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Die im Ober-Realgymnasiuin vereinigten 
einfachen Mittelsćhulen 

in Bezug auf Lehrplan und Berechtigungen.

Die Einrichtung der hiesigen Mittelschule erfahrt mit Beginn des Schuljahres 1910 11 
eine bedeutungsvolle Erganzung. Das k. k. Unterrichtsministerium hat im Janner 1908 
eine stattliche Zahl von Personen aller gebildeten Stande einberufen, um iiber die wich- 
tigsten Fragen des Mittelschulwesens die Wiinsche der maBgebenden Kreise und der Be- 
vólkerung kennen zu lernen. Es hat hierauf in ziemlich rascher Folgę nicht blofi die 
Lehrplane der bis dahin bestandenenen einfachen Mittelsćhulen — Gymnasium und Real- 
schule — einer griindlichen Erneuerung unterzogen und Verordnungen erlassen, welche 
dem Mittelschulunterricht ein neueren Anschauungen entsprechendes Geprage geben, 
solidem es hat auch noch zwei weitere einfache Mittelsćhulen geschaffen, das neue acht- 
klassige Realgyinnasium und das sogenannte Reformrealgymnasium.

Unsere hieśige Mittelschule, Ober-Realgymnasium, vereinigte Mittelschule oder 
Tetschner Mittelschultypus genannt, welches keine einfache, sondem eine zusammenge- 
setzte Mittelschule darstellt, in den zwei ersten Jahrgangen Einheitsschule ist, von der 
dritten Klasse an aber sich zu gabeln beginnt, in einen gymnasialen (Gymnasium) und 
einen realistischen (Realschule) Zweig, muBte min zunachst in seinem Lehrplane den neuen 
Lehrplanen der einfachen Mittelsćhulen sich anzupassen suchen. Gleichzeitig war das Be- 
streben darauf gerichtet, von den neuen einfachen Mittelsćhulen das achtklassige Real- 
gymnasium dem hiesigen Ober-Realgyninasiuin einzufiigen. Jenes Realgyinnasium namlich 
halt sich in seiner ganzen Einrichtung zwischen jener des Gymnasiums und der Real- 
schule. Es war also seinem Wesen nach schon in der bisherigen Gestaltung der hiesigen 
Schnie enthalten — schon im Jahre 1905 ging von liier ein darauf abzielendes Gesuch 
ab — und es bedurfte die wirkliche Einfiigung bloB der Genehmigung der Unterrichts- 
verwaltung. Eine vom Herrn Fabrikanten Ernst Julius Jordan (Bodenbach) im Janner 1909 
einberufene Elternversammlung sprach sich unter dem Vorsitze des Herrn Biirgermeisters 
von Tetschen Franz Luft einstimmig fur die Eingliederung des neuen Realgymnasiums 
aus. Ebenso unterstiitzten einstimmig gefaBte Beschliisse der gróBeren Genieindever- 
tretungen des politischen Bezirkes sowie der Bezirksvertretung das von der Stadtgemeinde 
Tetschen dem Unterrichtsministerium unterbreitete Ansuchen.

Der vom Unterzeichneten ausgearbeitete und vom Lehrkorper begutachtete Lehrplan 
wurde min durch M.-E. vom 24. 3. 1910, Z. 3346 (L.-S.-R.-E. 7. 4. 10, Z. 19749) ge- 
nehmigt und ausnahms- und versuchsweise gestattet, daB an der hiesigen Schule vom 
Schuljahre 1910/11 an zu der bereits bestehenden gymnasialen und realen Abteilung noch 
eine realgymnasiale nach und nach angegliedert werde und daB im Schuljahre 1910/11 
in den ersten fiinf Klassen nach dem genehmigten Lehrplane unterrichtet werde.

Die hiesige Mittelschule ist nunmehr eine dreifach gegabelte. Die zwei ersten 
Klassen sind Einheitsschule; sie bilden fiir die Schiller in gewissem Sinne Probe- oder 
Lauterungsjahre, nach denen sie sich erst fiir eine bestimmte Mittelschulart zu entscheiden 
haben. Votn 3. Jahre angefangen kommt zu Latein noch eine zweite Eremdsprache hinzu 
und da hat der Schiller die freie Wahl zwischen Griechisch und Franzósisch. Wiihlt er 
Griechisch, so hat er sich damit fiir die gymnasiale Richtung entschieden, er wird Gym- 
nasiast und muB Latein und Griechisch bis zur achten Klasse weiter treiben. Wahlt er 
Franzósisch, so wird er Realgymnasiast und hat ais solcher zu Beginn der 5. Klasse noch- 
mals eine Wahl. Er kann namlich das Latein auch in den 4 oberen Klassen behalten 
und bleibt damit Realgymnasiast oder er gibt das Latein nach vierjahrigem Betrieb auf 
und wird fiir die folgenden Jahre Realist (Realschiiler).

