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Centennarfeier der osterreichischen Volkshymne.

Die Centennarfeier der osterreichischen Volkshymne, die auf den
12. Februar 1897 tiel, wurde mit Genehmigung des hohen k. k. Landes- 
schulrathes im Gymnasialsaale mit Declamationen und Gesiingen patrio- 
tischer Lieder festlich begangen (sieli S. 51). Die dabei von Professor 
R. Fritsche an die Schiller gerichtete Ansprache lautete:

Liebe Schiller! Vor liundert Jahren, am 12. Februar 1797, er- 
schollen zum erstenmale zum 29. Geburtstage des unvergesslichen Kaisers 
Franz I. die herrlichen Kliinge der osterreichischen Yolkshymne. Den 
ursprilnglichen Text derselben hatte bekanntlich Leopold Haschka, 
Professor der theresianischen Akademie und Custos der Universitats- 
Bibliothek in Wien yerfasst; die muśikalische Composition stammt von 
Josef Haydn*), dem beriihmten Tondichter der Schopfung, der, ais er 
jene strahlenden Tiine in sich vernahm, um das erhabene Wort „es 
wcrde Licht und es ward Li elit" musikalisch auszudriicken. unter Thranen 
ausrief: „nein, das ist nicht niein, das ist dein Wex-k, o Gott!-1 Haydn 
liebte sein Vaterland iiber alles. Gegen Ende des yorigen Jahrhunderts 
war er nach London gekonnnen, wo man ihm die glanzendsten Antrage 
machte und alles aufbot, um ihu fiir England zu gewinnen; er schlug 
aber aus, sein Herz zog ihn nach Osterreich. Uber die Zeit der Ent- 
stehung der Yolkshymne erzlihlt er: „Ich habe diese Composition gesetzt, 
ais im Jahre 1797 die franzosische Annee auf Wien vordrang.“ Gerade 
in jenen traurigen Tagen, in denen die franzosischen Truppen gegen 
das Herz von Osterreich sich bewegten, hat Haydn das schlichte, innige 
Preislied des besten und giitigsten Ftirsten in die wunderschone Melodie 
gebracht, in der er im Munde und Herzen seines Volkes fortlebt. Der 
Meister selbst fand an seinem Werke so grosses Gefallen, dass er noch 
am Abcnd seines Lebens davon sagte: „leli spicie dieses Licd an jedem

*) Es goschab dics nocli im Jahre 1796 auf Wunsch des Regierungspriisidenten 
Grafen Saurau, der dem Componisten den von L. Haschka yerfasston Text vorlegto.
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Morgen und oft habe ich in den Tagen der Unruhe Trost und Ergebung 
daraus genommen. ich kann nicht anders, ich mnss es alle Tagc einmal 
spielen; mir ist herzlich wohl, wenn ich es spiele, und noch eine Weile 
nachher." Und wie dieser grosse Sohn des Vaterlandes in jenen Zeiten 
banger Noth, wo Osterreichs Volker sich unverzagt um ihren jungen 
Kaiser scharten, dio sehonste aller Yolkshymnen componierte, und sich 
tagtliglich daran erhob und erquickte, so haben seine Zeitgenossen und 
Nachkommen in bosen und in guten Tagen, in Freud’ und Leid das 
„Gott erhalte, Gott beschiitze unsern Kaiser, unser Land“ mit Jubel 
und Begeisterung angestinunt, haben sich immer wieder wio Kinder um 
ihren geliebten Landesvater gedriingt und des Himmels reichsten Segen 
auf sein hohes Haupt herabgefleht. So wurde Haydns Hymne bald ein 
kostbares Gemeingut des osterreichischen Volkes und an jedem Familien- 
feste im allerhochsten Kaiserhause, das in Osterreich immer ein Volks- 
fest ist, an jedem nationalen Gedenktage, an denen unser Yaterland so 
reich ist, erklingt in allen Gotteshausern aller Coniessionen, in allen 
Sprachen des weiten, machtigen Keiches das schone Kaiserlied: „Heil 
dem Kaiser, Heil dem Lande, Osterreich wird ewig stehn!“

Der aus dem Jahre 1797 von Leopold Haschka stammende Text 
ist 1853 von dem euch wohlbekannten osterreichischen Dichter Johann 
Gabriel Seidl in den jetzigen, ofiiciell anerkannten Text gcandcrt worden*), 
aber die tief ergreifende und liberwiiltigende Macht der Volkshymne 
auf jedes Osterreichers Herz ist dieselbe geblieben. und Deutsche und 
Skwen, Magyaren, Buthcnen, Rumanen und alle anderen Staninie des 
vielsprachigen Reiches fiihlen sich bei ihren feierlichen Kliingen ais 
Sohne eines Landes, ais Bruder unter einander und singen in unwandel- 
barer Treue zum althergestammten glorreiclien Hause Habsburg, in Liebe 
bis zum Tode zu unserem Kaiser: „Gut und Blut fiir unsern Kaiser, 
Gut und Blut fiir’s Yaterland!“ Wie sollten so nicht auch wir, meine

Haschkas Text blieb durch die ganze Eegierungszeit des ICaisers Franz in Geltung, 
obwobl er aneh schon damals bei festlichen Anliissen (so bei der Proclamation des osterr. 
Erbkaiserthums am 11. August 1804, beim Einzuge des ICaisers nach der Einnahme 
von Paris 1814 u. a. m.) durch Gelegenheitsdiclitungen ersetzt wurde. Ais Kaiser Franz 
am 2. Marz 1835 starb, erwuchs das Bediirfnis, den alten Text, der sich speeiell auf 
die Person und den Namen des llerrscliers bezog, durch einen neuen zu ersetzen, dem 
der Name des jungen Kegenten F e rd in a n d  zugrunde liegen sollte. Von den einge. 
laufenen 14 Textentwiirfen, darunter von J. G. Seidl, Castelli und ICarl Egon Ebert — 
auch Grillparzer hat damals eine Volkshj-mne gedichtet, aber nicht eingereicht — wurde 
jedocli keine angenommen, sondern der Text*'des Dichters und Schauspielers v. Holtei 
genehmigt. Ais sich aber gegen diesen, da er von einem PreuCen herriihrte, Opposition 
erhob, wurde schon nach einem Jahre, am 12. Februar 1837, ein neuer Text von Christ. 
Freiherr v. Zodlitz approbiert, der bis zum Jahre 1818 in ICraft blieb. Nach der Tron-



lieben jungen Freunde, von ganzer Seele flehen: „Gottes Sonne strahl' 
in Frieden auf ein gliicklich Ósterreich!“ wie sollten nicht auch wir 
begeistert Heil zurufen unserem allgeliebten Kaiser, der, durch Gottes 
Gnade auf den Thron von Ósterreich erboben, unter Gottes Beistand 
das Steuer des Staates durch nun schon fast fiinfzig Jahre durch stttrmische 
Wogen und unter blauem Himmel mit Weisheit, mit Genie und starkem 
Arm fiihrt und leitet und unter dessen segensreicber Regierung unser 
Gesannntvaterland einen epochemachenden Aufschwung genommen bat, 
der auf allen Gebieten des staatlichen Lebens sichtbar ist. Der Kaiser 
bat die freibeitlichen Institutionen dieses Jahrhunderts aucb seinen Ton 
ihm vaterlich geliebten, ibm allezeit getreuen Yolkern huldvoll gewahrt; 
durch die weise Gesetzgebung des Kaisers bat sieli die Bildung und der 
Wohlstand des Volkes, seine materielle und geistige Woblfabrt, wunder- 
bar gehoben, gar vieles hat wahrend der rubmreieben Regierung unseres 
Kaisers „des Biirgers Fleifi geschaffen und mit des Geistes heitern 
Waffen sieget Kunst und Wissenschaft.“ Gewerbe und Handel und 
Scbulen aller Art baben sieb in wahrhaft grofiartiger Weise entfaltet, 
und machtvoll gebietend steht der Staat nacli auBen da, hilft im Bundę 
mit anderen Grofimachten dem Welttlieil den Frieden siebern und die 
die Volker begliickenden Werke des Friedens allenthalben schaffen. 
Darum begriiBen auch wir, die Lebrer und Schiller des k. k. Staats- 
gymnasiums in Teselien, den Tag der Centennarfeier unserer Volkshymne 
mit groBter Freude, godenken liiebei mit aufrichtiger, berzlieber Be- 
geisterung der bocbherzigen und groBen Tliaten unseres Kaisers, gelobon, 
solange wir leben, mit unerschiitterlicber Hingebung zu Kaiser und 
Reich zu stchen, geloben, unseren Patriotismus vornehmlich dadurch zu 
bekunden, dass wir alle unsere Pflicbten treu bis ins kleinste erfflilen 
wollen und stimmen in inniger Dankbarkeit fiir die mannigfaltigen Be- 
weise Allerbijchster Huld und Fitrsorge fiir das Wobl der Yiilker Óster-

besteigung Kaiser Franz Josefs wurde eine Neudichtung in Aussicht genommen und 
zalilreiche Dichter, darunter Grillparzer, Zedlitz und Seidl darum angegangen. Die 
Wahl der mafigebenden Personlichkeiten fiel auf den Text Seidls, der bis heute in 
Geltung geblieben ist. Der Text Seidls besteht aus vier Strophen, die entsprechend 
der gestellten Anforderung, — damit die Volkshymne das stets sich gleiclibleibende Ver- 
lialtnis zum erblichen Kaiserbause zum Ausdrucke bringe, — den Nainen des Kaisers 
niclit enthalten. ])ie funfte, heute allgemein gesungene Strophe mit dem Schlussverse: 
„ITeil Franz .fosef, Ileil Flisen. Segen Habsburgs ganzem IIaus“, ist ais Zusatz aus 
Anlass der Vermilhlung des Kaisers (24. April 1854) zu betrachten. — Nachdem die 
Dichtung in alle Sprachen der Monarchie ubersetzt worden war, yeranstaltete die Staats- 
druckerei eine Prachtausgabe, die alle diese Ubersetzungen zusammenfasst. Nun am 
12. Februar 1807 klangen alle diese Sprachen in treuer Liebe und Verehrung zusammen 
zum Preise des allgeliebten Monarcheu und zur Feier des hehren Liedes, das seit einem 
Jahrhunderte in Ósterreich erklingt. (Tomanek.)



reichs freudig ein in den Ruf, der lieute ans atlen Gauen des weitver- 
zweigten Reiclies wie ein Gebet zum Himmel aufsteigt:

Gott erbalte, Gott beselititze, Gott segne Seine Majestat den Kaiscr 
Franz dosef I . !

Und so fordere ich euch auf mit mir zu rufen:
Seine Majestat unser allergnildigster Kaiser Franz Josef I. lebe 

hoch, hocli, hoch!
Und nun wollen wir die tausendmal erklungene Volkshymne an 

ihrem lmndertsten Geburtstage jubelnd anstimmen.



Die Marchenallegorie
des L. Apulejus „de Psyche et Cupidine”

ncbst einein Anhang uber Ursprung, Alter, Composition und 
Bedeutung derselben.

Gleichwie im Meeresgrunde tief verborgen jene Perle, welche eines 
Kiinigs Krone kostlich schmucken soli, in langem Zauberschlaf entgegen- 
schlummert der Erlosung: so harrt tief im SchoG der Literatur seiner 
Erlosung aus langem Unyerstandnis die Marchenperle, welclie im Kro- 
nungsschmuck der ewig jungen Fce Phantasie den Waisen bilden soli, 
das Marchen von Amor und Psyche. Doch wie die Schalo krankt, 
welche die Perle halb umschliefit, so krankt auch das Schopfungswerk 
cines romischen Genies, die „Metamorphosen"') des Apulejus, welche 
jenes Marchen enthalten. Sie kranken an der Suclit, dem yerwiihnten 
Gaumcn eines yerwiihnten Lesepublicums einen angenehmen Kitzel zu 
yerschaffen in der Pikanterie Milesischer Erzahlungen.

Gleichwie im Schofi der Erde Schatze lagern und der erlosenden 
Zauberkraft der Springwurzel warten oder jener silbernen Wunderblume, 
die nur dem Sonntagskinde sich zeigt und sieli neigt, um ilnn das 
Zeiclien zu geben, dass sie sich brechen lasse: so harren die griechischen 
Marchenschatze jener Kraft der Kritik und des Verstandnisses, welche 
sie unserem Genusse erschliessen sollen. Uoch wie ein Zauberer angstlich 
das Geheimnis der Erde hiitet und nur wenigen mittheilt, wie die liinab- 
fiihrende Kluft sich driihnend schliefit, wenn unter drauenden Schreck- 
gestalten dem Schatzgraber unbedachtsam ein W ort entfahrt: so theilt 
auch der gottliche Polyhistor Homerus oder der Magier Apulejus den 
griechischen Marchenschatz nur wenigen mit, so yerschlieBt auch eine 
unbedachtsame Kritik das Thor zur Erkenntnis des Marchens, dass 
man im Finstern tappt und vergebens einen Ausweg sucht.

Unter den altgriechischen Marchen nimmt das Marchen von Amor 
und Psyche unstreitbąr den ersten Rang ein ais einziges uns ydllig er- 
haltenes. Der Sammelfleifi der neueren Kritik bat aber viele neu- 
griechische Marchen ihrem Ursprung nach auf das classische Alterthum 
zuriickgefiihrt, wie ja das Volksbewusstsein Uraltes ewig jung erhalt. 
Seit Menschen denken und fiililen, denkt und fiihlt auch das Marchen, 
und die Naiyitat der Volksseele erhiilt es bei seinem jugendfrischen 
Denken und Fiihlen und wartet sein in treuer Liebe und Sorgfalt, dass 
es nie altere. Aber auch Ansiitze zu Marchen finden sich in yerschie- *)

*) Auch der „golilene Esel“ genannt.



denen Sagen, die in der Homeriscłten Diclitung fortleben, und yielleicht 
ware aus einer unzweifelhaft reichen Aussaat auf dem Boden der 
griechischen Classicitat grofiere Ernte zu gewinnen, wollte man Mythus 
und Marchen nicht so scharf sondern, wie es leider immer geschiebt. ')

Bevor wir uns mm zum Miirchcn und dessen Besprechung wenden, 
wird es sich empfehlen, einiges iiber die Metamorphosen und dereń 
Hauptperson zu sagen. Dass die Metamorphosen das Erstlingswerk des 
Apulejus sind und dereń Abfassungszeit in die Zeit zwischen 151 und 
157 fallt, ist zucrst, und zwar iiberzeugend, von Hildebrand* 2) nachgewiesen 
worden. Welchen Zweck yerfolgte des Apulejus Werk und welckes ist 
in Kiirze der Inkalt?

Die Metamorphosen wollen darthun, dass man aus den Irrthtimern 
dieses Lebens zu neuem Leben gelautert werde dureh die Philosophie.3) 
lh r Inlialt ist kurz folgender:

Der jungę Lucius reist nach Thessalien. llier erliegt er den 
Kiinsten einer gewissen Photis und wird von ihr in einen Esel ver- 
wandelt. Ais solclier besteht er viele Gefahren, bis er endlich wieder 
Menscbengestalt erlangt und, durch die Leiden der Jugend weiser ge- 
worden, ein anderes Leben beginnt.

Man hat nun, verleitet durch eine Notiz in der „Bibliothek“ des 
Photius, in einem anderen Metamorphosendichter, L u c i u s  v o n  Pa t r a ,  
den Schriftsteller erkennen wollen, dem Apulejus die Anregung zu seiner 
Schopfung yerdankte. Aber die nichts weniger ais klare Notiz liefi 
diesbezuglich kein einmiithiges Urtheil aufkommen. Es schwankt nam- 
lich durch das Reich der griechischen Literatur ein armes Eselein, dessen 
Herrn man noch nicht finden konnte. Da auf seinen Lenden Aoóztoę 7] dvoj 
geschrieben stelit, ward man aufgefordert, ein Dilemma zu losen. „Lucius 
oder der Esel“ bieB also die Losung. Da jedoch ein Eselein gar 
storrig zu sein pflegt und nur kraftiger Leitung folgt, so suchte und 
fand man fur ihn den Patrenser Lucius, oder der Esel ware noch weiter- 
hin herrenloses Thier geblieben. Wohl ihnen, den Suchern und Findern!

Man halt aber ebenso mit Unrecht den Aoóztoę ^ dyoę fiir eine 
Pseudo-Lucianische Schrift, mit Unrecht, wie sich gleich crweisen wird. 
Nicht minder unberechtigt ist die Annahme, Apulejus hatte aus dem 
Aoóxtos r( ovos geschopft. Ein schlagender Beweis gegen diese letztere 
Behauptung ergibt sich aus folgendem Stellenvergleich:

Apul. III. 2 9 :
.. .genuinosermonenomenaugustum 
Caesaris invocare temptavi et O 
ąuidem tantum disertum ac yali- 
dum clamitavi, r e l i q u u m  a u t e m  
C a e s a r i s  n o m e n  enuntiare non 
potni.

Ps. Luc. p. 584 (Lors).
. . . £7TS’ OS (5 xai39tp, CZV0(HOV]-
oai sushó[xoov, oo6sy d!XXo i] <u“1,xoj]xr<y 
X9t to psy Ti pś"(tO"ov y.od su®(ovóia- 
Toyąlóooy^o 8o xato«p oox s~rJxoXo,ji)si.

Der in einen Esel yerwandelte Lucius will also, wie es ja Ge-
den erhabenen Namen des Cae-pflogenheit war in der Kaiserzeit,4)

*) Man vergleiche zu dem ganzen Abschnitt Zinzow’s „Psyche und Eros", S. XXIX f.
2) Commentationis de vita et ser. Appuleii epitome, Halle 1835, p. 10.
3) Apulejus hat die platonische Philosophie namentlich im Auge.
4) Hildebrand, L. Apuleii op. omnia I. 209.



sarenu anrufen. Nun ist es aber bei dem iiberschwenglichen Ton, in 
welchem Lucius durch die Feder des Apulejus erzahlt, kaum glaublich, 
dass er blob: „O CaesarD gerufen liabe. Ist es doch Antoninus Pius, 
dessen Namen der arme Lucius yahnt! Dieser fiihrt nun bercits im Jabre 
13!) untcr anderem den Titel OPTIMYS princeps,') eine Ehrung, die 
sieli zu einem OPTIMVS MAXIMVSQ. princeps steigert.1 2) Es ist also 
recbt wabrscbeinlicb, dass Lucius 0PT1MVS CAESAR rufen wollte. 
Denn dieser ehrende. Superlativ kommt in den verschi eden sten Zusammen- 
stellungen vor.3) Dazu kommt noch, dass eben Hadrian mit demselben 
Namen ausgezeichnet wurde, und die Verehrung des Antoninus fur 
seinen Vorgiinger und Adoptiwater Hadrian, die ihm den Beinamen 
Pius eintrug, in seinem Werke auszudriieken, hatte sicb Apulejus gewiss 
nicht entgehen lassen.

Unter dieser Yoraussetzung muss die Prioritat des Apulejischen 
Werkes zugestanden werden. Die falscbe Wortverbindung: r e l i q u u m  
a u t e m ,  C a e s a r i s  nomen,  e n u n t i a r e  non p o t u i  zeitigte ein: 
<o xat(Jap.

Ferner muss zugestanden werden, dass ein W erk wie die Meta- 
morpbosen des Apulejus seinem Inhalt nacb zum Spott geradezu heraus- 
forderte. Wie bissig bat nun Lucian in seiner Schrift: uśpi xrtę Sopiyję

Spracne und Inhalt der lierodoteischen Musen lacherlich zu machen 
gewusst! Pedcnkt man nun ferner, dass Lucian in seinem Grofienwahn 
niclits GrotSes neben sich duldete, erwagt man, dass Apulejus in dem 
„goldenen Esel" uns die Irrgangc seines Jugendlebens vorfiihrt, so kann 
es kaum tnebr zweifelhaft sein, dass Aoińuo? 7] ovo; die Metamorpbosen 
Yerspottet und Lucian der lose Spotter ist.

Man bat ferner, entgegen der fruheron Ansicht, es boten uns 
die Metamorpbosen nichts anderes ais die Biographie des jungen Apulejus, 
behauptet, die einzige Stelle, die wirklicb dazu berechtigt, in dem 
Helden des Romans den Schriftsteller selbst zu erkennen (Met. XI. 27, 
wo auf Madaura, die Geburtsstadt des Apulejus, mit Beziebung auf 
Lucius hingewiesen wird), yerdanke ihren Ursprung einem Sichver- 
gessen (!) des Schriftstellers. Man schli elit bei Licht und Klarheit die 
Augen, nm sagen zu konneu: „Ich tappe im DunkelnL

Die Schwierigkeit liegt in dem Umstande, dass Apulejus in den 
Handschriften mit dem Yornamen Sextus bezeicbnet wird, wahrend nur 
ein einzigesmal in einer der beiden Florentiner Handschriften der Yor- 
name Lucius auftaucbt. Ware nun der letztere in den genannten Hand- 
schrift dem Gentilnamen des Verfassers der M e t a m o r p b o s e n  voraus- 
geschickt worden, so konnte man leicbt yermuthen, der Name sei mit 
Bezug auf den Lucius Madaurensis (XI. 27) entstanden. Nun ist aber 
dies nicht der Fali: der Autor der Schrift „de d o g m a t e  P l a t o n i s “ 
wird L u c i u s  Apulejus genannt. Dies erscheint nur dadurch verstiind- 
lich, dass sicb der gelituterte Apulejus, um sich ein Prestige zu ver- 
schaffen, Lucius genannt habe, „der Leuchtende“. Solclie Namensanderung; 
so ungewohnlich sie aucli erscbeinen mag, stebt nicht oline Beispiel

1) Eckhel, doctrina mimorum veterum VII. 11.
2) Fabretti, Inscript. cap. X. n. 62, ygl. m. Eckhel VII. 110.
3) Gruter Thes. inscr. gr., pag. 421, Eckhel VI. 475 B, F ; 470 und B, F ; 480; 508.



So berichtet Sueton, VII. 4, dass der nachmałige Kaiser Galba, 
ais er in die Familie der Livii (Jcellae adoptiert wurde, seinen Vornamen 
Servius in Lucius iinderte. Also wieder ein Lucius! Vielleicbt galt 
Lucius ais nomen faustum.

Ebenso missgliickte ein Versuch, den Gedanken an Lucius Mad. 
ais Verfasser der Metamorphosen zu betiiuben, durch Hinweis auf die 
Einleitung. Held in diesen variis fabulis, der fabuła Graecanica, ist 
und bleibt Lucius (Sextus) Apulejus.

Kehren wir zum Marchen zuriick und hbren wir, was es uns zu 
erzahlen hat!

IV Es waren in einer Stadt ein Kiinig und eine Konigin. Uie hatten
2<S Tochter, drei an Zabl, ansehnlich von Gestalt. Aber die altercn wenigstens, 

obschon von sebr angenelimem AuGern, glaubte man doch durch mensch- 
liches Lob passend 'feiern zu konnen; doch des jiingeren Madchens 
Schonheit, so erlesen, so strahlend, konnte wegcn der mensclilichen Sprache 
Arrnuth nicht ausgedriickt und nicht einmal ausreichend gclobt wcrden. 
Viele Burger ferner und Ankommlinge in Fiille, welche der Ruf des 
auserwahlten Schaubildes in cifrig drangender Menge versammelte, ver- 
ehrten sie, vor Bewunderung des unnabbaren Liebreizes spraeblos und 
die Ilechte zum Munde bewegend, wobei sieli der Zeigefinger auf den 
ausgestreckten Daumen legte, ganz wie die Gbttin Venus selbst. Und 
schon war in die nachsten Stadte und angrenzenden Gegenden das Geriicht 
gedrungen, die Giittin, welche die blaue Tiefe des Meeres geboren und 
der Gischt der schaumenden Fluten erzogen hat, liabe schon die Huld 
ihres gottlichen Wesens allenthalben erwiesen und weile inmitten der 
Versammlungen des Voikes, oder es hatten sicher wieder aus neuem 
Keime himmlischer Tropfen nicht Meere, sondern Lander eine andere

W  Venus hervorgebracht, mit jungfraulichem Bliitenreiz ausgestattet. So 
steigt ins unermessliche von Tag zu Tag der Glaube, so durchschweift 
schon die nachsten Inseln und einen ziemlich groGen Theil des Landes 
und die meisten Provinzen das ausgesprengte Geriicht. Schon strbmten 
viele von den Sterblichen nach langen Reisen und trotz der tiefsten 1’fade 
des Meeres zu des Jahrbunderts glorreichem Schaubild zusammen. Nach 
Paphos niemand, nach Knidos niemand und selbst nicht einmal nach 
Cythera segelte man zum Anblick der Gottin Venus. l)ic Opfer der 
Gottin werden iibergangen, die Tempel entehrt, die Schaukissen yerdriickt, 
die heiligen Briiuche yernachliissigt, unbekranzt sind die Gotterbilder und 
die leeren Altare yon kalter Asche beschmutzt. Zu dem Madchen fleht man, 
und in mensehlichem Antlitz yersohnt man das Walten der so erhabenen 
Gottin, und beim Erscheinen der Jungfrau in der Frilhe wird mit Schlacbt- 
thieren und Opferschmaus der abwesenden Venus Walten yersohnlich 
gestimmt, und wandelt sie durch die StraGen, so flehen sie schon Volker 
in Massen an mit Blumen, yerflochten und lose.

Diese maGlose Ubertragung himmlischer Ehren auf eines sterblichen 
Madchens Verehrung entflammt heftig das Gemiith der wirklichen Yenus, 
und ihren Unwillen nicht meisternd, das Haupt schiittelnd und bebend,

30 erwagt sie ziemlich laut also bei sich: „Sieli, der Naturdinge Urmutter, 
sieh, der Elemente Ursprung vom Anbeginn, sieh’, ich, der ganzen Welt 
Nahrerin, Venus, werde mit der Erhabenheit Ehren behandelt, die ich 
mit einem sterblichen Madchen theilen muss, und mein Name, im Himmel



gegrtindet, wird durch Erdenschmutz erniedrigt! Freilich, in gemeinsamer 
Sulmung meines Wesens werde icli das Ungewisse einer stellvertretenden 
Yerehrung ertragen, und mein Bild wird umhertragen ein Madchen, das 
sterben soli. Yergebens bat mich jener Hirt, dessen Gerecbtigkeit und 
Verlasslichkeit der grofie Juppiter anerkannt hat, wegen meineś aus- 
nehmenden Auliern so erhabenen Gottinnen vorgezogen. Aber nicht gar 
so frob soli sieli diese, wer immer sie audi sei, meine Ebren angemaCt 
haben: ich werde schon machen, dass sie selbst dieser unerlaubte Lieb- 
reiz reue.“ Und sie ruft sogleich ihren gefiederten und genug losen 
Knaben. Diesen, obgleich er bei seiner angeborenen Ziigellosigkeit keck 
ist, stachelt sie noch obendrein mit Worten an und łulirt ihn zu jener 
Stadt und zeigt Psyche von nahem (denn mit diesem Namen ward das 
Madchen genannt), und nachdem sie jene ganze Geschichte vom Wett- 3] 
eifer um den Liebreiz erzahlt hat, spricht sie, seufzend und bebend vor 
Unwillen: „Bei dem Bund der miitterlichen Liebe fleh’ ich dich an, bei 
deines Pfeiles s ii tlen Wunden, bei dieser Flamme honigsufien Branden, 
weih’ Rache deiner Mutter, doch volle, und yerfahre gegen die trotzige 
Schonheit aus Ehrfurcht gegen mich und mit dem Willen, dass d i  es 
einzig und allein fiir alles geschehe: die Jungfrau dort soli von gliihend- 
heitler Liebe ergriffen werden zu dem niedrigsten Menschen, den das 
Gliick ihrer Wurde und ilires Vermogens zugleich verdammt hat, dass 
sie auf der ganzen Welt kein Elend iinde, dem ihrigen gleich.“ Nach
dem sie so ausgeredet und den Sohn lange und innig gektisst hatte, 
suclit sie die nachsten Kiisten des zuriickweichenden Gestades auf, be- 
tritt mit rosigen Sohlen der wirbelnden Fluten obersten Gischt und 
siehe, hat sich schon niedergelassen auf des tiefen Meeres glitzerndem 
Scheitel; und selbst, was sie zu wollen beginnt, vollfiihrt sogleich und, 
ais ob sie es liingst befohlen hatte, ohne Verzug der Gehorsam des Meeres.1)
Es erscheinen des Nereus Tochter, ein Tanzlied singend, und Portunus, 
struppig mit meergriinen Bartflechten, und schwerfallig mit lischgegiirtetem 
Schobe Salacia und der kleine Lenker des Delphins, Palaemon. Schon 
allenthalben Meere durchhtipfende Scharen von Tritonen, dieser blilst 
leise auf klangreicher Muschel, jener setzt sich in seidener Hiille der 
Glut der feindlichen Sonne aus, ein anderer tragt unter den Augen der 
Herrin einen Spiegel yor, zweispiinnige Wagen unterschwimmen andere. 
Eine solche Schar geleltet die zum Ocean eilende Venus.

Unterdessen wird Psyche geschaut von allen, gelobt von allen, aber 
keiner, nicht Konig, nicht Konigssohn, und selbst niemand aus dem Volke, 
naht ais Hochzeiter. Sie bewundern zwar ihren gottlichen Anblick, aber 
wie ein vom Bildhauer geglattetes Bildwerk bewundern sie alle. Langst 
sind ihre zwei alteren Schwestern, dereń mafiigen Liebreiz keine Volker 
ausposaunt hatten, koniglichen Freiern angetraut worden und lebten 
glucklich. Psyche sitzt ais einsame Jungfrau zu Hause und beweint 
ihre einsame Verlassenheit, krank an Korper, im Herzen wund, und 
wenngleich er ganzen Yolkern zusammt gelieh hasst sie an sich ihren 
Liebreiz. So befragt der unseligsten Tochter unglticklichster Vater, 
argwohnend des Himmels Hass und den Zorn der Hochsten fiirehtend,

J) Ich schlage vor zu lesen: et ipsum quod incipit velle, statim et quasi pridem 
praeceperit, non moratur marinum obsecpiium.



das uralte Orakel des Milesischen Gottes und begehrt nacli Yersohnung 
der Gottheit durcłi Bitten und Schlachtopfer ftir die undankbare Jung- 
frau Hochzeit und Ehegatten. Aber Apollo, obgleich Grieche und Jonier, 
antwortete wegen des Griinders von Milesia also in lateinischem Spruche: 

33 Auf den Fels eincs ragenden Bcrgs du Stelle das Miidchen,
Mit dem Schmucke geziert britutlichen Todtengemachs.

Keinen Eidarn erlioff von sterbliehem Btamme entsprossen,
Doeli einen Unliold wild, yiperngcscliwiinzt und voll Grau’11,

Der befiedort den Ather durcbflicgt und alles bannct,
Und mit dom Eisen und Brand jegliclies Wesen ent.ncrvt,

Vor dem Juppiter sclbst erbebt, die Gotter erschrecken,
Und die Scliatten des Styx schauern, die Eliffese vor Graus.

Der Konig, einst gliicklich, yernimmt den Aussprucb der beiligen 
Wahrsaguug, eilt reuig und traurig nach Hause zuriick und entdeckt 
seincr Gattin die Weisungen des ungliickseligen Spruchs. Man granit 
sich, weint, klagt mehrere Tage. Aber schon driingt des grasslichen 
Spruches entsetzliche Erfiillung: schon bereitet man der tiefungliicklichen 
Jungfrau die Ausstattung zur Todesbochzeit, schon verzelirt sich das 
Licht der Fackel in der Asche schwarzen Russes, und der Klang der 
Doppelflote andert sich zur lydischen Klagemelodie, der frohliche Sang 
des Hochzeitslieds endet in Jammergeheul, und die jungę Braut trocknet 
ilu e Thranen mit ilirem Brautschleier selbst. Des so gepruften Hauses 
traurig Geschick beseufzte auch die gesammte Stadt, und es wird also- 
gleich ein dem offentlichen Schmerz entsprechender Gerichtsstillstand 

i!4 angesagt. Aber die Nothwendigkeit, himmlischen Mahnungen zu ge- 
horchen, forderte die ungliickliche Psyche zur bestimmten Strafe aus. 
Naclidein also die Feierlichkeiten der Todeshochzeit mit der grofiten 
Trauer beendet waren, wird unter dem Geleite des ganzen Volkes der 
lebende Todtenzug yorgefiibrt, und Psyche begleitet thriinenvoll nicht 
ihren Hochzeits-, sondern Leichenzug. Und wahrend die betriibten und 
von so grofiem Unheil getroffenen Eltern die grassliche That zu voll- 
fiihren zaudern, ermahnt sie jenes Miidchen selbst mit solchen W orten: 
„Was qualt ihr euer ungliickliches Greisenalter mit langem Weinen? 
Was ermiidet ihr euren Athem, der eher der meinige ist, mit ofterem 
Klagegeheul? Was entstellt ihr mit unwirksamen Thranen das mir an- 
betungswurdige Antlitz ? Was zerreibt ihr in euren Augen meine Spiegel- 
bilder? Was rauft ihr das wei(3e łlaar?  Was schlagt ihr an die Brust? 
Das sind ftir euch meines ausnehmenden Liebreizes herrliche Preise. 
Von der grasslichen Missgunst todtlichem Schlage getroflen, zu spat merkt 
ihr es. Ais Stamme und Yolker uns mit gottlichen Ehren feierten, ais 
sie mich die neue Venus mit einstimmigem Munde nannten, da hiittet 
ihr bedauern sollen, da weinen, da mich schon wie eine Todte beklagen. 
Schon fiihle, schon seh’ ich es, dass ich im Namen der Venus zugrunde 
gegangen bin. Fiihret mich und stellt mich auf den Fels, dem das Loos 
mich zugesprochen hat. Ich eile, diese gliickliche Hochzeit zu begehen, 
ich eile, jencn meinen edeln Gemahl zu sehen. Was schiebe ich auf, 
was verabscheu' ich den Kommenden, der zum Verderbcn der ganzen 
Welt geboren ist?“

35 Nachdcm sie so geredet, verstummte die Jungfrau und mischte sich, 
bcreits erstarkten Tritts, in den Zug des geleitenden Yolks. Man geht



zum bestimmten Fcls des steilen Berges, auf dessen hochste Spitze ge- 
stellt, das Miidchen alle yerlassen, und die Hochzeitsfackeln, mit dencn 
sie yorgeleuchtet hatten, daselbst von ihren Thranen ausgeloscht zuriick- 
lassend, riisten sie sicb gesenkten Hauptes zur Heimkehr. Und ihre 
wohl unglticklichen Eltern, von solchem Schlage gelahmt, yersenken sich, 
abgeschieden in der Finsternis des yerschlossenen Hauses, in ewige Nacht. 
Bsyche aber, die bangte und zagte und selbst auf dem Gipfel des Felses 
weinte, hebt der milde Hauch des sanft sauselnden Zephyr nach und 
nach empor, und sic mit seinem rubigen Sauseln miihlig iiber den Ab- 
hang des ragenden Felsgrates tragend, lasst er sie sanft in den grunenden 
Rasenschofi eines unten sicb dehnenden Thales gclinde herabfallen und 
bettet sie. y

Psyche, an zartbewacbsenem und krauterreichem Orte in dem Pfiible i 
selbst des thaufriscben Grases wonniglich liegend, scblummerte siib ein, 
ais die so nacbbaltige Yerwirrung des Gemiithes sicb gelegt hatte. Und 
ercpiickt von ausreicbendem Sehlafe, erbebt sie sicb scbon rubigen Ge- 
mtitbes. Sie siebt eincn Hain mit lioclistrebenden und dicken Baumen 
bestanden, sie sieht einen Born von glasbeller Fliissigkeit inmitten des 
llaines. Nabe dem Rinnsal des Bornes stebt ein Konigspalast, erbaut 
niclit von Menschenhanden, sondern von gottlicber Kunst. Du wirst 
scbon wissen, gleicli beim Eintreten, dass du irgend eines Gottes glanz- 
reicben und lieblicben Absteigeort ersiebst. Denn unten an die selir 
hohe Decke, die mit Cedern- und Ebenholz sorglich getafelt ist, treten 
goldcne Saulen, alle Wandę sind mit silberner Ciselierarbeit bedeckt, 
so dass Wild und Borstenthiere dem Gesicbt der Eintretenden begegnen. 
Ein ganz wunderbarer Menscb, vielmcbr Halbgott oder gewiss ein Gott, 
der mit der Feinheit grofier Kunst so vieles Silber yerthiert hat. Fiir- 
wabr, es scbeidet sich der Fufibodcn selbst mit schnittweise zerkleinertem 
Edelstein in yerschiedene Arten der Malerei. O, zweimal und ofters 
hocbbegluckt jcne, die iiber Edelsteine und Perlen treten! So nun 
flimmern die ubrigen, weit und breit angelegten Theile des unschatzbar 
wertvollen Hauses und ganze Wandę von gediegenen Goldmassen in 
eigenem Glanze, so dass sich seinen Tag das Haus schafft, mag auch 
die Sonne niclit wollen; so blitzen die Schlafkammern, so die Saulon- 
ballen, so selbst die Baderaume. Niclit weniger entsprechen die ubrigen 
Scbatze der Erbabenheit des Hauses, dass es furwahr mit Recht ein 
himmliscber Palast zu sein scheint, zum Verkehr mit den Menschen dem 
grofien Juppiter auferbaut.

