Karl, Swoboda Otmar, Walach Robert, Wascliitza Anton, Zwilling 
Gustav. —  Barth Erika, Waschitzki Irene [hospitierende Privatistinnen). V. VI.

V . K l a s s e :  4 3 1 S c h u l e r .

*Blahna Johann, Borger Josef, Brauner Max, Brejzek Josef, Chudoba Leo, 
Danek Stephan, Dibon Karl, Eisner Arnold, Fierla Adolf, Gaszek Karl, Gaszczyk 
Karl, Geller Leopold, Hurka Ottokar, Hanek Ferdinand, Kametz Hermann, Kottas 
Josef, Kotzian Heinrich, Kunert Franz, Lewinsky Richard, Matter Erich, Muller 
Erwin, Olbrich Erwin, *Opalski Hans, Pateisky W ilhelm , Prachowsky Josef, 
Prochaska Ferdinand, *Rasclika Ernst, Raus Heinrich, Reymann Karl, Santarius 
Josef, Santarius Karl, Schreiber Otto, Schwarz Heinrich, Seehoff Alfons, Silberstein 
Alfred, Spacil Josef, Spatz Arnold, Swoboda Karl, Thieberger Max, Tiuka Leo, 
Tkaćs Otto, Zagora Adolf, *Zmija Johann. —  *Fresl Hermine (hospitierende 
Privatistin).

V I. K l a s s e :  26 S c h u l e r .

Banszel Karl, “'Berger Wilhelm, Bortsch Erwin, *Brendel Adolf, Bukowski 
Johann, Bura Alfred, Chudoba Johann, Figdor Erwin, Fizia Kurt, Forner Walter, 
Klappholz Erich, Kotas Friedrich, Lang Rudolf, Neugebauer Herbert, Nomburg 
Hans, Perl Alfred, Preul! Ernst, Pustówka Andreas, Radetzky Franz, Rakus 
Leopold, *SIiwa Ernst, Sniegon Karl, Uhl Franz, Vlha Arpad, Waschitza Erwin, 
Witrzens Wilfried.

4 *
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V II. K ł a s s e :  29 S c h i l l e r .

Altmann Felix, Aufricht Siegfried, Brachaczek Hugo, Buzek Karl, Cichy Karl, 
Czajda Karl, Eisner Robert, Elsner Nathan, Feiner Ferdinand, Geringer Rudolf, 
Kogler Egon, Kowar Emanuel, Lamatsch Paul, Micsenecz Franz, Muller Karl, 
Muller Robert, Muller Theodor, Oehm Guido, Piksa Hubert, Pustówka Johann, 
Sowiński Edmund, Sufi Emil, Teschner Hans, Tschiersch Robert, Urge Wilhelm, 
Ullrich Hans, *Waschek Leonhard, Zabystrzan Paul, Zajda Karl.

XI. Reifepriifung.

A. Reifepriifung im Sommertermine 1913.

Iliezu hatten sich samtliche 31 Schiller der V II . Klasse gemeldet. A lle 31 
wurden zur miindlichen Priifung zugelassen, die unter dem Vorsitze des Herrn 
Direktors der Staats-Realschule in Jiigorndorf E d m u n d  M a d e r  in der Zeit rom 
7 .— 10. Juli yorgenommen wurde. Dabei erhielten 6 Schiiler ein Zeugnis der Reife 
mit Auszeichnung, 23 ein Zeugnis der Reife, 2 wurden auf ein halbes Jahr reprobiert. 
Approbiert wurden:

595 . Alexander Friedrich, Teschen, Schlesien, 20 Jahre, kathol., deutsch.
596 . Appel Oskar, Skotschau, Schlesien, 18 Jahre, kathol., deutsch.
597. Baier Rudolf, Teschen, Schlesien, 18 Jahre, kathol., deutsch.
5 9 8 . “'Barber Otto, Orlau, Schlesien, 18 Jahre, mos., deutsch.
599. Barber Robert, Orlau, Schlesien, 17 Jahre, mos., deutsch.
600 . Bęrnert Friedrich, Karwin, Schlesien, 19 Jahre, kathol., deutsch.
60 1 . Broda Karl, Roppitz, Schlesien, 18 Jahre, kathol., deutsch.
602. Gazda Bohuslav, Teschen, Schlesien, 17 Jahre, kathol., bohmisch.
60 3 . Guńka Johann, Konskau, Schlesien, 18 Jahre, evangel., polnisch.
6 0 4 . *Jaroś Franz Josef, Schonhof, Schlesien, 18 Jahre, kathol., bOhmisch.
605 . Justiz Leopold, Karwin, Schlesien, 19 Jahre, mos., deutsch.
6 0 6 . ’:;'K6rner Hans, Peterswald, Schlesien, 18 Jahre, kathol., deutsch.
6 0 7 . “Kozieł Heinrich, Hermanitz, Schlesien, 19 Jahre, kathol., deutsch.
6 0 8 . *Krumpholz Josef, Ustroń, Schlesien, 21 Jahre, evang., deutsch.
609 . Loschinger Emil, Nikolsburg, Mahren, 18 Jahre, kathol., deutsch.
61 0 . Malyjurek Rudolf, Oderberg, Schlesien, 19 Jahre, kathol., deutsch.
611 . Meisel Franz, Also-Kubin, Ungarn, 20 Jahre. mos., magyarisch.
612 . Miech Paul, Godzischau, Schlesien, 20  Jahre, evangel., polnisch.
613. Mojzischek Maximilian, Oderberg, Schlesien, 20 Jahre, kathol., bohmisch.
614 . Neumann Moritz, Altstadt, Schlesien, 19 Jahre, mos., polnisch.
615 . Poech Hermann, Konskau, Schlesien, 18 Jahre, evangel., deutsch.
6 1 6 . Pollak Anton, Trzynietz, Schlesien, 21 Jahre, kathol., polnisch.
617. Rimsky Franz, Neutitschein, Mahren, 18 Jahre, kathol., deutsch.
6 1 8 . *Schindler Wilhelm, Dombrau, Schlesien, 18 Jahre, kathol., deutsch.
619 . Schlauer Rudolf, Lipnik, Galizien, 19 Jahre, evangel., deutsch.
620 . Seibert Hugo, Teschen, Schlesien, 18 Jahre, katli., deutsch.
621.  Spitzer Hugo, Teschen, Schlesien, 19 Jahre, mos., deutsch.
622 . Wechsberg Jakob, Zeislowitz, Schlesien, 18 Jahre, mos., deutsch.
623 . Zajonz Stanislaus, Ogrodzon, Schlesien, 20  Jahre, kathol., polnisch.

Keif mit Auszeichnung.
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B. Reifepriifung im Februartermine 1914.
Boi dieser unter dem Vorsitze des Herrn Direktors der Staats-Realschule in 

Jagerndorf E d m u n d  M a d e i '  abgehaltenen Priifung wurden fiir reif erkllirt:

62 4 . Tesarczyk Heinrich, Karwin, Schlesien, 20  Jahre, katliol., polniscli.
62 5 . W ymetalik Rudolf, Teschen, Schlesien, 20  Jahre, katliol., deutsch.
626 . Elsner Bruno, Ober-Ohlisch, Schlesien, 23 Jahre, mos., deutsch (Externist).

C. Reifepriifung im Sommertermine 1914.
lliezu meldeten sich samtliche 29 Sclniler der V II. Klasse und 1 Externistin. 

Sie bearbeiteten vom 15 .— 18. Juni folgende Aufgaben:

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

1. W ie iiberwindet die moderne Technik Raum und Zeit?
2. Revolutionare Stromungen in der neueren deutschen Literatur.
3. Ost-Schlesien. (Ein Heimatbild.) (Nach W ahl.)

Prof. Dr. K a r l  G  r 6 s c h 1.

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

L ’ invention de la montgolfiere. (Kacherzahlung.)

Prof. Dr. O s k a r  F i t z i n g e r .
E n g l i s c h e  S p r a c h e :

Washington Irving’ s Visit to Stratford. (Ubersetzung ins Deutsche.)

Prof. Dr. O s k a r  F i t z i n g e r .

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

1. A C  sei die Achse eines Oktaeders: A  (— 3, 5, 3)> C (2, 7, 5). Die zweite 
Achse schlielit mit einen W inkel von 45  0 ein. (W ahle die der x-Achse nahere 
Losung.)

Zeichne die orthogonale Projektion dieses Oktaeders und drehe dasselbe um 
die Gerado G H : G ( 5 ,  13,  2), 1 1 ( 1 0 , 0 , 3 )  bis C in Ttj liegt.

2. Eine Kugel mit dem Kadius r =  2 cm gleitet langs der Geraden g einer 
zur x-Achse parallelen Ebene herab [GŁ (8 , 8, 0), G2 (0, 0 , G)]. Zeichne jene Lagen 
der Kugel, in welchen sie den beiden Kugeln K , , K^ beim Herabgleiten am nachsten 
kommt, [Oj (1 '7 , 10, 5 '5 ) r, = 3 ' 2 ,  0 2 (7, 8, 8 '5 ) r, = 3 . ]

3. Zeichne das asonometrische Bild der Durchdringung eines sechsseitigen
Prismas mit einer quadratischen schicfen Pyramide. (Schatten bei Diagonalbeleuchtung.) 
Prisma: O (6, 5, 0) Ot (6, 5, 1 0 ) ; r des in liegenden regelmiifiigen Sechseckes =  4 cm. 
Ein Eckpunkt hat dioAbszisse =  3 cm. Pyramide: M (3, 0 , 4) A  (0, 0 , 1), S ( 1 0 , 1 1 , 4 )  
[ p : q : r  =  0 : 5 : 7]. p r„f. O t t o  R o s e n f e l d .