Alle drei Schiilergruppen haben in jeder der vier oberen Klassen eine gewisse An- 
zalil von Gegenstiinden oder Stunden (etwa 18) gemeinsam. Der Realgymnasiast hat dann 
nochtnals mit den Gymnasiasten 5 — 6 Stunden Latein und mit den Realisten ebensoviel 
Stunden Franzósisch, Chemie und darstellende Geometrie gemeinsam. Griechisch ist blofi 
fiir die Gymnasiasten Unterrichtsgegenstand, Englisch, Zeichnen und einzelne mathematisch- 
naturwissenschaftliche Stunden ebenso fiir die Realisten. (Siehe Lehrplan).

Unsere Schuleinrichtung hat bedeutsame Vorziige gegeniiber den einfachen Mittel- 
schulen. Die bedeutendslen sind: 1. Der Schiller braucht nicht schon ais 10oder lljahriger



Knabe bei seinem Eintritt in die Mittelschule sich fur eine bestimmte Mittelschule zu ent- 
scheiden und dadurch sich auf 7 (bei der Realschule) oder 8 (Oymnasium oder Real- 
gymnasium) Jahre zu biuden, sondern er hat noch eine zweijahrige Vorbereitungszeit hiezu 
und trifft die Wahl erst zu Beginn der 3. Klasse mit mehr klarem Blick in seine Fahig- 
keiten, Anlagen und Bediirfnisse ais zwei Jahre friiher, Eltern und Lehrer konnen dann 
besseren Rat erteilen, den Eltern werden manche Sorgen hiedurch abgenommen.

2. Der Schiller hat die W a h l  unter drei Mittelschularten.
In Orten wo nur eine einfache Mittelschule ist, gibt es fiir die Schiiler keineWahl; 

es gibt nur Zwang. Eltern, welche ihre Knaben auswarts geben, obwohl im Wohnorte 
selbst oder dessen nachster Umgebung eine Mittelschule ist, sind sehr selten, audi wenn 
das Vermogen groB ist. In Orten mit zwei verschiedenen einfachen Mittelschulen muB 
der Knabe beim Eintritte schon sich fiir eine von beiden entschieden liaben; die 3. ist 
ausgeschlossen. Wenn ein Ort alle drei einfachen Mittelschulen hat, so kann wolil der 
Gymnasiast und der Realgymnasiast zu Beginn der 3. Klasse nach Belieben entweder die 
gymnasiale oder die realgymnasiale Richtung fortsetzen und der Realgymnasiast kann audi 
noch zu Beginn der 5. Klasse wahrscheinlich in die Realschule iibertreten, der Realschiiler 
dieses Ortes aber muB Realschiiler bleiben; er hat keine andere Wahl ais die, welche er 
ais 11 jahriger Knabe getroffen hat.

Beim O.-R.-G. braucht der Schiller iiberhaupt erst zu Beginn der 5. Klasse sich 
fiir die realistische Richtung zu erklaren.

Es ergibt sich aus dieser Betrachtung, daB fiir einen Ort der Bestand eines O.-R.-G. 
sogar vorteilhafter ist ais das Vorhandensein aller drei einfachen Mittelschulen.

3. Obwohl das O.-R.-G. drei einfache Mittelschulen derart vereinigt, daB jede vou 
ihnen-'in ihrer Eigenart dabei erhalten bleibt, yerursacht die Erhaltung dieser Schnie doch 
nur 25 % mehr ais die einer einzigen einfachen Mittelschule.

Wenn an Stelle der einfachen Mittelschulen Oberrealgymnasien geschaffen wiirden — 
in groBeren Stadten miiBten die unteren vier Klassen ófter vertreten sein ais die oberen, 
es miiBten auch nicht immer alle drei Zinken der Gabel bei jedem O.-R.-G. vorhauden 
sein — ware unser Schulwesen viel einheitlicher. Der aus der 5. Klasse der Volksschule 
kommende Knabe hatte dann nur die Wahl zwischen Burgerschule und O.-R.-G., wahrend 
er gegenwartig Burgerschule, Gymnasium, Realgymnasium und Realschule zur Wahl hat, 
was jedenfalls zuviel fiir diese Altersstufe ist. Die Burgerschule sollte nicht Zwangsschule 
fiir die ortsansassigen Schiiler sein — fiir solche werde die Volksschule 6 oder mehrklassig 
geschaffen — sie miifite 4 klassig sein und so eingerichtet, daB Schiiler der untersten 
Klassen des O.-R.-G. in diese ohne Zeitverlust bei entsprechender Befahigung iibergehen 
und daB Schiller nach der 4. Klasse, wenn sie Drang und Eignung fiir Mittelschulstudien 
liaben, in die 5. Klasse realistischer Abteilung aufgenotntnen werden konnten, kurz diese 
Biirgerschule sollte in jeder Hinsicht den Charakter einer Untermittelschule — Unterreal- 
schule — bekotnmen und die eigentliche Vorbereitungsschule sein fiir alle niederen be- 
ruflichen Schulen (Gewerbe-, Handels-, Ackerbau- und ahnliche Schulen, Lehrerbildungs- 
anstalten).