Eingeladen durch das Gefallen an solcben Orten, trat Psyche naher 2 
und macłit sicb etwas zutraulicher an die Scbwelle heran, bald bewun- 
dert sie alles einzelne, da die Sucht nacb dem wunderschOnen Anblick 
sie reizte, und bemerkt anderwarts im Hause Kammern, in erhabener 
Arbeit yollendet und mit yielen Schiftzen angehauft. Nichts gibt es, 
was hier nicht yorkommt. Aber aufier der sonstigen Bewunderung so 
grolier Reichtbiimer war yornehmlich das wunderbar, dass ohne SchlieB- 
band, ohne Riegel, ohne Wachter jener Schatz einer ganzen Welt ge- 
sichert ward. Wahrend sie dies mit sehr grobem Yergnugen besah, 
bietet sich ihr eine Stimme dar, ibres Korpers entkleidet, und spricht: 
„Was erstaunst du, o Herrin, iiber solche Schatze? Dein ist dies alles. 
Begib dicb demnach ins Schlafgemach und erhole dich im Bettchen von



deiner Mudigkeit und suche nacli Belieben das Bad auf. Wir, dereń Stim- 
men du yernimmst, deine Diencrinnen, werden dir fieifiig auf war ten, und ist 
dein Korper yersorgt, so wird dir ein Konigsschmaus nicht ausbleiben.“ 
Es rnerkte Psyche gottlicher Vorsehung Seligkeit und Mahnungen, da 
sie gestaltlose Stimmen horte, und spiilte zuerst im Schlafe und bald 
im Bade ihre Mattigkeit ab, und ais sie sogleich ganz nake eine halb- 
runde Erhohung sak, meinte sie wegen des Tafelgeriithes, es sei fiir ihre 
Erholung bequem, und legte sich bereitwillig zu Tisch. Und alsbald 
werden Tragtischchen, reichbesetzt mit nektarsuCem Wein und yerschie- 
denen Gerichten, ohne Bedienung, sondern nur von einem Geisterhauch 
geschoben, dargeboten. Aber sie konnts doch niernanden sehen, sondern 
horte nur hcrvorgestofiene Worte, und Stimmen allein hatte sie zu 
Diencrinnen. Nacli dem reichlichen Mahl trat einer lierein und sang 
ungesehen, und ein anderer schlug die Zither, die gleichfalls nicht ge- 
sehen ward. Da dringt ein Stimmenconcert einer melodischen Menge 
an ihre Ohren, so dass es, obgleich von den Leuten niemand sich sehen 

1 Hela, doch ais ein Tanzlied sich erwies. Ais die Yergntigungen beendot 
waren und der Abend dazu rieth, begibt sich Psyche zur Rulie.

Unterdessen alterten ihre Eltcrn vor unermudlicher Klage und 
Betriibnis, und ais das Geriicht wciter ausgesprengt war, hatten jeno 
iilteren Schwestern alles erfahren, yerliefien betrtibt und trauernd eilends 
das Heim und tummelten sich wetteifernd, ihre Eltern zu sehen und 

5 ihncn zuzusprechen. Da begiunt zu seiner Psyche der Gatte, der sich 
ihr ungesehen genaht hatte, also: „Psyche, stilJestc und theure Ge-
mahlin, eine yerderbliche Gefalir droht dir an das grausige Gcschick, 
die mań, denk’ ich, mit ziemlich grober Fiirsorge. beobachten muss. Deine 
Schwestern nun werden, verwirrt von dem Glauben an deinen Tod 
und deine Spur suchend, sogleich bei diesem Fels sein; wenn du aber 
vielleicht irgend welche Wehklagen vernirmnst, antworte nicht, yielmehr 
schau’ gar nicht hin; sonst wirst du mir wohl den schwersten Schmerz, 
dir aber das grofite Verderben bereiten.11 Sie nickte und gelobte, nacli 
dem Willen des Gatten zu thun. Aber damit yerbringt die Arme zu- 
gleich mit Ablauf der Nacht den ganzen Tag mit Thriinen und Klagen, 
wiederholend, sie sei besonders jetzt ganz zugrunde gerichtet, da sie, in 
gliieklichen Kerkers Gewahrsam eingesehlossen und des Gespraches im 
Verkehr mit Mitmenschen beraubt, ihren Schwestern, die sich um sio 
gramten, nicht heilsame Hilfe bringen und sie gar nicht einmal sehen 
konnte. Weder durch Bad, nocli Speise, noch ferner durch irgend eine 
Erholung erquickt, begibt sie sich bitterlich weinend zur Ruhe. Da 
stellt sie der Gatte so zur Rede: „Dies also versprachst du mir, meine 
Psyche? Bei Tag wie bei Nacht lasst du nicht die Selbstpein. Handle 
nun schon, wie du willst! Nur erinnere dich meiner ernsten Mahnung, 
wenn du zu spat beginnst zu bereuen.“ Da erpresst sie mit Bitten und 
indem sie droht, sie wolle sterben, dem Gatten, er mbge ihr den Wunsch 
gew&hren, dass sie die Schwestern sehe, ihre Klagen besanftige, ihren 
Mund sprechen horę. So schenkte er der Neuyermahlten Bitten Gewalir 
und erlaubte obendrein, sie, womit immer sie wolle an Gold und Perlen, 
zu beschenken, aber er mahnte sie wiederholt und schreckie sie ofters 
davor ab, jemals, von der Schwestern yerderblichem Rath beredet, nacli 
der Gestalt des Gatten zu fragen und sich aus freylerischer Neugierde



von solcher Gliickshohe ins Yerderben zu stiirzen. Dank sagte sie dem 
Gatten, und schon frohlicher im Herzen sagte sie: „Aber eher will ich 
hundertmal sterben, ais dieses siifiesten Ehebunds mit dir entrathen. 
Denn ich liebe dich und, wer immer du aucli seiest, bis zum Wahnsinn 
lieb’ ich dich und yergleiche dich wie meinen Lebenshauch nicht einmal 
mit Cupido selbst. Aber dies auch, bitte, gewahre meinen Bitten und 
beauftrage jenen deinen Diener Zephyr, er mogę in ahnlicher Fahrt 
die Schwestern zu mir hieher bringen.“ Und besiinftigende Worte spre- 
chend, setzt sie unter Schmeicheln auch dies hinzu: „Mein Honigmann, 
mein Ehemann, deiner Psyche sulies Leben.“ Darauf entschwand der 
Gatte, da das Licht schon nahte.

Aber jene Schwestern hatten den Fels ausgeforscbt und jenen Ort, 7 
wo Psyche verlassen wordcn war, sie kommen schleunig lierbei und 
weinten sieli dort die Augen aus und sehlugen sieli an die Brust, bis 
durch ihr wiederholtes Klagegeheul die Felsen und Klippen einen gleichen 
Ton zuriickgaben. Und schon riefen sie die ungluckliche Schwester 
bei ihrem iNamcn, bis auf den durchdringenden Schall der Jammer- 
stimme, der tiber den Abhang kerabgedrungen war, sinnlos und zitternd 
Psyche aus dem Hause herausliiuft und ruft: „Was muht ihr euch ver- 
geblicb mit jammervollem Klagen? Die ihr beklagt, ich bin da. Lasst 
die Klagetone, und die von langfliefienden Thranen feuchten Wangen 
trocknet endlich, zumal da ihr ja  schon die, welche ihr beklagtet, um- 
armen konnt.“ Dann ruft sie den Zephyr und mahnt ihn an das Ge- 
bot ihres Gatten. Ohne Verzug gehorcht jener dem Befehl und tragt 
sie sofort mit dem gelindesten Wehen in ungefahrlicher Fahrt herab. 
Schon begriifien sie einander mit wechselnden Utnarmungen und liastigen 
Kiissen, und jene gehemmten Thranen kehren nachtraglich wieder: die 
Freude entlockt sie. „Aber tretet unter das Dach,“ spricht sie, „und 
frohlich in mein Heim, und eure erschtitterten Lebensgeister, mit eurer 
Psyche erquickt sie.“ Nachdem sie so gesprochen, zeigt sie die gar 8 
grotien Selnitze des goldenen Hauses und der dienenden Stimmen volk- 
reiches Gesinde ihren Ohren und erquickt sie im wunderschonen Bad 
und mit des Tischleindeckdich Leckereien kostlich, so dass sie, durch 
jener ganz himinlisclien Reichfhiimer anstromende Fulle gesattigt, in 
ihrem inneren Herzensgrunde schon den Neid ntthrten. Schlieblich liisst 
die eine von ihnen nicht ab, gewissenhaft genug und neugierig zu er- 
kunden, wer jener himmlischen Dinge Herr, oder wer oder wie ihr Gatte 
sei. Doch Psyche, in keiner Weise yergisst sie leichtsinnig jenes Gebotes 
des Gemahis, noch bringt sie es aus dem Geheimkastchen ihrer Brust, 
sondern ersinnt nach der Sachlage, es sei ein Jtingling, wohlgestaltet und 
eben erst von Bartflaum die Wangen beschattet, meist mit .Tagen in 
Berg und Thal be.schaftigt; und damit nicht etwa im Fluss der fort- 
schreitenden Bede der heimliche Bath preisgegeben wiirde, belitdt sie 
dieselben mit yerarbeitetem Gold und Halsketten aus Edelstein und 
tibergibt sie dem sofort gerufenen Zephyr, dass er sie zuriicktrage.

Ais dies allsogleich ausgefiihrt war, kehren die trefflichen Schwe- i) 
storn nach Hause zuriick, und vor Galio brennend des bereits aufkei- 
menden Neides keiften sie viel mit einander in Wechselgespriichen. So 
beginnt schlieClich die eine: „Sieh, das rauberische und rasende und
unbillige Geschick! Dies also getiel dir, dass wir, Kinder derselben



Eltern, yerschiedenes Loos ertragen? Und dass wir, welche die 
alteren sind, fremden Gatten ais Magdę unterthan, entfernt yom Heim 
und selbst vom Vaterland, leben, weit von den Eltern gleichsam ver- 
bannt, diese aber, die jiingste, so groBe Schatze und einen Gott zum 
Gemahl gekriegt, sie, die eine solche Fiille von Giitern docb nicht ricbtig 
zu gebrauchen yersteht? Hast du gesehen, Schwester, wie yiele und 
wie schone Halsbiinder im Hause liegen, welcbe Kleider hervorgliinzen, 
welche Edelsteine scliimmern, auf wieyiel Gold man auCerdem ubcrall 
tritt. Wenn sie nun auch einen so liebreizenden Gatten besitzt, wie sie 
erkliirt, lebt jetzt auf der ganzen Welt keine Gliicklicbero; yielleicbt 
jedoch wird bei yorsehreitender Gewohnheit und gefestigter Zuneigung 
sie sogar zur Gottin machen der gottliche Gatte. So ist’s, beim Herkules, 
so geberdete und ftihrte sie sich auf. Ja, schon blickt sie nach oben 
und atbmet die Gottin, das Weib, das Stimmen zu Magden hat und 
selbst den Winden gebietet. Aber ich Ungliickliche, wie lebc i ch je tz t!“

10 Die andere setzt fort: „Sieli’ Schwester, ich bin nicht weniger un- 
gliicklich! Auch du freilieh, o Schwester, wirst gesehen haben, mit wie 
duldendem oder besser sclayenhaftem Sinn (denn ich will frei heraus- 
sagen, was ich denke) du dies ertragst. Denn fiirwahr, ic h  kann nicht 
weiter ertragen ein so seliges Gliick, das einer Unwurdigen zugefallen 
ist. Beherzige namlich, wie stolz, wie anmafiend sie mit uns gcthan und 
durch die Prahlerei selbst ihr yon mafiloser Yerstellung gesattigtes Herz 
yerrathen hat, und von so grobem Reichthum uns Geringes ungern hin- 
geworfen und sogleich, von unserer Gegenwart beschwert, uns fortzu- 
bringen und hinauszublasen und auszupfeifen befolilen hat. Ich bin 
kein Weib, noch athme ich liberhaupt, wenn ich sie nicht von solcher 
Gltickshohe zu Boden schmettere. Und wenn auch dir, wie billig ist, 
unsere Schmach sauer geworden, so lass uns einen wirksamen Plan 
suchen beide. Und lass uns nun das, was wir ertragen, nicht unsern 
Eltern und niemand anderem zeigen, im Gegentheil liberhaupt nichts 
von ihrer Rettung wissen. Genug ist’s, dass wir selbst gesehen haben, 
was uns gesehen zu haben gereut hat, geschweige, dass wir den Eltern 
und allen Volkern eine so gliickliche Botschaft von ihr yerkiinden. 
Denn nicht sind die gliicklich, dereń Reichthum niemand kennt. Sie 
soli wissen, dass sie nicht Dienerinnen, sondern altere Schwestern habe! 
Und jetzt wenigstens lass uns zu den Gatten uns begeben und unser 
armes Heim, aber ganz niichtern wieder besehen, bis wir mit genaueren 
Erwagungen yersehen zur Bestrafung des Stolzes kraftiger zuriick-

11 kehren.“ Es gefallt statt eines guten den beiden Biisen ein biiser Rath- 
schluss, und nachdem sie jene werthvollen Geschenke alle yersteckt haben, 
erneuern sie, die Haare raufend und, ganz wie sie yerdienten, das Ge- 
sicht zcrfleischend, erheuchelte Thranen. Und so auch die Eltern, dereń 
Schmerz wieder ganz wie Schwaren aufgebrochen war, schleunig ver- 
lassend, eilen sie, von Raserei erfilllt, in ihre Heimat, yerbrecherische 
List oder yielmehr Mord planend gegen die unschuldige Schwester.

Unterdessen ermahnt Psyche jener Gatte, den sie nicht kennt, 
wieder in jenen seinen nachtlichen Gespriichen also: „Siehst du, eine
wie grolic Gefahr dir das Geschick von ferne plankelnd entgegenschleu- 
dert? Und, wenn du ihr nicht gar fest yorbauest, wird sie bald in den 
Nahkampf treten. Die treulosen Hexen bereiten dir mit grolien An-



strengungen frevelbafte Nachstellungen, dereń Hauptzweck ist, dich zu 
bereden, mein Antlitz zu erforschen, das du, wie ich dir oft verkiindet 
habe, nicbt mehr sehen wirst, wenn du es gesehen hast. Also, wenn 
daher spater jene gar bosen Zauberinnen mit schadlichen Absichten be- 
wehrt kommen werden (sie werden aber kommen, ich weifi es); lass’ dich 
iiberhaupt in kein Gesprach ein, und wenn du dies bei deiner angebo- 
renen Einfalt und bei der Zartheit deines Herzens nicht wirst ertragen 
konnen, so horę weder, noch antworte etwas iiber deinen Gatten!££ Aber 12 
schon segelten heran jene Unholdinnen und gar abscheulichen Plage- 
geister, Viperngift aushauchend und eilend mit ruchloser Schneiligkeit. 
Da ermahnt wieder der Augenblicksgatte seine Psyche also: „Der
letzte Tag und letzte Yerderbensfall, das widrige Geschlecht und feind- 
liche Blut haben schon ergriffen die Waffen und das Lager weiterge- 
riickt, die Schlachtreihe gelenkt und das Zeichen ertonen lassen. Schon 
greifen mit geziicktem Dolche nach deiner Kehle deine frevelhaften 
Schwestern. Wehe, von welch grofien Schicksalsschlagen werden wir 
bedrangt, siiGeste Psyche ! Erharme dich deiner und meiner und rette 
in gewissenhafter Zuriickhaltung Haus, Gatten und dich vor dem Un- 
gltick des drohenden Sturzes. Und jene verbrecherischen Weiber, die 
du nach dem mordgierigen Hass und den zertretenen Banden des Blutes 
Schwestern nicht nennen darfst, sieh weder an, noch hor’ sie, wenn sie 
nach Art von Sirenen auf dem Fels vorgebeugt mit klagenden Stimmcn 
die Felsen durchtonen.1' Psyche setzt fort, mit thanenyollem Schluchzen 
die Rede hemmend: „Schon langst, soviel ich weifi, hast du fur meine 
Treue und Einsilbigkeit Beweise abgewogen, und nichts weniger wird von 
dir auch jetzt die Festigkeit meines Herzens anerkannt Averden. Gebiete 
du nur wieder unserem Zephyr, er mogę seinen Dienst versehen, und 
zum Tausch fiir dein verweigertes hochheiliges Bild gib wieder wenigstens 
den Anblick der Schwestern. Bei diesen deinen zimmtfarbenen und 
allseits berabwallenden Haaren, bei deinen zarten und weichen und mir 
ahnlichen Wangen, von den liebevollen Bitten der angstlich Flehenden 
aufgefordert, erquicke deiner dir ergebenen Psyche Seele mit Freuden. 
Nichts mehr yermisse ich in deiner Miene: Ich halte dich, mein Licht, 
trotz der Finsternis der Nacht." Durch diese Worte und weiche Um- 
armungen bezaubert und ihr mit seinen Haaren die Thriinen trocknend, 
er wiird’ es thun, gelobte der Gatte und kommt sofort dem Licht des 
beginnenden Tags zuvor.

Das Sehwesternpaar, das sich zu einem Bund verschworen, eilt, 
nachdem es nicht einmal seine Eltern gesehen, geradaus aus den Schiffen 
zu jenem Felsen mit sturmiseher File, und ohne auf das Erscheinen des 
tragenden Windes zu warten, springen sie mit ziigelloser Unbesonnenheit 
in die Tiefe hinab. Nicht uneingedenk des koniglichen Geheifies, wenn- 
gleich ungern, nahm sie Zephyrus in seinen Schofi auf und brachte sie 
sauselnden Hauchs wieder auf den Boden. Aber jene beeilen ohne 
Zogern sofort ihre Schritte, dringen ins Haus, umarmen ihre Beute, 
Sclnvcstcrn dem Namen nach, liigend und den Schatz innerlich ver- 
borgenen Trugs unter froher Miene verdeckend.

So greifen sie mit erheuchelter Theilnahme an ihrem Gltick mahlig 15 
der Scliwester Herz an. Und sofort ergiitzt sie dieselben, nachdem sie 
durch Sitzen von des Weges Mtidigkeit sich erholt und mit des Bades



dampfenden Quellen gepflegt hatten, mit der schonsten Tafel und jenen 
wunderbaren und wonnigen Speisen und Wtirsten. Sie befiehlt der 
Zither zu sprechen: sie spielt; den Floten zu blasen: sie ertbnen; 
Tanzlieder zu singen: man singt. Ali dies ohne jemandes Gegenwart 
suchte mit siifiesten Melodien die Herzen der Zuhorer weich zu stimmen. 
Doch der yerbrecherischen Weiber Verworfenheit schlief nicht ein, 
selbst nicht durch jene Honigsiifie des Gesanges erweicht, sondern ihr 
Gespraeh zu den befestigten Fangeisen der Rankę lenkend, beginnen 
sie heuchlerisch zu forschen, wie ihr Gatte sei und woher, von welchem 
Stand er der Geburt nach stamme. Da bildetjene, in ihrer allzugrofien 
Einfalt ihres friiheren Gespriiches yergessend, ein neues Marchen und 
sagt, ihr Gatte sei von der nachsten Provinz, handle mit groGen Geld- 
mitteln, treibe schon auf der mittleren Lebensbahn, von wenigen grauen 
Haaren durchzogen. Aber sie stockte in dieser Rede auch nicht so viel, 
belud sie wieder mit herrlichen Geschenken und ubergab sie wieder 
dem Windgefahrte.

1<> Aber wahrend sie durch Zephyrs ruhigen Hauch emporgehoben, 
nach Hause zuriickkehren, eifern sie mit einander also: „Was, Schwester, 
sagen wir iiber die so ungeheuerliche Liige jener Thorin? Damals ein 
Jungling, der eben mit bluhendem Flaum den Bart ansetzt, jetzt in 
mittlerem Alter, mit glanzendweiGem Haar. Wer ist jener, den der 
maGige Zeitraum mit plotzlichem Alter umgeschaffen hat? Nichts anderes 
wirst du linden, meine Schwester, ais dass jenes schlechte Weib ent- 
weder Liigen ersinnt oder die Gestalt ihres Gatten nicht kennt. Was 
dayon auch wahr ist, sie muss so friih ais moglich aus diesem Glucksstand 
yerbannt werden. Wenn sie nun ihres Mannes Angesicht nicht kennt, 
so ist sie in der That einem Gott angetraut. Kehren wir also inzwischen 
zu unseren Eltern zuriick und weben wir im Beginn dieses GesprSchs 
so farbentreu ais moglich die Trugbilder.“

17 So entflammt, fliegen die Verruchten, nachdem sie die Eltern in 
abscheulicher Weise angesprochen und dereń Wachen in der Nacht 
gestort hatten, in der Friihe zum Fels und fliegen von dort unter dem 
Schutze des gewohnten Windes heftig hinab und sprechen mit Thranen, 
die durch Aneinanderdriicken der Augenlider hervorgezwungen worden 
waren, mit folgender List das Madchen an: „Du wenigstens sitzest 
gliicklich da und eben in der Unkenntnis so groGen Uebels selig, unbe- 
kiimmert um deine Gefahr, wir aber, die auslugen in wacher Sorge fur 
deine Angelegenheiten, werden durch deine Schicksalsschlage klaglich 
gefoltert. Fiirwahr namlich haben wir erfahren und konnen es dir 
ais Genossinnen natiirlich deines Schmerzes und Missgeschicks nicht 
verhehlen, dass eine ungeheure Natter, in yielknotigen Windungen ein- 
herkriechend, von schadlichem Gift den Hals blutgerothet, gahnend mit 
tiefem Schlunde, heimlich mit dir die Nachte schlafend verbringt. Nun 
erinnere dich an den Pythischen Spruch, der ausrief, dass du zur Ehe 
mit einem wilden Thiere bestimmt bist. Yiele Landleute, und wer 
ringsum jagt, und sehr yiele Anwohner haben sie abends von der Weide 
zuriickkehren und in den Furten des ganz nahen Flusses schwimmen sehen.

18 Nicht lange werde sie dich mit schmeichelnder Darbietung yon Nahrungs- 
mitteln fiittern, bekriiftigen alle, sondern so bald ais moglich ver- 
schlingen. Dagegen ist es nun deine Wahl, ob du den fiir dein theures



Wohl besorgten Schwestern beistimmen willst und nach Abwendung 
des Todes mit uns sicher vor Gefahr leben oder in des grasslichsten 
Thieres Eingeweiden begraben werden. Wenn dich nun dieses Land- 
sitzes stimmenreiehe Einsamkeit oder die Umarmungen der giftigen 
Schlange ergotzen, so haben wir gewiss ais liebreiche Schwestern das 
unsere gethan.“ Da wird die arme Psyche, /.umai sie einfach ist und 
żart von Gemiith, von dem Schrecknis so diisterer Worte ergriffen: iiber 
die Grenzen ilires Verstands gesetzt, verlor sie ganz die Erinnerung an 
alle Ermahnungen des Gatten und ihre Yersprechungen und stlirzte 
eich in die Tiefe ihres Yerderbens, und zitternd und bleicb, mit blut- 
leerer Gesicbtsfarbe, dreimal wiederbolte Worte mit halblauter Stiinme 
hervorstofiend, redet sie zu ihnen also: „Ihr verharrt freilich, theuerste 19 
Schwestern, wie billig war, in der Pflicht eurer Liebe, aber aucb jene, 
die solches euch bekraftigen, scbeinen mir keine Liige zu ersinnen. 
Denn niemals babę ich meines Mannes Angesicht gesehen oder weiB 
ich iiberhaupt, woher er sei, sondern halte es, nur auf nachtliche Stimmen 
horend, mit einem Gatten aus von unbestimmter Besebaffenheit und 
ganz licbtscheu, und ich stimme euch mit Recht zu, wenn ihr ihn ein 
Tbier ricbtig nennt. Und immer scbreckt er mich gar sehr vor seinem 
Anblick und verkiindet mir drohend ein groCes Ubel aus dem neugie- 
rigen Verlangen nach seinem Blick. AYenn ihr jetzt irgend erspriefiliche 
Hilfe eurer Gefahr laufenden Schwester bringen konnt, steht sclion jetzt 
bei; sonst Yerdirbt die daraulfolgende Sorglosigkeit der friiheren Fiir- 
sorge Wohlthaten." Da hatten sclion das bei offenen Thiiren blofigelegte 
Herz der Schwester gewonnen die frevelvollen Weiber, sie lieBen die 
Hullen verdeckter List fallen und machen sich mit den geztickten 
Schwertern des Truges an die Furchtgedanken des einfachen Madchens.
So spricht schliesslich die eine: „Da nun die Bandę der Geburt uns 20 
antreiben, zum Zweck deiner Unyersehrtheit gewiss keine Gefahr vor 
Augen zu haben, werden wir dir die Richtung zeigen, nach der allein 
der Weg zu deiner lang und lang erwogenen Rettung fiihrt. Ein sehr 
scharfes Messer, das auch bei der Bertihrung mit żartem Handchen 
gereizt wird, yerbirg heimlich in dem Theile des Lagers, wo du zu 
liegen pflegst, und eine gut brennendc Lampe, mit Ol gefullt, die mit 
hellem Licht leucbtet, yersteck’ unter den Schutz eines wackeligen 
Topfchens, und yerhehle all’ diese Vorkehrungen recht hartnackig; 
nachdem er, hereinziehend seine durchfurchten Schritte1), das gewohnte 
Lager bestiegen und schon hingestreckt und yersenkt in schwerem 
Vorscblaf, tiefen Schlaf auszublasen-) beginnt, spring’ yom Lager, und mit 
bloCen FiiBen den schwanken Tritt nach und nach yerkleinernd, befrei' die 
Lampe aus dem Gewahrsam der blinden Finsternis, erborge yon dem Rath 
des Lichts die Gelegenheit zu deiner bertihmten That und hebe zu- 
erst jene drohende Waffe kiihn mit der Rechten empor und schneide 
mit moglichst kraftigem Druck die Windung des Nackens und Kopfes 
der yerderblichen Schlange ab. Auch unsere Hilfe wird dir nicht fehlen, 
sondern sobald du durch den Tod jener die Rettung gebracht hast, 
werden wir iingstlich warten, und nachdem wir all dies schnell mit dir

b  sulcatos intrahens gressus.
2) altuin soporera flarę.
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besprochen haben, in erwiinsehter Ehe dich ais Menschen mit einem
21 Menschen verbinden.“ Durch solchen Wortbrand wurde das Innere der 

Schwester, die schon ganz gliihte, entflammt. Sie allsogleich verlassend, 
da sie die Nachbarschaft so grofien Uebels auch fiir sich ausnehmend 
fiirchteten, stilrzen sie, durch den gewohnten StoB des gefiiigelten Wind- 
hauchs emporgehoben, uber den Fels, sofort in schleuniger Flucht da- 
von und entfernen sich sofort, nachdem sie die Schiffe bestiegen haben.

Doch Psyche, allein zuriickgeiassen, aufier dass sie, von feindseligen 
Rachegeistern aufgeriittelt, nicht allein ist, wogt ahnlich der Meeres- 
brandung im Granie und, wenngleich der Rath beschlossen und der 
Muth gewappnet ist, schwankt sie dennoch schon, wenn sie Hand an 
die Untliat anlegt, noch ungewiss des Entschlusses, und wird von den 
vielen Eindriicken ihres Ungliicks hin- und hergezerrt. . Sie eilt, ver- 
schiebt; wagt, zittert; misstraut, ziirnt; und, was das Hochste ist, in 
demselben Korper hasst sie das Thier, liebt sie den Gatten. Alsjedoch 
der Abend schon die Nacht nach sich zog, trifft sie mit hastender Eile

22 die Anstalten zum frevelhaften Yerbrechen. Die Nacht erschien. Da 
wird Psyche, sonst an Korper wie an Geist schwach, dennoch durch die 
zur Hand gehende Wildheit des Geschicks mit Kiaften ausgestattet und 
verandert, ais sie die Lampe hervorbringt und das Messer ergreift, mit 
ihrer Kiihnheit ihr Geschlecht. Aber sobald durch das Entgegenhalten 
des Lichtes sich die Finsternis geklart hat, sieht sie aller Unthiere 
mildestes, jenen Cupido selbst. Psyche, ihr Gemiith nicht meisternd, 
warf sich, von liiliinender Furcht abgehalten und zitternd, auf die Knie 
nieder und sucht das Schwert zu verbergen, aber in ihrer Brust. Das 
hatte sie in der That gethan, wenn nicht das Schwert aus Furcht vor 
solcher Unthat den unbesonnenen Banden entfallen und entflogen ware. 
Und schon miide, ohne Rettung, wird sie im Herzen erąuickt, wie sie 
ofters die Schonlieit des gOttlichen Antlitzes anschaut. Sie sieht des 
goldigstrahlenden Hauptes wonniges, von Ambrosia trunkenes Locken- 
haar, den milchigen Nacken und die purpurnen Wangen, wirre Haar- 
biischel, anmuthig zerrauft, die einen vorn herab, die andern riickwarts 
hinabhangend, vor dereń allzu blitzendem Glanz bereits auch selbst das 
Lampenlicht zitterte. Auf den Schultern des gefiiigelten Gottes glanzen 
thaufrische Federn von glanzendem Bliłtenreiz, und obgleich die Fliigel 
ruhen, springen die auCersten Federchen, fein und żart, zitternd auf 
und hiipfen unruhig. Yor des Bettchens Fiifien lagen Bogen und

23 Kocher und die Pfeile, des grofien Gottes giinstige Geschosse. Wahrend 
Psyche diese unersattlichen Sinns neugierig genug durchwtihlt und 
befiihlt und ihx-es Gatten Waffen bewundert, nimmt sie einen Theil aus 
dem Kocher hervor, und mit der Spitze des Daumens die Schiirfe zu 
oberst yersuchend, stach sie sich mit stiirkerem Druck des auch jetzt 
zitternden Fingerglieds ziemlich tief, so dass uber die Hautoberflache 
kleine Tropfen rosigen Bluts rieselten. So Yerfiillt, ohne es zu wissen, 
Psyche von selbst in Liebe zu Amor. Aber wahrend sie wunden Sinns 
schwankt, spie jene Lampe, sei’s aus gar arger Treulosigkeit oder aus 
straflichem Neid, von der Spitze ihres Lichts einen Tropfen siedenden 
Ols auf des Gottes rechte Schulter. Fi, kiihne und unbesonnene Lampe, 
du Yerbrennst selbst den Herrn alles Lichts! So gebrannt, sprang der 
Gott auf und entflog schweigend, ais er Messer und Lampe gesehen



łiatte, ganz aus den Augen seiner tiefungliicklicłien Gattin. Docli Psyche 
ergreift ihn sofort, ais er sich erhob, mit beiden Hiinden: des Aufflugs 
in die Luft beklagenswerter Anbang und ihres durch die wolkigen Striche 
schwebenden Begleiters aufiorste Gefolgschaft, fallt sie endlicb matt auf 
den Boden herab. J)

In  li a l t  v o n  V. 24 b is  VI. 24.

Cupido flieht auf eine Cypresse und richtet von liier aus verwei- 
sende Worte an Psyche. Hierauf entfliegt er. Psyche blickt ihm nach 
und stiirzt sich dann in den Pluss. Dieser jedoeh sptilt sie wieder ans 
Ufer. Pan, dem sie nun begegnet, sucht sie zu trosten. Sie geht weiter 
und kommt gegen Sonnenuntergang in die Stadt, in der eine ihrer 
Schwestern ais Gemahlin eines Konigs herrscht. Der erziihit sie, was 
yorgefallen, und gibt vor, Cupido wolle sich mit der einen Schwester 
yermiihlen. Diese eilt zum Felsen und stiirzt sich, ohne auf Zephyr zu 
warten, in die Tiefe, wo sie todt anlangt. Ebenso geht es auch der 
andern Schwester, welche von Psyche ebenda.sselbe erfahrt. Unterdess 
meldet die Move der Venus, wie schrecklich es auf Erden geworden 
sei, seit Cupido selbst liebe. Venus ist empdrt und verlangt den Namen 
des Mitdchens zu wissen, das ihr Sohn liebe. Venus vernimmt Psychens 
Namen und schwćirt ihr Rache. Sie geht zu Cupido und schilt ihn 
wegen der schlechten Durchfiihrung ihrer Befehle. Dann begegnet sie 
der Ceres und Juno und fordert sie auf, ihr Psyche zur Stelle zu bringen. 
Doch diese Gottinnen wollen aus Furcht vor Cupido davon nichts 
wissen.

Psyche gelangt nun auf der Suche nach ihrem Gatten zu einem 
Tempel, in dem sie Feldfruchte und allerlei Ackergerath in wiister Un- 
ordnung durcheinander geworfen findet. Sie ordnet alles und bittet 
Ceres um Hilfe. Doch diese weist sie aus Furcht vor Venus von hinnen. 
Sie kommt zu einem andern Tempel, fleht hier Juno an, findet aber auch 
hier niclit Schutz.

Nun bestimmt Venus den Mercur, die ganze Welt aufzufordern, 
Psyche zur Stelle zu bringen. Dies geschieht und bewegt Psyche, sich 
selbst zu stellen. Doch die Gewohnheit meldet ihrer Herrin, Venus, 
die Ankunft der Psyche. Venus liohnt und ziichtigt nun die Arme und 
iibergibt sie dem Kummer und der Traurigkeit zu weiterer Bestrafung. 
Dann muss sie im dienenden Gewand yerschiedenen Samen sondern. 
Sie vollzieht diese Arbeit mit Hilfe der Ameisen. Darauf muss sie das 
Goldylies wilder Schafe holen; sie bringt es der Venus, nachdem sie 
nach dem Rath des Schilfs yerfahren ist. Nun soli sie Wasser aus 
der Unterwelt holen und yollzieht diese Arbeit mit Hilfe des Adlers. 
Zuletzt soli sie etwas von der Schonheitssalbe der Proserpina bringen. 
Sie geht nach Tanarum, steigt in den Orcus und bringt die Salbe. Sie

J) Nun, da Amor die Psyche verlasst, hat das Marchen seinen dramatischen Hohe- 
punkt erreicht. Der zweite Theil des Marcbens fiillt in Inhalt und Sprache gegen den 
ersten bedeutend ab, was uns auf den genauen Wortlaut des Folgenden verzichten lasst. 
Yon der Darstellung des Apulejus gab die obige, moglichst wortgetreue Uebersetzung — 
und eine Uebersetzung, die oin getreues Bild von der Sprache eines Autors entwerfen 
will, muss es sein — hinreichende Yorstellung, und ein Abbrechen in der genauen 
Wiedorgabe des Marchens an seiner schwulstigsten Stelle liisst den rhetorischen Prunk 
und Aufputz, worin Apulejus Meister ist, nur um so deutlicher hervortrcten.
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ijffilet die Biichse, um sich fur Cupido zu verschonen, fallt aber in 
Todesschlaf, aus dem sie Cupido weckt, der sich darauf mit ihr ver- 
mahlt.