Die mitndliche Reifepriifung wird vom 7 .— 10. Juli unter dem Yorsitze des 
Herrn Direktors der Staats-Realschule in Bielitz F r i e d r i c h  B o c k  abgehalten werden.
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XII. Kiiiidmachuiig fiir das konimende Schuljahr.
I. Anmeldungen zur A u f n a h m e  v o n  S c h i i l e r n  i n  d i e  e r s t e  K l a s s e  

werden am 4. Juli von x/211 — 12 Uhr, am 6. Juli von 1/28 bis 10 Uhr und am 
16. September von lL9 bis 10 Uhr in der Direktionskanzlei entgegengenommen. 
Unmittelbar nachher beginnen am 6. Juli und am 16. September die schriftlichen 
Aufnahmspriifungen, zuerst aus Deutsch, dann aus dem Rechnen (Eehizimmer I A  
und 1 C ) ; das liniierte Papier fiir die Priifungen ist beim Sclmldiener erhaltlieh. 
Naclmiittags von 2 Uhr an finden die mlindlichen Priifungen statt.

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

1. Zwei vollstiindig ausgefiillte und von den Elteru oder dem Vormund 
unterzeiclinete N a t i o n a l e ,  dereń Yordruckbliitter (a 5 li) beim Sclmldiener zu 
bekommen sind. Hierauf sind zugleich diejenigen freien Gegenstande zu ver- 
zeiebnen, an denen der Schiller teilnebmen soli. Ais freie Gegenstande werden 
gelehrt: polnische und bohrnisehe Sprache und Gesang in allen Klassen, Steno- 
graphie in den 4 oberen und analytische Chemie in den 3 oberen Klassen; fiir 
Schtiler der beiden obersten Klassen finden auch physikalische IJbungen statt.

2. Den T a u f -  o d e r  G e b u r t s s c h e i n  ais Beleg, dafi er das zehnte 
Lebensjahr vor Beginn des Schuljahres schon vollendet bat oder nocli in dem 
Kalenderjahr, in das der Beginn des Schuljahres fallt, vollenden wird. Alters- 
dispens ist vollig ausgeschlossen.

3. Die S c h u l n a c h r i c h t e n  oder das Frequentationszeugnis einer Volks- 
schule oder das S e m e s t ra 1 ze u gn i s einer Biirgerschule.

Die Aufnahme in die erste Klasse liangt von dem Erfolge einer Aufnahms- 
priifung ab, bei der folgende Forderungen gestellt werden: a) Fertigkeit im Lesen 
und Schreiben der deutschen Sprache und der lateinischen Sclirift, Kenntnis der 
Elemente der Formenlehre der deutschen Sprache, Fertigkeit im Analysieren eiu- 
facli bekleideter Satze, Bekanntschaft mit den Eegeln der Orthographie und richtige 
Anwendung derselben beim Diktandosclireiben; V) Ubung in den vier Grund- 
rechnungsarten in ganzen Żabien; c) aufierdem haben diejenigen Schiller, welche 
nicht in der Yolksschule unterrichtet worden sind oder in einer solchen aus der 
Religionslehre nicht die Notę „gut“ oder „sehr gut“ erhalten haben, in diesem 
Lehrgegenstande jenes Mafi von Wissen nachzuweisen, welches in den ersten vier 
Jahrgiingen der Yolksschule erworben werden kann. Die mundliche Priifung 
aus der TJnterrichtssprache und dem Rechnen wird jedem Schtiler erlassen, welcher 
in diesen Gegenstanden im Volksschulzeugnisse und bei der schriftlichen Priifung 
mindestens die Notę „gut“ erlangt bat. Sind in einem Priifungsgegenstande die Zeugnis- 
note u n d  die Zensur aus der schriftlichen Priifung eutschieden ungiinstig, so wird der 
Schiller zur miindlichen Priifung nicht zugelassen, sondern ais unreif ZUrtick- 
gewiesen. Das Ergebnis der Priifung wird an demselben rPage bekanntgegeben. 
E  i n e W i e d e r h o l u n g  d e r  A u f n a h m s p r i i f u n g  i n d e m s e l b e n  J a lir e, 
s e i  es  an d e r s e l b e n  o d e r  a n  e i n e r  an d e r e ń  M i t t e l s c h u l  e, i s t  l a u t  
E r l a f i  d e s  li. k.  k. M i n i s t e r i u m s  fi ir K u l t u s  u n d  U n t e r r i c l i t  v o m  
2.  J a n  n e r  1886,  Z.  85,  d u r c h a u s  v e r b o t e n .