Am O.-R.-G. miiBte freilich jeder Schiller, auch der Realist, vier Jahre Lateinstu- 
dium betreiben. Das ware gewiB nicht unvorteilhaft fiir ihn. Wer so etwas nicht ver- 
tragt, taugt, von Ausnahmen abgesehen, meist iiberhaupt nicht fiir Mittelschtilstudium und 
soli in die oben erwahnte Burgerschule iibertreten. Ist bei dieser Uberweisung ein 
Irrtum geschehen, indem vielleicht doch nur das Lateinstudium keine verwandten Saiten 
in ihm zum Tonen zu bringen yermochte, so hatte er noch immer die Mdglichkeit, in die 
realistische Oberabteilung des O.-R.-G. zu kommen.

Unser O.-R.-G. baut sich auf einer zweiklassigen Einheitsschule auf und setzt dann 
mit Gabelung ein. Obwohl hierin schon eine bedeutende Riicksichtnahme auf die Wiinsche 
und Bediirfnisse der Eltern und auf den Entwicklungsgang der Jugend — die Anlagen 
erwachen erst nach und nach — gelegen ist, ware es doch wiinschenswerter, wenn die 
Entscheidung fiir die Mittelschulart erst in der 5. Klasse getroffen werden miiBte.

Wie ich auf dem 10. deutschosterreichischen Mittelschultage dargelegt habe, ware 
dies ohneweiters durchfiihrbar, wenn man mit dem Griechischen in der 5. Klasse be- 
ginnen wiirde, was ohne Nachteil fiir das Griechische geschehen konnte. Die unteren 
vier Klassen bildeten dann eine Einheitsschule, jeder Schiiler, auch der jetzige Gymnasiast 
miiBte in der 3. u. 4. Klasse eine moderne Sprache, das Franzósische, betreiben, welche er 
in den oberen Klassen ais Freigegenstand mit 2 Stunden wóchentlich weiter pflegen konnte, 
wahrend die Realgymnasiasten und Realisten den Pflichtunterricht dieser Sprache be- 
suchen miiBten.

Dem yielfach von der Bevolkerung geauBerten Wunsch, daB auch dem Gymnasiasten 
eine gute Gelegenheit zur Erlernung einer modernen Sprache gegeben werde, ware damit 
in bester Weise Rechnung getragen. Ja auch das Griechische wiirde daraus Nutzen ziehen. 
Mancher Schiiler, welcher jetzt infolge des im Zeitgeiste liegenden modernen Zuges, wie er



sich unter anderem im Verlangen nach Aneignung moderner Sprachen auBert, der real- 
gymnasialen Richtung zuwendet, wiirde dann, weil er sein Verlangen befriedigen kann, der 
gymnasialen Richtung sieli zuwenden, weil diese seinem inneren Wesen yielleicht besser 
zusagt. — Die Wahl der Mittelschulart zu Beginn der V. Klasse entsprache noch weit 
mehr dem Entwicklungsgange der Jugend. Denn eiti lSjahriger Bursche kann besser 
iiber sich und seine Gaben urteilen ais ein 13jahriger.

An unseren Mittelschnlen werden zwei tote und zwei lebende Fremdsprachen ais 
Pflichtgegenstande gepflegt. Die fiirs praktische Leben viel naher liegenden Fremdsprachen 
des eigenen Landes — also fur die Deutschen in Bohmen das Tschechische — werden 
jedoch vielfach noch nur ais Freigegenstande gelehrt. Das erscheint aber hochst un- 
geniigend, mit groBen verschwendeten Zeit- und Kraftopfern der Jugend verbunden. Weil 
tiie Erlernung solcher Sprachen ais eine freiwillig ubernommene Pflicht zu den anderen 
festgesetzten Verpflichtungen des Schiilers hinzukommt, wird sie sofort wieder fallen ge- 
lassen, wenn sich in der einen oder anderen Verpflichtung Schwierigkeiten ergeben. Eine 
Besserung kann nur erzielt werden, wenn die zweite Landessprache ais Pflichtgegenstand 
wenigstens fur die vier unteren Klassen erklart wird, ohne daB deshalb die Summę der 
Pflichten des Schiilers das gegenwartige AusmaB iiberschreitet. In den oberen Klassen 
kann sie dann viel erfolgreicher ais bisher ais Freigegenstand gelehrt werden, weil dann 
ein sehr groBer Teil der Schwierigkeiten, die sich der Erlernung entgegenstellen, bereits 
iiberwunden ist und der vielleicht auf viele anziehender wirkende Teil des Sprachunter- 
richts beginnt. Den Realisten, welche in ihren kiinftigen Berufen viel mehr im praktischen 
Leben stehen, kónnte in den oberen vier Klassen gestattet werden, die zweite Landes
sprache ais Pflichtgegenstand beizubehalten statt Englisch hinzuzunehmen. Die Art des 
Unterrichts diirfte in den unteren Klassen bloB eine die praktischen Bediirfnisse befrie- 
digende sein. DaB fur den nationalen und wirtschaftlichen Lebenskampf die Aneignung 
der anderen Landessprache eine dringende Notwendigkeit ist und daB die Nichtaneignung 
dem eigenen Volke groBen Schaden, dem anderen aber groBen Nutzen bringt, ist eine 
Erkenntnis, die immer weitere Kreise zieht. (Siehe „Deutsche Arbeit" 1910, Heft 7: 
Unser Verhaltnis zur tschechischen Literatur. Bemerkungen zur deutsch-tschechischen 
Frage. Von Dr. F. Spina).