Wenn wir nach dem Ursprung unseres Marchens forschen, so ist 
wie liberał], wo man die Wiege eines Marchens ausfindig machen will, 
ein behutsames und sorgfaltiges Sucben geboten. Denn nicht der Grcist 
e i n e s  Volkes wiegt sein herziges Kind, Ankommlinge erweisen dem 
Marchen den Liebesdienst mit, und ist es vbllig ausgebildet, so geleiten 
es Yolker iiber Berg und Thal und Lander und Meere, von Stadt zu 
Stadt fiihrt es sein Weg, und iiberall wird es aufgenommen, liebevoll, 
wie’s dem Marchen zukommt, gepflegt und ausgeschmuckt. Und Marchen 
fiihlt sich ais Liebling der Volker, weilt iiberall gerne und vergisst seiner 
Wiege und derjenigen, die zuerst sein Lallen erfreut bat.

Zinzow hat S. 221 unser Marchen zu einem milesischen gestempelt. 
E r geht davon aus, dass sich Psychens Vater den Spruch von dem nicht  
f  e r n e von Milet, seinem Konigssitz, gelegenen Orakel des Apollo- Branchos 
holt. Milet liegt allerdings in der Nahe dieser uralten Orakelstiitte, aber 
im ganzen Marchen findet sich auch nicht eine Spur, welche zu jener 
Annahme berechtigte.

Man darf namlich nicht iibersehen, dass es IV. 29 h ci lit, nach dem 
Erscheinen der Psyche sei man „nicht einmal nach Cythera selbst“ zum 
Anblick der Gottin Venus gefahren. Man wende nicht ein, dass sich 
zum Uberdruss oft das Pronomen „ipse“ Wortern beigefiigt finde, ohne 
cigentlich dereń Bedeutung zu betonen. Ilier hebt es im Gegensatz zu 
dem offenbar entlegenen Paphus und Cnidus die Insel Cythera ais in 
der Nahe liegend hervor. Von der Stadt, in der Psyche wohnt, liegen 
nach IV. 31 ebenfalls nicht weit „Ktisten des zuriickweichenden Ge- 
stades“. Nun liegt aber Cythera, nun liegen die angedeuteten Kiisten 
des reichgegliederten Gestades der siidlichen und iistlichen Peloponnes 
nicht weit von der Insel Kreta. Dass wir es mit einer Insel zu thun 
haben und zwar mit einer ausgedehnten, geht hervor aus der Voran- 
stellung des Begriffs „Insel", aus der Bezeichnung der tibrigen Inseln 
mit den Worten ,,proxumas iam insulas“ (IV. 29) ł)- Dazu kommt, dass 
Psyche in einer Uberlieferung Tochter des Konigs von Kreta ist.

Auf Kreta weisen auch einige geographische Namen liin, die sich 
aus dem Marchen unschwer ableiten lassem Bei der Erwiihnung von 
Milesia* 2) erinnern wir uns an die kretische Stadt Milet, die ja  nach 
Strabo XII. 5, 573; XIV. 6, 634 die Mutterstadt der gleichnamigen, grollen 
jonischen Stadt gewesen ist. Nicht ferne voin kretischen Milet bilden 
die weit ins Meer sich vorschiebenden Auslaufer des Dictagebirgs das 
Cap Zephyrium, das an den im Marchen oft genannten Zephyr gemahnt. 
Ferner hat die Hauptperson des Marchens, Psyche, eine Namensyerwandte 
in dem Stiidtchen Psychium.s) SchlieClicli weist der im Ida entsprin-

0 . . .  sic i n s u l a s  i a m  p r o i a m a s  et terrae plusculum provinciasque plurimas 
fama porrecta perragatur: so durchschweift schon d ie  n a c h  s t e n  I n s e l n  und einen 
ziemlich grolien Theil des Landes nnd die meisten Provinzen das ausgesprengte Gerueht..

2) Die nur bei Apulejus IV. 33, soviel ich AreiC, rorkommende, auEergewohnliche 
Benennung „ililesia“ diirfte wohl in Erganzung von „colonia11 niclits Fremdes mehr haben.

' 3) Psychium liegt an der Seekiiste zwischen don Mundungen der Flttsse Massalia 
und Electra oder zwischen den Hafen Phiinicus und Matalum (letzteres Hafenstadt von



gende Lethaus, der die siidlich von diesem Gebirg gelegene Ebene yon 
Gortyna durchfliefit, auf den Lethefluss der Unterwelt, in welche Psyche 
auf Geheifi der Venus steigen muss.

Will man, mit Strabo ais Hauptstiitze, dagegen einwenden, dass 
sich Zephyrium ais Capnamen und Lethaus ais Flussnamen auch in 
andern Landem finden, so mogę man zuvor bedenken, dass sich nirgends 
beide Namen so eng yerkniipfen, wie eben auf Kreta. Denn yerwiese 
man, um eine Ilandhabe zur Localisierung des Marchens zu finden, 
darauf, dass der bei Magnesia a/M .1) flieBende Lethaus (Str. XII. 27, 
p. 554) nicht durch zu weite Entfernung getrennt ist von dem bei Myndus 
gelegenen Cap Zephyrium (Str. IV. 20, p. 685), so entstdnde eine Theilung 
geographischer Begriffe, die einer einhelligen VorstelIung des Schauplatzes 
unseres Marchens abtraglich ware. -)

Kreta ist auBerdem sehr reich an jagdbaren Thieren (Kiepert, Lelir- 
buch der alten Geographie, S. 246), und dass es mit dem Vaterland der 
Psyche ebenso gunstig bestellt war, erhellt aus dem doppelten Hinweis 
bei Apulejus (V. 8 und 17). Die Cypresse (Apul. V. 24) ist nebst 
Liche, Tanne, Ceder auf dieser Insel heimisch (Kiepert a. a. O.), und 
das Cederngetafel in dem Wunderpalast (Apul. V. 1) kann ganz wohl 
kretischer Provenienz gewesen sein.

Soweit ware unsere Vermuthung wohl einwandfrei. Versuchcn wir 
nun mit gutem Gliicke eine genauere Ermittlung jenes Ortes, dem Psyche 
so selige Stunden yerdankte. Psyche gibt auf die Frage der Schwester 
nach Aussehen und Herkunft ihres Gatten zur Antwort, derselbe sei ein 
reicher Handelsmann (V. 15). Nun war aber Gortyna nach Strabo X. 11, 
p. 478 eine sehr reiche Handelsstadt, die zwei Hafen (Leben und Ma- 
talum) am libyschen Meere hatte. Die Ebene von Gortyna ist wegen 
ihres heifien, fast afrikanischen Klimas, wie die ganze Siidabdachung, 
ein ungemein ergiebigcr Landstrich, in welchem selbst die Dattelpalme 
reift (Kiepert a. a. O.). Plickte der Beschauer vom Idagebirge auf jenes 
iippig grtinende, bliiliende Thal, dessen Bliitenreiz herrliche Ernte ver- 
sprach, so mochte er liier ein Eden erblicken, wilrdig, einen Zauber- 
palast, aus Gold crbaut, zu umschliefien, den ihm die alies yergoldenden 
Strahlen der kretischen Sonne dort yorgaukelten, wo nur ein in reizender 
Abgeschiedenheit liegender, einfacher Landsitz war. Und was er sah, 
liefi ihm weiten Raum zu phantasievo!ler Betrachtung, und er glaubte 
in dem sich sacht dahinschlangelnden Lethausfluss, yon dessen Mundung 
das friedlich ruhende Psychium nicht gar fern lag, eine Schlange zu 
erblicken, die dem gliicklichen Tkalbewohner zum Verderben gesetzt 
war. Das im Sonnenlieht gliinzende Wellenkloid des Flusses ward seiner 
Phantasie zum glitzernden Schuppenkleid der Schlange, welche die in 
friedlicher Ruhe liegende Psyche zu yerschlingen drohte. Nicht der 
liebliche Fluss nilhrte die Psyche mit den Gaben, die ihr der vom 
Wasser befruchtete Boden darbot, sondern eine grasslicke Schlange 
„mSstete" sie zu willkommenem Frafie (Apul. V. 18). So hatte ja  auch 
der Umstand, dass Kreta kein schadliches oder giftiges Thier ernahrte, * 2
Gortyna): Stephan. Byz., rtolem. III. 15, Stadiasmus magni maris p. 298. Hoffm., 1’ashley 
Crete I. p. 304.

Ł) am Maander.
2) Magnesia ist jonisch, Myndus dorisch.



(Kiepert a. a. O.) zu der Sagę Pathe gestanden, einst sei das Land von 
Biiren, Wolfen, Schlangen heimgesucht gewesen, die in Herkules ihren 
Yertilger fanden (Diodor. Sic. IV. 17). Und wenn der Westwind die 
Zwergbaume auf dem Bergesgipfcl zu Klagen anregte, so horte das Olir 
des Lauschers die Klagen der Psyche und ihrer Sch western, und wenn 
der Wind ihm den Mantel won der Schulter nahm und thalwarts trug, 
so sah sein Auge Psyche, von Zephyr hinabgetragen ostwarts ins gluck- 
verheifiende Thal. Daselbst liefi er das Gebilde seines Geistes, welches 
Psyche hiefi wie das, was sein Inneres erfiiilte, die denkbar gliicklich- 
sten Stunden verleben, bis Stunden der Pein ihr Amt antraten, Psyche 
zu qualen und zum Entschluss zu bringen, dass sie im nahen Fluss 
Lethaus Vergessenheit (AtjHyj) suche von qualvoller Eeue.

Was nun die Frage nach dem Alter des Miirchens betrifft, so ist 
sie meines Erachtens so eug mit der Frage nach dessen Composition 
verbunden, dass wir beide gemeinsam zu beantworten trachten miissen. 
Gewohnlich wird das Marchen von Amor und Psyche ais das Erzeugnis 
der philosophierenden Dichtung des spiiteren Hellenismus angesehen, ais 
Kunstmarchen, dessen Wurzeln den Saft zu schonem Gedeihen aus dem 
Boden der platonischen Philosophie gezogen haben. Es ist aber sehr 
fraglich, ob es reines Kunstmarchen ist, erst in so verhaltnismaCig spater 
Zeit zum Leben erwachte. Es finden sieli so wiele Ziige des indoger- 
manischen Miirchenschatzes wieder, dass man staunen miisste, wenn 
Kreta, das bei seiner gliicklichen Lagę zum Weltverkehr ausersehen 
war, erst in hellenistischer Zeit Keime zu einer vereinigenden Kunst- 
poesie geboten hatte. Andererseits muss zugegeben werden, dass nicht 
allein auf Anregung fremder Miirchenstoffe unser Marchen entstanden 
ist, wenn man die Regsamkeit des griechischen Geistes geburend wiir- 
digt, die in dem Schaum des Meeres den aus den Fluten lugenden, thau- 
feuchten Arm einer Nereide erblickte, in die Tiefe langte und daraus 
eine Muschel holte, wilrdig, den Wagen zu bilden fur Venus, die zum 
Ocean fahrt, den Wagen, der gezogen wird von Ilippokampen und an- 
deren Ungethumen, die wie die Wogen schlangengleich ihren Weg 
dahinstiirmen.

Anklange an unser Marchen finden sich bereits im 1. Jahrhundert 
v. Ch. G. bei dem Epigrammatiker Meleager, der ums Jahr 60 lebte und 
das Wcchselverhaltnis von Amor und Psyche allegorisch darstellte. So 
findet sich die Verbindung: otctu) xatojxśvy; \i£km (gebrannt von sie- 
dendem Honig)1 2) bei Apulejus in ahnlichem Śinn, IV. .'51 per flammae 
istius mellitas uredines (bei dieser Fiamme honigsiifien Branden). Dass 
nun die Darsteilung des Apulejus auf griechisches Muster zuriick- 
zufiihren ist, werlangt seine Angabe, er habe das Marchen in Thessalien 
gehort. Was man dagegen einzuwenden hatte und warum ein Einwand 
zu erheben war, ist nicht reeht verstiindlich. Griechische Quelle bean- 
sprucht fiir Apulejus aucli Fulgentius.2) Nach diesem ware Aristophon3)

-1) In den von Jahn in seiner Ausgabe des Apulejischen Marchens (Lpz. 1873) 
^esammelten, auf Amor und Psyche sich beziehenden Epigrammen des Meleager ist es 
p. 73 das 3. derselben, welches dieso Worte enthalt.

2) Fabius Planciades Fulgentius, romischer Grammatiker zu Ende des 5. und 
Anfang des C. Jahrhunderts.

3) Zinzow hat 8. 337 aus dem „Aristophontes Athenaeus“, den Fulgentius in 
seinen E x c e r p t e n  finden mochte, einen ,,Aristophon bei Athenaeus“ gemacht. Ebenso



in seinem „Pythagoristes“, dessen auch Athenaeus1) XIII, 14 Erwahnung 
thut, der griechische Schriftsteller gewesen, den Apulejus, und zwar ziemlich 
getreu bentitzte. Was nun die Herkunft dieses Aristophon betrifft, so 
mochte ich ihn wegen seiner Vertrautkeit mit dem Schauplatz der 
Handlung (Milesia2) — Milet, Zephyrus -—■ Zephyrium, Lethe — 
Lethaus, Psyche — Psychium) fur einen Kreter halten oder wenigstens 
glauben, er habe sicb langere Zeit auf Kreta aufgehalten. Wann er 
lebte, berichtet uns kein Schriftsteller, dass er aber nicht lange vor 
Apulejus sein Werk verfasst habe, geht daraus hervor, dass es vor 
Apulejus einem roinischen Lesepublicum nicht bekannt gemacht worden 
war, und Apulejus war ein Jiingling, der in seinem Unverstandnis mit 
den Gesetzen der Kritik manche Mfingel und Widersprućhe in seiner 
Vorlage iibersah. Die Bezeichnung des Wunderpalastes mit „domus 
aurea“ (V. 8) erinnert uns an das goldene Haus des Nero, das Aristophon 
nicht mehr gesehen haben konnte, da mit seiner Abtragung bereits zur 
Vespasianisch-Titischen Zeit begonnen worden war und nach Martial3)
I. 2 im Jahre 85/86 bereits andere Baulichkeiten hier standen. Nun 
ist aber eine genauere Beschreibung jenes Prachtgebiiudes erst von 
Sueton4 5) VI. 31 gegeben worden. Suetons Werk erschien im Jahre 
120''), und vielleicht nicht lange damach erschien des Aristophon Werk, 
mit Beziehung auf den von Apulejus IV. 32 wiederholten, augenschein- 
lichen Hinweis auf Hadrian ais Neubegriinder von Milet (Milesiae con- 
ditor — MikijOia? xxtarr'ę) noch zu Lebzeiten dieses Kaisers (f 138). 
Die Abfassung des Aristophonteischen Werks fallt also in die Knaben- 
jahre des Apulejus, der bei seinem Aufenthalt in Thessalien dasselbe 
gehort und sich mit dem Feuereifer des jungen Genies auf die Bear- 
beitung desselben geworfen hat.

Doch nicht nur eine auliere Anlehnung an den Namen „Domus 
anrea“ legt obige Annahme nahe, es findet sich auch eine Anlehnung 
dem Inhalt nach in der Beschreibung des Wunderpalastes. Psychens 
Palast und Neros goldenes Haus dehnen sich weit aus; wie sich vor jenem 
ein weiter Hain belindet, so enthalt das Vestibule des Kaiserpalastes eine 
mit Weinbergen, Wiesen, Waldern und Feldern bedeckte Strecke. In beiden 
Prachtgebauden ist alles mit Gold bedeekt, mit Edelsteinen und Perlen 
ausgelegt; beide enthalten kostbare Baderiiume. Wie sich im Miirchen- 
palast ein unsichtbares Concert yernehmen lasst, so sieht man im Ilause 
des Nero von unsichtbaren Wanden Rosen und Salben sich herabsenken. 
Der prachtigste Speisesaal in diesern Ist rund, und offenbar sind auch die 
Speisesopha, die hier untergebracht waren, entsprechend den Wanden 
rund zu denken. Psyche lasst sich auf einer halbrunden Erhohung zum 
Mahle nieder. Solche Speisesopha nannten die Romer Sigma nach ihrer 
Gestalt: (.

verdanke dessen „Dysarestia“ dem undeutlicli geschriebenen „Pythagoristes“ der Eseerpte 
sein Dasein. ARISTOPHON TEstiS ATHENAEVS: Aristophon (Gpwahrsmann Athenaus).

*) Griechischer Rhetor und Grammatiker zu Ende des 2. und Anfang des 3. Jahr- 
hunderts.

2) Aristophon dlirfte Milet Milrjaia (ar-oula) genannt haben.
3) M. Valerius Martialis, romiseher Epigrammendichter, lebte ca. 40—100.
4) C. Suetonius Tranąuillus, Yerfasser der „vitae Caesarum“, lebte zu Ende des 

1. und zu Anfang des 2. Jahrhunderts.
5) Ausgabe des Sueton von K. L. Eoth (Lpz. 1891), praef. p. VIII, IX.



Die genaue Beniitzung des Aristophon durch Apulejus gebt auch 
daraus hervor, dass die schwulstige, gesuchte Sprache, die sich in Ver- 
dunkelung der Ausdrueksweise gefallt und deshalb mit Recht getadelt 
wurde und wird, dem Fulgentius (Mythologicon III, 6) an beiden miss- 
fallt. Aber die Kritik muss milder zu Gericht sitzen tiber das Werk 
des Apulejus, der ais 25jahriger Jiingling sich an ein Erstlingswerk wagte, 
vor dessen schiilerhafter Ausfiihrung ihn sein Talent rettete.

Es fragt sich nun, ob das Marcljcn in der Gestalt, wie sie ihm 
Aristophon gegeben und Apulejus bewahrt hat, ais ein Ganzes zu be- 
trachten sei. Diese Frage muss man entschieden verneinen. Denn ab- 
gesehen davon, dass die Beschrankung der die Menschenseele darstellen- 
den Marchenperson der Psyche auf e i n e  Stadt, von dem allumfassenden 
Geist des griechischen Volks erdacht, sonderbar erscheint und auch dem 
Fulgentius a. a. O. sonderbar erschien, weshalb er auch sagt: „Eine
Stadt haben sie (Aristophon und Apulejus) angenommen nach Art der 
W elt“ (Civitatem posuerunt in modum mundi), abgesehen davon, dass 
Psyche eines irdischen Kiinigs Tochter heifit, wiewohl sie Tochter des 
Himmels ist, welchen Widerspruch Fulgentius zu loseu sucht mit den 
Worten „regem et reginam velut deum et materiam posuerunt“ : finden 
sich auch mehrere Sonderbarkeiten und Widerspriiche. Sonderbar muss 
es z. B. erscheinen, dass sich der Name des reizenden Miidchens, das 
mit Venus um die Schonheit streiten konnte, erst zu Ende des 3. Ca- 
pitcls erwiihnt findet, woraus sich schliefien liisst, dass er erst spiiter 
in das Marchen hineingekommen ist. Von Widerspriichen waren hervor- 
zuheben: IV. 32 heifit es, die Schwestern der Psyche waren gliicklich 
yerheiratet gewesen, V. 9 f. klagen sie einander ihr Missgeschick in 
der Ehe; V. 9 vgl. m. 14 liisst auf eine ziemlich weite Entfernung des 
Aufenthaltsortes der beiden Schwestern schliefien, und um nach Kreta 
zu kommen, mtissen sie z u S c h i f f  fahren, wahrend V. 26 Psyche in 
einem Tage oder nocli weniger: in der Zeit von Sonnenaufgang bis 
Sonnenuntergang, und zwar z u F ufi in die Stadt gelangt, in der eine 
ihrer Schwestern Kdnigsgemahl war. Dies ’ sind ziemlich bedeutende 
Widerspriiche, die auf eine Redaction schliefien lassen, welche ihr Flick- 
werk auszugleichen nicht vermochte. Ich mochte daher glauben, dass 
die durch Epigrarnmendichter hellenistischer Zeit geforderte Allegorie 
von Amor und Psyche, worin Venus das die Vereinigung der Seele und 
himmlischen Liebe trennende Element der irdischen Liebe reprasentierte, 
mit einem Marchen verquickt wurde, das ahnliche Episoden enthielt. Wie alt 
dieses Marchen gewesen sei, liisst sich bei der Verwischung und Vermi- 
schungder einzelncn Ziige der Allegorieund desMarchens nicht erschliefien. 
Ebensowenig liisst sich mit yoller Sicherheitermitteln, welche Ziige das auf 
Kreta entstandene Marchen urspriinglich enthalten hat, welche Zuthaten es 
anderen Marchen odcr Sagenl) entlehnt hat. Psyche soli einem Ungeheuer 
ausgeliefert werden, wie Hesione in der troischen Sagę und Andromeda in 
der Perseussage Ungeheuern ausgesetzt werden. Aber dieses Moment 
muss nicht fremd sein, wenn es auch im orientalischen, indogermanischen, 
magyarischen etc. Marchen- und Sagenschatz nachweisbar ist; es kann

') Dass die Sago ihre Motire n u r  aus der Sagę, das Marchen n u r  aus dem 
Marchen entlehnt, ist wohl nicht durchgehends richtig, mag es auch naturgemass i n d e r 
K e g e l  der Fali sein.



bei jedem Yolke aus dem bewussten Entgegensetzen des Schbnen und 
Hasslichen entstanden sein. Wie unser Marchen die schone Psyche dem 
grasslichsten Ungeheuer, das „zum Verderben der ganzen Welt geboren 
ist“ (IV. 34), gegeniiberstellt, so brachte Aristophon, der ais Vereiniger 
von Marchen und Allegorie anzusehen sein diirfte, Amor, den liebreizenden 
Gott, zum Ungeheuer im Gegensatz. Das Marchen enthalt auch den uns 
aus ,, Aschenbrodel“ und anderen Marchen wohl bekannten Zug von den 
neidischen Schwestern; muss er deshalb entlehnt sein? Lesen wir, wie 
Psyche aut Geheifi der Venus verfolgt und gepeinigt wird, weil sie ihr, 
der Stolzen, den Preis der Schonkeit streitig macht, so erinnern wir uns 
an Schneewittchen und dereń Mutter. Die Neugierde, zu wissen, wer ihr 
Gatte sei und wolier, macht Psyche ebenso unglucklich wie Parthenope 
in dem nah verwandten keltischen Marchen von Parthenope und Me- 
lior, wie die Tochter des Holzhauers in dem ganz conformen indischen 
Marchen, und Wagner hat wohl Recht geliabt, soviel Kraft und Nacli- 
druck in die Worte zu legen:

„Nie sollst du mieli befragen,
Noch Wissens Sorge tragen,
Wolier ich kam der Palirt,
Noch wie mein Nam’ und A rt.“ (Loliengrin.)

Episoden, die nur dazu geeignet sind, die Marchenallegorie auszu- 
schmiicken, sind Psychens Zusammentreffen mit Pan, Ceres und Juno. 
So schrumpft das Marchen, welches durch die Allegorie und weitere 
Ausschmiickungen an gleichmabiger Schonlieit eingebiiCt hat, keineswegs 
bereichert wurde, auf folgenden Kern zusammen:

Ein Konig und eine Konigin hatten drei TSchter, von denen die 
zwei iiltesten miiBig schon, die dritte aber so sclidn war, dass der Ruf 
ihrer Scliiinheit weit hinaus in die Lande drang. Man bewundert sie, 
aber keiner halt sich fur wiirdig, sie heimzuftihren. Da setzt der Befehl 
des Orakelgotts, das Magdlein einem Ungeheuer zuzufiihren, die ganze 
Stadt in Entsetzen. *) Man bringt das Kbnigskind auf die Spitze eines 
Berges und liberlasst es hier seinem Schicksal. Vor Schmerz stiirzt sich 
das Madehen in die Tiefe, aber sein Gewand blaht sich im Sturze segel- 
artig auf und lasst es sanft in die Thalsohle hinabgleiten. Ilier ent- 
schlummert es und sieht beim Erwachen einen wunderbaren Palast. 
Unsichtbare Stimmen fordem die Konigstocher auf, einzutreten und sich zu 
erquicken, unsichtbare Hiinde bedienen sie. Sie begibt sich sodann zurRuhe. 
Ungeselien naht sich ihr der Besitzer des Palasts und yermahlt sich mit 
ihr. Vor Tagesanbruch ist er yerschwunden. Nach geraumer Zeit kilndet 
er ihr an, dass ihre Schwestern herkommen wiirden, sie mogę sich hiiten 
und niemals auf der Schwestern Rath nąch seiner Gestalt forschen. Aber 
die bosen Schwestern niitzen ihre sich widersprechenden Angaben in 
Bezug auf Gestalt und Herkunft ihres Gatten aus und reden ihr ein, 
sie sei einem Ungeheuer yermahlt, das sie todten mtisse, um die Gegend 
von dcmselben zu befreien. Sie riistet sich zu dieser Tliat, erhlickt aber 
statt der grasslichen Schlange einen wundersckonen Jiingling. Ein

*) Das Motiv, warum die KBnigstochter dem Ungeheuer ausgesotzt wird, hat die 
Kedaction verwischt. Ob es geschah, wie bei Hesione und Andromeda, um fremde Schuld 
zu siihnen, lasst sieh nicht errathen.



Tropfen siedenden Óles, welcher von der ihn beleuchtenden Lampe auf 
seine Schulter filllt, treibt ihn von liinnen. Er maeht ihr nocli Vorwurfe, 
dass sie sein Gebot iibertreten habe. Die Ungluckliche verliisst den 
Palast, den Gemahl zu suchen, und kommt auf der Suche zur Mutter 
des von ihr Yerrathenen. Diese, eifersiichtig auf die Schone, qualt sie, 
bałt sie wie Aschenbrodel und heitit sie Arbeiten yerrichten, die sie mit 
Hilfe der Ameisen, des Schilfes und des Adlers verrichtet. Endlich erlangt 
sie, nachdem sie die letzte Arbeit mit Hilfe des Gatten verrichtet hat, 
wobei sie aber, von Neugierde und Eitelkeit yerleitet, den Deckel der 
Scbonheitssalbenbucbse offnet und in Todessehlaf sinkt, die Liebe ihres 
Gatten wieder, der sie aus ihrem Scbeintod erweckt und sich mit ihr 
feierlicli vermahlt.

Was kann aber Aristophon bewogen haben, gerade auf diesem 
kretischen Marchen eine Marchenallegorie aufzubauen? Vielleicht 
die im Marchen der schbnen Konigstochter in den Mund gelegten Worte, 
sie liebe ihren unbekannten Gatten und aclite ihn dem Cupido gleich, 
(Apul. V. G). Dadurch hat er den allerdings schonen Gedanken er- 
dacht, dass der, den sie mit Gupido vergleieht, Cupido selbst ist.

Die zweimalige Anfuhruug des Ausdrucks ..Miirchenal!egorieu hat 
stutzig gemacht? Ist es ein Mythus? Dieser Gedanke ist einmal 
aufgetaucht, aber schnell verschwunden. Ein Roman? Nein. Kein 
Marchen, denn eine Allegorie ist mit ihm vereinigt; keine Allegorie, 
denn ein Marchen umschlingt sie, so innig, wie Amor und Psyche sich 
umschlungen hielten. Das Product Aristophonteisch-Apulejischen Geistes 
ist Marchen und Allegorie, eine Marchenallegorie.

Ein giitiges Geschick hat uns dies W erk des Apulejus iiberliefert. 
Ware bloC der von Fulgentius gegebene Auszug aus dem Marchen, 
der sich nur im ersten Theil auf ausfiihrlichere Wiedergabe ausdehnt, 
wahrend der zweite sich auf die Angabe beschrankt, nach mannigfachen 
Leiden sei Psyche mit Amor vereinigt worden, von einem ungunstigen 
Schicksal erhalten geblieben, so lagę die griechische Marchenperle ver- 
simken im Meer der Vergessenheit.

Was niitzt es, sich mit der Deutung der Marchenallegorie zu be- 
schaftigen, da sich von der Allegorie nur gar wenig ermitteln lasst, 
nach Inhalt und Ausdehnung, und ein Marchen doch sich d e r  Deutung 
entzieht, die man ihm aufdrangen will. Man thate besser, das Marchen, 
die Sagę, den Mythus nach seinem historischen Kern abzuschftlen, ais 
uberall ein sittliches Moment herauszuzwangen. Was sich fur die Deutung 
der Allegorie ergibt, beschrankt sich auf weniges. Die irdische Liebe 
(Yenus) suclit das innige Band, das himmlische Liebe (Amor) und 
Seele (Psyche) vereint, zu trennen, vermag es aber nicht, da die Seele, 
die himmlische Tochter, zu sehr an die himmlische Liebe ais erganzen- 
des Moment gekntipft ist.

G. Korompay.



T a h r e s b e r ic h t

1'iber den Zustand des k. k. Staatsgymnasiums in Teschen 
im Schuljahre 1896/7.

A. Der Lehrkorper.

1. Veranderungen.
1. Mit dem Erlasse Sr. Excellcnz des Herrn Ministers fiir Cultus und Unter- 

riclit yom 25. Juni 1896, Z. 11.752, wurde der provisorisclie Lehrer am 
Staatsgymnasium in Teschen, Eduard B o t t e k ,  zum wirklichen Lehrer an 
dieser Anstalt mit der Reektswirksamkeit vom 1. September 1896 ernannt.

2 Se. Excollcnz der Herr Minister ftir Cultus und Unterriclit hat mit 
dem Erlasse vom 25. Juni 1896 den Supplenten am Staatsgymnasium in 
Bielitz, Dr. Heinrich F l e i s c h t n a n n ,  zum provisorischen Lehrer an dem hie- 
sigen Gymnasium mit der Rechtswirksamkeit vom 1. September 1896 zu 
ernennen gefunden.

3. Aus dem Lehrkorper schied der Supplent Dr. Karl S i g m  un d ,  der 
mit Beginn des Schuljahres iiber sein Ansuchen mit dem Erlasse des h. k. k. 
Landesschulrathes vom 18. September 1896, Z. 2675, seines Dienstes an 
der hiesigen Anstalt enthoben wurde. E r iibernakm eine Supplentenstelle am 
k. k, Staatsgymnasium in Linz.

4. Mit dem Erlasse des hochloblichen k. k. Landesschulrathes vom 27. Sep
tember 1896, Z. 2237, wurde dem Professor Daniel Gl i n  t e r  die erste 
Quinquennalzulage von 200 Gulden o. W.  vom 1. September 1896 ange- 
fangen zuerkannt.

5. Mit dem Erlasse des hochloblichen k. k. Landesschulrathes vom 22. Oc- 
tober 1896, Z. 2936, wurde infolge Yerzichtleistung des bisherigen Gesang- 
lehrers W. D o b es ch auf die Gesanadehrerstelle an der Anstalt der Burger- 
schullehrer in der hiesigen Volks- und Biirgerschule fiir Madchen, Alfred 
G r i m m ,  zum Gesanglehrer am Staatsgymnasium bestellt.

6. Se. Excellenz der H err Minister fiir Cultus und Unterricht hat mit 
dem Erlasse vom 14. November 1896, Z. 27908, den wirklichen Lehrer 
Eduard B o t t e k  im Lehramte definitiv zu bestatigen und ihm den Titel 
„Professor11 zu verleihen gefunden.

7. Mit dem Erlasse Sr. Excellenz des Herrn Ministers fiir Cultus und 
Unterricht vom 6. Jiinner 1867, Z. 31.643, wurden die Professoren Pranz 
S c l i m i e d  und Dr. Johann W i t r z e n s  mit Ende Februar 1897 in den 
zeitlichen Ruhestand versetzt.

8. Seine Excellenz der Herr Minister fiir Cultus und Unterricht hat 
mit dem Erlasse vom 6. Jiinner 1897, Z. 31.643, den Supplenten am Staats-



gymnasiutu in Linz, Dr. Karl Sigmund, und den Supplcnten an der liiesigen 
Anstalt, Dr. Karl W e r  b e r ,  zu wirklichen Lehrern an dem k. k. Staats- 
gymnasium in Tesehen mit. der Rechtswirksamkeit vom 1. Marz 1897 zu 
erncnnen gefungen.

9. Mit dem Erlasse des hochloblichen k. k. Landesschulratbes vom 26. Jiin- 
ner 1897, Z. 300, wurde der bisherige Supplent an der Staatsrealseliule in 
Bielitz, Dr. Josef St r i i f i l e ,  zum Supplenten an der liiesigen Anstalt bestelll.

10. Mit dem Erlasse des hochlobliclien k. k. Landesschulrathes vom 16. Miirz 
1897, Z. 397, wurde dem Beligionsprofessor Ignaz Ś w i e ż y  die fiinfte 
Quinquennalzulage von 200 Gulden vom 1. Februar 1897 angefangen zuer- 
kannt.

11. Mit dem Erlasse des hochloblichen k. k. Landesschulrathes vom 24. 
Miirz 1897, Z. 838, wurde die Anzeige von der Erkrankung des kalli, Re- 
ligionslehrers W . B a b u s c h e k  zur Kenntnis genommen und dessen Ver- 
tretung durcli den Kapłan Herrn Yictor E i s e n b e r g  genehmigt. Fiir die 
eifrige und umsichtige Ertheilung des Religionsunterriclites wiihrend der vicr- 
wochentlichen Dauer der Krankheit des Religionslehrers spricht die Direc- 
tion dem Herrn P. Eisenberg ihren warmsten Dank aus.

2. Beurlaubungen.
1. Professor und kaiserlicher Ratb Armand K a r e l ł  war behufs Aus- 

iibung seiner Functionen ais Bezirksschulinspector ftir das ganze Schuljalir 
beurlaubt. (Erlass des h. k. k. Ministeriums fiir Cultus und Uuterricht vom 
25. Jiinner 1884, Z. 850.)

2. Professor Ignaz Ś w i e ż y  war behufs Ausiibung seines Reichsraths- 
mandates fiir das ganze Schuljalir beurlaubt. (Erlass des h. k. k. Ministeriums 
fiir Cultus und Unterricht vom 31. August 1885, Z. 15863.)

3. Stand des Lehrkorpers am Schlusse des Schuljahres 1896 97 
und Lehrfachervertheilung.

Za
hl

Name und Charakter

O
rd

in
ar

iu
s 

in

Lehrfach und Classe

O _  1
si !

a § 1 2 -a 
o S:0 3 

W
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E d u a rd  T o m a n ek ,
k. k. Director, Curator der 
Scherschnik’schen Biblio- 

tlieksstiftung.
—

Geograpliie undGeschichte 
in II. B, V. 7

2
A rm and K a r c ił,

kais. Ratli, k. k. Professor 
in der VIII. Rangclasse, 

Bezirksschulinspector.
—

W ar behufs Ausiibung 
seiner Functionen ais 
Bezirksschulinspector fiir 
das ganze Jah r beur
laubt (Erlass des hohen 
k. k. Minist. v. 25. Jiinner 
1884, Z. 850).
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Ijfuuz S n i f ż j ’,
Monsignore, k. k. Professor, 
Reichsraths- und Land- 

tagsabgeordneter.

War behufs Austibung |j 
seines Eeichsratlisman- 
dates ftir das ganze Schul- 
jahr beurlaubt (Erlass 
des b. k. k. Minist, 
vom 31. August 1885, 
Z. 15863).

R ic h a r d  F r itsc h e ,
4 k. k. Professor in der 

V III. Bangclasse

r Dr. A lois S te in e r ,
k. k. Professor.

K arl O rszu lik ,
k. k. Professor.

VIII.

lim  iI I lr ib a r ,
k. k. Professor.