Schiller, welche die V o r b e r e i t u n g s k l a s s e  f i i r  d i e  S t a a t s m i t t e l -  
s c h u l e n  in Teschen mit Erfolg besucht haben, werden olme Priifung aufge- 
nommen;  wiinschenswert ist es, dali auch solclie Schtiler sieli schon im Julitermin 
anmelden.
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Jeder neu eintretende Schiller bat im Laufe der ersten Woche seinem 
Klassenvorstande eine Aufnahmstaxe von 4 K  20 li, einen Lelirmittelbeitrag vou 
3 K  und einen Beitrag flir Spielerfordernisse von 2 K  zu libergeben.

II. S c h i l l e r ,  w e l c l i e  d i e  l i i e s i g e  O b e r r e a l s c b u l e  im ver- 
gangenen Schuljabre n ic  lit besuchten und sich um die A u f n a h m e  in e i n e  
h o h e r e  K l a s s e  bewerbeu, baben sieli ebenfalls in Begleitung ihrer Elteru oder 
dereń Stellvertreter beim Direktor zu melden und zwei vollstandig ausgeflillto 
Nationale, den Tauf- oder Geburtsschein, alle friiber erworbenen Studienzeugnisse, 
dereń letztes uberdies die Abgangsklausel enthalten mufi, sowie den Nachweis der 
ihnen etwa verlie.henon Scbulgeldbefreiung zu libergeben. In allen jenen Fallen, 
in denen der Aufnahmswerber ein Zeugnis iiber die Zuriicklegung der unmittelbar 
vorhergebenden Klasse einer gleich organisierten bffentlichen Realsebule niclit bei- 
bringen kann, ist eine Aufnalimsprilfung aus samtlieben obligaten Lshrgegenstanden 
unerlaBlicli, filr welche die im hoben MinisterialerlaB vom 19. Mai 1879 , Z. 32 57 , 
festgesetzte Priifungstaxe von 24 K  zu entriebten ist.

Solcbe Scluiler baben am 16. September zwiseben 10 und 11 Ulir in der 
Direktionskanzlei zn ersebeinen. A u d i sie baben eine Aufnahmstaxe vou 4 K  20 li, 
<dnen Lelirmittelbeitrag von 3 K  und einen Beitrag filr die Jugendspiele von 
2 K  zu entriebten.

III . Die A u f n a h m e  d e r  b i s  z u m  S c h l u s s e  d e s  S c h u l j a b r e s  d e r  
A n s t a l t  a n g e h o r i g e n  S c h i l l e r ,  welclie die Absicht, die liiesige Selmie 
weiter zu besuchen, dureb eine Erklarung der Eltcrn oder dereń Stellvertreter 
schon vor dem 1. September mittels der von Seite der Direktion am Schlusse des Schul- 
jahres ausgefolgten Anmeldescheine angezeigt baben, findet am 17. September zwiseben 
10 und 11 Ulir in der botreffenden A  Klasse statt. Dabei baben alle aufzunehmen- 
den Schiller zwei vollstitnJig ausgefiillte Nationale mitzubringen und den Lelirmittel
beitrag von 3 K  sowie den Beitrag filr Jugendspiele von 2 K  zu erlegen.

IV . Die A u f n a h m e  v o n  P r i v a t i s t e n  unterliegt denselben Bedingungen 
wie die der iiffentlichen Schiller. Die Aufnabmstaxe von 4 K  20 h und der 
Lelirmittelbeitrag von 3 K  sind gleich bei der Einsehreibung zu erlegen. Das 
Scbulgeld betriigt filr sie wie filr die iiffentlicben Schiiler halbjahrig 30 K . Die 
Taxe filr eine Privatistenpriifung betriigt 24  K .

V . Die W i e d e r b o l u n g s -  u n d  N a c h t r a g s p r i i f u n g e n  finden am 
16. und 17 . September statt; Ort und Stunde wird ani schwarzen Brett bekanntge- 
mncht werden. Jene Sclililer, die ein Interimszeugnis erlialten baben, sind ver- 
priicbtet, dieses den priifenden Professoren zu libergeben.

V I. Schiller, die in beiden Semestern des Schuljabres in der Hiilfte oder in 
der Mehrzahl der obligaten Gegenstande (Turnen ausgenommen) nicht genligend 
erlialten oder die ais unfreiwillige Bepetenten abermals ais ungoeignet zum Aufsteigen 
erklilrt werden, baben die Anstalt zu verlassen.

V II . Das Scbulgeld betriigt lialbjiihrig 30  K  und ist im Laufe der ersten 
seclis Woclien eines jeden Semesters zu entrichten.