Lehrplan.
I. Klasse.

Katholische Religion (2 St.): Die christliche Glaubenslehre auf Grundlage des apo- 
stolischen Glaubensbekenntnisses. Aus der Liturgik die Zeremonien bei den Sakramenten.

Deutsch (4 St.): S p r a ć h l e h r e :  Einfuhrung in die richtige Lautbildung; Wieder- 
holung des bei der Aufnahmspriifung geforderten grammatischen Wissens und dessen 
Erweiterung nach MaBgabe der Bediirfnisse des Lateinunterrichtes. Richtiges, dentliches 
Lesen leicht verstandlicher kleiner erzahlender Gedichte, von Marchen, Sagen, Fabeln und 
Erzahlungen. Freie Wiedergabe und Besprechung. des Gelesenen zur Ubung im rnund- 
lichen Gebrauche der Unterrichtssprache. Nacherzahlen von Vorerzahltem oder Gelesenem 
sowie gelegentliches Erzahlen von Erlebtem. iMemorieren und Vortragen von nicht allzu 
umfangreichen Gedichten, ausnahmsweise auch kleineren Prosastiicken.

Schr i f t l i c he  Ar be i t e n :  Kurze Schuliibungen im Nacherzahlen und Erzahlen nach 
Bedarf und nach Ermessen des Lehrers. Im Halbjahr etwa 6 Schul- und 3 Hausarbeiten 
geringeren Umfangs; Nacherzahlungen und Erzahlungen mit planmaBiger Steigerung der 
Schwierigkeit. Wiederholung und Anwendung orthographischer Regeln bei der Be
sprechung der Arbeiten.

Latein (8 St.): Gr a m ma t i k : Formenlehre, d. h. die fiinf regelmaBigen Deklinationen, 
die Genusregeln, soweit nicht lexikalische Aneignung sicherer zum Ziele fiilirt, die Adjek- 
tiva und Adverbia mit ihrer Komparation, die wichtigsten Pronomina, von den Kardinal- 
und Ordinalzahlwortern nur einzelne unentbehrliche, die vier regelmaBigen Konjugationen 
mit Ausnahine der Verba auf —io der III. Konjugation und aller Deponentia, einige 
wichtigere Prapositionen. Der Gebratich des Konjunktivs nach einigen Konjunktionen 
des Grundes, der Absicht, Folgę, doch alles n u r  sowei t  es von der  U n t e r r i c h t s 
s p r a c h e  a b we i c h t ;  ferner, uin Frage und Antwort zu ermoglichen, die wichtigsten 
Fragepronomina und Frageadverbia in direkter Bestimmungsfrage.

Von der zweiten Halfte des I. Halbjahrs angefangeti alle 14 Tage eine S c h u l a r b e i t  
(Komposition) in der Dauer einer halben Stunde.

Geographie (2 S t.): Anschauliche Vermittlung der geographischen Grundbegriffe, 
zunachst in Anlehnung an den Heimatsort und dann in stetem Zusammenhang mit dem 
fortlaufenden Lehrstoff. Sonnenstande in Bezug auf das Schul- und Wohnhaus zu ver-



schiedenen Tages- und Jahreszeilen. Orientierung in der wirklichen Unigebung und auf 
der Kartę. Erste Bekanntschaft mit dem Oradnetz des Globus. Beschreibung und Er- 
klarung der Beleuchtungs- und Erwarmungsverhaltnisse innerhalb der Heimat im Verlaufe 
eines Jahres, soweit sie unmittelbar von der Tageslange und der Sonnenhóhe abhangen. 
Hauptformen des Festen und Fliissigen in ihrer Verteilung auf der Erde samt ihrer Dar- 
stellung. Lagę der bedeutendsten Staaten und Stadte bei steter Ubung und Ausbildung 
im Kartenlesen. Versuche im Zeichnen der einfachsten geographischen Objekte.

Mathematik (3 St.): R e c h n e n :  Die vier Grundrechnungsarten an ganzen be- 
nannten und unbenannten Zahlen. Vaterlandische Miinzen, MaBe und Gewichte. Dezimal- 
zahlen, aufgefafit zuerst nach dem Positionssystem, spater ais Dezimalbritche, in Ver- 
bindung mit Voriibungen fur das Bruchrechnen.