A n ion  L a n d s ic ld ,
k. k. Professor, Curator 
der Gabriel’sclien Stiftung, 
Custos des geograpbiscben 
Cal)inettes,PrUfungscomm. 
f. Volks- und Blirgerscli.

F r ie d r ic h  L o e b l,
k. k. Professor.

I ln <|0 S chw endenw ein ,"
k. k. Professor, Custos des 
physikalischen Cabinettes

D a n ie l J . G u nter,
k. k. Professor, Custos des 
naturbistor. Cabinettes und 

der Spielgerathe.

III.B

VII.

Evangelische Religion in 
I., U., III., IV., V., 
VI , VIII.

Deutsch in VI., VII., VIII., 
Geographie u. Geschichte 
in VIII., Logik in V II., 
Psychologie in V III.

Griecbiscb in VI., Deutsch 
in III. B, Polniscli in 
I .—IV. Abtheilung.

I. A

VI.

Mathernatik in I. A, I. B, 
III . A, V., VII., Physik 
in VII.

Geographie in I. A, I. B, 
Geographie und Ge
schichte in II. A, IV., 
VI., V II., Bohmisch in 
I .—III . Abtheilung.

Latein in I. A, V III, 
Deutsch in I. A.

Mathernatik in II. A, III. 
B, IV., VI., VIII., Phy
sik in IV., VIII.

Mathernatik in II. B, Na- 
turgeschichte in I. A, 
I. B, II. A, II. B, III. A,
III. B, V., VI.; Steno- 
graphie in zwei Oursen, 
Kalligraphie in einem 
Curse.

14

16

16

10

27

17

20

19 +
3 + 2
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12
E d u ard  ISottck.

k. k. Professor, Custos 
der Schiilerbibliothek.

IV.
Latein in IV., VI., Grie- 

chiscli in III. B. 17

13
D r. K arl S iym u u d ,

k. k. wirklicber Gymna- 
siallehrer.

III. A
Latein iu III . A, Griechiseb 

in III . A, VIII. 16

14

D r. K a r l W erb er ,
k. k. wirklicber Gymna- 
siallebrer, Custos der Leh- 

rerbibliothek.

II. B
Latein in II. B, Griechisch 

iu VII, Deutschin 11. B. 16

15
D r. I I .  F lc isc h m a n n ,

k. k. proyisorischer Gym- 
nasiallebrer.

I. B
Latein in I. B, V II., 

Deutsch in I. B. 17

16
W cn zc l K a lm sc lick ,

supplierender Eeligions- 
lebrer.

—
Katbolische Eeligionslehre 

in I .— VIII. 16 |

17
K a rl Y olk iu cr,

supplierender Gymnasial- 
lebrer.

V.
Latein III. B, V., Grie

chisch in V. 17

15

IG

6

18
D r. J o s c i  S tr a s s le ,

supplierender Gymnasial- 
lebrer.

—
Deutsch in III. A, IV., V., 

Geograpliie und Ge- 
schiclite in III. A, III . B

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

19
G u sta  v  K oro m p a y ,

supplierender Gymnasial- 
lehrer.

II. A
Latein in 11. A, Griechisch 

inIV ., Deutsch in II. A.

2 0
D r. A doli L c im d b rlcr ,

! Rabbiner undPredizer der 
israel. Cultusgem. Tesclien

—
Israelitische Religion in 

I .— IV. Abtli.

21
L e o p o ld  W id eu k a ,

stadt. Yolksscbullehrer.
Vorbe-

reitungs-
classe

Deutsche Sprache, Rech- 
nen, Schonschreiben u. 
Turnen in der Vorbe- 
reitungsclasse

2 0

222
M o iis iy iio rc  J .  S ik o r a ,
Kanzler desFiirstbistbums 

Breslau.
—

Exhortator fur das Unter- 
gy mnasium.

23
F r itz  D ock ,

k. k, Professor an der 
Staatsrealscbule.

—
Franzosische Sprache in 

einem Curse. 2



24

25

26

Name und Charakter

J u l iu s  Z i t u y ,
k. k. Hauptlelirer an der 

Lehrerbildungsanstalt.

( * u s t a v  K l a u s ,
Turnlehrer an der k. k. 

Lehrerbildungsanstalt.

A lf r e d  C lriiiu n ,
Biirgerschullehrer.

Lehrfach und Classe
• S CŚ
s -Su ^

Freihandzeichnen in drei 
Cursen.

Turnen in drei Cursen.

Gesang in zwei Cursen.

Ubersicht des Lehrpersonales:

K a t e g o r i e Welt-
lich

Geist-
lich

Director . .................................................... ! 1
Professoren.................................................... 9 2
Wirkliche L e h r e r .................................. 2 —

Prov. L e h r e r .............................................. 1 —

Supplierende L e h re r .................................. 3 1
Hilfslehrer . . .  ............................. 1*) 2**)
N e b e n le h r e r .............................................. 4 —

Zusammen 21 5

Dienerschaft.
A d o l f  G r o b l ,  Schuldiener. 
F  r a n z P u s t ó w k a ,  Heizer.

B. Der Unterricht.
a) Religiose Ubungen.

Die katholischen Schiller wohnten zu Beginn des Schuljalires in Be- 
gleitung des Lehrkorpers dem Heiligengeistamte bei.

Fur dieselben fand der Gottesdienst an jedem Sonntage (Messe und 
Exhort,e) und Feiertage (Messe) statt. Die Eshorten wurden fiir die Ober- 
und Untergymnasiasten gesondert abgehalten. F iir die Schiller des Ober-

*) Der Lehrer der Yorbereitungsclasse.
**) Der israelitisclie Religionslehrer und der katholische Exhortator fur das 

Untergymnasium.



gymnasiums hielt dieselben der Gymnasialkatechet P. W. Babuschek, fiir 
die des Untergymnasiums der furstbischofliche Kanzler Monsignore J .  Sikora 
ab. W ahrend der Messe sangen die Scliiiler bei Orgelbegleitung der Kircben- 
zeit entsprechende, von dem Gesanglehrer Alfred Grimm eingeiibte Kirchenlieder.

Im October, April und Juni empfieiigen die katbolischen Schiller die 
heiligen Sacramente der Bufie und des Altars.

In besonders berucksichtigungswiirdigen Fiillen wurden einzelne Scbtiler 
im Sinne des § 24 der Disciplinarvorschriften vom Director im Einvernehmen 
mit dem Religionslelirer von der Theilnahme am gemeinsamen Gottesdienste 
gegen die Verpflichtung befreit, einem anderen Gottesdienste in einer ihnen 
naher gelegenen Kircbe baizuwolmen.

Unter gleicher Bedingung wurden Gymnasialscłiiiler aus der Umgebung 
von Teschen am Allerheiligentage von der Theilnahme am gemeinsamen 
Gottesdienste dispensiert, um ihnen den Besuch bei den Grabem ihrer An- 
gchorigen zu ermoglichen.

Am Frohnleichnamsfeste betheiligten sich die katholischen Scliiiler 
unter Fiihrung des Directors und einiger Lehrer der Anstalt an dem feier- 
liclicn Umzuge.

Am Schlusse des Schuljahres wolmten dieselben in Begleitung des 
Lehrkorpers dem lieiligen Dankamte bei.

Fiir die evangelischen Scliiiler fatid am 18. September ein feierlicher 
Eriiffnungsgottesdienst, am 4. October, dem Namensfeste Sr. Majestat des 
Kaisers, ein Festgottesdienst in der hiesigen Gnadenkirche, am 19. No- 
yember, dem Namenstage Ib. Majestat der Kaiserin, ein Scłralgottesdienst 
im Festsaale statt. Am 11. Juli, dem letzten Sonntage im abgelaufenen 
Schuljahre, wurde ein feierlicher Schlussgottesdienst abgehalten, wobei der 
Religionsprofessor R. Fritsche predigte.

Im Schuljahre fand fiir die evangelischen Schiller regelmaBig abwechselnd 
an dem einen Sonntag der Scłralgottesdienst im Festsaale statt, wahrend 
an dem anderen Sonntage die evangelische Jugend dem Gottesdienste der Ge- 
meinde in der Jesuskirche beiwohnte.

Am 8. December und am 11. April (Palmsonntage) wurden die 
Scliiiler zur Beiclite und lii. Communion gefiilirt.

Die israelitischen Schiller waren yerpfłichtet, dem Gottesdienste ihrer 
Confession beizuwohnen. Aufierdem hielt der Prediger der liiesigen Cultus- 
gemeinde Dr. A. Leimdorfer an jedem Samstag nachmittags (3 1j i  Uhr) fiir 
dieselben eine Exhorte ab.

b) Durchfiihrung des Lehrplanes.
I. D ie  o b l i g a t e n  L e h r f a c h e r .

In  den obligaten Lehrgegenstilnden wurde nach dem Lehrplane vom 
2G. Mai 1884 mit Beriieksichtigung der li. Minist.-Erlasse vom 2. Mai 1887, 
Z. 8752, vom 14. Jiinner 1880, Z. 370, vom 30. September 1891, Z. 178G, 
und vom 24. Mai 1892, Z. 11372, unterrichtet. Der Unterriclit in der
I., II. und III . Classe wurde in je  zwei Abtheilungen ertheilt.

Da die Durchfiihrung des Lehrplanes genau dem Normallehrplane ent- 
spracli, werden im folgenden nur die absolviertc Scliul- und Privatlecture, 
die Themen zu deutschen Aufsatzen im Obergymnasium, der Lehrplan fiir 
die israelitisclie Religion und die Yorbereitungsclasse angefiihrt.



Absolvierte Lectiire 1896/7.

1. Schullectiire und deutsche Privatlectiire.
a) Im  L a t e i n i s c h e n  u n d  Gr i e c h i s c he n .

III. A -C  la s  sc. L atein : Cornel. Nepos: Miltiades, Tliemistocles,
Aristides, Epaminondas, Pelopidas. —  Curtius Rufus (nacli Joh. Schmidt): 
I, U, III, V, VI, V III, X V III.

III.  B - C l a s s e .  Latein: Cornel. Nepos: Miltiades, Tliemistocles,
Aristides, Epaminondas, Pelopidas. —  Curtius Rufus (nacli Joh. Schmidt): 
I, VI, IX , X, X I, X II, X V III.

IV. C l a s s e :  Latein: Caesar beli. Cali. I, IV, VI, c. 11—28, VII, 
c. 68— 90. Ovid (Sedlmayer) Met. 2, 3, 4.

V. C l a s s e .  Latein: Liv. I. X X I. —■ Ovid (Sedlmayer), Metam.: 
4, 5, 6, 12, 14, 20, 22, 27, 30, 31, 35. — Jugendgedichte : 1, 3, 5. — 
F a s ti: 5, C, 11. — T ristien : 1, 8. G r i e c h i s c h :  I. Sem.: Anabasis I, II, 
III , IV, VI, VII. ■— Xenopli. Kyrup. I. II . Sem .: Homer, II. I. II. — 
Xenopb. Kyrup. II. IX . X  (Sclienkl).

VI. C l a s s e .  Latein: Sallust. J u g .; Cicero in Cat. I. — Vergil. 
Ecl. I., Georg. II., Aen. I. — Caes. beli. civ. III. c. 1—9. 73— 112.

G r i e c h i s c h .  Homer, II. VI, V III, IX , XVI, XVIII .  — Herodot., 
Buch VII und IX  (nacli Hintner). — Xenophon, Kyrupadie, Stiick VII. 
Anabasis, Stiick VIII . ;  Comment. St. II. nacli Schenkls Chrestomathie.

VII. C l a s s e .  Latein: Cicero, de imp. Cn. Pomp., pro Archia poeta, 
Cato maior ; Vergil, Aen. II., IV., VI. (ed. Golling).

G r i e c h i s c h :  Ifemostlienes, I. II. III.  Olynthische Rede, II. Philip- 
pisclie Rede, Rede iiber den Frieden. — Homer, Odyssee I, V, VI, IX , 
X, XI.

V III. C l a s s e .  Latein: Tacit. Ann. I. 1— 15, 72—81, II. 27 — 43,
53— 55, 69—-83, III . 1 — 15. —  Horatius, carmina I. 1, III . 30, IV. 3,
I. 3, I. 37, I. 11, I. 35, II. 3, IV. 7, I. 2, II. 18, III . 1, II. 14, I. 7,
II. 20, IV. 8, I. 22; epod. I I . ;  sat. I. 1, 1. 9; epist. II. 2.

G r i e c h i s c h :  Platon: Apologie, Kriton, Menon; Sopliokles, Antigone; 
Homer, Odyssee VII. V III.

b) Im  D e u t s c h e n .

V. C l a s s e .  S c h u l l e c t i i r e :  Lectiire des Lesebuches.
P r i v a t l e c t i i r e :  Voss’ Luise.
VI. C l a s s e .  S cli u 11 e c t ii r e : Mittelhochdeutsclie und neuhoclideutscke 

Lectiire nacli dem Lesebuche. Emilia Galotti von Lessing.
P r i v a t l e c t u r e :  Minna von Barnhelm.
V II. C l a s s e :  S c h u l l e c t i i r e :  Lectiire des Lesebuches. — Julius

Caesar von Shakespeare, Iphigenie auf Tauris von Goethe.
P r i v a t l e c Ł i i r e :  Herders Cid (nacli der Schulausgabe von Griiser), 

Voss’ Luise, Aus meinem Leben von Goethe (nacli Graser’scher Schulausg.), 
Giitz von Berlichingen, Egmont und 'Passo von Goethe; Riiuber, Fiesko, 
Cabale und Liebe, Die Jungfrau von Orleans, Wallenstein von Schiller.

V III. C l a s s e :  S c h u l l e c t i i r e :  Lectiire des Lesebuches.— Hermann
und Dorothea von Goethe; Sappho von Grillparzer; Laokoon von Lessing.
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P r i y a t l e c t i i r e :  Maria Stuart, Die Jungfrau von Orleans, Braut yon 
Messina von Schiller; Faust I. Theil von Goethe; Ahnfrau, Konig Ottokars 
Gliick uncl Ende von Grillparzer.

2. Aufgaben fiir die deutschen schriftlicłien Arbeiten 
am Obergymnasium.

V. Classc.
a) S c h u l a r b c i t e n :

1. Aeneas in Italien.
2. Die Grilndung der Ara maxima.
3. Gedaukengang in dem Gedichte: „Klage der Ceres“.
4. Durcli welche Mittel yerschafft der Diehter in dem Gedichte „Die 

Kraniche des lbykusu dem Ibykus unsere Theilnahme ?
5. Vergleich der Gedichte: „Das Gltick von Edenliall11 und „Belsazer11.
6. . . . D i e  W inter der Natur

Sind der Geister Lenze. Grillparzer.
7. Durcli welche Ziige mildert das Nibelungenlied das AbstoBende 

in Hagens Ersclieinuug ?
8. Inlialt und Gliederung der Rede des Nikodemus in Klopstocks 

„Messias“ IV. 397 — 530.
9. Hiion vor Karl. Nacli Wielands Oberon I.

10. Vorziige von Stadt und Land.

b) H a u s a r b e i t e n :
1. Was lehrt uns der Herbst?
2. Das Heim des Organisten Tamm.
3. Charakteristik des Romulus.
4. Was erfahren wir aus den „Kraniehen des Ibykus11 iiber das 

grieehisclie Volksleben?
5. Die bauliche Entwicklung der Stadt Bom in der Konigszeit. Nacli 

Liyius.
6. Welche Eigenschaften der Griechen sind des Lobes und der Nach- 

alimung wert?
7. Philo. Nacli dem 4. Gesange von Klopstocks „Messias11.
8. Der Rundblick vom Kreuze bei Mosty.

VI. ('lasso.

a) S c l i u l a r b e i t e u :
1. Was bewundern wir an den alten Romern?
2. Siegfrieds Ankunft in Worms. (Ein Gemiilde.)
3. Siegfrieds Tod. (Ein Gemiilde).
4. Gedanken beim Besuclie einer Schlossruine.
5. Was ist von dem Spricliwort „Man lebt nur einmal in der Wolt11 

zu halten?
6. Warum liatten die meisten Reiche, welche die Germanen auf 

romischem Boden griindeten, nur kurzeń Bestand ?
7. Aus welchen Grunden und auf welche Weise fiihrt Marinelli den 

Tod des Appiani lierbei?



b) H a n s a r b e i t e n :
1. Warum konnte Pyrrhus die Eomer nicht besiegen?
2. Charakter des Ingurtha (nach beli. Ingurth. 1— 45).
3. Charakter Siegfrieds.
4. Welche Seenen sind auf dem Schilde des Achilles dargestellt?
5. Welche Bedeutung hat Luther filr die deutsche Literatur?
6. Auf welche Weise ist der Charakter der Claudia in der Tragodie 

„Emilia Galotti“ gezeiclinet?
VII. Classe.

a) S c h u l a r b e i t e n :
1. Inwiefern ist das Hildebrandslied ein Volkslied im Sinne Herders ?
2. Wie entwickelte sieli die Lebensanschauung Goethes in der crsten 

Zeit seines Weimarer Aufentlialtes (dargestellt nach den gelesenen einschlagigen 
Gcdichten) ?

3. Durcli welche Mittel weifi Antonius das Volk gegen die Vcr- 
schworenen aufzuregen ?

4. Wodurcli gibt sieli in „Gotz“ der Eintritt einer neuen Zeit kund ?
5. Wie ist die Allegorie der „Fam a“ bei Ovid und bei Vergil durch- 

gefiihrt?
C. Inwieferne liisst sieli in der Eulle poetischer Attribute und Bilder 

z. B. im „Eleusisclien Eeste“ und „Spaziergang“ der Einfluss Goethes und 
Lessings auf Schiller erkennen?

b) H a u s a r b e i t e n :
1. Wie wurde die Kunst der Griechen durcli ihre Beligion und Ge- 

schichte gefiirdert?
2. Der Schauplatz der Handlung in Vossens Luise.
3. Auf welche Weise suclit Cassius den Brutus fiir die Verschworung 

gegen Caesar zu gewinnen ?
4. Welche Gedanken entwickelt Cicero in seinem Cato maior Iiber das 

Leben nach dem Tode?
5. Charakter der Iphigenie.
6. Welche Verdienste hat sieli Maria Theresia um den Bauernstand 

ihrer Lauder erworben?
7. Inwieferne ist „Die Jungfrau von Orleans11 cine romantische 

Tragodie ?
VIII. Classe. 

a) S c h u l a r b e i t e n :

1. Schuld und Stihne der Jungfrau von Orleans.
2. Die Vorfabel zu Hermann und Dorothea.
3. Schillers Glocke und Spaziergang. (Eine Parallele.)
4. Die „physische W elt“ in Hermann und Dorothea.
5. Wie kam es, dass die Griechen die groBe Lhermacht der Perser 

zu besiegen vermocliten?
6. Der tragische Widerstreit in Sappho.
7. (Maturitatsaufgabe.) Justitia et clementia; wie hat Maria Theresia 

diesen iliren Wablspruch in ihrer Eegierung yerwirklicht ?



b) H a u s a r b e i t e n :

1. Inwieferne ist „Wallensteins Lager“ Expositiou zur Tragedio 
,,Wallenstein“ ?

2. Wodurch wird in der Tragedie „D ieBraut von Messina11 die tragiselie 
Wirkung erreicht ?

3. Charakter Hermanns.
4. Welelien Einfluss iibte der Gebirgsban auf die Wanderungon und 

Ansiedlungen der Volker des osterreichischen Alpengebietes ?
5. Welelien W ert lmt die Erinnerung fur den Mensclien ?
6. Inwieferne gelten die Grenzen der bildenden Kiinste aucli fiir den 

Scliauspieler, inwieferne nicht?

3. Controlierte Privatlectiire in den altclassischen Sprachen.
a) Im  L a t e i n  i scl ien.

V. Classe.
Farnik: Liv. III. c. 45 — 55.
Filasiewicz: Liv. III. c. 33— 55.
Gerst: L ir. 111. c. 33— 55.
Klucki: Lir, III. c. 33— 55.
Krmaschek: L ir. III. c. 40—44, Philemon und Baucis.
Kruss : L ir. 111. c. 33— 49.
Michejda: L ir. III. c. 33— 55.
Pindór: L ir. III. c. 33— 49.
Questel: L ir. III. c. 40-—49.
Baniek : L ir. III. c. 33 — 55.
Silberstein: L ir. III. c. 40— 44.
Morawetz: Orid : Pentheus ; Philemon und Baucis.

VI. Classe.

Biedrawa 
Cholcva 
Laurent 
Michejda 
Schmid Ignaz

Lir. XXVI.

Andres
Duda
Fictz Lir. XXII.

Tannert

VII. Classe.

Mamica: Orid Met. (Sedl-
mayer) Nr. 28. L ir. XXVI 

Schmid Julius: L ir. X X II
Cap. 1—40.

Spitzer: Orid (Sedlmayer) Met. 
12, Jugendged. 1. 3. 5. 
Fasti 4. 7. L ir. II . 1—40 

Wechsberg: Orid Met. (Sedl
mayer) Nr. 28. L ir. XXVI.

Bartlia: L ir. XXVI; Verg. Aen. V. (Golling).
Brzeski: Liv. XXVI.; Cic. in Catil. II, IV, pro rege Deiotaro.
Drossler: Cic. in Catil. IV, II; L ir. XXVI.
Fabian: L ir. XXVI.
Erisa: Cic. in Catil. IV.; Lir.IV .cap. 1— 9 (Zing.), L ir.X X V I. Verg. V. (Golling). 
Kaluscha: Cic. in Catil. IV, III, Verg. Aen. III, V. (Golling).
K onralinka: L ir. XXVI.
Kresta: Cic. in Cat. IV, III, L ir. IV, c. 1— 9 (Zing.); Aen. V. (Golling). 
Kunz: Cic. in Cat. fV.



Lebiedzik: Cic. in Cat. IV.
Loclis: Łiv. XXVI.
l ie ik : Cic. in Catil. IV ; Liv. IV. c. 1— 9 (Zing.); Verg. Aen. V. (Golliiig). 
Schenk: Cic. in Catil. TI. IV.
Schoppek: Verg. Aen. V. (Golling).
Szymański: Cic. in Catil. IV.-Liv. XXVI.
K u lin : Liv. XXI ;  Verg. Aen. V. (Golling).

VIII. ('lasso.
Sammtlicho Scliiiler der Classe: Vergilius, Aencis, 1. IX.

b) Im  G r i e ch  i s cli on.
V. Classe.

Beck: K yr. VI § 1 — 12 (nacli Schenkl), K yr. V.
B ia ła : Kyr. V. (nacli Schenkl).
Filasiewicz: Anab. IV.
Gerst: Anab. IX, Kyr. VI § 1— 12, Anab V.
Kleinberg: Kyr. IV. (nacli Schenld), Anab V.
Klucki: Kyr. VI (§ 1— 28) (nacli Schenkl), Ilias VII. 1 — 159. 
Kuppermann: Kyr. IV. (nacli Schenkl).
Michejda : Anab, V. (nach Schenkl).
Morawetz: Kyr. IV. (nach Schenkl).
Pindór: Kyr. V (nach Schenkl), Ilias VII. I — 159. 
Ramek: Kyr. VI. (§1— 28)(nacliSchenkl); Ilias VII.
K ulm : Kyr. V. (nach Schenkl).

VI. Classe.
Andres : Homer, Ilias XIX. 
Biedrava: Ilias X X II.
Cholewa: Ilias VII. XII. XXII. XXIV. 
Biiuerle: Ilias XXIV.
Duda: Ilias XX] 1. Xen. Anab. IX. 

Stiick.
Fiotz: Ilias XIX.
Kania: Ilias XII.
L aurent: Ilias X IX .
Mamica: Ilias XXII,
Michejda: Ilias XII.

Schmid Ignaz: Ilias VII, X, XI, 
XIV, X IX , X X , X X II.

Schmid Julius: Ilias VII, XII. 
Spitzer: Ilias VII, X, XIV, XIX. 

Xen. Kyrop. St. X III. Comm. 
St. III . '

T acina: Ilias X IX .
T annert: Ilias X IX .
Wałoszek: Ilias X II.
Wechsberg: Ilias X II.

VII. Classe.
Brzeski: Homer Odyssee III , V II, X II, X V III, X IX , Dem. I. Phil. 
Drossler: Odyssee III, VII, V III, X II.
Fabian: Odyssee III, VII, XVIII, XIX,  XX.
Frisa: Odyssee III, V II, X II.
Kaluscha: Demosthenes, I. Phil.
K unz: Dem. I. Phil.
Lebiedzik: Odyssee VII, Dem. I. Phil.
Lochs: Odyssee III.
Eeik : Ilias VII, Odyssee X II.
Schenk: Odysse III, VII, VIII, XII.
Szymański: Ilias VIII, Odyssee VII, XII.
K ulm : Odyssee III , VII.



VIII. Classe.
Sclimied: Odyss. X.
Glesinger: II. V.
Dreiseitl: II. XXIV.
Thal: Demosth; Olyntb. B; nept xrję eip^wję; icspi x«jv sv Xsppov7j<Ji)>; y.ctta 

• h O d K T .m  Ć. — Sophokl., Oed. auf Kolonos (1— 1013).

4. Israelitischer Religionsunterricht.
I. Abtbeilung (1. uud 2. Cl.). Ausgewitblte Capitol aus dem 1. Buclie 

Moses (nach Kayserling). Hebr. Grammatik: Vocale, Silben, Tonzeichen, 
Substantiv. Bibl. Geschichte: Von I)avid bis Acbabs Tod (nach Ehrmann). 
Liturgie. 2 St. w.

II. Abtbeilung (3. uud 4. Cl.). Ausgewahlto Capitel aus dem 3. und
4. Buclie Moses (nacb Kayserling). Hebr. Grammatik: wie Abtbeilung I. — 
Bibl. Gescbicbte: Die Konige von Juda und Israel (nacb Ehrmann).
Liturgie. —  2 St. w.

III. Abtbeilung (5. und 6. Cl.). Ausgewitblte Capitel aus dem 4. Buche 
Moses (nacb Kayserling). Hebr. Grammatik: Substantiv bis incl. I. Con- 
jugationsform des regelmafiigen Verb. Gescbicbte: Von Herodes bis Titus 
(nacb Ehrmann). Liturgie. — 1 St. w.

IV. Abtbeilung (7. und 8. Cl.). Ausgewitblte Capitel aus dem 5. Buche
Moses (nacb Kayserling). Hebr. Grammatik: Redetheile im allgemeinen mit 
besonderer Eiicksicbt auf das Verb. Gescbicbte: Vom 11. bis 14. Jahr-
hundcrt. — Liturgio. — 1 St. w.

5. Vorbereitungsclasse.
Nachdem Se. Excellenz der H err Leiter des Ministeriums fur Cultus 

und Unterricht mit dem h. Erlasse vom 11. August 1895, Z. 11793, prin- 
cipiell genehmigt batte, dass mit Beginn des Schuljabres 1895/96 eine Vor- 
bereitungselasse fur die hiesigen Mittelscbulen errichtet werde, bat Se. Excellenz 
der k. k. Minister fiir Cultus und Unterricht mit dem h. Erlasse vom 
14. November 1895, Z. 25.422, die rucksichtlich der Vorbereitungsclasse 
getroffenen Verfiigungen, sowie den nacbgewiesenen Aufwand und Lehrplan 
fur diese Classe genehmigt.

Die Vorbereitungselasse bat die Aufgabe, Knaben vornehmlich pol- 
niscber Muttersprache die zum Eintritte in die erste Classe der liiesigon 
Mittelscbulen erforderlicbe Vorbildung, und so den Mittelscbulen die st ram ino 
und ungehemmte Durclifiihrung ibrer Lehrplane zu ermoglichen. Von diesem 
Standpunkte aus ist der nun folgende Lehrplan zu beurtheilen:

1. L e h r z i e l :  Erlangung derjenigen Kenntnisse, welcbe nacb dem 
Ministerial-Erlasse vom 2 7. Mai 1884, Z. 8019, durch die Aufnabmsprufung 
in die e r s t e  Classe einer Mittelschule eonstatiert werden sollen, also An- 
eignung einer solchen Fertigkeit im Sprechen, Lesen und Sehreiben der 
deutschen Sprache ais IJnterrichtsspracbe der Mittelschulen in Tesehen, dass 
der Schiller dem Unterricbte der ersten Classe des Gymnasiums oder der 
Realschule mit Verstandnis folgen kann.

2. L e h r g e g e n s t a n d e :  I. Obligate: a) R e l i g i o n  s l e h r e ,  wo- 
cbentlicb zwei Stunden; a )  katholische: Glaubens- und Sittenlchre nacb



dem grofieren Katechismus. Biblische Gescliiclite. $) cvangelische: Biblisclie 
Geschichte und Lutbers Katechismus.

b) D e u t s c h e  S p r a c l i e ,  w b c h e n t l i c h  1 2 S t u n d e n :  a )  Sprechen,
Lesen, Wiedergabe des Gelesenen, Mcmorieren von Kedensarten und 
Absclmitten des Gelesenen (G Stunden); (3) S p r a  chlel i  re:  der reine
und erweiterte Satz, Elemente des zusammengesetzten Satzes. Im An- 
schlusse an die Satzlehre die regelmiiCige Bormenlelire, Ubungen in 
der Satz- und Wortańalyso (4 Stunden). — Wochentlich 6 hausliche 
Ubungen, alle 14 Tage eine Schularbeit — ; y )  Orthograpliie (2 Stunden): 
Laut- und Silbenlohre, Dehnung und Schiirfung, grofic und kleine Anfangs- 
buchstaben. Im I. Semester wochentlich eine orthographische Ubung ais 
Schularbeit; im II. Semester wechseln dieselben mit stilistischen auf die 
łleproduction von einfachen Erzahlungen besclirankten Ubungen.

c) K e c h n e n ,  w o c h e n t l i c h  4 S t u n d e n :  Anschreiben und Lesen
melirziffriger Zahlen: die vier Rechnungsarten mit unbenannten und ein-
namigen ganzen und Decimalzablen unter besonderer Rucksichtnahme auf 
das Kopfrechnen. —  Das Wieli tigste iiber Mafie und Gewichte. — Bur 
jede Lelirstunde hausliche Ubungen, alle 14 Tage eine Schularbeit.

d) Soli o nsc  h r e ib  e n, w o c h e n t l i c h  2 S t u n d e n :  Deutsche Current-, 
lateiuische Cursivsehrift. Von Stunde zu Stunde hausliche Ubungen.

e) T u r n e n ,  w o c h e n t l i c h  2 S t u n d e n :  Ordnungs- und Freiiibungen 
mit Handgeratli; Breispringen, leichte Stiitz- und Ilandubungen am Barren 
und am Beck; Turnspiele.

II. Unobligate: G e s a n g :  In Verbindung mit den Gymnasiasten oder 
Realscliiilern; wochentlich 2 Stunden.

Anmerkung: die Unterrichtssprache ist iti allen Fachem  die dcutsche, 
Vermittlungsspraclio die polnische.

A u f n a h m e :  In die Yorbereitungsclasse werden vorerst die bei der 
Aufhahmsprtifung in die I. Classe des Gymuasiums oder der liealschule 
zuriickgewiesenen Knabcn aufgenommen, sodann Schiiler, die sieli aus den 
Volksscliulen fur die Aufnahme in die Yorbereitungsclasse melden, das 
n eun  te  Lebensjalir zuriickgelegt liaben und eine solcho Kenntnis der 
deutsclien Spraclie besitzen, die lioifen liisst, dass sie dem TJnterrichte in der 
Yorbereitungsclasse folgen kbnnen. Die Entscheidung iiber letzteres wird dem 
aufnehmenden Director iiberlassen.

Die Schiller der Yorbereitungsclasse zalilon weder eine Aufnahmstaxe 
nocli einen Lehrmittelbeitrag.

Das halbjahrige Schulgeld betriigt 5 Gulden und ist im I. Semester 
nach Ablauf von 6 Wochen in Schulgeldmarken zu entrichten.

Von der im II. Semester innerhalb des ersten Monates zu leistenden 
Schulgeldzahlung konnen unter den fur die Mittelschulen geltenden Bedin- 
gungen ganze oder łialbe Befreiungen eintreten. (Erlass vom 12. Juli 1886, 
Z. 9681.)

Schiiler, welclie die Yorbereitungsclasse mit gutem Erfolge zuriick- 
gelegt liaben, werden oline Aufnahmspriifung in eine Tesclmer Mittelschule 
aufgeuommen. Fiir die Aufnahme in die Mittelschule einer anderen Stadt 
gilt der beziiglich der Gymnasien in dem Minist.-Eri. vom 10. November 
185 7, Z. 18.937 (Org.-Entw. §. 61.2)  ausgesprochene Grundsatz.



II. Die wahlfreien Lehrgegenstande.
a) 1 'o ln isc li.

I. A b t h e i l u n g ,  2 St. w. :  Geschlechtsendungen, Declination und
Comparation der Eigenschaftsworter, Bildung und Stoigerung des Adverbiums, 
Geschlecht der Hauptworter naeli ihrer Bedeutung und Endung und De
clination des Substantivums im Anschlusse an das „Elementarbuch der 
polnischen Spracbe yon A. Popliński11. Ubersetzen kurzer Siitze, Spreeh- und 
Dictandoiibungen. Alle 2 Woehen eine scliriftliche Arbeit.

II . Ab tli e i l u n g ,  2 St. w.: Das Nothwendigste ans der Lautlehre. 
ItegelniaGige Formenlebre. Lectiire gewiililter Lesestiicke aus Wypisy polskie. 
I. Memorieren kurzer Gediclite. Alle 3 Wocben eine scliriftliche Aufgabe.

III. A b t h e i l u n g ,  2 St. w.: Conjugation; Syntax des einfachen Satzes. 
Lectiire ausgewahlter Lesestiicke aus Wypisy polskie II. mit Erklarung, 
Ubersetzung und Wiedererziiłilung. Memorieren yon Gedicliten. Alle 4 
Woehen ein Aufsatz.

IV. A b t h e i l u n g ,  2 St. w .: Grammatiscli-stilistisclie und sachliclie
Erklarung ausgewahlter Lesestiicke aus W ypisy polskie II. f. O.-G. mit 
einem kurzeń Abrisse der Literaturgeschichte. —  Vortrag freigewahlter 
Gedichte. — Alle 4  Woehen ein Aufsatz.

h ) IS o lim is c li.

I. A b t h e i l u n g ,  2 St. w.: Anfangsgriinde des Unterrichtes. Conju
gation des regelmaCigen Zeitwortes in allen Zeiten. Declination der Substantiya 
und Adjectiva. Eintibung der Formen an Beispielen des I. Theiles des „Lelir- 
gangs der bohmischen Spracbe11 von Charvat und OufedniSek. Ubersetzungen 
aus dem Bohmischen ins Deutsche und umgekehrt. Sprecli- und Dietando- 
iibuugen. Vortrag kurzer Gedichte. Scliriftliche Arheiten naeli Bedarf.

II. A b t h e i l u n g ,  2 St. w.: Fortsetzung der Formenlebre auf Grund 
des II. Theiles des Lehrbuches von Charvat und Oufednfcek. Erklarung 
kurzer Lesestiicke unter Gebrauch der bohmischen Sprache. Spreeh- und 
Dictandoiibungen. Vortrag kiirzer Gedichte. Scliriftliche Arheiten naeli Bedarf.

III. A b t h e i l u n g ,  2 St. w.: Gelegentliche Wiederliolung der Grammatik. 
Lectiire von Musterstiicken aus „Vybor z literatury 2eske. Doba nova von 
A. Truli lar11, mit grammatisch-stilistischer und sachlicher Erklarung im An- 
schluss an eine Ubersicht der neuen Literaturgeschichte. Vortrag liingerer 
Gedichte. Alle vier Woehen eine scliriftliche Arbeit.

c) F r a n z o s isc li.
I. A b t h e i l u n g ,  2 St. w.:  Plotz, Elementarbuch. Lectionen 1 — 100.

(1) F re i l i i i i i< lz c ic li i ic i i .