Offentliclie Sclililer konneii die Befreiung von der Zablung des ganzen 
oder lialben Sclmlgeldes erlangeti, wetin sie ein stempelfreies, an den bolicn 
k. k. scblesischen Landesscliulrat geriebtetes Gesuch mit dem liealschulzeugnis 
des letztyerflossenen Semesters und mit einem nacb dem in der Anstalt crhiilt- 
liclien Formular verfal5ten Mittellosigkeitszeugnis, das n i c l i t  v o r  me  lir a i s  
e i n e m  J a l i r e  ausgestellt sein darf, bei der Direktion iiberreieben. Das Bealschul- 
zeugnis mu 15 beziiglieli des Betragcns raindestens die Notę „gut“ entlialteu und 
bezilglicli des Fortganges in don Studien einen giinstigen Erfolg ausweisen.
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Die Scluiler der er s t e n  K l a s s e  łiaben im I. Semester das Scliulgeld 
spatestens im Lanfe der ersten drei Monate nacli Beginn des Schuljahres zu ent- 
richten. I)ocli kann mittellosen Schlilern bis zum Schlnsse des I. Semesters die 
Zahlung des Scliulgeldes gestundet werden, falls ihnen in einer zwei Monate nacli 
Beginn des Scliuljahres abzuhaltenden Konferenz in bezng auf das Betragen eine 
der beiden ersten Noten und in bezug auf die Leistungen in allen obligaten Lehr- 
gegenstanden mindestens die Notę „geniigend* zuerkannt wird. Uber das dies- 
bezliglich einzubringende Gesuch, das mit einem n i c l i t  v o r  niel ir  a i s  e i n e m  
J a l i r e  ausgestellten, nacli dem in der Anstalt erhaltlichen Forrrralar verfal3ten 
Mittellosigkeitszeugnis belegt sein nu di, werden die Schiller in den ersten acht 
Tagen unterrichtet werden. Erhalten Schiller, denen die Zahlung des Scliulgeldes 
gestundet wurde, ani Sclilusse des I. Semesters ein den gesetzlichen Anforderungen 
fur die Schulgeldbefreiung niclit entsprechendes Zengnis, so haben sie nocli vor 
Beginn des II . Semesters das Scliulgeld nachzuzahlen.

V III . E r b f f n u n g  d e s  S c l i u l j a h r e s .  Das Schuljahr 1 9 1 4 /1 5  wird ani 
18. September mit einem feierliclien Gottesdienste eroffnet, zu dem sieli die katlio- 
lischen Schtiler urn 3/49 Ulir, die eyangelischen nm 8 Ulir versammeln. Nacli dem 
Heiligen Geist-Amte begeben sieli die Schiller in ihre Lehrzimmer, wo sieli inzwischen 
—  vor 10 Uhr —  ihre Mitschtiler evangelisclier und mosaischer Konfession einge- 
funden haben. Der feierliche Eroffnungsgottesdienst fiir die niosaischen Schiller 
iindet am 19. September um 3 1/A Uhr statt.

Der r e g e l m i i f i i g e  U n t e r r i c h t  beginnt am 19. September um 8 Uhr.

I X . Dersonen, welche Studierende gegen Entgelt in Wohnung und Ver- 
pflegung iibernehmen wollen, haben sich bei der Direktion zu melden und sieli 
mit dem arztlichen Zeugnisse iiber die hygienisclie Eignung der Wohnung nebst 
der Angabe der sanitar zulassigen Zalil der Kostganger auszuweisen.

Zu Beginn eines jeden Schuljahres liegt in der Direktionskanzlei ein Yer- 
zeichnis geeigneter Kost- und Wolinhauser zur Einsiclit fiir die Eltern und dereń 
Stellvertreter auf. A udi sonst wird die Direktion ihnen bei der Unterbringung 
ihrer Kinder ratend und belehrend zur Seite stelien.

Im Interesse des Zusammenwirkens von Ilaus und Schule, um die Erziehung 
der Schiller zu fiirdern, ist es erwiinscht, dali die Eltern oder dereń Stellvertreter 
wiederholt, und zwar nicht erst gegen Endo des Semesters oder Schuljahres, 
zunachst bei den Herren Eachlehrern und Klassenyorstanden Erkundigungen iiber 
das Betragen, den Fleii3 und den Fortgang ihrer Kinder einziehen; sie werden 
beim Lehrkbrper jederzeit tatkraftige Unterstiitzung in allen das W oh l der Schiller 
betreffenden Eragen finden. In den letzten 14 Tagen eines Semesters kbnnen iiber den 
Fortgang der Schiller Auskiinfte nicht mehr erteilt werden.

T e s c h e n ,  am 4. Juli 1914.
Regierungsrat B  u d o 1 f A  1 s c h e r, 

k. k. Direktor.