R a u m l e h r e :  Vortibungen im Anschauen einfacher Korperformen (Wiirfel und 
Kugel). Ubungen mit Zirkel, Lineal, Dreieck, Mafistab, Transportem'. Messen und 
Zeichnen von Gegenstanden der Unigebung. Vertrautwerden mit den Eigenschaften und 
Beziehungen einfachster Raumgebilde (Winkel von 90°, 60 ', gleichschenklige, reclitwinklige, 
gleichseitige Dreiecke u. dgl.), Parallel- und Normalsein von Geraden und Ebenen an 
Flachen- und Korperformen.

Inhalt von Quadrat, Rechteck, Wiirfel, Quader (rechtwinkligem Parallelepiped) ais 
Anwendungen des metrischen MaBsystems. — Im Halbjahre drei Schularbeiten.

Naturgeschichte (2 St.): Die ersten 6 Monate: Tierreich, und zwar Beschreibung 
typischer Sauger- und Vogelarten mit Beriicksichtigung solcher biologischer Verhaltnisse, 
die ais feststehend angenommen werden konnen.

Die letzten 4 Monate: Pflanzenreich, und zwar Beschreibung einfach gebauter 
Samenpflanzen zur Einfiihrung in die Kenntnis der wichtigsten morphologischen Grund- 
begriffe mit Beriicksichtigung der einfachsten biologischen Verhaltnisse.

Freihandzeichnen (4 St.): Einfache, ans geometrischen Grundformen entwickelte 
(moderne wie auch historische) flachę Ornamentinotive. Stilisierte Naturformen. Gegen- 
standliches im AufriB, flachę Naturformen. Anfangs Massenunterricht, spater Gruppen- 
unterricht, dann Einzelunterricht. Zeitweise Gedachtniszeichnen nach bereits gezeichneten 
Formen. Darstellungsmittel: Bleistift, Lasur- und Deckfarben.

Schonschreiben (1 St.): Knrrent-, Latein- und Rundschrift.
Turnen (2 St.)

II. K lasse .
Katholische Religion (2 S t.): Die christliche Sittenlehre auf Grundlage der 

10 Gebote. Aus der Liturgik die Erklarung des Kirchenjahres.
Deutsch (4 St.): S p r a c h l e h r e :  Wiederholung und Erweiterung des bereits 

erworbenen grammatischen Wissens nach MaBgabe der Bediirfnisse des Lateinunterrichtes.
L e s e n :  Ausdehnung des Lesestoffes auf Darstellungen geschichtlichen oder natur- 

und erdkundlichen Inhaltes und auf etwas umfangreichere Gedichte. Sprechiibungen, 
Memorieren und Vortragen wie in I.

S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n :  Sonst wie in I, nur treten zu den Erzahlungen nocli 
Umbildungen, leichte Zusammenfassungen und erste Versuche in Beschreibungen.

Latein (7 S t.): G r a m  ma  t i k :  Erganzung der regelmaBigen Formenlehre durch 
die in der I. Klasse noch iibergangenen Pronomina, Numeralia und Verba, die wichtigsten 
UnregelmaBigkeiten in Deklination, Genus und Konjugation.

S c h u l a r b e i t e n  (Kompositionen) alle 14 Tage mit halb- bis dreiviertelstiindiger 
Arbeitszeit.

Geographie (2 St.): Ubertragung des ftir den Horizont der Heimat gewonnenen 
Bildes von der Schraubenbahn der Sonne auf die Horizonte anderer Breiten (ausgehend 
von entsprechenden Lanaschaftsschilderungen); hieraus Kugelgestalt und GroBe der Erde. 
Yertiefende Lehre vom Globus.

Asien und Afrika nach Lagę und UmriB, in oro- und hydrographischer, topogra- 
phischer und klimatischer Hinsicht. In Abhiingigkeit von Boden und Klima: Vegetation, 
Produkte der Lander und Beschaftigung der Vólker nur an einzelnen naheliegenden und 
ganz klaren Beispielen zu erlautern.

Europa: Ubersicht nach LhuriB, Relief und Gewassern. Die Lander Siideuropas und 
des britischen Inselreiches nach den bei Asien und Afrika angedeuteten Gesichtspunkten.

Entwerfen einfacher Kartenskizzen (lediglich zu Ubungszwecken).
Geschichte (2 St.): A 1 t e r t u m  : Ausfiihrlichere Darstellung der Sagen. Die welt- 

geschichtlich wichtigsten Personen und Begebenheiten, hauptsachlich aus der Geschichte 
der Griechen und Romer.

Mathematik (3 St.): R e c h n e n :  MaBe und Vielfache. Verallgemeinernde Regeln 
des Bruchrechnens; Yerwandlung gemeiner Briiche in Dezimalbritche und umgekehrt.