I. A b t h e i l u n g ,  2 St. ry. (1, Cl.): Zeichnen ebener geometrischer 
Gebilde und des geometrischen Ornamentes aus freier Hand unter besonderer 
Beriicksichtigung des Zeiclmens gebogener Linien. Grundbegriffe aus der 
Eaumlehre und anschauliche Erklarung elementarer Korperformen.

II. A b t h e i l u n g ,  2 St. w. (2. und 3. Classe): Perspectiyisches Frei- 
handzeichnen naeli Drabt- und Holzmodellen. Zeichnen einfacher Flach- 
ornamente im Umriss; Zeichnen und Malen von Flachornamenten der antik- 
classischen Kunstweise. Ubungen im Gedachtniszeiclinen.



III. A b t h e i l u n g ,  2 St. w. (4. bis 8. Classe): Freibandzeichnen nach 
einfaclien Gefiififormen. Zeiclmcn und Malen von Flachornamenten der 
classischen und der iibrigen bcdeutenden Kunstweisen. Zeiclmen nach orna- 
mentalen Gipsmodellen. ErklSrung der Gestaltung des menschlichen Kopfes und 
Gesichtes und Ubungen im Kopfzeichnen nach Vorlagen und Eeliefabgiissen, 
Masken und Biisten. Erklarung der antiken Saulenordnungen. Ubungen 
im Skizzieren,

e) T iin ic n .
I. A b t h e i l u n g ,  2 St. w .: a )  Ordnungs- und Freiiibungen: Auf- 

stellung. Grundstellung. Eichtung. Yorwartsgehen, Vorwartslaufen. Gehcn 
an Ort. Umkehrcn im Gehen und Laufen. Seitwartsgohen in Flankenreihen. 
Euckwartsgehen in Stirnreiheu. Gehen im Trittwechsel. Neben-, Vor- und 
Hinterreihen in Paareu. Winkel- und Gegenzug im Gehen und Laufen. 
Drehungen im Stehen. Armhaltung und Bewegungen der gestreckten Arme. 
Fersenheben in die Zelienstellung mit Armlieben. Schreiten in die Scliritt- 
stellungen mit Armheben. Armbeugen und Strecken der Arme. Gehen 
mit Armhaltungen. Halbe Beugung der Knie mit Armbeugen und Strecken. 
Iiumpfbeugen mit Armhaltungen. Iliipfen mit geschlossenen FtiBen. — 
HantelUbungen und Stabiibungen mit hijlzernen Staben. — b )  Gerathubungen: 
Kletteriibungen an schragen und senkrechten Stangen. Hang- und Hangel- 
iibungen an den wagrechten Leitern. Liegestiitz- und Liegeliangubungen 
am Barren und Eeck. Gemischte Sprunge am Bock und Pferd. Freispringen 
ttber Schnur. Sturmspringen. Schwebeiibungen an den Schwebestangen. 
SchaukelUbungen an den Eingen, am Schwebcreck und Eundlauf. Jugendspiele.

II. A b t h e i l u n g ,  2 St. w.: a )  Ordnungs- und Freiiibungen: Neben-, 
Vor- und Hinterreihen in den Vierreihen im Gehen und Laufen. Seliwen- 
kon der Vierreihen. Offnen und SchlieBen der Flankenreihen. Verbindun- 
gen von Ziehen, Eeihen und Schwenken zur Doppelsaule im Gehen und 
Laufen. Zusammcngesetzte FuB-, Knie-, Bein-, Eurnpf- und Ilupfiibungs- 
folgen mit Armbeugen verbunden. —  h ) Gerathubungen: Hangel-, Kletter- 
und Steigilbungen an schragen und senkrechten Stangen, schragen, senkrech
ten und wagrechten Leitern. Hangiibungen am Eeck, Wellen-Aufschwung, 
Felge-Aufschwung. Stiitzubungen am Barren: Schwingen verbunden mit 
Sitz, Stlitzeln. Gemischte Sprunge am Pferd: Auf- und Absitzen, Ilocke, 
Flankę. Bockspringen ais Hochsprung. Freispringen iiber Schnur ais Weit- 
und Hochsprung. Ubungen am Eundlauf, Schwebereck und an den Eingen. 
Jugendspiele.

III. A b t h e i l u n g ,  2 St. w.: Gerathubungen: Die versehiedensten 
Auf-, Ura-, Ab- und Durchschwiinge am Eeck. Ein- und Aussprunge am 
Ende des Barrens; Schwingen im Unterarm- und StreckstUtz mit Stutz- 
luipfen; IJberschlagen vom Sitz, Sturm- und Freispringen ais Hoch- und 
Weitsprung. Bockspringen ais Hoch- und Weitsprung. LUngensprunge am 
Pferd, sowie Hocke, Flankę oder Gratsche. Hangubungen an schragen 
Leitern, Tauen und Eingen. Klirturnen. Jugendspiele.

i) S tc n o i{ i 'n ii l i ic .

I. A b t h e i l u n g ,  2 St. w .: Wortbildungs- und Wortkurzungslehre mit 
fortgesetzten Ubungen im stenographischen Schreiben und Lesen. Elemente 
der Satzkurzungslehre.



II. A b t h e i l u n g ,  1 St. w.: Vollstiindige Theorie der Satzkiirzungs- 
lełire, sowolil Klang- ais aucli Formenkiirzung; Ubungen im Nachschreiben 
von Dictaten mit steigender Geschwindigkeit; Lecttire gektirzter Schrift.

<l) G c s a i iy .

I. A b t h e i l u n g ,  2. St. w . :  Leln-e von dem Notensystem, den
Tonen, dereń Zeichen, W ert uud Eintheilung, die Taktarten. Die Inter- 
valle, Erhohungs- und Erniedrigungszeichen. Entwickluug der Tonleiter 
und Tonarten C-, G-, F-, D-, A- und B-Es-Dur. — Treffiibungen.

II. A b t h e i l u n g ,  2 St, w .: Gemiseliter Ohor und Mannerchor.

li) l i i i l l iy  i':i|ilii< ',

I. A b t h e i l u n g ,  2 St. w.: Dio Curreut- und Lateinschrift mach der 
Taktiermethode.

C. I)ie Lehrmittel.
I. Einnahmen fiir diesen Zweck im Jahre 1896.

1. Cassarest aus dem Jahre 1895   577 tl. 61 kr.
2. Lehrmittelbeitrage der Scliiiler ................................................381 fh 15 kr.
3. A ufnahm staxen................................................................................ 180 il. <10 kr.
4. Geburen fiir Sem esterzeugnis-Duplicate.................................... 10 fl. — kr.

Im ganzen 1149 h. 36 kr.

II. Zuwachs im Jahre 1897.
1. L e h r e r b i b l i o t h e k .
(Custos: Prof. Dr. K. Werber.)

a) D u r c h A n k a u f :  1. Zeitschrift fiir die osterr. Gymnasien, 1897. — 
2. Zeitschrift fiir das Gymnasialwesen (Berlin), 1897. —  3. Sybcl-Meineeko, 
historische Zeitschrift, 1897. — 4. Das Gymnasium, 1897. — 5. Zeitschrift 
fiir den physikalischen Unterricht, 1897. — 6. Monatshefte fiir Mathematik 
und Physik. 1897. — 7. Petermann, Geogr. Mittheiluugen, 1897; dazu dic 
Erganzungshefte. — 8. Mittheilungen der geographischen Gesellschaft in 
Wien, 1897 ■—■ 9. Fries-Meier, Lelirprobcn und Lehrgange, 1897. — 10. 
Westermanns Monatshefte, 1897. —■ 11. Die osterreichisch-ungarisclie 
Monarchie in Wort und Bild (Fortsetzung). — 12. Grimm, Worterbuch der 
deutschen Sprache (Fortsetzung). — 13. Berliner philologische Wocheuschrift 
von Belgler und Seyffert. 1897. — 14. Bibliotbeka philologica classica. Jahrg. 
1879 — 1896. —■ 15. Bielschowski, Goethe, sein Leben und seine Werke I. Bd. 
—  16. Violle, Lehrbuch der Physik. ZweiterTheil: Akustik u. Optik. I. Bd. 
17. Jakob, Unsere Erde. —  18. Mach, Principien der Warmelelire. — 19. 
Max Muller, Essays. Bd. 1— 4. — 20. Pbhlmann, Gescbichte des antiken Com- 
munismus und Socialismus. — 21, Gauss’ Werke IV. und V. Bd. — 22. 
Sirers, Europa. —  23. Sievers, Afrika. — 24. J .  Muller, Atlas zu Bd. VI: 
Arcliaologie der Kunst. ■— 25. Dindorf, Homeri Ilias I., II. (je 6 Exem- 
plare. — 26. Dindorf, Homeri Odyssea I., II. (je 6 Exemplarc). — 27. 
Xenophontis chrest. graeca (6 Exemplare). —■ 28. Kumrner. der Ftihrer in



die Flechtenkunde. — 29. Kiimtner, der Fiihrer in die Pilzknnde. — 30. 
Kummer, der Fillirer in die Mooskunde. —- 31. Frantiska Pravdy sebrane 
spisy. 1. Bd. — 32. Basno Karla S. Snaidra. — 33. Josefa Tyla sebrane 
spisy 5. Bd. — 34. Jos. Chmelenskóho sepranó spisy I. Bd. — 35. Karla 
Yinafickóho sebrane spisy. — 36. Gust. Pflegera —  Moravskeho sebrane 
spisy. — 37. Huber, Gescbicbte Osterreicbs. V. Bd. — 38. Letzner, die 
Kiifer Scblesiens. —

b) D u r c h  S c h e n k u n g :  1. BotanischeZeitschrift 1897 (k. k.Ministerium 
fiir Cultus und Unterricht. — 2. Arcbiv des Vereines fur siebenbUrgisclio 
Landeskunde. 27. Bd., 2. Heft (Gesclienk des Vereines).—  3. Mittheilun- 
gcn der k. k. Central-Commission fiir Erforschung und Erbaltung der Kunst- 
und bisloriscben Denkniale. 23. Bd. 1. u. 2. Heft (Gesclienk der Commission)
— 4. Sitzungsbericlite der philosophiseb-bistoriscben Classe der kaiserl. Aka
demie der Wissenscbaften. 135. Bd., Jalirg. 1896 (Gesclienk der Akademie.)
— 5. Sitzungsbericlite der mathematiscli-naturwissenschaftlichen Classe, Jalirg. 
1897 (Gescbenk der Akademie.)

2. S c h U l e r b i b l i o t h e k .
(Custos: Prof. Ed. Bottek.)

D u r c l i  A n k a u f :  1. Jungę, der Dorfteich ais Lebensgemeinscbaft.
— 2. Ebers, Uarda. 3 Bde. — 3. Das Nest der Zaunkonige von G. Frey- 
tag. — 4. Ingo und Ingraban von G. Freytag. •— 5. Schwaighofer, Tabel- 
len zur Bestimmung von Samenpflanzen. 6 Exemplare. —  6. Lutz, Land- 
wirthschaftlich nutzliehe und scliadlicbo Insektem — 7. Hśihnel, Aus deut- 
sclier Sagę . und Gescbicbte. —  8. NiedergesiiC, Zeiten und Mensclien. —
9. Scliindl, Andreas Hofer. -— 10. Wiecliovsky, Marchen-Bueli. — 11. Hoff
mann, Prinz Eugen, der edle Kitter und seine Heldentbaten. — 12. Zolirer, 
der ósterreiehische Robinson. — 13. Wagner, der gelebrte Spielkamerad. —  
14. Brendel, Erzalilungen aus dem Leben der Thiere.

3. G e o g r a p l i i s c h e  L e h r m i t t e l .
(Custos: Prof. A. Landsfeld.)

D u r c l i  A n k a u f :  1) Kiepert, Stumme pliysik. W andkartc der Bal- 
kanhalbinsel; 2) Kiepert, Stumme pbysik. W andkarte vonRussland; 3) Kie
pert Stumme pliysik. Wandkarte von Skandinavien.

4. N a t u r h i s t o r i s c l i e  L e h r m i t t e l .
(Custos: Prof. D. Giintor.)

D u r c l i  A n k a u f :  Ein Giirtelthier, Mohrenmaki, Tiipfelbeutelmarder, 
Ara, we i ber Storcb, Gewcili vom Sumpfhirscli und virg. Hirscli, eine Muschol, 
zwei interessante Badeschwamme, neun Minerale, Cedernliolz, Aspbalt vom 
todten Meere, Cedernfruclit, Zirbelniisse, Pinienzapfen, Reis in Selmie, Baum- 
wollkapsel, Fischschulpe.

D u r c l i  S c h e n k u n g :  Vom Herrn Prof. Rosenfeld: Eine grobere
Zalil von Holzern. — Yom Herrn Morczinek : Eine Sclileie. — Von dem 
Schiller der VI. Classe Cholewa : Einige Minerale von Bleiberg. — Von dem 
Schiller der VI. Classe Tacina: Eine Druse von Zuckerkrystallen. — Von 
dem Schiller der V. Classe Ballon: Ein Stiick bunten Magnetits. —  Von 
dem Schiiler der V. Classe Fiala: Ein Stiick Malachit. -—• Yon dem Schii-



ler der V. Classe Freihorr von Pillerstorff: Krystalle von Magnesiumglimmer.
— Von dem Schiller der IV. Classe Franke: Fine Catnee in Blutstein und Strah- 
lenblende. — Von dem Scluiler der III. A-Classo von K orab: Ein Feli 
des Edelmarders und eino Orgelkorallo. —  Von dem Schiller der III. A- 
Classe Mielił: Das Nest eines Kohrstogers, Marmor. Diamanten, Golderz.
—  Von dem Sehiiler der III. A-Classo Pawełek: Bernstein, Fasergips, Tur- 
maliu, eine Schnecke, eine Muschel. —  Von dem Schiller der II. B-Classe 
Alt :  ein Goldhiihnchen. —  Von dem Sehiiler der I. A-Classe Tiigel: Ein 
Stilck Kaliglimmer. — Von Prof. Gunter: Torf von Selzthal, Eier von 
Testudo graeca, einige Sclmecken und Muscheln.

5. P h y s i k a l i s c h e  L e l i r m i t t e l .
(Custos: Prof. H. Schwendeuwoin).

Du r c h  An k a u f :  GefaBbarometer nach Fortin.

6. L e l i r m i t t e l  f iłr d e n  G e s a n g .
(Custos: Gesanglehrer A. Grimm).

D u r c h  A n k a u f :  1. Regensburger Liederkranz I. B d .; 2. „Dem
Vaterlande“ von Jos. Hiebscli (1 Partitur und je eine Stimme fiir Orgel, 
Clavier, 4 Violinen und Gesang); 3. Gemisclite Chore (5 Lieder ii 40 
Stimmen).

III. Stand der Lehrmittelsammlungen am Sclilusse des 
Schuljahres 1896/97.

Nummern 
In Biinden 
In Heften

L e l i r e r l i i h l i o t l i e k .

..................................... Zuwachs 92, Stand 13305
.......................................  „ 45, „ 5708
.......................................  „ 47, „ 7597

S c l iR I e r b ib l io t l ic k .

Nummern 
In Biinden 
In Heften

Zuwachs 22, Stand 
22ii ~‘-‘i u

n > n

1261
1224

37

G c o j ir a p l i i e  n iid  C le s c l i ic l it e .

W a n d k a r te n ........................................
R e l ie f s ....................................................
I l a n d k a r t e n ........................................
A t l a n t e n ..............................................
G lo b e n ..................................
Generalstabskarten (in drei Biinden) 
Bilder zur Geschichte und Geographie 
T e x th e ila g e n .........................................

Zuwachs 3, Stand
n > i)
n ’ n
n > n
’} i n
u > v
II 5 11
n i ri

111
8

14
14

2

3
116

3

Nummern
M a t h c n ia t is c h e  L e l i r m it t e l .

.............................................. Zuwachs — , Stand 43



Z o o1o i|is c lio  S a iiiiiiliiiiy .
W irb e l t l i ie ro ..................................................................Zuwachs 6, Stand .311
Wirbellose T b i e r c ........................................................  „ 10, „ 1110
Andere zoologische Gegenstiindo mit Ausscbluss

der A b b ild u n g e n ......................................................... „ 6, „ 107

l i o t a n t e c l i c  Ssi iii iii I ii ii ; | .
H erbarium blatter..........................................................Zuwachs — , Stand 2454
Sonstige botaniscbe Gegenstande.............................  „ 4G, „ 7G

I H iu o r a lo iiis c I ic  ( i i c t r o y r a i i l i i s c l i c  m u l j i e o l o y i s c l ic )  S a n im lii i i  j;

Mineralien und G e s t e i n e ........................................ Zuwachs 31, Stand 1884
Krystallmodelle  .................................................... „ — , „ 381

K a t u r l i i s t o r i s c l i c  B i l d e r w e r k e  u n ii p la s t i s e l i c  A n c li l i i ld in i  <|eii e t c .

B i ld e r w e r k e ............................................................... Zuwachs —, Stand 661
Plastischc N aclib ildungen .............................................  „ —, r  1
Gerathe ..........................................................................  „ — , „ 16
E in ric h tu n g ss tu c k e ......................................................... „ — , „ 22

Stiickzahl im ganzen 7053

Nummcrn
l*li y s ik  a  lisi* lic  A ]> |iav a tc .

. . . . . . . . Zuwachs 1, Stand 407

A i*cliao lo j|isc lic  L ch r in itte l.
Bilder und Bilderw erke..............................................Zuwachs —, Stand 42

M iiiizen sam m liiiitj.
Diese enthalt 278 Sttick und z war 4 Denkmiinzen, 19 kleine Silber-

nńinzen und 255 Kupfermiinzen.
S i l b e r m t l n z e n :

O s te r re ic li-U n g a rn ................................... . . 11 Sttick (1833 — 1874)
Preufien ......................................................... . . . 3 ?? (1843 — 1867)
S ac .hsen -M ein ingen .................................. . . . 1 11 (1832)
l >o le n ............................................................... 1) (1831 — 1840)
Unbestimmt .............................................. . . .  1 11 (1821)

K u p f e r m t t n z e n :
llomisclie Kaisermiinzen, darunter von Iladrian 

Antonius Pius, Marc Aurel, Maximinus Tbrax, 
Philippus Arabs, Decius, Gallien, Maximianus,
Constantin, Licinius, Constans, Julianus . 38 Stiick

< )sterreich-Ungarn .................................................... 232 11 (1760— 1860)
S a lzb u rg .......................................................................... 1 n (1777)
L o m b a rd e i ..................................................................... 6 n (1 8 2 2 -1 8 5 2 )
D c u ts c b la n d ............................................................... 2 ii (1875/6)
P re u B e n ........................................ .................................. 46 ii (1829— 1870)
B a y e r n .......................................................................... ii (1813— 1868)
Sachsen .......................................................................... 10 (1761— 1869)
Sachsen-W eim ar-E isenach........................................ 1 ii (1858)



S achsen-C oburg-G otha....................... , . . . . 1 Stiick (1851)
R u s s l a n d .............................................. 11 (1700- 1875)
P o le n .......................................................... . . . .  5 11 (1791— 1839)
I t a l i e n .................................................... . . . .  2 n (1866/7)
Belgi e n .................................................... . . . 1 ii (1850)
G r ie c b e n la n d ........................................ ....................... 1 n (1839)
U nbestim m t.............................................. 2 ii

F reilisu trizeiclincii.
D rahtm odelle....................... — Stand 0 Stiick
H o lzm o d e lle ....................... — 11 15 11
G ip sm o d e llo ....................... — n 79 n
Vorlageblatter . . . . — n 200 71
U tensilien ............................. — ii 1 ii

Im ganzen Zuwachs — Stand, 307 Stiick

Nummer 7 .......................
(■csaiijj.

— Stand 209 Stiick

F iir  tlen
H o l d b a l l .............................

I te tr ie h «lcr rlll(|<‘lH lspiclc.
Stand 1 Stiick

Scbleuderballe . — 11 3 11

Kleine Lederballe . — 11 8 11
Gummiballe . . . . . 20 30 11
Lawntennisball . . . . — 11 1 11
S cb lag h o lze r....................... 4 n 17 11
F alinen ................................... — 71 6 11
Hickc S e i l c ....................... — 71 2

V

Dtinnes S e i l ....................... — 11 i 11
R i e m e n ............................. — n 4 11
S t a b e ................................... — ii 20 11

S t a n g e n ............................. — ii 0 11
G e ers tab e ............................. — 5 11
H o lz sc lie ib e ....................... — ii 1 »
Bogen und Pfeile — 10
Strohscheibon sammt Gestell — 2 11
Engl. P f e i l e ....................... 2 ii 2 11
T a m b o u r i n ....................... 2 3 11
Kleine Gummiballe dazu . — n 4 11
Gerathe zum Thorball . — n 1 11
L u f t p u m p e ....................... — ii 1 11
R in g s tab e ............................. 2 ii 7 n
S a c k ................................... i n 2 ii
H a m m e r ............................. i a i n
Prellballspiel..................... i n 2 71
B iicher................................... — n 3 li

Im ganzen Zuwachs 39, Stand 150 Stiick

Allen Gonnnern der Anstalt, welche zur Vermehrung der Lehrmittel 
beigetragen liaben, wird hiemit bestens gedankt.



I). Yerfugungen der vorgesetzten Beliorden, soweit sio 
allgeineiiies Interesse beaiispruclien.

1. Erlass des k. k. Landesschulrathes vom 6. August 1890, Z. 2340, 
womit Weisungen beziiglicli des Vorganges bei der Bebandlung der Gesuche 
uro Bewilligung einer Wiederholungspriifung nacb den Ferien gegeben 
werden. Gesuche dieser Art sind von der Direction n u r  b is  zu m
1. August entgegenzunehmen (Gest.-Prot. No. 351/1896, II.)

2. Erlass des k. k. Landesscbulratlies voin 1. October 1896, Z. 2892 
(Gest.-Prot. Nr. 416/1896, I.), womit mitgetheilt wird, dass Se. Excellenz 
der H err Minister tur Cultus und Unterricbt mit dem hohen Erlasse vom 
22. September 1896, Z. 6813, vom Schuljabre 1867/98 ab eine weitere 
wirklicbe Lehrstelle filr classisclio Philologie zu systemisieren gefunden bat.

3. Erlass des Herrn Ministers filr Cultus und Unterricbt, betreffend 
die Gewahrung von Fahrpreisermafiigungen auf den k. k. Staatsbabnen fili- 
p c n s i o n i e r t e  k. k. Civil- Staats- und k. u. k. llofbedienstete (Gest.-Prot. 
Nr. 445/1896, II.)

4. Erlass des k. k. Landesschulrathes vom 26. November 1896, Z. 
3600 (Gest.-Prot. Nr. 517/1896, II.), mit welcbem den Directionen der 
schlesischen Mittelscbulen eine ueuo Instruction iiber die Abfassung und den 
Ablieferungstermin der peilodischen Berichte an den k. k. Landesschulratb 
zugemittelt wurde.

5. Erlass des Herrn Ministers ftir Cultus und Unterricbt vom 6. Janner 
1897, Z. 25728 ex 1896, betreffend die Maturitatsprufungen an den Gym- 
nasien und Realschulen, gestattet, dass die im Punkte 4 der Ministerialver- 
ordnung vom 10./XII. 1885, Z. 22906, ausgesprochenen Begiiustigungen 
aucb auf Abiturieuten, wclcbe die im Sommertermine bereits begonnene 
Maturitatspriifung zu Ende zu fiihren thatsacblicb yerhindert waren, im 
folgenden Herbsttermine aber zur Fortsetzung der Priifung zugelassen 
wurden, bei dieser Priifung jedocli wegen der nicbtgeniigenden Notę aus 
cinem einzelnen Gegenstande auf ein Jalir reprobiert werden mussten, bei 
Wiederbolung der Maturitatspriifung im niicbsten Sommertermine ausgedehnt 
werden. (Bei der Wiederholungspriifung baben diejenigen Gegenstande zu 
entfallen, aus welcben der Abiturient im vorangegangenen Sommertermine 
wenigsteus die Notę „befriedigend“ erbalten bat; ferner bat bei den iibrigen 
Gegenstanden, woferne die Priifung sonst regelmaBig miindlich u n d  scbriftlicb 
abzubaltcn ist, die scbriftlicbe Priifung zu entfallen, wenn das beztigliche 
Elaborat bei der vorhergegangenen Priifung wenigstens ais „genugend“ be- 
funden worden ist).

6. Erlass des Herrn Ministers fiir Cultus und Unterricbt vom 30. De- 
cembcr 1896, Z. 26302 ex 1896, betreffend die Lehrerbibliotheken an 
Mittelscbulen, ordnet an, dass a )  mebrere Mittelscbulen desselben Landes, 
derselben Stadt, eventuell desselben Bezirkes zum Zwecke der Anscbaffung 
und des Austausches von Facbzeitscbriften zu Gruppenverbanden sieli ver- 
einigen (die Staatsgymnasien und die Staatsrealscbulen in Teschen und Bielitz 
bilden einen Gruppenverband) und b )  es erforderlich sei, dass die Kataloge 
der Lelirerbibliotheken in den nachsten Jahren im Jaliresprogramme nacb 
einem einbeitlicbon Piane und wo miiglieb ais Ganzes veroffentlicht werden.



7. Erlaas des k. k. Landesscłralratlies vom 8. April 1897, Z. 968, 
womit auf die im Wiener k. k. Scliulbucherverlage erschienene und vora 
Armenarzte Dr. Samuel Kohn iu Wien verfasste Wandtafel „Erste Ililfo bei 
Unfallen“ aufmerksam gemacht, und die Anschaffung derselbcn empfohlen wird.

8. Erlass des k. k. Landesschulrathes vom 5. Februar 1887, Z. 369: 
llber die Wahrnehmungen beziiglich des Yerbaltnisses von Sehule und Ilaus, 
derPensions- und Unterkunftsverbitltnisse der Gymnasialsehiiler ist zu berichten.

9. Erlass des lt. k. Landesschulrathes vom 27. April 1. J ., Z. 924, 
iibermittelt eine entsprecbende Anzalil von Exemplaren des b. Ministerial- 
Erlasses vom 24. Marz 1. J . ,  Z. 895 ex 1896, betreffend die Grundsiltze 
und Ziele, welche bei der nunmelir einzuleitenden Organisation des gesamm- 
ten hoheren weiblichen Unterricbtes maBgebend sein sollen.

E. Maturitatsprufun gei i.
Bei der am Schlusse des yorigen Scbuljabres in den Tagen vom 17. 

bis 20. Ju li unter dem Yorsitze des Directors des Staatsgymnasiums in 
Troppau, Dr. Victor Thumser, abgebaltenen mlindlichen Maturitiitspriifung 
wurden 2 Abiturienten fiir reif mit Auszeicbnung, 6 Abiturientcn wurden 
fiir reif erklart, 2 Abiturienten zur Wiederbolungsprilfung nacb den Ferien 
zugelasseu und 4 (darunter 1 externer) auf e in  Jalir reprobiert.

Bei der am 18. September stattgefundenen Wiederholungsprufung 
wurden beide zu derselben zugelassenen Examinanden ftir reif erklart.

Es yerlioBen demnacli die Anstalt mit dem Zeugnisse der Keife:

Za
hl N a m e

A
lte

rs
-

ja
hr

e

Dauer der Studion Berufsstudien

1 Boegner F ran z . . 21V2 8 Jabre offentlicb Tbeologie

2 Galicz Johann . . 20 ^ n n Theologie

3 Halfar Karl . . . 19 8 „ „ Jus

4 Kohn Moriz (ans 
Teschen) . . . .

18 8 „ „ Technische Hoclischule

5 Kohn Moriz (aus 
Mistek*) . . . .

19 8 „ Tbeologie

6 Korzinek Norbert 20 8 . n ii Bergakadomie

Lanzer Eugen . . 20 ^ n ,i Technische Hochschulc

8 Spitzer Emil*) . . 18 8 u u Pbilosopbie

9 Tilecek Pbilipp . 20 8 „ Theologie

10 Zelisko Franz . . 18V4 » „ Hochsclnile fiir Boden-
cnltur

*) Beif mit Auszeiclmung.



Zur diesjiihrigen Maturitatspriifung ineldeten sieli alle 20 offentliclie 
Schiiler und 1 eingeschriebener Privatist der Y III. Classe.

Die sehriftliclien Priifungen wurden in der Zeit vom 17. bis 21. Mai 
abgebalten. Zu denselben erschienen alle angemeldeten Abiturienten. Den 
Exarninanden wurden tolgende Themen zur Bearbeitung gegeben:

1. D e u t s c b e r  A u f s a t z :  „Justitia et clementia“ ; wie hat Maria 
Theresia diesen Wahlspruch in ilirer Kegierung verwirklicbt ?

2. L a t e i n :  a )  Ubersetzung aus dem Lateinischen ins Dcutscbe: 
Verg., Aeneid. VIII.  v. 443— 480 (ed. Golling); b ) Ubersetzung aus dem 
Deutscben ins Lateinische : Caesars KriegsfUhrung gegen die Gallier (frei zu- 
sammengestellt).

3. G r i e c h i s c h :  Platon, Gorgias, c. 83.
4. M a t h e m a t i k :  a) Jemand legt zu 9000 fl., die er am Ende 

eines Jalires geerbt hat, durch die folgenden 8 Jalire am Ende jedes 
Jahres 1000 fl. Welclies Vermogen besitzt er am 8cblusse des 16. Jalires 
seit der erfolgten Erbscliaft, wenn sieli das Geld ganzjalirig zu 4 °/0 ver- 
zinst? 6) Die Tangente des Neigungswinkels der Seite eines 24 m  hohen 
geraden Kegels gegen die Basis ist gleicli dem Verhiiltnisse des kleineren 
Segmentes zum grofleren, in welclies ein Kreis durcli die zum Centriwinkel 
von 167° 5' 18*08" gehorige Selme zerlegt wird. Wie grofl ist die Ober- 
flaclie und der Cubikinlialt des Kegels? c) Auf dem einen Schcnkel eines 
recliten Winkels bewegt sieli ein Punkt A, der vom Scheitel einen AbsŁand 
von 42 c m  liat, mit gleichbleibender Geschwindigkeit gegen den Sclieitel. 
Gleichzeitig mit ilim beginnt der auf dem anderen Schenkel 3 c m  vom 
Scheitel entfernt liegende Punkt B seine gleichformige Bewegung vom 
Scheitel weg. Nacli 2 Secunden ist ihr gegenseitiger Ahstand 41 cm, 14 
Secunden nach Beginn der Bewegung 53 c m .  Mit welchen Geschwindig- 
keiten bewegen sich die Punkte? cT) Wie lauten die Gleichungen der 
Tangenten in den Schnittpunkten desjenigen Kreises, der durch die Punkte

=  6, y t =  -—3 ; x2 —  —4, y2 —  — 7  geht und dessen Centrum 
in der Geraden y  -[- 5x  =  0 liegt, mit der Abscissenachse?

5. P o l  n i sc li: Jakie korzyści przynosi znajomość obcych języków ?
6. B o h m i s c h :  Nova pravda naleza mdło prdtel (Pojednani).
Die miindliche Maturitatspriifung wird am 12., 13., 14. und 15. 

Ju li unter dem Vorsitze des .Laiidesschulin.spectors Dr. Victor Langhans 
abgebalten werden.

Das Ergebnis wird zugleich mit dem Namensverzeichnisse der appro- 
bierten Abiturienten im nachsten Jahresberichte yeroflfentlicht werden,

F. Clironik,
Die Aufnahnispriifungen fiir das Schuljahr 1896/7 wurden am 16. 

Ju li und 16. Septembor, die Wiederliolungs- und Nachtragspriifungen ehen- 
falls am 16. September vorgenommen.

Am 18. September fand der Eroffnungsgottesdienst fur die katholischcn 
Schiiler in der Gymnasialkirehe, fiir die evangelischen in der Gnadenkirche 
s ta tt; nach demselben wurde den Schiilern die Schulordnung bekanntge- 
geben. Der Unterricht begann am 19. September.

Am 18. September wurde die Wiederholungs-Maturitatsprtifung abge- 
lialten.

4



An den Allerliochsten Namensfesten Ihrer k. u. k. Apostolisclien Ma- 
jestaten des Kaisers Franz Josef I. und der Kaiserin Elisabetli —  am 4. 
October und 19. November — wohnten die katliolischen Schiller in Be- 
gleitung des Lehrkiirpers dem Festgottesdienste in der Gymnasialkirćlie, 
die evangelischen Schiller im Beisein des Directors und des Gymnasial- 
lehrers Dr. Fleischmann dem feierlicben Gottesdienste in der Jesus- 
kirclio bei. Die Festgottesdienste wurden mit der Yolkshymne ge- 
schlossen.

Am 4. October, dem Namensfeste Sr. Majestat des Kaisers, hielt 
nach der hi. Messe der katb. Katechet P . Babuschek an die Schiller eine 
Ansprache, in welcher er hervorhob, dass Se. Majestat darauf sein Augen- 
merk gerichtet hat, den bedrangten Mitmenschen stets hilfreich beizustelien. 
D ie Vijlker Osterreichs sehen auch in ihm den wohlwollenden Yater, der 
sie im Frieden zu erhalien versteht. Naclidem der Redner noch andere 
edle Eigenschaften des Monarchen hervorgehoben liatte, forderte er die 
Gymnasialjugend auf, nach dcm Beispiele des Erlauchten Kaisers wahre 
Anhanglichkeit an Staat und Kirche, echte Liebe zur bedrangten Menschheit 
zu pflegen, um einst brauchbare und wertvolle Mitglieder des Staates und 
der Kirche zu werden.

Am 19. Novetnber, dem Namenstage Ihrer Majestat der Kaiserin 
Elisabetli, hielt der Katechet Prof. R. Fritsche an die evangolischen 
Schiiler eine Ansprache, in der er sagte, dass dieser Tag ein Freudenfest 
sei, an dem mit allen Landeskindern des groben, machtigen Vaterlandes 
aucli die J u g e n d  der erhabenen Landesmutter elirfurchtsvolle Huldigungen 
darbringt und zum Himmel fleht, der H err aller Herren wolle unserer 
Landesherrin Gesundheit und Leben erhalten, wolle die Freude der Kaiserin 
an den kaiserlichen Kindern und Enkeln mehren und der hohen Frań den 
kaiserlichen Gernahl erhalten bis an die auberste Grenze des menschlichen 
Lebens zum Gliicke und Rulim des kaiserlichen Ilauses, zum Heil der 
Volker Osterreichs! Docli diese Huldigungen der Jugend werden nur dann 
gniidig augenommen werden, wenn Gottesfurcht und Vaterlandsliebe die 
guten Sterne sind, welchen sie stets nachfolgt, wenn sie die Zeit der Vor- 
bercitung auf der Schnie fur den kiinftigen Beruf wohl ausniitzt, um zu 
braven Menschen und tiichtigen Staatsbiirgern heranzuwaclisen. Darin mogen 
ihr die grofien Manner, an denen Osterreich auf allen Gebieten des Geistes 
so reich ist, ais Vorbild voranleuchteu.

Die erste diesjahrige Beichte fand fiir die katliolischen Schiller am
8. October, 2  Uhr nachmittags, die lii. Oommunion am 9. October um 
8 Uhr friih in der Gymnasialkirćlie statt. Donnerstag nachmittags und 
Freitag vormittags waren schulfrei.

Am 8. December fand fiir die evangelisehen Schiiler der Anstalt die 
lii. Beichte und Communion statt.

Am 8. December nachmittags veranstalteten die polnischen Schiiler 
der Anstalt unter Aufsicht des Faclilehrers der polnischen Sprache eine 
Schulfeier zu Eliren des 41. Todestages des polnischen Dichters Adam 
Mickiewicz. Der Feier wohnten der Director, mehrere Mitglieder des Lehr- 
korpers, die Schiiler polnischer Nationalitat und zalilreiche Schiiler der 
anderen Nationalitaten bei.