Einundvierzigster

Jahres- und Rechenschaftsbericht
des

Unterstiitzungsyereines Schiilerlade an der k. k. Oberrealsclmle zu Teschen
fiir das Vereinsjahr 1913/1914.

Im .Tahre 1 9 1 3 ,1 4  begann der Unteistiitzungsverein seine Tatigkeit mit der 
am 30 . Oktober 1913 abgehaltenen Jaliresyersammlung, in welcher der von den 
Revisoren gepriifte und ais richtig befundene Kassabericht genehmigt wurde. Bei 
der Neuwahl des Ausscliusses wurden dio Herren Regierungsrat R u d o l f  A l s c h e r ,
k. k. Ilealschuldirektor, ais Obmann, K a r l  P r o c h a s k a ,  k. u. k. Hofbuchdrucker, 
ais ObmannstelIvertreter, Z a c h a r i a s  B o r n s t e i n ,  k. k. Professor, ais Schriftfiili- 
rer und Sackelwart, Y i k t o r  E i s e n b e r g ,  k. k. Professor, ais Bibliothekar, 
J o s e f  K o p e c k y ,  k. k. Professor, Dr. L e o p o l d  S e l t e n h a m m e r ,  k. k. Pro
fessor, K a r l  S t e g l ,  k. k. Professor, ais AusschulSmitglieder, die Herren Schulrat 
M a x  l l o s o n f e l d  und Professor Dr. L e o p o l d  B a u m g a r t e n  ais Revisoren 
gewiihlt.

Hierauf wurde nacli dem Antrago des Lelirkorpers die Kaiser Franz .Tosef- 
Regierungsjubilaums-Stiftung per 100 K 80  h dem Schuier Muller Robert der 
V II. Klasse, dio Kronprinz Iludolf-Stiftung per 100 Iv dem Schiiler O i oby Karl der 
VII .  Klasse, die Erzherzog Friedrich-Stiftung per 100 K  dem Schiller Lamatsch Paul 
der VII .  Klasse, die Kaiser Franz Josef-Stiftung zu 100  K  und 100 K  40  h 
den Schillera Śliwa Ernst und Vlha Ar pad der V I. Klasse yerliehen. Unterstiitzungen 
in barem Gelde erhielten: Franz Micsenez V II. Klasse 40  K , Emanuel Kovarz 
VII.  Klasso 48 K , Hubert Piksa V II. Klasse 50  K , Adolf Brendel V I. Klasse 
50  K , Rudolf Lang V I. Klasse 4 0  K , Josef Kotas V . Klasse 4 0  K . Das Karl 
Kahler-Stipendium por 20  Iv (Unterstiitzung in Kleidern) bekam ein Schiiler der 
V II. Klasse. Uberdies gelangten 26 Anziige und 2 Winterrocke an 28 Schiiler 
zur Verteilung.

Ergebnis der zu Ostern yeranstalteton Sammlung der Schiiler : Schiiler der
l. u Klasse: Broda Alfred Iv I D — , Borger Arnold K  8 '5 0 , Buzek Karl K  15■ •— , 
Eliasch Oskar K  3 2 '— , Horz Hugo K  1*— , Herzbaum Moritz K  5 '5 0 , Hollerl 
Otto K I -— , Fliegelmann Eugen K  7 '3 0 , Flaumhaft Salo K  26 '— , Klappholz 
Erwin K  1 6 '5 0 , Goldberger Ernst K  5 '— , Kolek Leo K  5 1 '— , Lubojatzki Johann 
K  8 '— , Macura Heinrich K  2 0 .5 0 , Schindler Ludwig K  5 '— , Klimsza Konrad 
K  2 '8 0 , Steiner Norbert K  12-10.

Schiiler der I I .a Klasso: Machanek Hubert K  2 1 '4 0 , Moskorz Alois K 3 1 '8 0 .
Schiiler derII.ó Klasse: Brettner Max K  16 ' — , Eisner Hans K  7 '4 0 , Fasal 

Georg K  5 0 '— , Klimosch Rudolf K  30 '10 , Lindner Oswald lv 7 ' — , Pak und 
Brenner K  8 1 '1 0 , Povetz Josef K  9 3 '6 0 , Schulz und Neugebauer K  2 3 '9 0 , Supik 
Karl K  1 5 '— , Thomann Oskar K  2 0 '—



Schiller der II. c Klasse: Fritsch Georg K  2 4 '8 0 , Kabiesz Edmund K  30-60, 
Nikodem Walter K  32 -— , Prochaska Ernst K  14 -10 , Neswada Ottokar K  2 4 ‘40, 
Sclienk Walter K  21 -60 .