Direkt and verkehrt proportionale GroBen (ais einfachste Anlasse zu funktionalem Denken) in 
Schlufirechnungen. Rechnen mit benannten Dezimalzahlen. Einfachste Zinsenrechnungen.

R a u m l e h r e :  Symmetrie von korperlichen und ebenen Gebilden. Einsicht in die 
ausreichenden Bestimmungsstucke einer ebenen Figur durch Konstruktion (ais Ersatz der 
Kongruenzbeweise). Dreiecke, Vierecke, Vielecke, Kreise. Die dazu gehórigen geraden 
Prismen, Pyramiden, Zylinder und Kegel. Kugel nach den Erfordernissen des gleich- 
zeitigen Geographieunterrichtes. Beweglichkeit der Gebilde (ihre Gestalt- und GróBen- 
atiderungen bei Anderung der Bestimmungsstucke). Im Halbjahr 3 Schularbeiten.

Ńaturgeschichte (2 St.): Die ersten 6 Monate: Tierreich, Hauptvertreter der noch 
nicht besprochenen Wirbeltierklassen, Insekten und die iibrigen wirbellosen Tiere, Be- 
trachtung ihrer Lebensweise. Uberblick iiber die Einteilung des Tierreiclis.

Die letzten 4 Monate: Pflanzenreich, Samenpflanzen mit weniger einfachem Baue 
und Sporenpflanzen unter Beriicksichtigung der Lebensweise. Ubersichtliche Einteilung 
des Pflanzenreiches.

Freihandzeichnen (4 S t.): Perspektivisches Zeichnen nach der Anschauung: 
Zeichnen raumlicher Grundformen nach passenden Gruppenbildern in Verbindung mit 
dem Zeichnen einschlagiger Gebrauchsformen unter kurzer Erlauterung der perspektivischen 
Erscheinungen, Zeichnen entsprechender Gegenstande und einfacher Naturobjekte in Einzel- 
und Gruppenbildern. Fortsetzung im flachen Zeichnen. Gedachtnis- und Skizzenzeichnen. 
Darstellungsmittel: Bleistift, Kreide (allenfalls auch Kohle) und Lasurfarben.

Geometrisches Zeichnen (1 St.): Ubungen im Gebrauch der Zeicheninstrumente. 
Konstruktionsaufgaben im AnschluB an den Lehrstoff der Raumlehre, auch angewendet 
auf das Zeichnen einfacher geometrischer Zierformen.

Turnen (2 St.)
111. K lasse .

a) Fur alle Schiller.
Katholische Religion (2 St.): Im ersten Halbjahre Liturgik, im zweiten Ge- 

schichte des alten Bundes.
Deutsch (3 St.): Sprachlehre: Wortlehre (Wortbiegung und Wortbildungi, Lehre 

vom einfachen Satze, Beriicksichtigung der Mannigfaltigkeiten und Schwankungen des 
neuhochdeutschen Sprachgebrauches.

Ubungen zur Scharfung des Sprachgefiihles, fest gewordene bildliche Redensarten, 
Personen- und Ortsnamen, Homonyma und Synonyma, Hinweise auf Unterschiede zwischen 
Volks- und Schriftsprache, Lehn- und Fremdwórter, Volksetymologie, Ausgewahltes ans 
der Bedeutungslehre.

L e s e n :  Zu dem bisherigen Lesestoffe treten einfache lyrische und groBere epische 
Gedichte, kurze Beschreibungen (Schilderungen) ais Muster fur die Aufsatze, umfang- 
reichere, klar gegliederte Erzahlungen. Naheres Eingehen auf Gedankenverkni\pfung und 
sprachlichen Ausdruck. — Biographisches iiber bekannte Verfasser. — Auswendiglernen 
und Vortragen.

S p r e c h  ii b u n g e n  : Kurze, vorbereitete und unvorbereitete Versuche und zwar 
Erzahlungen, Inhaltsangaben, Berichte iiber Selbsterlebtes u. dgl.

S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n :  Schuliibungen nach Bedarf und Ermessen. Im Halb
jahr 4 Schul- und 2 Hausarbeiten. Beschreibungen (Schilderungen), Inhaltsangaben, freie 
Bearbeitung von Stoffen aus der lateinischen Lektiire.

Latein (6 St.): G r a m m a t i k ,  2 —3 Stunden wochentlich. Satzlehre: der ein
fache Satz, im Mittelpunkte steht das Nomen; Prapositionen.

Le k t i i r e ,  3—4 Stunden wochentlich. Lesebuch (enthaltend Bruchstiicke aus 
leichten Prosaikern) oder einige vitae des Corn. Nepos oder eine Auswahl aus Curtius.

Vom"2. Halbjahr an ist das Stegreifiibersetzen in allen Klassen planmaBig zu iiben 
und weiterzufuhren.

S c h u l a r b e i t e n  (Kompositionen) 6 im Halbjahr, Arbeitszeit ist eine ganze Un- 
terrichtsstunde.