Das Programm umfasste zwei Vortrago von Schulern des Obergymnasiums 
iiber Mickiewicz und seino Werke, drei Einzel-Declamationen ans des Dichters



Werken mul eine Declamation mit vertlieilten Rollen ans dessen Drama 
„Dziady", ferner oin achtstimmiges und ein yierstimmiges Lied und melirere 
Musikstiicke, von ciner improvisierten Scluilerkapelle yorgetragen.

Das Schlusswort wurde vom Fachlehrer der polnisclion Sprache ge- 
sprochen. Dieser gieng von der bekannten Thatsaeke aus, dass die Polen 
im Anfange des laufenden Jahrhunderts die grofiten Hoffnungen auf Na
poleon I. setzten und sieli fiir ihn selir begeisterten, weil sie von ilim die 
Wiederherstellung Polens in seinem alten Umfange und Glanze erwarteten; 
dass wir diesen iibersclrwenglichen Hoffnungen und dieser Begeisterung aucli 
in Mickiewicz’ Dichtungen wiederholt begegnen; dass ferner Mickiewicz 
spater aucli beziiglicli Napoleons III. iilinlicbe Hoffnungen und Erwartungen 
liegte, dass jedocb die Polen sowohl in Napoleon I., ais auch in Napoleon III. 
sich bitter tiiuschten. —  Heute aber, betonte sodann der Yortragende, baben 
die Polen unter allen Monarchen keinen bessern, aufriclitigern, woblwollcnderen 
und edleren Freund, Wohlthater und Beschlitzer ais unsern erhabenen, weisen 
und giłtigen, allergnadigsten Kaiser Franz Josef I., dessen Name jedern 
Polen in Osterreich heilig und yerehrungswiirdig ist, und der, gleichwie 
allen seinem milden und glorrcicben Scepter untergebenen Yolkern, so aucli 
dem polnisclien Volke ein walirer, gtitiger und besorgter Vater ist. Seiner 
Hochherzigkeit bat es das polnisclie Volk vor allem zu verdanken, dass es 
bei uns in Osterreich eines solchen Wolilwollens und solclier FUrsorge 
yonseiten der Regierung sich erfreuen darf wie nirgends. — Gleichwie daher 
jeder Pole in Osterreich unsern erlauchten Kaiser innig liebt und yerelirt, 
gleichwie das polnisclie Volk in Osterreich keine sich darbietende Gelegenheit 
yersaumt, diesen begeisterten Gefiihlen der Verehrung, Liebe und Hingebung 
fiir unsern giitigen Kaiser Ausdruck zu geben, so wollen auch wir heute — 
so scldoss der Yortragende — einen lauten und feierlichen Ausdruck ver- 
leilien diesen Gefiihlen unserer innigen Dankbarkeit, Verehrung, Liebe und 
Treue fiir unsern allergnadigsten Kaiser und Herrn durck ein dreimaliges 
lautes und begeistertes H och!

In diesen Ruf stimmten alle Anwesenden begeistert ein. Darauf wurde 
d ie . Volkshymne gesungen.

Am 4. Februar starb in Scliwarzwasser ein brayer Schiiler der Anstalt, 
der Quartaner Dudzik Bruno. Die Anstalt bewies ihre Pietfłt gegen den 
Verstorbenen dadurch, dass ein Theil der Schiller sich an dem in Schwarz- 
wasser am 6. Februar stattgefundenen Leiclienbegangnisse unter Fuhrung 
des Katecheten P. Babuschek betheiligte.

Am Samstag, den 13. Februar, also am Schlusse des ersten Semesters, 
wurde die Centennarfeier der dsterreichischen Yolkshymne, die auf den
12. Februar fiel, mit Genehmigung des hohen k. k. Landessehulrathes im 
Gymnasialsaale mit Declamationen und Gesiiugen patriotischer Lieder festlich 
begangen, wobei der Schiiler der IV. Classe, Hans Januschke, ein von ilim 
selbst yerfasstes Gedicht yortrug. Die Festrede hielt Professor Richard 
Fritsche. (Sieli Seite 1.)

Samstag, den 13. Februar, wurde das erste Semester geschlossen; 
Mittwoeh, den 17. Februar, das zweite Semester begonnen,

Vom 15. Marz angefangen, wurde nacli dem Sommerstundenplane 
unterriclitet.

4*



Am 12., 13. und 14. April wurde der sechste deutsch-osterreichische 
Mittelschultag in Wien abgehalten, an welchem fiinf Mitglieder des Lehr- 
kbrpers tlieilnalimen.

Am 11. April (Palmsonntag) wurden die evangelischen Schiller zią
bł. Beiclite und Cominunion gefiilirt.

Am Montag, den 12. April, fand fur die katholischcn Schiller die 
Beiclite und am 13. April die lii. Communion statt.

Am 30. April haben die Jugendspiele begonnen.
Die schriftliclien Maturitatspriifungen wurden in der Zeit vom 17. bis 

21. Mai abgolialten.
Am 30. Mai empfiengen mehrere katholisclie Schiiler der I. Classe 

und der Vorberoitungsclasse in feierliclier Weise die erste lii. Communion.
Die dritte lii. Beiclite fand am 8., die hl. Communion am 9. Ju li statt.
Die miindlichen Maturitatspriifungen wurden unter dem Yorsitze des 

k. k. Landesschulinspectors Dr. Victor Langhans am 12., 13., 14. und 15. Juli 
abgehalten.

Nachdem einige Tage zuvor die Schiller darauf aufmerksam gemacht 
worden waren, dass ein gleiches Yerlialten wie im Scliuljahrc aucli wahrend 
der Ferien von ihnen erwartet wird und sie fiir das entgegengesetzte Ver- 
halten verantwortlich sind, nachdem sie an die genaue Einhaltung gewisser 
Paragraphe der Disciplinarvorschriften erinnert worden waren, so an § 28 
betreffend den Gasthausbesucli, § 32 das Tabakrauclien betreffend, an § 38 
und an den Priisidial-Erlass v. 14. April 1886 (Ministerial-Verordnug vom 
25. October 1873), betreffend das Yerbot der Vereinsbildung, der Theilnahme 
an Yereinen oder Ferialverbindungen, des Tragens von Vereins- oder 
a n d e r e ń  Abzeichen, der Antheilnahme am Partciwesen, an politischen Bo- 
strebungen, Agitationen und Demonstrationen, an den M.-Erl. v. 14. Marz 1889, 
betreffend das Verbot des Yiaticierens, wurde das Sehuljahr Donnerstag, den 
1 5. Ju li, mit eiuem feierlichen Dankamtc geschlossen.

G. Schiiler.
I. Verzeiehnis der Schiller.*)

1. A -C lassc .
(Berger Robert)
Cichy Kurt, Ernsdorf.
Cienciala Erich, Mladetzko.
Czudek Josef, Guldau.
(Gottlieber Otto, Lonkau.)
GroB Edwin, Zablacz.
Haase Heinrich, Flamischdorf, P. S. 
Hlisnikowski Alois, Ober-Zukau. 
Hubner Rudolf.

Joksch Wilhelm, Olmiitz, M. 
Kiszą Karl,*) Nawsi.
Kohut Josef, Mittel-Bludowitz. 
Kolaf K arl, Peterswald.
Kolitscher Rudolf, R. v., Skotschau 
Koss Johann, Lonkau.
Kosel Rudolf, Skalitz.
Łowy Julius, Ruttek, ling. 
Lubojacky Alois, Konskau.

*) Die Schiller, dereń Namen mit *) versehen sind, haben im II. Semester ein 
Zougnis der ersten Fortgangsclasse mit Yorzng erhalten, die Namen jener Schiller, welche 
im Lanie des Jahres ausgetreten, sind mit ( ) yerselien. Wo der Geburtsort oder
das Heimatland nicht beson lers bezeichnet wird, ist Teschen, bezw. Schlesien zu ver- 
stehen. Andere Abkilrzungen: M. =  Miihren; N.-O. =  Kieder-Osterreich; Pr.-Sch. =  
Preussisch-Schlesien; II. =  Ungarn; G. =  Galizien; T. =  Tiirkei.



Mały Steplian, Trzynietz. 
Mentel Josef,*) Jablunkau. 
(Niemiec Ernst, Skotschau.) 
Nowak Josef,*) Dzingelau. 
Nowak Marcelin.
Oszelda Joliann, Niebory. 
Pogrzebacz Karl, Skotschau. 
Pohlutka Jobami, Ober-Ellgotb. 
Prochaska Karl.
Puckmann Jobann, Briinn, M. 
Rybitza Eduard, Skotschau. 
Schubert Leo, Olbersdorf.
Sikora Ignaz, Punzau.

Sikora Paul, Punzau.
Spesz Albert, Bela, U.
Stankuscb Josef, Steinau.
Steffal Karl.
Sykora Erwin.*)
(Tiigel Victor, Troppau.)
Tomek Ignaz, Jablunkau.
Wacławik Paul, Punzau.
Wasićek Rudolf, Rattimau, M. 
Wechsberg Ernst,*) Friedland, M. 
Winkelhofer Hugo,*) Ustroń. 
(Wojnar Erich.)
Wunder Ernst,*) Skotschau.

Zahl 39 (44).

I . I5- C ln s s c .

Brzuska Josef, Schwarzwasser. 
Bystroń Heinrich, Orlau. 
v. Demel Hans, Teschen. 
(Deutschberger Rudolf, Zamarsk.) 
Eisenberg Alois, Jablunkau.
Eisner Heinrich, Niedek.
Eorner Benno, Karwin.
(Gottlieber Wilhelm, Friedland, M.) 
Harbich Emanuel, Freistadt.
Heisig Herbert,*) Karwin.
Hornung Salomon, Dwory, G. 
Horubski Jobann.
Hussar Leo, Trzynietz.
Kałuża Franz, Wislitz.
Karger Arthur, Kleinseit, M. 
Kisiala Georg,*) Brenna.
Kobierski Johann, Mittel-Suchau. 
Kobn Erich, Steinau.
Kokotek Kornelius, Trzynietz. 
Korab Franz, Ritter v. Mtihlstrom, 

Kojetein, M.
Kunz Josef, Bludowitz.
Larisch Edmund, Freiherr von, 

Bulowice, G.
(Kozdoń Otto, Oderberg.)

Laurent Friedrich, Mosty b. Teschen’ 
Lautenschlager Emil, Sapiezanka, G ’ 
Mistalski Johann, Dzików, G.
Nohel Gustav, Gr.-Kuntschitz. 
Nowak Leopold.
Pawlica Karl, Niebory.
Pawlik Rudolf,*) Poln.-Leuthen. 
Pollak Gustav, Friedeberg. 
Pustelnik Wilhelm.
Reczek Josef.*)
(Rojek Karl, Golleschau.)
Schmied Wilhelm.
Scholz Hugo,*) Oderberg.
Schwarz Felix, M.-Weifikirchen, M. 
(Siąkała Johann, Karwin.)
Sojka Hubert, Wojkowitz.
Strauss Edwin.
Teskera Roman.
Till Walther, Neutitschein, M. 
Tomanek Leopold, Riegersdorf. 
Tront Friedrich.
Witrzens Max, Basclika.
(Zalrradnik Johann, Koikowitz.) 
(Pietrascliek Franz, Golkowitz, 

Pr.-Sch.
Zahl 41 (47).

II . A - C la s s c .

Adamik Josef,*) Benescliau, Pr.-Sch. 
Baiger Ernst, Radwanitz.
Białek Rudolf.
Burzyk Eduard, Karwin.
Durczak Emilian, Poremba.

Filipp Josef.
Frankel Oskar, Jablunkau. 
Heczko Georg, Samarsk. 
Heller Franz, Brenna. 
Janik Wilibald, Oderberg.



Jaworski Arthur, Ernsdorf.
Kallus Emerich, Peterswald. 
Klebinder Salo.
Kokotek Joliann, Bukowitz, 
Kubalok Franz, Istebna.
Lowenstein Ludwig.
Mamica Joliann, Trzynietz.
Mikolas Franz, Easclikowitz.
Muller Isidor, Mosty.
Nikel Josef, Prazma.
Ostrowski Franz, Orlau.
Ozana Eobert, Zabiacz.
v. Perroy Ludwig, Alt-Bistritz, U.
Pfitzner Heinrich, Wisznitz, G.

Piescb Erwin, Karlsthal.
PiSSek Ferdinand, Skalitz.
Rewig Konrad, Mosty.
Scbick Julius, Oleszyce, G. 
Schleuderer Siegfried.
Scboltis Erich, Trzynietz.
Scliramek Wilhelm.
Sikora Georg, Oldrzychowitz.
Silzer Walther, Zwickau, B.
Siwy Joliann.
Struhal Walther.*)
Teltschik Heinrich,*) Zauclitel M. 
TJiberall Emil, Sandliubel. 
Wohlmann Otto, Fiilek, U.

Zahl 38.

II . I5- C la s s e .

Adamus Alois, Gr.-Kunzendorf. 
Alt Arthur, Peterswald. 
Bilowitzki Leopold, Lemberg, G. 
Blahut Rudolf, Lomna.
Cmiel Georg, Jablunkau. 
Otvrtni£ek Josef. 
v. Demel Leonhard.
Dostał Guido, Oderberg.
Dym a Friedrich, Jablunkau. 
Foldyna Joliann, Krasna.
Forner Hans, Ernstdorf. 
Friedmann Ernst.
Gabryś Paul, Drachomischl. 
Gobel Emil, Ober-Turtzek, U. 
(Guttmann Josef, Kozakowitz.) 
(Handel Hermanu.)
Hochwiilder Hanz, Huojnik. 
Juroszek Paul, Istebna.
Karzeł Rudolf,*) Skotschau.

Kielkowski Rudolf,*) Seibersdorf. 
Kolin Felis.
Kottas Karl.
Larisch Karl, Freiherr v., Biała, G. 
Pellar Rudolf,*) Grofi-Wrbka, M. 
v. Portenschlag Hans, Trzynietz. 
Rabel Anton, Piersna.
Rompel Adolf.
Sikora Karl, Jablunkau.
(Skalinski Hippolyt, Gorlitz, G.) 
Stiller Konrad.
Szyszkowitz Felis, Trzynietz. 
Waclawik Joliann, Katschitz. 
Wechsberg Erwin,*) Freistadt. 
Witrzens Victor, Baschka.
Wohanka Eobert, Ustroń 
Wojnar Bruno, Oderberg. 
y, Wurzian Alfred,*) Peterswald. 
Żyła Joliann, GroC Kuntschitz.

-Zalil 35 (38).

I I I .  A - ( ’l a s s e .

Ballon Franz,*) Friedek.
Cliobot Gustav, Łazy.
Christian Alois.
Faikoscli Richard, Żermanitz. 
Farnik Adolf, Nieder-Tierlitzko. 
Frisa Heinrich.
Goryczka Josef, Oldrzychowitz. 
Hecht Josef, Steinau.
Karger Karl, Ustroń.
Kolia Walther.

Korab Otto, Ritter von Miililstrom, 
Kojetein, M.

Kotas Johann, Rzeka.
Kubisz Thaddaus, Hnojnik.
Kus Johann, Bonkau.
Marzol Josef, Piersna.
Motzko Alois.
Mielił Heinrich, Ostrawitz, M. 
Nohol Karl, Noschowitz.
Nowak Franz,*) Golleschau.



Pawełek Adolf,
Pażdiora Eduard, Steinau. 
Pażdiora Johann, Ober-Suchau. 
Piesek Karl, Karlsthal,

Bienert Vinzenz, Istebna. 
Brachaczek Raimund, Pudlau. 
(Chochorowski Ladislaus, Rzeszów.) 
Frankel Richard, Jablunkau. 
Friedel Hugo, Friedek,
Galuscbka Heinrich, Solza. 
Goldberger Oskar, Pruchna.
Hoyer Otto,
Hribar Heinrich.
Kubica Josef, Orlau.
Kurka Josef, Schwarzwasser.
Manda Rudolf, Rudnik.
Mticke Emil,*) Neudórfel.
Nowak Eduard.

Praschifka Johann, Friedek. 
Riedel Alois.
Skrla Cajetan, Karwiu.
Staniek Alfons, Ober-Suchau.

Zahl 27,

Nowotny Rudolf.
Ploschek Rudolf, Trzynietz. 
Rossmanith Rodolf, Konigsberg. 
Sabela Paul, Wielopole.
Schmied Ewald.
Schwarz Otto, Olbersdorf.
Sikora Camillo, Jablunkau.
Siwy Emil.
Skudrzyk Josef, Pastwisk. 
Wairauch Johann, Skotschau. 
Wasicky Richard.
Wojnar Paul, Jablunkau.
Zebisch Hermann.
Ziffer Leo.

Zahl 27 (28).

I I I . 15- t la s s e .

IV .  C la s s e .

Babisch Anton,
Barwig Richard, Konigshiitte, Pr-Sch. 
Bischof Bruno, Kreuzberg.
Bullawa Emanuel, Jablunkau. 
Chrobok Franz, Mittel-Suchau. 
(Dudzik Bruno, Schwarzwasser.) 
Dyboski Roman.*)
Ewy Yictor, Kiernica, G.
Forner Karl, Tót-Kaynja, U, 
Franke Hans.
Glesinger Julius, Niebory.
Ilerzka Jakob, Konigsberg. 
Janeczek Karl, Ober-Suchau. 
Januschke Hans,*) Troppau.
Jira  Paul, A lbert-Falva, U. 
Karbasch Ernst, Weiclisel.
Kokotek Paul, Roppitz.
Kolitscher Lotliar, Ritter von, 

Skotschau.
Kónig Rudolf, Freiwaldau.
Kozieł Johann, Ober-Lischna. 
Krzoska Josef, Oderberg.
Kubitzius Władimir, Friedek. 
Lanzer Adolf, Wendrin.
Lazarczyk Leo, Steinau.

Leimdorfer Max,*) Bohm.-Leipa, B. 
Marmorstein Alexander, Jablunkau. 
Martynek Georg, Weichsel.
Mayer Ludwig,
Michejda Franz, Nawsi.
Michejda Johann.
Netter Coruelius, Jablunkau. 
Ncumann Leo.
Nikodem Paul, Grudek.
Pellar Karl, Gr.-Wrbka, M. 
Polednik Emil, Sedlist’.
Pollak Rudolf, Barzdorf.
Poppek Eduard, Skotschau.
Preiss Karl, Troppau.
Prief Victor,*) Friedland, M. 
Prokop Rudolf.
Pustelnik Felix.
Raimann Arthur.
Rusniok Johann, Grudek.
Schmidt Erwin, Konskau.
Spok Johann, Morawka.
Śliwka Karl.
Stipanits Othmar, Peterswald. 
Suschka Karl, Margiczan, U. 
TileCek Josef, Karlshtitte.



II. Statistik der Schiller

C 1 a s s e a<D
i. II. III. ś  § csa B

IV. V. VI. VII. VIII.
A 1 B A B A B

cc

1. Zahl.
Zu Ende 1895/90 . 48 481 31 30 28' 30 46 23 26 25* 15 3503
Zu Anfang 1896/97 . 
Walirend des Schuljahres ein-

44 46 38 38 27 28 53 26 20 20 20' 360'

g e tre te n ............................... 1 — — — 2 1 1 — 5
Im ganzen aufgenommen 44 47 38 38 27 28 55 27 20 21 20' 6651

Dariuiter:
Neu aufgenommen und zwar: 
A u fg es tieg en ......................... 09 40 1 1 1 1 1 1 _ 85
liepetenten . . ■. — — — — — — 2 — 1 — — 3
Wieder aufgenommen u. zwar: 
A u fg es tieg en ......................... _ 36 34 25 22 44 26 18 20 20' 245'
R e p e t e n t e n .........................
Walirend des Schuljahres aus-

5 7 1 3 2 5 8 — 1 — — 32

getreten ......................... 5 6 - 3 — 1 2 — 1 1 — 18
Schiilerzahl zu Rude des

Schuljahres . 
D arunter:

39 41 38 35 27 27 53 27 10 21 20' 347'

Óffentliche SchUler 39 41 38 35 27 27 53 27 19 21 20 347
P r i v a t i s t e n ......................... _ — — — — — — — — — 1 1

2. G eb u rtso rt (Y aterland).
Stadt (Teschen) . 5 9 8 7 5 9 U 10 5 5 3 77
S c h le s ie n ............................... 28 24 23 23 20 18 33 14 10 9 141 2161
M a h r e n ............................... 3 4 1 2 2 — 2 1 1 4 1 21
B o h m e n ............................... — — 1 _ _ — i — — — 1 3
G a l i z i e n ............................... — 4 2 — _ i — 1 2 — 12
B ukow ina ............................... _ _ _ — — — — — —
Innerosterreieh . . . . — — — — — — — 1 2 — — 3
U n g a r n ............................... 2 — 2 i — — 3 1 — i — 10
A u s l a n d ............................... 1 1 - — 2 — — 1 5

Summę . 39 41 38 35 2 7 27 53 27 19 21 20* 347'

3. M utterspraehe.
D e u t s c l i ............................... 20 25 21 19 11 14 32 16 13 16 131 2001
Cechoslavisch......................... 4 3 9 2 4 2 4 2 6 i 1 38
P o l n i s c h ............................... 15 13 8 13 12 11 16 9 — 4 6 107
M a g y a r i s c h ......................... — — — L — — 1 — — — — 2 1

Summę . 39 41 38 35 27 27 53 27 19 21 2 O1 3471

4. R elig ionsbekenn tn is .
Katholisch des lat. Ritus 30 31 25 24 19 18 36 19 10 20 12' 3441
Evangelisch A. C. . . .  
Evangelisch 11. C.

7 4 8 6 6 5 10 3 5 — 2 56

Israelitisch............................... 2 0 5 5 2 4 7 5 4 1 6 47

Summę 39 41 38 65 27 27 53 27 19 21 201 347'



C a s s e a
I. 11 III. i  |

IV. V. VI. VII VIII n  a
5. L ebensalter. A | B A B A I B

CŚCA

11 J a h r e ................................ 3 10 — — __ — — — — — — 13
12 „ ............................... 15 15 1 7 — — — — — — — 38
13 „ ............................... 11 13 10 8 3 2 — — — — — 47
U  „ ............................... 9 2 15 7 10 5 4 — — — — 52
15 „ ............................... 1 i 5 10 5 12 14 5 — — — 53
16 „ ............................... — — 7 2 7 8 15 13 G — — 58
17 „ ............................... O — 15 G 4 4 — 31
18 n ............................... — — — 1. — — 3 1 1 0 5 17
19 „ ............................... 1 1 8 7 71 241
20 „ ............................... — — — — — — 1 1 — 3 6 a
21 „ ............................... — — — — — — — — % -- 1 2 3
22 „ ............................... — -

Summę 39 41 38 35 27 27 53 27 19 21 20 3471
6. S tan d  der V ater.

B eam te..................................... U 18 12 12 15 12 22 15 9 11 11 152
M i l i t a r s ............................... 1 — — 1 — — — 1 — — — 3
Handels- u. Gewerbetreibende 9 13 20 13 5 11 18 7 4 4 7 111
G rundbesitzer......................... 10 7 G 9 6 4 13 4 5 G i 1 711
P riv a te ...................................... 4 3 — — i — — — 1 — i 10

Summę 39 41 38 35 27 27 53 27 19 21 20 3471
7. Naeh dem W olm orte der

E lte rn .
Aus T e s c h e n ......................... 13 10 15 12 7 10 15 IG G 10 7 127
Aus dem ubrigen Schlesien . 22 21 20 21 18 IG 34 9 9 7 i i 1 1881
Aus anderen Provinzen . 3 4 2 2 2 1 4 2 4 4 i 29
Aus dem Auslande 1 — 1 — — — — — 1 3

Summę 39 41 38 35 27 27 53 27 19 21 20 3471
S. C lassifioation.

a) Z u Ende d. Schulj. 1896/97. 
1. Fortgangselasse mit Vorzug 7 5 3 5 2 1 4 4 3 4 6 44
I. Fortgangselasse
Zur Wiederholungspriifung

23 28 24 18 20 18 42 18 15 17 141 2371

z u g e la s se n ......................... 3 2 0 2 1 3 1 2 — — 20
11. Fortgangselasse .0 O 3 G 3 3 6 3 1 — — 27
111. Fortgangselasse . 6 4 2 4 1 2 — — — — — 19
Zur Nachtragsprufung zuge- 

l a s s e n ............................... _ _ — — _ _ _ _ _ _ — _
Summę 39 4l 38 35 27 27 53 27 19 21 201 347'

b) Nachtrag z. Schulj. 1895/96. 
Wiederholungspriifungen

waren bewilligt 6 i 2 2 2 2 i 4 1 3 — 24
Entsproehen haben . 6 — 1 2 i 2 — 4 — 3 — 19
Nicbt entsproeheu haben — i 1 — — — i — 1 — — 4
Nieht erschienen sind 
Nachtragspriifungen waren

— 1

4 1

—■ — — 1

bew illigt............................... — — — — — — — 1 — l 1
Entsproehen haben 
Nieht entsproehen-haben 
Nieht erschienen sind 
Damach ist das Ergebnis fili-

— — — — + i — — — 1 — — 1>

1895/96:
I. Fortgangselasse mit Vorzug 3 7 3 2 4 2 5 3 2 6 2 39
I. Fortgangselasse 35 281 20 23 17 21 24 17 18 151 11 22 92
11. „ . . . . 3 9 7 4 G G 14 3 4 4 2 G2
III. r . . . . 7 4 1 1 1 1 3 — 1 — — 19
Ungepriift blieben — — — — + 1 — — — 1 — — l 1

Summę 48 481 31 30 28* 30 46 23 | 26 1 2511 15 | 3508



9. G eldleistungen 
der Schiller.

C 1 a s S  6 fl
fl s
N Si. II. III.

IV. V. VI. VII. VIII.
Das Scliulgeld zu zah- 

len waren verpflich- 
tet:
im I. Semester 
im II. Semester 

Zur Halfte waren be- 
fre it:
im I. Semester 
im II. Semester . 

Ganz befreit waren: 
im I. Semester 
im 11. Semester 

Das Scliulgeld betrug 
im I. Semester

fl. 2587-50 
im II. Semester

fl. 2317-50

A B A B A 1 B

32
10

11
24

33
19

11
24

15
14

23
24

13
16

24
20

9
9

1
1

17
17

10
12

17
15

22
26

31
28

7
8

19
19

10
10

9
9

6
8

14
13

141
15*

6
5

1711
1531

1
1

182
198

Zusammen fl. 41)05’— 
Die Aufnahmstaxen be-

trugen 1896/7 . fl. 8 1 ’90 8 4 ’— 2 -1 0 2 -1 0 — 2 -1 0 6  3 0 2 1 0 2 *10 2 -1 0 _ 184-80
Die Lehrmittelbeitrage

betrugen . . fl. 4 6  2 0 4 6 -3 5 3 9 .9 0 3 9 * 9 0 2 8  3 5 2 9 -4 0 5 7 ’7 5 2 8 -3 5 2 1  — 2 2  0 5 2 1 *— 380-25
Die Taxen fur Zeugnis-

duplicate betrugen fl. — 1 *— r — — — 1 — — — — 7  0 0 10 —
Zusammen 1 2 8 -1 0 1 3 1  3 5 4 3  — 4 2  — 2 8 -3 5 3 1 -5 0 6 5 -0 5 3 0 -4 5 2 3 -1 0 2 4  15 2 8 ’— 575 05

10. S tipendien . i

Anzahl der Stipendisten i i 2 3 6 3 4 5 5 12 6 48
Gesammtbetrag derSti- 

pendien: fl. 3046'50

11. B esuch  des Un- 
te r r ic h te s  in  den 
re la t.-o b lig a ten  und 
n ich t obligat. Gegen- 

stiinden.
Polnische Spraehe 

I. Curs (fur Deutsche) i 6 4 8 2 ■ _ — _ _ — 21
n .  ,  , 5 6 5 5 — — — — — — — 21

i i i . „ „ 2 1 2 2 12 6 9 4 — — — 38
IV. ,  , — — — — _ — 1 2 7 4 4 18

Bohmische Spracbe
I. Curs . 7 5 5 4 3 3 — — — — — 27

11. Curs . 1 — 7 3 4 — 11 — 1 2 — 29
III. Curs . — — — — _ — — 4 2 7 2 15

Franzosische Spraehe
II. Curs . — — — — — — 8 5 3 1 — 17

Freihandzeichnen
I. Curs . 12 — 4 3 1 1 — — — — — 21

II. Curs . 1 — 9 6 6 8 3 — — — — 33
III. Curs . — — — — i — 6 4 1 — — 12

Turnen I. Curs . 9 11 20
H. Curs . — 1 14 6 4 4 — — — — — 29

III. Curs . — — — — _ — 4 3 4 1 2 14
Gesang I. Curs . 3 5 2 2 1 — — — — — — 13*)

II. Curs . 1 4 7 1 5 9 11 3 4 15 7 67
Stenographie I. Curs . — — — — — — 38 4 — — — 42

II. Curs . — — _ — — — 1 13 9 9 3 35
Kalligraphie . 8 15 4 5 1 4 — — — — — 37

*) Hiezu kom mc n noch 25 Schiller aus der Yorbereitungaclasse.



III. Statistik der Schtiler der Vorbereitungsclasse.
Zu Beginn des Schuljalires......................................30 oflentliche Schiller.
Am Schlusse des S c liu lja h res ............................... 30 „ „
Religion der S c h i i l e r ............................................20 romisch-katholiscli,

9 evangelisch,
1 mosaisch 

Zusammen 30

...................................................7

...................................................21

.........................................2

........................................... 0
Zusammen 30

Muttersprache : p o ln isc li......................... 13
„ czechisch ......................... 6
„ d e u t s c h ......................... 11

Zusammen 30
Alter der Schiiler: 10 Jalire alt 2

11 ii n • 10
12 „ „ 8
13 „ „ • 1
14 „ „ 9

Zusammen 30
S t a n d  der  Vi i ter :
B e a m t e .................................................. 10
M i l i t a r s .................................................. 0
Handels- und Gewerbetreibende . 10
Grundbesitzer........................................... 10

Zusammen 30
Nach dem W o h n o r t e  der  E l t e r n :
Aus T esc h en ............................................ 7
Aus dem iibrigen Schlesien . . . . 21
Aus anderen P ro v in z e n ......................... 2
Aus dem A u s la n d e ............................... 0

Zusammen 30
Geldleistungen der Schiiler:
Das Schulgeld (5 fl. fur ein Semester) zu zalilen waren verpflichtet im

I. S e m e s te r ......................... 24
Das Schulgeld (5 fl. fUr ein Semester) zu zahlen waren yerpflichtet im

11. Sem ester......................... 20
Ganz hefreit waren im I. Semester . 0

11 ii ii n n 10
Das Schulgeld betrug im ganzen im I. Semester . . . 120 fl.

, II. . . . 100n
Zusammen 220 fl.

Vaterland der Schtiler: 
Siadt (Teschen) 
Schlesien . . . .
Mali ren . . . .
Galizien . . . .

Besuch in den nicht  obl igaten Gegens tan d e n : 
G e s a n g ....................................................................



E r g e b n i s  de r  C l a s s i f i c a t i  on.

I. Semester 11. Semester

Erste Classe mit Vorzug. 6 Erste Classe mit Vorzug. 7
Erste Classe.......................... 22 Erste Classe.......................... 19
Zweite C la s s e ..................... 2 Zur Wiederholungspriifung
Dritte C l a s s e ..................... — zugelassen.......................... —

Zweite Classe . . 4
Dritte C l a s s e ..................... —

U n g e p r iif t .......................... —
Zusammen 30 Zusammen 30

IV. Unterstiitzung der Studierenden im Schuljahre 1896—97.

Es wurden folgende Scliiiler unterstiitzt:

A . D u rc h  k . k . S tu d ie n -F o n d s-S tip e n d ie n .

1. Da.s Graf Tenczin’sche Stipendium a 60 fl. jahrlich bczogen : 1) Ożana 
Robert II. A., 2) Faikosch Richard III. A., 3) Nohel Karl III. A, 4) Bie- 
nert Vincenz III. B, 5) Skudrzyk Josef III. B, 6) Babiseh Anton IV. B, 
7) Galuschka Emil V. 8) Freiherr von Pillerstorff Gustav V., 9) Ramek Rudolf
V. , 10) Wojkowsky Franz V., 11) Duda Franz VI., 12) Tannert Rudolf
VI. , 13) Freiherr von Pillerstorff Leo VII., 14) Szymański Otlimar VII., 
15) Oźana Franz VIII., 16) Schmied Arnold VIII., =  zus. 1120 Gulden.

2. Das SarkandeFsche Stipendium fur geborene Skotschauer a 70 fl. 
jahrlich bezogen: 1) Wairauch Johann III. B, 2) Gerst Karl V. =  zus. 140 
Gulden.

3. Das Albefsche Stipendium im Betrage von 70 fl. jahrlich bezog: 
Poppek Eduard IV. =  70 Gulden.

B . D u rc h  P rw a tstip en d ien .

1. Das Georg Prutek’sche Stipendium a 36 fl. 66 kr. bezogen: 
1) Adamik Josef II. A, 2) Schmid Ignaz VI, 3) Kaluscha Walther VI. =  
109 Gulden 80 Kreuzer.

2. Das Josef Bitta’sche Stipendium a 25 fl. bezogen: 1) Wilczek 
Franz VIII., 2) Schoppok Josef VII. =  50 Gulden.

3. Das Matth. Oppolsky’sche Stipendium a 80 fl. fur Schiller der
VII. und VIII. Classe bezogen: 1) Bilko Johann VII., 2) Lcbiedzik
Josef VII. 3) Tomanek Rudolf VIII., 4) Wilczek Franz VIII. =  320 Gulden.

4. Das Matth. Oppolsky’sche Stipendium a 56 fl. fiir Schiller der 
sechs unteren Classen bezog*): Harbich Emanuel I. B. =  56 Gulden.

5. Das ŻuFsche Stipendium im Betrage von 56 fl. fiir Gymnasial- 
schiiler aus Schwarzwasser bezog: Szymański Otlimar VII. =  56 Gulden.

*) Gegenwiirtig sini vier Stipendien unbesetzt. Anspruch auf dieselben haben 
die im F re is t& d te r  und im Bi e l i t z e r  P f a r r s p r e n g e l  geborenen Studierenden.



6. Das Żur’sche Stipendium im Betrage von 28 fl. fili- Gymnasial- 
schiiler aus Schwarzwasser bezog : Wytrzens Karl VIII. =  28 Gulden.

7. Das Thadd. Karafiafsche Stipendium a, 40 fl. bezogen: 1) Kunz 
Johann VII., 2) Freiherr von Pillerstorff Leo VII., 3) Wytrzens Karl VIII. 
=  120 Gulden.

8. Das Franciska Kisclia’sche Stipendium im Betrage von 31 fl. 50 kr. 
bezog: Kotas Jobann III. A. — 31 Gulden 50 Kreuzer.

9. Das Flametius-Kanabius-Schipp’scbo Stipendium a 60 fl. fiir ge-
borene Friedeker bezogen: 1) TileCek Josef IV. A, 2) Sclion Franz VII.
=  120 Gulden.

10. Das Jacob’sclie Stipendium im Betrage von 60 fl. bezog: Riedel 
Alois III. A. =  60 Gulden.

11. Das Schlaker’sche Familienstipendium im Betrage von 100 fl. 
bezog: Otto von Kor&b III. A. =  100 Gulden.

12. Das Niemtschik’sche Stipendium fiir geborene Friedeker im Be- 
tra°re von 40 fl. bezos;: Kubitzius Władimir IV. =  40 Gulden.

13. Das Pukalski’scbe Stipendium im Betrage von 100 fl. bezog: 
1) Duda Franz VI., 2) Brzeski Johann VII. = 1 2 0  Gulden.

14. Das Karl Kahler’sche Stipendium a, 25 fl. 20 kr. bezogen: 1)
Piesch Paul III. A, 2) Mamica Josef VI, 3) Pcllar Rudolf II. B, 4) Rabel 
Anton II. B, 5) Wechsberg II. B. =  126 Gulden.