Schiiler der IV . K lasse: Bathelt Richard K  4 -— , Bystron Theodor K  6-30 , 
Goldmann Emil K  24 8 -70 , Hoffmann Gabriel K  16-— , Jonschta und Król K  17-— , 
Kasperlik Johann K  8" — , Lang Ernst K  4-50, Latiok Josef K  5-— , Nacher 
Leopold K  21 -30 , Miiller und Waschitza K  15*— , Oczko Eugen K  7"— , Śliwa 
Anton K  19-90, Swoboda Othmar K  9 ' — , Suchy Karl K  3 5 '4 8 .

Schiiler der V I. K lasse: Nomburg Hans K  28- — , Perl Alfred K  14-— , 
Sniegon Karl K  8 '5 0 , Uhl und Waschitza K  31 -60 .

Das Ertragnis der Sammlung betrug- K  1272 -28 .
Den oben angefiihrten Schiilern und allen Spendern, dereń Namen dem 

vom Vereine lierausgegebenen Verzeichnis entnommen werden mogen, sei liiemit 
der Terbindlichste Dank ausgesprochen.

Die P. T. Herren Mitglieder des ostschlesischen Arztevereincs erteilten im 
vergangenen Jahre 25 armen Realschulern unentgeltlich iirztlichen Bat. llmen 
sowie dem Herrn Stadtapotheker Dr. K . Zaar, welcher bei den gelieferten Medika- 
menten 2 5 °/0 NachlaB gewahrte, dankt der AusschuB im Namen der armenRealschuler.

Die wichtigste Aufgabe der Schtilerlade ist die Beteilung armer Schiiler mit 
Lehrbtichern und es stellt dieser Zweig der Yereinstatigkeit von Jahr zu Jahr groBere 
Anspriiche an die Kasse der Schtilerlade. In diesem Vereinsjahre muBten Lehr- 
biicher um den Betrag von K  537-65 (im vorhergehendem Jahre um K  1922-93) 
neu angeschafft werden. Zur Ausgabe gelangten 23 85  Lehrbiicher an 269  Schiiler.

Indem die gezeichnete Leitung allen Spendern fiir ihre Bildungsfreundlichkeit 
und ihren Opfersinn den wiirmsten Dank sagt, erlaubt sie sich gleichzeitig die 
dringendste Bitte daran zu kniipfen, im niichsten Jahre den Verein in seinen menschen- 
freundlichen Bestrebungen nach Moglichkeit zu untersttitzen, damit er in der Lagę 
bleibt, allen Anforderungen, die an ihn gestellt werden, gerecht zu werden.

T e s c h e n ,  am 1. Juni 1914.

Fiir die Leitung des UnterstUtzungsvereines Schulerlade :

Regierungsrat Rudolf Alscher, Zaclmrias Bornstein,
k. k. Realschuldirektor, 

dzt. Obmann.
k. k. Professor,

dzt. Schriftfiihrer u. Siickelwart.
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H a u p ta u s w e is  u b er  die G e b a r u n g  m it  dem  V e r e in sv e r m o g e n
fur die Zeit vom 1. Juni 1913 bis 1. Juni 1914.

I. E i n n a h m e n.

1. Kassastand vom vorigen Jalire: a) Sparkassebuch der Gewerbe-
bank Nr. 2 1 5 ................................................................... K  2107. 11

b) B arsch aft............................................... „ 106 .34
c) Guthaben bei der k. k. Post-

sparkasse in W ien, Scheckkonto Nr. 57 . 919 am 1. Juni 1913 „ 59 0 .98
d) Einlage in der Teschner Spar-

kasse Nr. 4 7 58  (Stipendienfonds) am 1. Juni 1913 ,, 8 4 .8 0
2. Eingezahlte Beitrage der Mitglieder und G o n n e r ..................................„ 3 0 0 7 .6 8
3. Reinertragnis der S c n iile r a k a d e m ie ....................................................................„ 3 9 5 .—
4. Ertriignis eines Yortrages (Herr B e n r u d ) .............................................. „ 10 .—
5 Zinsen a ) von der Einlage in der Teschner Sparkasse Nr. 4758  bis

31. Dezember 1913 (Stipendienfonds)................................ „ 26 .76
b) von der Einlage in der Gewerbebank Nr. 21 5  (bis 31.