Geographie' (2 St.): Die in der II. Klasse nicht behandelten Lander Europas (mit 
AusschluB der ósterreichisch-ungarischen Monarchie), Amerika und Australien, nach den- 
selben Gesichtspunkten wie in der II. Klasse, insbesondere auch riicksichtlich der Erklarung 
der klimatischen Zustande. Erganzende Wiederholungen aus der astronomischen Geo
graphie im Hinblick auf die an den physikalischen Lehrstoff dieser-Klasse angegliederten 
Lehren. Kartenskizzen wie in II.

Geschichte (2 St.): M i t t e l a l t e r  u n d  N e u z e i t  b i s  z u m w e s t f a l  i s c h e n  
F r i e d e n :  Die weltgeschichtlich wichtigsten Personen und Begebenheiten mit besonderer 
Riicksicht auf die Geschichte der ósterreichisch-ungarischen Monarchie.

Mathematik (3 St.): Anfange der a 1 l g e m  ei n en A r i t h m e t i k  ais abschlieBende 
Zusammenfassung des bisherigen Rechenunterrichtes; Darstellung der Rechengesetze in



Worten und Buchstaben, einfachste Umformungen, Ubungen im Substituieren. Negative 
Zahlen in einfachsten und ungekiinstelten Anwendungen.

B e z i e  h u n g e  n z w i s c h e n  F l a c h e n i n h a l t e n ,  R a u m i n h a l t e  der ent- 
sprechenden geraden Prismen und Zylinder. Pythagoraischer Satz mit reichlichen Ver- 
anschaulichungen und Anwendungen. Pyramide (Kegel), Kugel; Oberfliiche und Inhalt 
(ftir letztere ohne Begrundung).

Vielseitige V e r b i  nd  u n g  d e s  a r i t h m e t i s c h e n  u n d  g e o m e t r i s c h e n  Un-  
t e r r i c h t e s. Oraphische Darstellung der vier Rechnungsoperationen an Strecken, an Recht- 
ecken, Wtirfeln. Quadrat- und Kubikwurzelziehen im AnschluB an die pianimetrischen 
und stereometrischen Rechnungen. Abgekurztes Rechnen- Weitere Anregungen zu funk- 
tionalem Denken: Wachsen der Langen-, Flachen- und Raumausdehnungen der (in un- 
mittelbarer Anschauung und beim Zeichnen in verjiingtem MaBstab) ais ahnlich erkannten 
Figuren und Korper mit der ersten, zweiten und dritten Potenz, der zweiten und dritten 
Wurzel von Bestiinmungsstiicken. Einfachste Bestimmungsgleichungen, soweit die plani- 
metrischen und stereomelrischen Rechnungen dieser Klasse aut sie ftihren. - Im Halbjahr 
3 Schularbeiten.

Naturlehre (3 S t.): E i n l e i t u n g :  Ausdehnung, Aggregatzustande. Gewicht, spezi- 
fisches Gewicht, Luftdruck, Warnie, Magnetismus, Elektrizitat, Schall, Licht, Himmelser- 
scheinungen (iiber das ganze Schuljahr verteilt): Erste Orientierung ani Fixsternhimmel, 
Phasen und Umlauf des Mondes, Bewegung der Sonne in Bezug auf den Fixsternhimmel.

Freihandzeichnen (3St.): Fortsetzung des Zeichnens nach dem Gegenstandlicheu 
(auch nach technischen und kunstgewerblichen Objekten) und nach passenden Naturformen 
(lebenden Pflanzen und Naturalien aller Art).

Geometrisches Zeichnen (1 St.): Fortsetzung der Ubungen der II. KI. — Dar
stellung der Kegelsclmittslinien auf Grund ihrer Brennpunktseigenschaften. Tangenten.

Turnen (2 St.)
b) Nur fur Gymnasiasten.

Griechisch (5 St.): G r a n n n a t i k :  RegelmaBige Formenlehre mit AusschluB der 
Verba liąuida und der V'erba in ,<(. — Von der 2. Haifte des ersten Halbjahres monatlich 
eine Schularbeit.

c) Nur fiir Realgynmasiasten.
Franzosisch (5 St.): RegelmaBige Formenlehre. Das Wichtigste aus der Syntax, 

die ani haufigsten vorkommenden unregelmaBigen Verba. Von Neujahr an bis zum 
Schlusse des Schitljahres 6 Schularbeiten, davon etwa die Haifte Diktate.

IV. Klasse.
a) Fiir alie Schiller.

Katholische Religion (2 St.): Geschichte der gottlichen Offenbaruug des neuen 
Bundes.

Deutsch (3 St.): S p r a c h l e h r e :  Eehre vom zusammengesetzten Satze unter Be- 
riicksichtigung der Mannigfaltigkeiten und Schwankungen des neuhochdeutschen Sprach- 
gebrauches wie in III. Satzgefiige und Periode. Lelire von den Satzzeichen (Interpunktion). 
Ubungen zur Scharfung des Sprachgefiihles wie in III.