15. Das Mervill’sche Stipendium der Stadt Teschen im Betrag von 
200 fl. bezog: Frisa Eduard VII. =  200 Gulden.

16) Ein Handstipendium aus dem Fonde der Gefiillsstrafgelder pr. 100 fl. 
bezog: Schubert Leo I. A. =  100 Gulden.

C. E in ja h r ig e  U n terstiitzung .

1. Die Josef Bitta’sche einjahrige Unterstiitzung fiir 1896/97 im Be
trage von 21 fl. erhielten: 1) Bsirsko Vincenz VII. 10 fl., 2) Spok An
ton IV. 11 fl, =  21 Gulden.

2. Die Friiulein Anna von Linxweiler’sche und KotzicKsche Unterstiitzung 
im Betrage von 5 fl. 67 k r.: Reczek Josef I. B. =  5 Gulden 67 Kreuzer.

3. Aus der Professor Leonhard Wiener'schen Stiftung fiir evangelische 
Schuler bezogen je 25 Gulden: Michejda Karl V., Mamica Josef VI., Bie- 
drava Josef VI., Michejda Thaddaus VI., =  100 fl.

4. Aus dem allgemeinen evangeli3chen Stipendienfonde bezogen von 
jo 20 Gulden: Thal Gustav VIII, undBauerle FriedrichVI. • Drozd Josef VIII., 
erhielt, 15 Gulden; ferner erhielten je 6 Gulden: Sikora Joh. I. A., Blahut 
Rudolf II. B., Schick Julius II. A., Teltschik Hermann II. A., Chobot Gu- 
stav III. A., Wojnar Paul HI. B., Kubisz Thaddaus III. A., Piesch Paul
III. A., Biscliof Bruno IV., Nikodem Paul IV., Rusnok Johann IV, =
121 H.

D . D ie  D r . G abriel’sche L e h r m it te ls t i f tu n g  f i i r  a rm e u n d  fle ifiig e
Schuler.

Zur Forderung diirftiger und wiirdiger Gymnasiasten in ihren Studien 
besteht an der Anstalt die Dr. Philipp Gabriel’sche Lehrmittelstiftung fiir 
arme und fleifiige Schiiler, dereń Unterstiitzungsfond unter der Aufsicht 
des Gesammtlehrkorpers von einem Curator (gegenwartig Prof. A. Landsfeld)



verwaltet wird. D ie j a h r l i c b e n  I n t e r c s s e n  der  F o n d s c a p i t a l i e n  
we r de n  zur  A n s c h a f f u p g  von Le h r b l i ch e r n  und von l i t e r a r i -  
scl ien H i l f s m i t t e l n  zur  Un t e r s t t i t z ung  ar mer  Gymnas i a s t en  
du r ch  Kl e i de r ,  S t i ef el, Was  ch e, Kost ,  Arzne i en ,  Cur- und Ba- 
dekosten,  B a a r b e t r a g e  a u f  Q u a r t i e r  und Sc hu l ge l d  ete. ver- 
wendet .  Da jedocb die Stiftungsrente fur das ausgesprocbene Bediirfnis 
bei der grolien Schiilerzahl einerseils und bei der Theuerung der Lebrbiicber 
und literariscben Hilfsmittel andererseits niebt ausreicht, so ist dieselbe den 
Statuten gemaB durch freiwillige Beitrage der Freunde und vermogenderen 
Schiller der Anstalt, ferner durch „ Abhaltung eines constanten akademiscbcn 
„Festconcertesu zu vcrmeliren. Solcbe Sammlungen wurden lieuer zu Beginn 
des Schuljahres und zu Ostern veranstaltet.

DasErgebnisderselbenzuBegitindesScbuljabres 1896/97 war94fl. 90kr.*) 
Stand der Stiftung mit Ende 1895: Capital 5850 11.; Barscbaft 21 fl. 52 kr.

Zuwachs pro 1896: „ — ; „ 420 fl. 20 kr.
Zusammen: Capital 5850 fl.; Barschaft 441 11. 72 kr.

Ausgaben pro 1896: — ; „ 415 11. 62 kr.
Stand mit Ende 1896: Capital 5850 11.: Barschaft 26 11. 10 kr.

Dazu kommen das Ergebnis der freiwilligen Beitrage
zu Ostern 1897 m i t ..............................................................  304 11. 52 kr.**)
und die Spenden Sr. Excellenz des Grafon Larisch-Monnich :

50 -f- 15 fl.......................................................................... 65 fl. —
Zusammen 395 fl. 62 kr.

*) Ein ungenannt sein Wollender 10 fl., Bertha 8 fl. 55 kr., Oelwein 5 fl., 
Schmiefl Erwin, Prokop, v. Kutscha, v. Osterreicher je 3 fl. 55 k r .; Franke], Michl, 
Silberstein, Ki-istek, Wurzian, Dreiseitl je  2 fl.; Dostał, Fabian je 1 fl. 55; Absolon, 
Horubski, Togel, Tront je 1 fl. 45 kr.; Kempny 1 fl. 50; Stipaniis 1 fl. 10 kr.; 
Pawełek, v. Korab je 1 fl. 5 k r .; Laurent, v. Korab, Steffal, Hallady, Filipp, Pfitzuer, 
v. Larisch, Mayer, Heisig je 1 fl.; Eisenberg 95 kr.; Burzyk 75 kr.; Żyła, Struhal, 
Karzeł, Stiller, Janik, v. Demel, Frisa, Staniek, Motzko, Skrla, Sikora C,, Suschka, 
Waniek H., Michejda Joh., Preisa, Kubitzius, Klucki, Wechsberg, Kania, Reik, Drossler, 
Konyalinka, Glesinger, Kadiera, Hohenegger je 55 kr., Pohludka, Kobn E., Pollak G., 
Skalinski, Franke, Michejda Thadd. je 50 kr. — An kleinen Betragen zusammen 4 fl. 65 kr,

**) I. A. Cl. Die Schiiler: Prochaska K. 5 fl., Wunder E. 2 fl., Cichy C. 1 fl., 
Grofi Edw. 1 fl., Kozel K. 1 fl., Steffal K. 1 fl., Waślćek R. 1 fl., Winkelliofer St. 1 fl., 
Pohludka Jo.s. 50 kr., Sikora Joh. 50 kr., Sikora P. 50 kr., 'Wechsberg R. 50 kr. — 
Zusammen 15 11.

1) Herr Czaczynski C., erzh. Cassier 1 fl., Herr Helis T h , erzh. Buchfiihrer 
1 fl., Herr Karger Ed., erzh. Braumeister 1 fl., Herr Liberda G , erzh. Rentmeister 1 fl., 
Herr Prokopp Alb., erzh. Baurath 1 fl., Herr Reichle Jos,, erzh. Cassier 1 fl., Herr 
Schmidt Em., erzh. Hiittenyerwalter 1 fl., Herr Seiler Jos., Freikerr v., erzh. Adjunlct 
1 fl., Herr Knittelfelder Rad., erzh. Bergmeister 50 kr., Herr Korzinek Jos., erzh. 
Beamter 50 kr., Herr Kristinus Emer., erzh. Revident 50 kr., Herr Lang C., erzh. Ober- 
fSrster 50 kr., Herr Lanikiewicz Mar., erzh. Secretar 50 kr., Herr Em. Ritter r. Moosthal, 
erzh. Buchfiihrer 50 kr., Herr Munster Heinr., erzh. Baumeister 50 kr., Herr Navratil K., 
erzh. Revident 50 kr., Herr Rudolf Albr., erzh. Schaffner 50 kr., Herr Stipanits Mor., 
erzh. Bergyerwalter 50 kr., Herr Swiba Fr., erzh. Schaffner 50 kr., Herr Schweda Jos., 
erzh. Baumeister, 50 kr. Familie Laurent 5 fl , Herr Satzke E., k. k. Hofrath u. Kreis- 
gerichtsprasident i. P. 2 fl., Herr Souschek J., k. k. Oberlandesgerichtsrath i. P. 2 fl. 
Die Schiller: Karger A. 10 f l , v. Demel H. 2 fl., Harbich E. 2 fl., Tront K. 2 fl.,
Scholz H. 1 fl. 50 kr., Till W. 1 fl. 50 kr., Eisenberg A. 1 fl., Heisig H. 1 fl.,
Kobierskjf J . 1 fl., v. Larisch E. 1 fl., Scwarz F. 1 fl., Eisner J . 50 kr., Horubski A.
50 kr., Strauss Ph. 50 kr., Witrzenz K. 50 kr. Herr Prof. Fleischmann 1 fl. —■ Zu
sammen 50 fl.



C l a s s e
ó  S

I.a|I.blII a|II.b III.allH.b! IV. [V. VI.|VII.|VIII. s

Zalil der Schiller in der Classe 39 41 38 35 27 27 53 27 19 21 20 347
Mit Biichern wurden versolieu 23 22 29 28 16 18 31 17 13 16 9 222

2. Herr Uberall Joli., Zahlkellner 2 fl., Herr Schindler Jos., Kaufmann 1 fl., 
Herr Altmann H., Liąueurfabrikant 50 kr., Gebriider Aufricht 50 kr., Herr S. R. Auf- 
richt 50 kr., Herr Fasal M.; Liąueurfabrikant 50 kr., Herr Frisa Al., Tuchhandler 
50 lcr., Herr GroG J., Spediteur 50 kr., Herr Himmer Leop., Kursehner 50 kr., Herr 
Kiinigsberger L., Damenbuterzeuger 50 kr., Herr Kopy Th., Kaufmann 50 kr., Herr 
Schramek S., Kaufmann 50 kr., Herr Heiduck A., Badhauspachter 40 kr., Herr Baibock 
Th., Kiirschner 30 kr., Herr Griinfeld H., Glaswarenhandler 30 kr., Herr Kohn Sieg., 
Lederhandler 30 kr., Herr Langer Guido, Uhrmacher 30 kr., Herr Leschanski C., Gold- 
warenhandler 30 kr., Herr Liebermann S., Kaufmann 30 kr., Herr Mandel M., Kauf
mann 30 kr., Herr Pfeifer K., Uhrmacher 30 kr., Herr Pilzer F., Kaufmann 30 kr., 
Herr Reinelt Fr., Gastwirt 30 kr., Herr Schleuderer Is., Kleiderhandler 30 kr., Herr 
Sobek S., Handschuherzeuger 30 kr., Herr Ulrich Rud., Modewarenhandler 30 kr., Herr 
Zuckermandel G., Kaufmann 30 kr., Herr Fixek Ferd., Modewarenhandler 25 kr., Herr 
Lustig S., Papierhandler 25 kr., Herr Schmitz S., Kaufmann 25 kr., Herr Heuermann 
G., Kaufmann 20 kr., Herr Janiczek J., Uhrmacher 20 kr., Herr Kurzweil u. Biheller 
20 kr., Herr Muller H., Obsthandler 20 kr., Herr Zima W., Droguist 20 kr.

3. Herr Struhal H., Modewarenhandler 5 fl., Frau Struhal Anna 60 kr., Frau 
Seemann Antonie 50 kr., Frl. Struhal Am. 50 kr. Herr C. O. Aufricht, Mode
warenhandler 50 kr., Frau Goldmann E. 50 kr., Herr Goleschofsky Joh., Gartner 
50 kr., Herr Hartmann Rud., Kaufmann 50 kr., Herr Hutterer Dav., Papierhandler 
50 kr., Herr Scholtis G., Fleischer 50 kr., Herr Scholtis L., Wollwarenhandler 50 kr., 
Herr Teichmann H., Graveur 50 kr., Herr ZemannW., Modewarenhandler 50 kr., Herr 
Neugebauer Ad., Agent 30 kr., Herr Hess Rom., Maler 20, Herr Kasparek Joh., Glaser 
10 kr. — Die Schiller: Frankel R. 3 fl., Silzer W. 2 fl., Pfitzner H. 1 fl. — Zusam- 
men 32 fl. 15 kr.

4. Die Schiiler: v. Wurzian Alfr. 5 fl., v. Demel L. 2 fl., Alt A. 1 fl., 
Dostał Guido 1 fl., Kohn Fel. 1 fl., v. Larisch K, 1 fl., v. Portenschlag H. 1 fl., Wo- 
hanka Rob. 1 fl., Ćtyrtuieek Jos. 50 kr., Dyrna Fr, 60 kr., Karzeł R. 50 kr. Witrzenz 
Vic. 50 kr. — Zusammen 15 fl. —

5. Herr Dr. C. Ritter Korab v. Miihlstrom und Frau 10 fl., Frau Fibiger 
M., Sectionsleitersgattin 1 fl., Frau Fulda L., Banmeistersgattin 1 fl., Herr 
Grabmeier W., Fabriksdirector 1 fl., Herr Ilenisch Julius, Inspector der k. k. priv. 
Ferdinands-Nordbahn und Bahnabtheilungsleiter in Bielitz 1 fl., Frau Knittelfelder 
L., Ingenieursgattin 1 fl., Frau Kohler H., Bergrathsgattin 1 fl., Herr Joset 
Ritter Korab v. Miihlstrom, Ingenieur 1 fl., F rau Inspector Scliwoder 1 fl., Herr Sowa 
Al., Ingenieur 1 fl., Frau Dalf, Stadtingenieursgattin 50 kr., Frau Filia Aur., Ober- 
inspectorsgattin 50 kr. Frl. Gorgosch M. 50 kr., Frau Koniakovsk^ J ,, Oberinspectors- 
gattin 50 kr.) — Die Schiiler: Michel H. 5 fl., Pawełek A. 5 fl , Karger K. 2 fl., Skrla 
Kaj. 2 fl., Frisa H. 1 fl. 50 kr., Staniek A. 1 fl. 50 kr., Kohn W. 1 fl. — Zusammen 
39 fl.

6. Die Schiiler: Frankel R. 3 fl., Sikora C. 1 fl. 50 kr., Friedel H. 1 fl., 
Hribar Fritz 1 fl., Kurka Jos. 1 fl., Manda R. 1 fl., Schwarz Otto 1 fl., Wairaucli Joh. 
1 fl., Zebisch H. 1 fl. — Zusammen 11 fl. 50 kr.

7. Herr WalcherRud., Ritt. v. Uysdal, erzh. Cameraldir. 3 fl., Herr Dr. Bukowski 
Rud., Rechtsanwalt dererzh. Kammer2fL, Hr.Freyesleben H., erzb. Verwalter 2 fl., Herr 
Meyer Paul, erzh. Ókonomie-Oberinsp. 2 fl., Herr Oscar Muller, erzb. Directionssecretar 2 fl., 
Herr Reichle Jos., erzh. Cassier 2 fl., Herr Strzemcha K., erzh. Forstrath 2 fl,, Herr Laurent 
II., erzh. Okonomieyerwalter 1 fl. 20 kr., Herr v. Bardócz K., k. k. Major in P. 1 fl., Herr 
Mayer Gust., erzh.- Cassier 1 fl., Herr Mentel Gust., Privatier 1 fl., F ra u  Scholz Em., 
erzh. Waldbereitersgatt.in 1 fl., Herr Baron Otto Seiler, erzh. Cassier 1 fl., Herr Sehwoder 
Em., Inspector b. d. Kasch.-Oderb. Bahn 1 fl., Herr Dr. Dyboski A., k. k. Notar 1 fl.



A ufierdem  erliielten  2 Schiller je  e inen  Som m eranzug und  je  ein P a a r  
Schuhe, 6 Schiller je  einen Som m eranzug, 10 Schiller G eldunterstiitzungen  
zu r A nschaffung von K le idungsstilcken  oder zu r B ezalilung des K ost- und 
Q uartie rge ldes.

D i e  h i e f i i r  a u s g e g e b e n e  S u m m ę  b e t r u g :  202 fl. 52 k r.

Ubersicht der Untersttitzungen im Schuljahre 1896/97.

D ie Sum m ę der ausgezah lten  S tipend iengelder b e tru g . . 3046  fl. 50  kr.
„ „ „ „einjiihrigen U nterstiitzungen ,, . . 247  fl. 67 kr.

K ur B ekleidung , B eschuhung, zur B ezalilung des Q uartiers
und der K o st w urden  a u s g e g e b e n .......................................  202  fl. 52 k r.

Zusam m en 3496  fl. 69 kr.

D azu  kom m t nocli der ohen ausgew iesene B etrag  von 415  fl. 62 kr., 
w elclier im S chu ljah re  1896 filr B iiclier ausgegeben w urde.

D ie  D ir e c t io n  w id m e t  d e n  h o c h h e r z ig e n  G r u n d e r n  d e r  S t i -  
p e n d i e n s t i f t u n g e n  d a n k b a r e  E r i n n e r u n g  u n d  d r u c k t  z u g le ic h  a l le n  
W o h l th a te r n ,  F r e u n d e n  u n d  G o n n e r n  d e r  A n s t a l t  im  N a m e n

30 kr., Herr Pustelnik Johann, Lehrer 1 fl. 26 kr., Herr Dr. Leimdorfer Ad., 
Rabbiner 50 kr., Herr Bayer G., ev. Pastor in Dornfeld 1 fl., Herr Ewy M., Guts- 
besitzer in Tulygłowy 1 fl., Herr Loblowitz L. 1 fl. — Zusammen 28 fl. 26 kr.

8. Herr Dr. Demel Leonhard, Ritter v. Elswehr, Biirgermeister 5 fl., Herr 
Dobrowski A , Ritter v. Donnerschild, k. k. Beziikshauptmann 3 fl., Herr Kutzer 
Er., Associe der Firma Kutzer & Cie. 3 fl., Herr Zlik K., k. k. Obercommissiir i. P. 
3 fl., Herr Florianek Ed., Kaufmann 2 fl., Herr Peter L., Apotheker 2 fl , HerrSeemann 
Ed., Hausbesitzer u. Gemeinderath 2 fl., Herr Glesinger J. Ph., Holzhandler 3 fl., 
Herr Silberetein Jalc., Kaufmann 2 fl., der Sammler 1 fl., Herr Dr. Klucki Sob., 
Advocat 2 fl., Herr Kalina Ludw., Brauhausverwalter 2 f l , der Sammler 1 fl. 
Die Schiller: Beck Leo 2 fl., Morawetz Kich. 1 fl. 50 kr., Ballon Er. 1 fl., Filasiewicz 
St. 1 fl., Kleinberg Alfr. 1 fl., Questel Rud, 1 fl., Farnik Jos. 50 kr., Fiala Zd. 
50 kr., Gerst K. 50 kr., Glauber Ar. 50 kr., Rosenfeld M. 50 kr., Kuhn Alex. 30 kr,, 
Pindór K. 30 kr. — Zusammen 41 fl. 60 kr.

9. Ein ungenannt sein Wollender 5 fl., Herr GelbfuC Friedr., k. k. Ober- 
landesgerichtsrath in P. 2 fl., ein ungenannt sein Wollender 2 fl., L. S. 1 fl. — 
Die Schiller: Heisig Ed. 1 fl., Duda Frz. 50 kr., Fietz Rud. 50 kr., L ittera Max. 
50 kr., Michejda Tad. 50 kr., Tacina G. 50 kr., Wechsberg Otto 50 kr. — Zusam- 
men 14 fl.

10. Herr Miinzberg Ad., erzherzogl. Waldbereiter 2 fl., Herr Źlik Arn., evaugel.
Pastor 2 fl., Herr Cieślar G., erzherzogl. Verwalter 1 fl., Frau Hermine von Demel 
1 fl., Frl. Mikschik Mar., Lehrerin 1 fl., Herr Rybka Jos., Oberlehrer 1 fl., 
Herr Schindler Josef, Kaufmann 1 fl. Die Schiller: DroCIer Max 3 fl. 61 kr.,
Burtha Rudolf 2 fl., Frisa Ed. 2 fl., Konvalinka Jar. 2 fl., Kaluscha Walt.
1 fl. 40 kr., Fabian Konr. 1 fl., Kresta Alfr. 1 fl., Reik Fr. 1 fl., Schenk Jos. 1 fl., 
Kuhn Rob. 50 kr., Szymański Oth. 50 kr. — Zusammen 25 fl. 1 kr.

11. Herr Fasal Moriz, Liąueurfabrik. 5 fl., Herr Fulda Fritz, Baumeister 5 fl., 
H err Czaczynski K., erzherzogl. Cassier 3 fl., Herr Kohler W., erzh. Bergrath 3 fl., 
Herr Wojnar Johann, Ziegelfabrikant 3 fl., Herr Menzil Hugo, erzherzogl. Revident
2 fl., Herr Dr. Fizia Bernhard, Sanitatsrath u. k k. Oberbezirksarzt 1 fl., Herr 
Stipanits Mor., erzherzogl. Bergverwalter 1 fl. — Der Schuler v. Wurzian Eug.. 5 fl.
— Zusammen 28 fl.

12. Die Schuler: Krist Wal. 1 fl., Landsfeld Otto 1 fl., Matzenauer Er. 1 fl. 
Krzysiek Em. 50 kr., Ligotzki Ludw. 50 kr., H err Orszulik Karl, k. k. Professor, 1 fl
— Zusammen 6 fl.



d e r s e lb e n  d e n  w a r m s te n  D a n k  a u s  u n d  b i t te t ,  a r n ie n ,  f l e i f i ig e n  
u n d  w o h lg e s i t te te n  G y m n a s ia s te n  a u c h  f e r n e r h i n  d a s  g e n e ig te  
W o h l w o l l e n  s u  b e w a h r e n .

V. Zur Korper- und Schulgesundheitspflege der studierenden
Jugend.

Soweit es dic gegebonen Yerhaltnisse zulieBen, war die Direction aucli 
in diesem Schuljahre darauf bedaclit, dass der Zweck der liohen Ministerial- 
Erlasse vom 15. September 1890, Z. 19.097, und vom 12. Marz 1895, 
Z. 27638, erreicht werde. Den Absichten der genannten b. Erlasse wurde 
entsprochen durch Belehrung der Jugend uber die Wichtigkeit einer zweck- 
und sacbgemafien Pflege des Korpers, durch Aufforderung zu verstandiger 
und fleibiger Beniitzung der liiezu durch die Jahreszeit gebotenen Mittel, 
im Winter der Eisbahnen, im Sommer der Bade- und Schwimmanstalten, 
durch fortwalirende Ermahnung zu gerader Haltung, zu richtiger Kiirperlage 
beim Sclireiben, zur Schonung der Augen durch Einhaltung der normalen 
Sehweite beim Lesen und Schreiben, zu vernunftiger Tageseintheilung, durch 
Anhaltung der Schiller zum Reinhalten der Classenzimmer, durch das Yerbot 
wahrend der Erholungspausen die Lectionen zu wiederholen, durch Entfer- 
nung der Schiller aus den Classenzimmern wahrend der Respirien. In den 
Pausen um 10 und 11 Uhr ergiengen sieli die Schiiler bei giinstiger Witte- 
rung in den Anlagen vor dem Aristaltsgebiiude, bei ungiinstiger Witterung 
in den Vorhallen des Hauses, indessen die Lehrzimmer geluftet wurden. 
Diese wurden in der Woche zweimal gekehrt und einmal nass aufgewischt. 
Der Fufiboden wurde dreimal im Jahre gewaschen, zugleich wurde in allen 
Raumen eine griindliche Reinigung vorgenommen. Die gesammte vorge- 
schriebene Reinigung und Sauberung der Anstalt (12 Lehrzimmer, 4 Cabinette) 
konnten von der augestellten Dienerschaft (1 Sclmldiencr und 1 Ileizer ftłr 
die Heizperiode) nicht erreicht werden, dalier zeitweilig Hilfskrafte aufge- 
nommen werden mussten. Zur Fufireinieune im Gebaude dienen: Zwei
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PuBreiber aus barten Holzstaben, zwei Scharreisen beim Thoreingange, ein 
grofier ausgespannter Cocosteppich in der Vorhalle im ErdgeschoB. In den 
Vorhal!en und auf den Plattformen der Treppenwendungen stelien mit 
Wasser gefiillte Spucknapfe. Infolge der Einfiihrung der stadtisclien Wasser- 
leitung in allc drei Stockwerke des Anstaltsgebiiudes in den verflossenen 
Ferien konnte auch die Wasserspiilung in den Anstandsorten eingerichtet 
werden. Was die Beleuchtung der Schullocalitiiten wahrend der Winters- 
zeit betrifi't, so wurde vorlaufig die Gasleitung ins Gebaude hergestellt und 
das Gaslicht zunachst in die Halfte der Lehrzimmer eingeftihrt. Der Direc
tion obliegt es nun, in den folgenden Jahren alle Classen mit dem Auer’- 
schen Gasgliihlicht beleuchten zu lassen.

Die Zimmertemperatur bewegte sich wahrend der Heizperiode zwischen 
12° und 16° R, im Sommer stieg sie in den auf der Westseite gelegenen 
Lehrzimmer bis auf 19°, nur in der III. B-Classe erreichte das Thermo- 
meter •— ein solches befindet sich in jedem Lehrzimmer — oft 22° R, 
dagegen stieg es in der II. B- und VII. Olasse nicht ilber 17° R.

In der warmen Jahreszeit wurde der Unterricht ohne Sttirung bei 
offenen Penstern und in der I., 11. und V. Classe der bolanische Unterricht 
oft im Preien abgehalten.



Durch alle die getroffenen hygienischen Mafinahmen eraclitete die 
Direction die ungiinstigen baulichen Verlialtnis.se des Gymnasialgebaudes 
wenigstens tbeilweise wettzumachen.

1. Das Ju g e n d sp ie . 1. Die seitens der erzherzoglichen Cameral- 
Direction der Anstalt vor zwei Jaliren eingeritumte Begtinstigung der Be- 
niitzung der zwiscben dem Centralbahnliofe nnd der erzli. Spinnereifabrik 
gelegenen groflen Wiese ais Spielplatz blieb aucb lieuer in Kraft, wie donn 
aucb beuer in liebenswardiger Zuvorkommenheit Herr Yerwalter Karger fiir 
die jedesmalige Aufbewahrung der Spielgerathe sorgte.

Die Direetion erfUllt dalier eine angenebme Pflicbt, wcnn sie an dieser 
Stelle sowohl dem Herm Cameral-Director Bitter von Walcher-Uysdal, ais 
aucb dem erzli. Spinnerei-Verwalter Karger fiir ihre Schulfreundlichkeit den 
innigsten Dank erstattet.

Fiir den Betrieb der Jugendspiele ist es ein groBer Ubelstand, dass 
die Anstalt, an der wegen Mangels einer eigenen Turnhalle das Turnen 
kein obligater Gegenstand ist, keinen eigenen Turnlehrer besitzt, der aucb 
die Spiele yorbereiten und leiten wiirde. Dieser groBen Milhe hat sich aucb 
lieuer, wie in den verflossenen Jabren, mit unermiidlicher Ausdauer Herr 
Professor Giinter unterzogen, wofiir ilim hiermit warmstens gedankt wird.

Damit die Schiller sich an den Spielen ungehindert betbeiligen konnten, 
wurde der Stundenplan fiir die Sommermonate so eingerichtet, dass am 
Freitag-Nacbmittag kein o b l i g a t e r  Gegenstand gelehrt.wurde.

Die Zeit der Schulspiele wiilirt vom Anfange des Scliuljabres bis Mitte 
October und von Mitte April bis zum Scblusse des Scliuljabres. Die un- 
giinstige Witterung im September und October yereitelte jedocb lieuer die 
Herbstspiele.

Aucb das Friihjahr war regneriscb und kiibl. Es konnten demnach 
die Jugendspiele erst am 30. April beginnen und mussten wegen ungiinstiger 
Witterung im Mai und Juni oft ausfallen, so dass jede Abtbeilung nur 
acbtmal bis zum Scblusse des Scliuljabres spielen konnte.

Die Schtiler waren niani i cli in zwei Abtheilungen gescliieden. Am 
Freitag nacbmittags spielten die Schtiler der unteren und am Samstag nacli- 
mittags die der oberen yier Classen. Die Spielzeit dauerte in der Regel zwei 
Stunden. Je nach der Jalireszeit und Witterung wurde mit dem Spiele bald 
frtilier, bald spiiter begonnen.

Die Spielgruppen wurden nacli Classen geordnet. Starkę Classen 
wurden in zwei Gruppen getlieilt. Im Obergymnasium wurden dagegen oft 
zwei Classen zu einer Spielgesellscliaft vereinigt. Bei jeder Spielgruppe war 
ein Ordner angestellt. Ais Spielordner wirkten im yerllossenen Scbuljalire: 
Pawlica und Teskera fiir I a, Kisiala und Bystroń fiir I b, Adamik und 
Wohlmann fiir II a, llompel und Szyskowitz fiir II b, Ballon fiir III a, 
Ploscliek fiir III b, Forner fiir IV, Fiala fiir V, Michejda fiir VI und 
Frisa fiir VII.

Diese oblagen ihrem Amte mit Umsiclit und Gewissenhaftigkeit. An 
der Uberwachung betbeiligten sich aus dem Bericbterstatter abwecbselnd 
in bereitwilliger und dankenswerter Weise die Professoren: Ilribar, Lands- 
feld, Bottek, Werber, Volkmer und Dr. Strafile.



Die Spiole umfassten folgendes Programm: Gcrwerfen, Scheiben-
schielien, Grenzball, Burgball, Kreisball, Wanderball, Prellball, deutscher 
Schlagball, Drittabschlagen, Henne und Habiclit, Katze und Maus, Plump- 
sackrauben, Hinkkampf, Hinklauf, Wettlauf, Dauerlauf, Dreibeinlauf, Tag 
und Nacht, Hoch- und Woitspringen, Seilzielien, Kettenreilien, Eingen um den 
Stab, SteinstoBen, Tamburinspiel.

i)ic Jugendspiele erfreuten sieli einer guten Betheiligung. Es wurde 
mit Eifer gespielt und das Yerbalten der Sebiiler kann ais ein recht be- 
friedigendes bezeiebnet werden. Ein Unglticksfall ist niebt yorgekommen.

I n d e r  C 1 a s s e fl<D
i  9

I  a I b I I  a ir b I I I  a I I I  b IV V V I V II V III
N g <8

Zalil der Sebiiler. . . .  
Hievon nabmen an den

39 41 38 35 27 27 53 27 19 21 20 347

Spielen t l i e i l .................
Deniiiach nabmen an den

35 33 37 32 25 24 31 25 1S 17 1 278

Spielen nicht tlieil. . . 4
.

8 1 3 2 3 22 2 1 4 19 69

Ais Grund, warum 69 Sebiiler an den .Jugendspielen niebt theil- 
genommen babon, wurde angegeben: Kranklicbkeit (11), korperlicbe Ge- 
breeben (9), Stiirung der Ilausorduung (2), Mangel an der notbigen Zeit (38), 
Zusammonfallon der Privatstundon mit der Zeit der Jugendspiele (l), Mangel 
an Lust (4), grolle Entfernung der Wohnung vom Spielplatze (3), ver- 
weigerte Erlaubnis seitens der Eltern (1).

An Spielgeratben wurden beuer neu angeseliafft: zwei Eingstabe, vier 
Schlagholzer, ein Hammer, zwei Stangen mit Lochem zum Hocbspringen, 
die Geriitbe zum Prellballspiel, ein Sack, zwei Tamburin, zwolf kleine und 
zwolf grofieren Gummiballe, eine Gummiblase und zwei englische Pfeile.

Die Schiilcrsapimluhg zur Eeparatur und Neuanschaffung von Spiel-
gerathen ergab heuer den Betrag v o n ............................... 107 fl. 40 kr.
Hiezu kommt der Cassarest aus dem Jahre 1895/6 . . 138 „ 3 „

ZusammenT 245 fl. 43 kr.
Hievon wurden im laufenden Sebuljahre ausgegeben . . 40 „ 33
somit yerbleibt ein Cassarest yon .........................................  205 fl. 10 kr.

Spenden zur Begiinstigung und Unterstiitzung der Pflege der korper- 
lichen Ausbildung unserer Schuljugend liefen auch in diesem Jahre niebt ein.

2. Ausfliige und Eul.lwanderungen. Der Zweck der Veranstaltung 
von Ausfliigen einzelner Classen in die schone Umgebung von Teschen 
war zunaebst Kriiftigung und Abhartung des Korpers durcli grollere Marscb- 
iibungen, sodann Belustigung in Wald und Flur und endlieb Belebrung. Bei 
diesen Marscbcn wurde in den Dorfern in gescblosscnen Eeiben, im Walde 
und aut’ den Strabon auCerbalb der Ansiedlungen in freier Ordnung marsebiert, 
biobei wurden hiiufig Marschlieder gesungen und auf gceigneten Pliitzen 
Spiele yorgenommen. Zum Zwecke von Classenausfliigen unter Fiihrung 
der Ordinarien wurde von dem. Berichterstatter der 19. Juni schulfrei gegeben.



Ubersicht der Ausfliige.
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Riclitung und Ziel
Die Fiilirung 

hatten die 
Professoren

1 7./Y. 4 -71 '
nachm. 11 b 31

Teschen, Grabina, Mosty, 
Wyrombana, Kotzobenz, Ki- 
scliinetz, Teschen. — Geogr. 

Belehrung.
Ed. Tomanek

2 7 ./V. 2 — 5l* 
nachm. l a 30

Teschen liings der Olsa in 
denKonskauerWald. — Botan.- 

entomologiscker Ausflug.
D. Giinter

3 28 ./V. 2—61'
nachm. I b 32

Teschen langs der Olsa nacli 
Lonkau. — Botan.-entomolo- 

gische Belehrung.
D. Glintor

4 ll./V . 3—G>‘ 
nachm.

II a 
u. 

II b
53

Indie Umgebung von Monnich- 
hof. — Es wurde botanisiert 
und iSpiele mit Gesang vor- 

genommen.
D. Giinter

5 19./VI. 8—fih l a 3fi
Tesclien, Trzytiesch, Kzeka, 
Jaworowy,Trzynietz. Es wurde 

botanisiert.
Er. Loebl

6 19./VI. 2—6'' 
naclim. Ib 25 Teschen, Trzynietz u. zuriick. 

— Marsch und Gesang.
Dr. Fleisch- 

mann

7 19./VI. 8—fil'
II a 
u. 

II  b

20

27

Teschen, Trzytiescli, Ezeka, 
Jaworowy, Trzynietz. — 

Marsch, Gesang, Botanisieren.
Dr. Werber

8 19./VI. 8—fil' III a 25 Dieselbe Kichtung. Dr. Sigmund

0 19./VI. 72fi-1/,,9h IV 37
Teschen, Bielitz, Klimczok, 
Bielitz, Teschen. — Besichti- 

gung der Stadt Bielitz.
Ed. Bottek

10 19./VI. 8 - V 29'' V 18
Teschen, Friedek, Hochwald 
und zuruck. — Besichtigung 
der Burgruine im Hochwald.

K. Volkmer, 
Ed. Tomanek

11 19./VI 8 - i/2,-»h VI 15
Teschen, Jablunkau, Stoschek, 
Weichsel, Ustroń, Teschen. — 
Besichtigung der Eisenwerke 

in Trzynietz.
D. Gunter

12 19./VI.

........... .
VII 14

Teschen, Emsdorf, Klimczok, 
Bielitz, Teschen. — Besich

tigung der Stadt Bielitz.
E. Hribar

Die Centralleitung der deutsclien Studentenherbergen in Hohenelbe 
gewahrte zehn Gymnasiasten Legitimationskarten fur Reisen im Gebiete der 
Sudeten und Beskiden.

3. Baden  und  Schwimmen.  In der warmen Jahreszeit stand allen 
Schillera die stadtische Bade- und Schwimmanstalt gegen den selir miiBigen



Preis von 2 Kreuzern taglich in der Zeit von 11 —12 Uhr vormittags und 
von 4 —6 Uhr nachmittags offen. Ueberdies spcudete die loblichc schulfreund- 
licho Gcmeindevertretung fiir 15°/0 der Gesammtschiilerzahl (53 Stiick) 
Freikarten fiir die Badezeit beliufts Verthcilung an die iirmsten Schiiler, 
unabliangig von den Schulerfolgen. Die Ver\valtung des biesigen Kaiserbades 
bat ibr schulfreundliches Entgegenkommen dadurch bewiesen, dass sie die 
den Studierenden in friiheren Jahren gewahrto Preisermafiigung (fiir VolI- 
bader 15 kr., fiir Wannenbader 25 kr.) aucli liouer zugestanden hatte.