Dezember 1 9 1 3 ) ................................................................................ „ 65 .19
c) vom Guthaben bei der k. k. Postsparkasse fiir das

Jahr 1 9 1 3 ....................................................................................... „ 8 .4 0
d) von der Kar! Kiihler-Stiftung vom 1. Janner 1913 bis

31 . Dezember 1 9 1 3 .................................................................. v 2 0 . —
e) vou der Kronprinz Rudolf-Stiftung vom 1. Jiinner 1913

bis 31.  Dezember 1 9 1 3 ...................................................................... 96 . —
f )  von der Kaiser Franz Josef-Regierungsjubilaums-

Stiftung vom 1. April 1913 bis 31. Mitrz 1914 . . v 100 .80
y) von der Kaiser Franz .Josef-Stiftnng vom 1. April 1913

bis 31 . Marz 1 9 1 4 .......................................................................... „ 2 0 1 .6 0
li) von der Erzherzog Friedrich-Stiftung vom 1. Marz 1913

bis 28 . Februar 1 9 1 3 ...................................................................„ 1 0 0 .—
i) von den Obligationen des neuen Stipondiums . . . B 9 0 . —

iunpfangssumme K  7010 .6 6

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

a) In Barem au 6 S c h ille r ...........................................................................K 2 6 8 .—
b) fiir Arzneien......................................................................................................„ 16 .08
c) fiir Kleider an 28 S c h u le r ................................................................... „ 8 4 8 .14
cl) fiir Schulbilcher und Buchbinderarbeiteu......................................... „ 537 .65

2. Stand des Stipendienfonds (Sparkassebuch der Teschner Sparkasse)
am 1. Juni 1 9 1 4 .................................................................................. 211. 56

500  Kronon bsterreichische Staatsrente (neu angekauft) . . . „ 4 1 1 .2 7
Die Kronprinz Rudolf-Stiftung au Cichy Karl, V II  KI. . . r 100 . —
Die Kaiser Franz Josef-Regierungsjubilaums-Stiftung an Muller

Robert, V II . KI................................................................................................„ 1 0 0 .8 0
Die Kaiser Franz Josef-Stiftung an Śliwa und Vlha, V I. KI. „ 2 0 0 .40
Die Erzherzog Friedrich-Stiftung an Lamatsch Paul, V II . KI. „ 10 0 .—
Die K arl Kahler-Stiftung (Unterstutzung in Kleidern) an einen

Schulcr der V II . KI............................................................................................. ,, 2 0 . —

Fiirtrag . . K  28 13 .9 0
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Ubertrag . . K
3. R e g ie a u sla g e n ..............................................................................................................„
4. Kassastand in der Gewerbevereinr-Spar- und Vorschuflkasse . . „
5. Guthaben bei der k. k. Postsparkass-e, Scheekkonto Nr. 5 7 .919  „
6. Barschaft ani 1. Juni 1 9 1 4 ........................................................................... .......

2 8 1 3 .9 0
165 .44

29 60 .3 0
979.73

91 .29

Ausgabesumme K  7010 .66

Das Yermógen des Yereines besteht am 1. Juni 1 9 14  ans:  K  19 .342 -88 , u. zw.

1. 4 ° /0 Silberrente Nr. 4 4 .086  vom 1. Juli 1883 (Kronprinz Rudolf-Stiitung) 
auf 2 4 00  K  Nom .;

2. 4-2°/o Silberrente Nr. 50 . 231 vom 1. April 1888 (Kaiser Franz Josef-Regie- 
rungsjubilaums-Stiftung) auf 2 4 00  K  Nom. ;

3. 4 ° /0 Silberrente Nr. 5 2 .4 7 2  vom 1. Janner 1887 (Karl Kahler-Stiftung) auf 
500 K  Nom. ;

4 . 4 ’2 ° /0 Silberrente Nr. 6 6 .564  vom 1. Oktober 1899 (Kaiser Franz Josef- 
Stiftung) auf 4 8 0 0  K  Nom .;

5. 4 °/0 steuerfreie Staatsrente-Obligation Nr. 72 .183  vom 1. September 1907  
(Erzherzog Friedrich-Stiftung) auf 2 5 0 0  K  N o m . ;

6. Ósterreichische Staats-Rente-Obligation Nr. 102 .177  ; Nom. K  25 0 0  (vinkuliert 
auf ein neues Stipendium).

7. Stipendienfonds: Tescliner Sparkassebucli Nr. 4758 , K  21 1 .56 .
8. Kassastand in der Gewerbevereins-Spar- und Yorscliufikasse (Einlagebucb Nr. 

215) K  2 9 6 0 .3 0 .
9. Guthaben bei der k. k. Postsparkasse in W ien (Scheekkonto Nr. 5 7 .9 1 9 )  

K  979.73 .
10. Barschaft am 1. Juni 1 9 14  K  91 .29 .

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

rI’escben, 1. Juni 1914.

Regierungsrat R u d o l f  A 1 s c li e r, 
k. k. Realscbuldirektor, 

dzt. Obmann.

Schnlrat M a s  R o s e n f e l d ,  
k. k. Professor i. R., 

dzt. Reyisor.

Dr. L e o p o l d  B a u m g a r t e n ,  
k. k. 1’rofessor, 

dzt. Revisor.

Z a c h a r i a s  B o r n s t e i n ,  
k. k. Professor,

dzt. Schriftfiihrer und Sackelwart.