D ie  Di r ec t i on  spr i c l r t  im N a m e n  der  A n s t a l t  s owohl  de r  
l o b l i c b e n  G e m e i n d e v e r t r e t u n g  ais auch der  ve r e h r t e n  Bade-

Als Grund, warum 11 Schiller kein kaltes Bad nalimen, wurde ange- 
geben: Kriinklicbkeit (3), Mangel an Erlaubnis seitens des verantwortlichen 
Aufsehers (2) und seitens der Eltern (2), Schcu vor dem kalten Wasser (2), 
Mangel an Zeit (2).

4. Ei s l au f en .  Der Eislauf gestaltete sicb im letzten Winter fiir die 
Gymnasialschiiler recht giinstig. Sie konnten zum Schlittschuhlaufen zwei 
Platze beniitzen: den Platz des Teschener Eislaufvereines und den des Herrn 
Paul Gembala auf dem Brandeis. DerFintrittspreis betrug auf beiden Pliitzen 
3 kr. an Wochon-, 10 kr. an Sonntagen. Saisonkarten kosteten 2 Gulden. 
AuCerdem spendete der Eislaufverein fiir die ąrmsten Schiiler der Anstalt 
36. Freikarten, 5 Schiiler erhielten die Scblittschuhe gelieben. Im verflossenen 
Winter waren 60 Sclileiftage.

1 n d e r C 1 a s e a<v

r a I b I I  a I I  b I I I  a I I I  b IV V V I V II  |v i i i
N g

ci

Zalil der Schiiler. . . . y . i 41 38 35 27 27 53 27 1!) 21 20 347

Hievon waren Eisliiufer. 22 24 23 24 16 13 30 18 12 15 16 213

Ais Grund, warum 134 Schiiler den Eislauf niclit betrieben, wurde ange- 
geben : Mangel an Lustzu dieser Korperiibung(30), korperliche Gebrechen (12), 
kiirperliches Leiden (8), Mangel an Erlaubnis seitens der Eltern (24), 
Unkenntnis des Eislaufens (43), zu weite Entfernung der Wohnung von 
den Eislaufplatzen (1), Mangel an nothiger Zeit (3) und Mangel an 
Scblittscbuben (13).



V. Kundm achung fu r das Schuljahr 1897/98.

a) V erze ichn is  der f u r  das S ch u lja h r  1 8 9 7 /9 8  von den Schu lern  
a n zu sch a ffen d en  Lehrb iicher.

Im Schuljalire 1897/98 kommen mit Genehmigung des hochlobl. k. k. 
Landesschulrathes vom 17. April 1897, Z. 1086, folgende Lehrbiicher und 
Lehrmittel zur Yerwendung, wobei b e me r k t w i r d ,  dass der Gebrauch 
a n d e r e r  ais der  u n t e n  a n g e g e b e n e n  Auf l ageu  dnrchaus  nicht  
g e s t a t t e t  ist.

A. L e h r b i i c h e r  fiir d i e  o b l i g a t e n  L e h r f a c h e r ,
Religion.

a) Katholisch : I. Classe : Fischer, Religionslehre. Zulassig die 21.—23. 
Aufh Preis: geh. 40 kr., geb. 56 kr. — II. Cl.: Mach, Liturgik. Zulassig 
die 1. Aufl. Preis: geh. 70 kr., geb. 85 kr. — III. Cl.: Zotter, Gescliichte der 
gottl. Offenbarung des alten Bundes. Zulassig die 1. uud 2. Aufl. Preis: 
geb. 1 fl. 2 kr. —- IV. Cl.: Zetter, Gescliichte der gottl. Offenbarung des 
neuen Bundes. Zulassig die 1. und 2. Aufl. Preis: geb. 1 fl. — V. CL: Wappler, 
Lehrbuch der kath. Religion, 1. Theil. Zulassig die 7. und 8. Aufl. Preis: 
geb. 1 fl. — VI. Cl.: Wappler, Lehrbuch der kath. Religion, 2. Theil. 
Zulassig die 7. Aufl. Preis: geb. 1 fl. 20 kr. — VII. Cl.: Wappler, Lehrbuch 
der kath. Religion, 3. Theil. Zulassig die 6. Aufl. Preis: 1 fl. 20 kr. —
VIII. Cl.: Fessler, Kirchengeschiclite. Zulassig 4. Aufl. Preis: geh. 90 kr.

b) Evangelisch: I. u. II. Classe: Biblische Gescliichte fiir Schulen und 
Familien. Zulassig 253. Aufl. Preis: geh. 38 kr. — III. und IV Cl.: Palmcr, 
Der christliche Glaube und das christliche Leben. Nur die 7. Aufl. zulassig. 
Preis: 84 kr. — V. und VI. Cl.: Palmer, Lehrbuch der Religionslehre, 
2. Theil. Zulassig 3.—5. Aufl. Preis: geh. 1 fl. 20 kr. — VII. u. VIII. Cl.: 
Palmer, Lehrbuch der Religion, 1. Theil. Zulassig 3.— 5. Aufl. Preis: geh. 
1 fl. 20 kr.

c) Mosaisch : I.—IV. Classe: Kaiserling, Die fiinf Biicher Moses. Preis : 
geb. 1. B. 55 kr., 2. B. 50 kr., 3. B. 42 kr., 4. B. 45 kr., 5. B. 45 kr.
— V. u. VI. Cl.: Ehrmann, Gescliichte der Israeliten, i. Theil. Zulitssig die
4. Aufl. Preis: geh. 70 kr .— VII. u. VIII. Cl.: Ehrmann, Gescliichte der 
Israeliten, 2. Theil. Zulassig die 3. Aufl. Preis: geh. 80 kr.

Latein.
I.—VIII. Classe: Goldbacher, Lateinische Grammatik. Zulassig die 

2 .- 5 .  Aufl. Preis: geh. 1 fl. 30 kr., geb. 1 fl. 50 kr. -  I. CL: Nahrhaft, Latei- 
nisches Ubungsbuch, 1. Theil. Zulassig 3.— 4. Aufl. Preis: geb. 70 kr.
— II. CL: Nahrhaft, Lateinisches Ubungsbuch, 2. Theil. Zulassig die
2.—3. Aufl. Preis: geb. 1 fl. — III. CL: Nahrhaft, Lateinisches Ubungs
buch, 3. Theil. Preis: geh. 90 kr., geb. 1 fl. 10 kr. — III. CL: Schmidt 
und Gehlen, Memorabilia Alexandri Magni et aliorum yirorum illustrium. 
Zulśissig die 6. u. 7. Aufl., besorgt von Golling. Preis: geh. 65 kr., geb. 75 kr.
— IV. CL: Nahrhaft, Sammlung lateinischer Ubungstiicke, 4. Theil. Preis: 
geh. 90 kr. geb. 1 fl. 10 kr. — IV. Cl.: C. Julii Caesaris commentarii 
de bello Gallico. Von E. Hoffmann. 2. Aufl. Preis: cart. 80 kr. — IV. und
V. CL: Sedlmayer, Ausgewahlte Gedichte des P. Ovidius Naso. Zulassig die



4. u. 5. Aufl. Preis: geh. 65 kr., geb. 85 kr. — V.—VII. Cl.: SUpfle, 
Lateinischo Stiliibungen, 2. Theil. Nou bearbeitet von Rappold. Preis: geb. 
1 fl. 70 kr. — V. Cl.: Titi Livii ab urbe condita libri I. II. XXI. XXII. Von 
Zingcrle-Sclieindler. Zulassig die 3. u. 4. Aufl. Preis: geb. 80 kr., geb. 
1 fl. — VL Cl.: 1) C. Sallustii Crispi bellum Jugurthinum. Von Linker- 
Klimseba. 4. Aufl. Preis: cart. 30 kr. 2) C. Julii Caesaris commentarii 
de bello eivili. Von E. Hoffmann. 2. Aufl. Preis: cart. 35 kr. 3) M. Tulli 
Ciceronis in Catilinam oratio I. Von Muller (Teubner). Preis: geb. 36 kr.
— VI. u. VII. CL: P. Vergilii Maronis carmina selecta. Von Josef Golling. 
Preis: geb. 90 kr. — VII. Cl.: 1) M. Tulli Ciceronis de imperio Cn. 
Pompei oratio; 2) M. T. Cic. pro Areliia poeta oratio; 3) M. Tulli Ciceronis 
Laelius de amicitia. Teubner’scbe Ausgabcn. Preis : geb. ii 27 kr. — V1IT Cl.: 
Supfle, Lateiniscbe Stiliibungen, 2. Theil. Zulassig die 20. Aufl. Preis: geb. 
1 fl. 70 kr. —- VIII. CL: 1) Weidner, Tacitus’ historische Schriften in 
Auswabl, 1. Theil Text, 2. Theil Commentar. Preis: geb. 75 kr. geb. 1 II. 
2) Q. Iloratii Flacci carmina. Von Lucian Muller. 2. Aufl. Preis: geb. 
45 kr. (Teubner). ■— (IV.—VIII. CL: Stowasser, Lateinisch-deutsches 
Schulworterbuch. Preis: geb. 5 fl., geb. 6 fl. 50 kr.*)

Griecliisch.
I I I .— VIII. Classe: Curtius, Griech. Schulgrammatik. Bearbeitet von 

W. v. Hartel. Zulassig die 17., 19. und 22. Auflage. Preis: geb. 1 fl. 
20 kr., geb. 1 fl. 45 kr. — HI. — VIII. Cl.: Sclienkl, Griecliiscbes Elemen- 
tarbueb. Zulassig die 15. und 16. Auflage. Preis: geb. 1 fl., geb. 1 fl. 30 kr.
— V. u. VI. CL: 1) Sclienkl, Chrestomatie aus Xenoplion. Zulassig die 8. 
bis 11. Auflage. Preis: geb. 1 fl. 50 kr.; 2) Homers Ilias von A. Th. Christ. 
Preis: geb. 1 fl. 30 kr., geb. 1 fl. 50 kr. — VI. CL : August Sclieindler, Hero- 
dot, Auswabl fur den Schulgcbrauch, 1. Theil: Text. Preis: geli. 70 kr., 
geb. 90 kr. — VII. CL: Ed. Bottek, Ausgewahlte Reden des Demosthenes, 
fur den Sehulgebrauch herausgegeben. Preis: geb. 55 kr., geb. 70 kr. — 
VIL u. VIII. CL: Homers Odyssee von A. Tb. Christ, Die 1. und 2. Auflage 
zulassig. Preis: geh. 1 fl., geb. 1 fl. 20 kr. — VIII. CL: 1) Platons Apologie 
des Sokrates und Kriton von A. Th. Christ. Preis: geb. 30 kr., geb. 45 kr.; 
2) Platonis Laches. Von Hermann-Woblrab (Teubner), Preis: geb. 36 kr., 
geb. 50 k r.; 3) Sopbokles’ Elektra von Schubert. Prois: geb. 36 kr., geb. 
50 kr. — (V .— VIII. CL: Sclienkl, Griechisch-deutsches Schulworterbuch,
9. Abdruck. Preis: geb. 4 fl., geb. 5 fl.*)

Doutscli.
T.—V. Classe: Willomitzer, Deutsche Grammatik. Zulassig die 4.—7. Aufl. 

Preis: geb. 1 fl., geb. 1 fl. 20 kr. — I. CL: Kummer und Stejskal, Deutsches 
Lesebuch, 1. Theil. Nur die 3. u. 4. Aufl. zulassig. Preis: geb. 1 fl., geb. 
1 tl. 20 kr. — II. CL: Kummer und Stejskal, Deutsches Lesebuch, 2. Theil. 
Nur die 3., 4. u. 5. Aufl. zulassig. Preis: geh. 1 fl., geb. 1 fl. 20 kr.
— III. CL: Kummer und Stejskal, Deutsches Lesebuch, 3. Theil. Nur die
3. Aufl. zulassig. Preis: geh. 1 fl., geb. 1 fl. 20 kr. — IV. Cl.: Kummer und 
Stejskal, Deutsches Lesebuch, 4. Theil. Nur die 2. u. 3. Aufl. zulassig.

*) Die Auschaffung dieses Worterbuches wird empfohlen.



Preis: geh. 1 fl. 5 kr., geb. 1 ii. 25 kr. ■— V. Cl.: Kum mer und Stejskal, 
Deutsclies Lesebuch, V. Theil. Nur 5. u. 6. Aufl. zulassig. Preis: geb. 1 ii. 20 kr., 
geb. 1 fl. 40 kr. — VI. Cl.: Kummer und Stejskal, Deutsches Lesebuch,
VI. Theil. A-Band (mit mittelhochdsutschen Texten). Zulassig die 3.—5. Aufl. 
Preis: geh. 1 fl. 20 kr., geb. 1 fl. 40 kr. — VIL. Cl.: Kummer und 
Stejskal, Deutsches Lesebuch; VII. Theil. Die 3. u. 4. Autlage zulassig. 
Preis: geh. 1 fl. 30 kr., geb. 1 fl. 50 kr. — VIII. Cl.: Kummer und Stejskal, 
Deutsches Lesebuch, VIII. Theil. Nur die 3. Auflage zulassig. Preis: geh. 
1 fl. 20 kr., geb. 1 fl. 40 kr.

Geographic und Geschiehte.
I. Classe: Herr, Grundziige fiir den erstcn Unterricht iu der Erdbe-

sclircibung, lierausgegeben von L. Weingartuer. Nur die 17. Auli. zulassig. 
Preis: geh. 38 kr., geb. 50 kr. — II. und III. Cl.: Herr, Lander- und Vol- 
kerkunde, lierausgegeben von L. Weingartuer. Nur die 13. Aufl. zulassig. Preis: 
geh. 1 fl. 20 kr., geb. 1 fl. 40 kr. — II. Cl.: Weingartner, Lehrbuch der 
Gesekichte fiir die Unterstufe, 1. Theil: das Alterthum. Preis: geh. 65 kr., geb. 
80 kr. — III. Cl.: Weingartner, Lehrbuch der Gesekichte, 2. Theil: das Mittel- 
alter. Preis: geh. 60 kr., geb. 75 kr., — IV. Cl.: Weingartner, Lehrbuch 
der Gesekichte, 3. Theil: dieNeuzeit. Preis: geh. 65 kr., geb. 80 kr. —- IV. Cl: 
Ilaunak, Vaterlandskunde fiir Unter-Gymnasien. Zulassig die 10. und 11. 
Aufl. Preis: geh. 72 kr., geb. 92 kr. — V. u. VI. Cl: Hannak, Gesekichte 
des Alterthums fiir Ober-Gymnasien. Nur die 4. Aufl. zulassig Preis: 
geh. 1 fl., geb. 1 fl. 20 kr. — VI. Cl.: Hannak, Gesekichte des Mittel- 
alters fiir Ober-Gymnasien. Zulassig die 3. und 4. Aufl. Preis: geh. 90 kr., 
geb. 1 fl. 10 kr. •— VII. Cl.; Hannak, Geschiehte der Neuzeit fiir Ober-Gym
nasien. Nur die 4. Aufl. zulassig. Preis: geh. 1 fl., geb. 1 fl. 20 kr. — VIII Cl.: 
Hannak, Osterr. Vaterlandskunde fiir die oberen Classen. Die 10. und 11. 
Aufl zulassig. Preis: geh. 94 kr. geb. 1 fl. 14 kr .— I., II., III., IV., und 
VIII. Cl.: Stielers Schulatlas. Neubearbeitet von Dr. Hermann Berghaus. 
Ausgabe fiir die osterr.-ung. Monarchie. Zulassig die 70.—72. Aufl. Preis: 
cart. 3 fl., geb. 3 11. 60 kr. — II., V., VI. und VIII. Ol.: Kiepcrt, Atlas 
antiąuus. 12Kartenzur alten Geschiehte. Nur die 6. Aufl. zulassig. — III. 
und VI. Cl.: Jausz, historisch-geographischer Schulatlas fiir Gymnasien und 
Eealschulen 2. Theil: das Mittelalter. Preis: broscli. 1 fl. 20 kr. — IV. 
und VII, Cl.: Jausz, historisch-geographischer Schulatlas fiir Gymnasien und 
Eealschulen 2. Theil: die Neuzeit. Preis: broscli. 1 fl. 40 kr.

Matliematik.
I. und II. Classe: Mocnik, Lehrbuch der Arithmetik fiir Untcr-Gym- 

nasien 1. Abtli. Zulassig die 33. und 34. Aufl. Preis: geh. 80 kr., geb. 
90 kr. — I.-—IV. Cl.: Hocevar, Lehr- und Ubungsbuch der Geometrie
fiir Unter-Gymnasien. Nur die 4. Aufl. zulassig. Preis: geb. 80 kr. — III. 
und IV. Cl.: Mocnik, Lehrbuch der Arithmetik fiir Unter-Gymnasien, 
2. Abth. Nur die 25. Aufl. zulassig. Preis: geh. 65 kr., geb. 80 kr. — V. bis 
VIII. Cl.: Mocnik, Lehrbuch der Arithmetik und Algebra fiir Ober-Gym
nasien. Die Aufl. 21—24 zulassig. Preis: geh. 1 fl. 60 kr,, geb., 1 fl. 85 kr. 
— V.—VIII. Cl.: Ho2evar, Lehrbuch der Geometrie fiir Ober-Gymnasien. 
Die 1. und 4. Aufl. zulassig. Preis: geh. 85 kr., geb. 1 fl. 10 kr. —



V. — VIII. Cl.: Heis, Sammlung von Beispielen und Aufgaben aus der 
Arithmetik und Algebra. Ausga.be fur Osterreich. Nur die 2. Auflage zu
lassig. Preis: geli. 1 fl. 80 kr. — VI.—VIII. Cl.: Adam, Taschcnbuch 
der (ftinfstelligen) Logarithmea fiir Mittelscliulen. Preis: goli. 65 kr.

Natnrwissenscliaften.
I. und II. Classe: 1) Pokorny’s Naturgeschichte des Thierreiclies. Von 

Latzel und Mik. Die 23. und 24. Aufl. zulassig. Preis: geli. 1 fl. 5 kr., 
gcb. 1 fl. 15 kr.; 2) Pokorny’s Naturgescbiclite des Pflanzenreicbes. Von 
Latzel und Mik. Die 17., 19. und 20. Aufl. zulassig. Preis: geh. 90 kr., 
geb. 1 fl. 15 kr. — III. Cl.: Pokoruy’s Naturgescbiclite des Mineral-
reiches fiir die unteren Classen. Die 15., 17. und 18. Aufl. zuliissig. Preis: 
geb. 55 kr., geb. 80 kr. — III. und IV. Cl.: Mach, Grundriss der Na- 
turlehre fiir die unteren Classen. Ausgabe fiir Gymnasien. Nur die 2. Aufl. 
zulassig. Preis: geb. 85 kr., geb. 1 fl. 10 kr. — V. Cl.: 1) Hocbstetter 
und Bisching, Leitfaden der Mineralogie und Geologie fiir die oberen Classen 
der Mittelscliulen. Neu bearbeitet von Toula und Biscbing. Nur die 11. Aufl. 
zuliissig. Preis: geb. 1 fl. 10 kr., geb. 1 fl. 30 kr.; 2) Wettstein, Leit
faden der Botanik fiir die oberen Classen der Mittelscliulen. Preis: geb.
1 fl. 40 kr., gcb. 1 fl. 60 kr. — VI. C l.: Graber, Leitfaden der Zoolo
gie fiir Ober-Gymnasien. Die 2. und 3. Aufl. zulassig. Preis : geh. 1. fl. 60 kr., 
geb. 1 fl. 90 kr. VII.—VIII. Cl.: Wallentin, Lehrbuch der Pliysik fiir 
die oberen Classen der Gymnasien. Die 9. und 10. Aufl. zulassig. Preis: 
geh. 1 fl. 20 kr., geb. 1 11. 40 kr.

Philosopliisehe PropUdeutik.
VII. Classe: Lindner und Leelair, Lehrbuch der allgemeinen Logik. 

Preis: geh. 1 II. 30 kr., geb. 1 11. 50 kr. — VIII. Cl.: Lindner, Lehrbuch 
der empirischen Psychologie. Neu herausgegeben von Dr. G. A. Lindner 
und Dr. Franz Lukas. Die 11. und 12. Auflage zulassig. Preis: geh. 
1 11. 20 kr., geb. 1 11. 40 kr.

B. L e h r b i i c h e r  fiir die w a h l f r e i e n  Leli r fach er.
Polnisehe Sprache,

1. Abthcilung (fiir Deutsche): A. Poplinski, Elementarbuch der pol- 
nischen Sprache fiir den Sclmlgebraueh und zum Selbstunterricht. Zulassig die 
15. Auflage. Preis: geb. 90 kr. — II. Abtli.: Fr. Próchnicki i Joz. Wójcik, 
Wypisy polskie dla klasy I. szkół ginin. i realn. Die 1. und 2. Auflage zu
liissig. Preis: gcb. 75 kr. — III. Abtli.: 1) Próchnicki i Joz. Wójcik, Wy
pisy polskie dla klasy drugiej szkół gimn. i realn. Preis: geb. 1 fl. 10 k r.; 
2) Małecki, Gramatyka języka polskiego. Nur die 8. Auflage zulassig. Preis: 
geb. 1 fl. 20 kr. — IV. Abth.: Tarnowski i Próchnicki, Wypisy polskie dla 
klas wyższych szkół gimn. i realn. Część druga. Preis: geb. 2 11.

Bohmisch.
I. Abtheilung: Charvat und Oufednlóek, Lehrgang der bohm. Sprache 

fiir deutsehe Mittelscliulen, I. Theil. i .  und 2. Auflage zulassig. Preis: 
geb. 75 kr. — II. Abth. Charyat und Oufednfóek, Lehrgang der bohinischen



Sprache fur deutsche Mittelschulen, II. Tlieil. Preis: geb. 1 fl. —- III. Abtb.: 
Truhlaf, Vybor 2 literatury Ceskó. Doba nova. Die 1. mul 2. Autlage zu- 
liissig Preis: goli. 2 il. 10 kr., geb. 2 fl. 30 kr.

Franzosisch.
I. Curs.: Plotz, Elementargrammatik der franz. Spraclie. Zulassig die

16.—18. Auflage. Preis: geb. 75 kr., geb. 95 kr.

Stenograpliie.
I. und II. Curs: Scheller, Lehr- und Lesebucli der GabelsbergePschen 

Stenograpbie. Die 5. und 6. Auflage zuliissig. Preis, I. und II. Theil ver- 
einigt: geb. 1 fl. 80 kr.

b) D ie  A u fn a h m e  d er Sch iller betreffend.

I. Piir die Aufnahmspriifungen zum Eintritte in die I. Classe sind 
zwei Termine bestimmt:

Der e r s t e  fifllt auf den 16. Juli 1. J. Die E i n s c b r e i b u n g  der 
sich zu diesem Termine moldenden Schiller fiudet am 15. Juli, von 
2—4 Uhr, und am 16. Juli, von 8—10 Uhr yormittags, in der Directions- 
kanzlei statt. Der zwei t e  fallt auf den 16. September 1. J . Die E i n 
s c b r e i b u n g  der sieli zu diesem Termine meldenden Schiller fiudet am 
Mittwoch, den 15. September, von 8—Ł/2 12 Uhr, und am 16. September 
von 8—10 Uhr yormittags, in der Directionskanzlei statt.

Zu j ed e m dieser Termine wird iiber die Aufnahme d e f i n i t i v  ent- 
sebieden. L a u t  Er l a s se s  des b o b e n  k. k. M i n i s t e r i u m s  fiir 
Cul tus  und U n t e r r i c h t  vom 2. J a n n e r  1886, Z. 85, is t eino 
W i e d e r b o l u n g  der  Aufuahmspr i i fung  in d e ms e l b e n  J a b r e ,  
sei es an derse lben oder  an e i ne r  a n d e r e n  M i t t  e l sch ul  e, un- 
zulassig.

Demnach dtirfen sieli Scbiiler, denen infolge des ungiinstigen Ergeb- 
nisses der Priifung die Aufnahme in die I. Classe yersagt worden ist, fiir 
dasselbe Scbuljabr nicht mebr an einer anderen Mi t t e l s c l i u l e  zur Auf- 
nabmspriifung fiir die I. Classe melden. Im Palle der Erschleicbung der 
Aufnahme werden sie nachtraglick ausgewiesen.

Alle Scbiiler, welchc in die I. Classe eintroten wollcn, baben an den 
oben festgesetzten Tagen (15. u. 16. Juli, 15. u. 16. September), von 
ihren Eltern oder dereń Stellvertretern begleitet, zur Einschreibung zu er- 
scheinen und dem Director yorzulegen:

1. Zwei yollstandig ausgefilllte und von ihren Eltern oder Yormilndern 
unterzeiclmete Nationale (Standeslisten), wozu die Yordruckblatter beim 
Scbuldiener (ii 1 kr.) kiiuflich sind; 2. den Tauf- oder Geburtsschein 
ais Beleg, dass sie das 10. Lebensjahr vor Beginn des Schuljahres sebon 
yollendet haben oder noch in dem Kalenderjabre, in das der Beginn des 
Schuljahres fallt, yollenden; — A l t e r s d i s p e n s  wi rd  n i ch t  ge wa hr t ;  
— 3. die Schulnachrichten, beziehungsweise das Prequentations- oder Ent- 
lassungszeugnis aus der Volksscbule, welches die Noten aus der Keligions- 
lebre, der Unterricbtsspracbe und dem Rechnen entbalten muss, Die aus 
der Biirgerscbule iibertretenden Scbiiler haben das letzte Semestralzeugnis 
beizubringen.



Jeder neu eintretende Schiller hat bei der Einschreibung eine Auf- 
nalimstaxe von 2 fl. 10 kr. zu entrichten; ferner łst sowohl von den neu 
eintretenden, ais aucli von den dem Gymnasium bereits angeborigen Schillera 
ein Lehrmittelbeitrag von 1 fl. 5 kr. und ein Betrag von 30 kr. zur 
Deckung der mit dem Betriebe der Jugendspiele verbundenen Auslagen 
zu erlegen. Diese Betrage werden den Eltern derjenigen Schiller, welclie 
wegen unzureicliender Yorbildung niclit aufgenommen werden kiinnen, ncbst 
ibren Documenten noch an demselben Tage zuriickgegeben.

Die so cingescbriebenen Schiller versammeln sich Freitag, den IG. Juli, 
beziehungsweise Donncrstag, den 16. September, mit Schreibrequisiten ver- 
sehen — das linierte. Papier ist beim Schuldiener erhiiltlich — um 10 Uhr 
yormittags im Lelirzimmer der I b-Classe, wo sodann die schriftliehe 
Prilfung ans der deutschen Sprache und dem Rechnen stattfindet. Nach- 
mittags von 2 Uhr an wird die miindliclie Priifung yorgenommen. Das 
Ergebnis der Priifung wird sofort nacli yollendetem Prilfungsacte bekannt- 
gegeben.

Bei der Aufnahmspriifung fili’ die I. Classe werden folgende For- 
derungen gestellt: a) Fertigkeit im Lesen und Schreiben der deutschen 
Sprache und eyentnell der lateinischen Schrift, Kenntnis der Elemente der 
Formenlehre der deutschen Sprache, Fertigkeit im Analysieren einfach be- 
kleideter Siitze, Bekanntschaft mit den Eegeln der Orthographie und riclitige 
Anwendung derselben beim Dictandoschreiben; b )  Ubung in den yier 
Grundrechnungsarten in ganzen Żabien; c) auBerdem liaben diejenigen 
Schiiler, welche niclit in der Volksschulo unterrichtet worden sind oder in 
einer solchen aus der Religionslehre nicht die Notę „gut“ oder „selir gut“ 
erhalten haben, in diesem Lehrgegenstande jenes Mafl von Wissen nachzu- 
weisen, welches in den ersten vier Jahrgangen der Volksscliule erworben 
werden kann; cl) die miindliclie Priifung aus der Unterrichtssprache und 
dem Bechnen wird jedem Schiiler erlassen, welcher seine lieife in diesen 
Gegenstanden bei der schriftliclien Priifung durch mindestens bef r i od igende  
Leistungen und im Volksscliulzeuguisse mindestens durch die Noto „gut“ 
dargethan hat; e) sind in einem Priifungsgegcnstande die Zeugnisnoten und 
die Censur aus der schriftliehen Priifung eutschieden ungitnstig, so wird 
der Schiiler zur miindlichen Priifung nicht zugelassen, sondern ais unreif 
zurtickgewiesen.

II. Diejenigen Schiiler, welche sich, ohne ein s t a a t s g i l t i g c s  
Z e u g n i s  i iber  das II. Se me s t e r  des S c h u l j a h r e s  1896/7 zu 
besitzen, um die Aufnahme in eine liohere (II.—VIII.) Classe bewerben, 
haben sich ebenfalls einer Aufnahmspriifung aus sammtlichen obligaten 
Lehrgegenstanden zu unterziehen. Sie erscheinen, begleitet von ihren Eltern 
oder dereń Stellvertretern, yersehen mit zwei yollstandig ausgefiillten Natio- 
nalen, dem Tauf- oder Geburtssclioine, a l l e n  etwa friiher erworbenen 
Studienzeugnissen, dereń letztes die Abgangsformel aufweisen muss, den
16. September, yormittags zwischen 8 und 12 Uhr, in der Directionskanzlei. 
Die Priifung fur ilire Aufnahme — schriftlieh und miindlich — findet am
17. und 18. September statt. Die gesetzliche Priifungstaxe betragt 12 fl. 
und ist vor der Priifung zu erlegen.

I I I . Die Einschreibung derjenigen Schiiler, die mit einem staats- 
giltigen Zeugnis eines an dereń Gymnasiums iiber das II. Semester des 
Schuljahres 1896/97 yersehen sind und sich liier fur die I .—VIII. Classe



melden, erfolgt am 17. September von 8 Uhr an. Dieselben liaben in der 
Directionskanzlei z w e i yollstandig ausgefiillte Nationale, die Bestatigung 
der yorsehriftsmafiigen Abmeldung, den Tauf- oder Geburtsschein und 
sammtliche bisher erworbenen Gymnasialzeugnisse yorzulegen, ferner den 
Nachweis der ilinen etwa verliehenen Schulgeldbefroiung oder Stipendien- 
stiftung beizubringen. Aucb haben die Eltern oder dereń Stellvertreter 
personlidi oder scbriftlidi den Wunsch auszusprechen, ihren Sohn in dieses 
Gymnasium aufgenommen zu selien; ausnalimsweise konnen solclie Schtiler 
audi zu einer Aufnahmspriifung yerhalten werden, ftir welche jedocb keine 
lJriifungstaxe zu entricbten ist.

IV. Die Aufnabme der bis zum Sdilusse des Scliuljahres 1896/97 
der Anstalt angehorenden Sditiler, inogen sie aufsteigen oder die Classe 
wiederholen, findet Freitag, den 17. September um 11 Uhr, in ihren ftir 
1897/98 bestimmten Lehrzimmern statt. Die Repetenten der I. Classe 
werden im Lehrzimmer der I. A-Classe aufgenommen. Dazu haben alle 
aufzunehmenden Schtiler das letzte Semestralzeugnis, zwei yollstandig aus- 
gefiillte Nationale, wozu Blanquette beim Schuldiener zu bekoinmen sind, 
beizubringen und den Lehrmittelbeitrag von 1 ii. 5 kr., sowie den Jugend- 
spiel-Beitrag von 30 kr. zu entrichten. Spater ais an den oben angesetzten 
Tagen werden keine Anmeldungen angenommen, es sei denn, dass die Un- 
mogliehkeit der rechtzeitigen Anmeldung nachgewiesen werden kann.

V. D ie  W i ederholungs -  und Na eh t rag sp rtt fun gen finden 
Donnerstag, den 16. September von 8 Uhr Friih an, in den Lehrzimmern 
jener Classen statt, in welche die betreffenden Schiiler nach gut bestandener 
Priifung aufsteigen wiirden. Ubrigens wird die Priifungsordnung ftir die 
betreffenden Schtiler auf dem schwarzen Brette in der Yorhalle der Anstalt 
angeschlagen werden. Jene Schtiler, welche ein Interimszeugnis erhielten, 
haben dasselbe bei der Anmeldung zur Priifung dem priifenden Professor 
zu iibergeben, welcher es bei der Direction abgibt.

Gesuclie um Bewilligung der Wiederliolungsprtifung aus einem Gegen- 
stande mtissen an den hochloblichen k. k. Landesschulrath gerichtet und bis 
liingstens 1. August bei der Direction der Anstalt behufs ihrer Einbegleitung 
eingebracht sein.

VI. D ie Auf na bme  der  P r i v a t i s t e u  unterliegt denselben Bedin- 
gungen wie die der offentliclien Schtiler; so haben sieli z. B. die Priyatisten 
der I. Classe nach der Einschreibung der Aufnahmspriifung zu einem der 
beiden Termine zu unterziehen. Der Lehrmittelbeitrag und die Aufnalims- 
taxe ist gleich bei der Einschreibung zu erlegen, der Sehulgelderlagschein 
jedesmal erst bei der Semestralpriifung yorzuweisen.

VII. Schi i ler ,  welche in beiden Seniestern des Scliuljahres die 
dritte Fortgangsclasse erhielten, haben nach §. 71,7 des Organisations-Ent- 
wurfes die Anstalt zu yerlassen. Gesuclie um ausnalimsweise zu bewilli- 
gende Belassung solcher Schtiler sind an den hochloblichen k. k. Landes- 
schulrath zu richten und bis spatestens 1. August 1. J . der Direction zur 
Einbegleitung zu iibergeben.

Wenn ein unfreiwilliger Kepetent im zweiten Semester ein Zcugnis 
der II. oder III. Fortgangsclasse erhielt, so bat er die Anstalt zu yerlassen.

VIII. Eroffnung des Scliuljahres. Das Scliuljahr 1897/8 beginnt am
18. September 1897 mit dem Heiligen-Geistamte, welches um 8 Uhr friih 
abgehalten wird. Die katholischen Schiiler finden sieli um 73/., Uhr im Gym-



nasium ein (und zwar die Untergymnasiasten im Festsaale, die Obergym- 
nasiasten in ihren Lehrzimmern) und werden von da in die Kirche gefuhrt. 
Nacli der Messe keliren die Schiiier in das Gymnasium zurtlck, wo sieli in- 
zwischen — gegen 9 Ulir —- ihre Mitscliiiler evangelischer und israelitischer 
Confession yersammelt haben; sodann werden ihnen in ihren Lehrzimmern 
die Classen-yorstande die Disciplinaryorschriften yerlesen, erliiutern und den 
Stundenplan dictieren. Die Schiller der I. Classe versammeln sieli im Festsaale; 
sie werden dann in die beiden Abtheilungen der Classe yertheilt, worauf 
sie in ihren Lehrzimmern von ihren Classenvorstanden die nothwendigen Be- 
lehrungen erlialten.

Der regelmafiige Unterricht heginnt am 19. Septemher um 8 ITlir.
Den Eltern auswiirtiger Scliiiler wird der wohlgemeinte Rath ertheilt, 

ihre Kinder nur solchen Kosthiiusern anzuvertrauen, die es mit der so wieh- 
tigen PHieht der Beaufsichtigung und Uberwachung ihrer Pfleglinge gewis- 
senliaft nelimen. Die Scliule kann den zahlreichen nachtheiligen Einflilssen, 
denen gegenwiirtig die studierende Jugend ausgesetzt ist, nur dann mit Erfolg 
hegegnen, wenn sie in ihren Bestrebungen vom Hause kriiftig uiiterstiitzt wird.

Anfragen und Anmeldungen wahrend der Ferien hittet man an die 
Direction, nicht an die Person des Unterzeichneten zu richten, wenn auders 
sie rechtzeitige Erledigung finden sollen.

Tes chen ,  am 15. Juli 1897.
Eduard Tomanek,

k. k. Direetor.