Le s e n  wie in III, inhaltlich ausgedehnt auf einfachere Abhandlungen und etwa 
eine langere passende Erzahlung aus der neueren Literatur. Das Wichtigste aus der 
deutschen Verslehre, wobei in erster Linie das li 6 re n  de Erfassen der Eigenart der Verse 
zu pflegen ist. Anfange zur Charakterisierung jener Dichtungsarten, die den Schiileru 
schon aus einer gróBeren Zahl \'on Mustern bekannt sind und dereń Eigenart klar ausge- 
pragt ist. — Auswendiglernen und Vortragen.

S p r ech  ii b u n g e  n wie in III.
S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n :  Anzahl wie in III. Themen im Anschlusse an den 

Lesestoff (auch den Lateinischen); Abhandlungen einfachster Art; Erzahlung \eranschau- 
lichender Beispiele zu Sprichwortern und Sinnspriichen u. dgl.

Latein (6 St.): G r a m m a t i k  (2—3 St.) Satzlehre: der einfache und der zu- 
sammengesetzte Satz; im Mittelpunkte steht das Verbum; Konjunktionen,

L e k t t i r e  (3—4 St.): Caesars belluni Gallicum (etwa 3 Biicher). Im II. Halbjahr 
kann an die Stelle der Caesarlektiire die des Lesebuches (sieli III. Klasse) treten.

S c h r i f t l i c h e  A r b e i t e n  wie in III.
Geographie (2 St.): Physische und politische Geographie der ósterreichisch- 

tingarischen Monarchie mit AusschluB des statistischen Teiles ais solchen, jedoch mit ein- 
gehenderer Beachtung der Produkte der Lander, der Beschaftigung, des Verkehrslebens 
und der Kulturverhaltnisse der Vdlker.

Kartenskizzen wie in II.



Geschichte (2 St.): N e u z e i t  v o m w e s t f a l i s c h e n  F r i e d e n  b i s  a u f  d i e  
G e g e n w a r t :  Die weltgeschichtlich wichtigsten Personen und Begebenheiten mit be- 
sonderer Riicksicht auf die Geschichte der ósterreichisch-ungarischen Monarchie.

Matheniatik (3 St.): A l l g e m e i n e  A r i t h m e t i k :  Erlauterung der Operations- 
gesetze und ihres Zusammenhanges, Einiibung mittels Umformungen und insbesondere 
durch ł.osung von Bestinitnungsgleichungen samt dereń Proben durch Einsetzen der (nu- 
merischen und algebraischen) Ergebnisse in die Ausgangsgleichung. Mafie, Vielfache, 
Briiche; Gleichungen des ersten Grades mit einer und mehreren Unbekannten; Verhaltnisse, 
Proportionen; reiue Gleichungen zweiten Grades, soweit sie im planimetrischen Unterrichte 
benotigt werden. Graphische Darsteliung der iinearen Funktion und ilire Benutzung zur 
Auflosung von Gleichungen des ersten Grades.

P l a n i m e t r i e :  Erlauterung der Euklidischen definierenden und beweisenden Dar- 
stellungsform an charakteristischen Beispielen, Gliederung des iibrigen Stoffes tunlichst in 
Form von Aufgaben. Lósung von Konstruktionsaufgaben nach mannigfaltigen allgemei- 
neren Methoden (auch der Konstruktion algebraischer Ausdriicke) unter Ausschlufi aller 
nur durch besondere Kunstgriffe losbaren Aufgaben. Rechnungsaufgaben im natiirlichen 
Anschlufi an den iibrigen Lehrstoff. — Im Halbjahr 3 Schularbeiten.

Naturlehre (2 St.): L e h r e  v o m  G l e i c h g e w i c h t  u n d  d e r  Be w e g u  ng.
Zusammenfassende Wiederholung der Himmelserscheinungen und ilire Erklarung 

aus dem kopernikanischen System.
L e h r e  v o n  d e n  FI i i s s i g k e i  t e n  u n d  d e n  G a s e n .
Chemie und Mineralogie (2 St.): Von der Betrachtung der Luft und anderer 

Minerale ausgehende und auf moglichst einfache Versuche gestiitzte Einfiihrung in die 
chemischen Erscheinungen und allmahliche Anbahnung des Verstandnisses ihres gesetz- 
mafiigen Verlaufes in einer der Fassungskraft dieser Stufe angemessenen Form.

Behandlung einer Auswahl chemischer Grundstoffe und ihrer wichtigsten Verbin- 
dungen. Erlauterung der wesentlichen Merkmale organischer Stoffe an einigen Beispielen.

In durchgehender Verbindung mit dem chemischen Unterrichte die auf Anschauung 
gegriindete Beschreibung der wichtigsten Minerale und Felsarten sowie eine abschliefiende 
kurze Zusammenfassung des mineralogischen Lehrstoffes.

Freihandzeichnen (3 S t.): Erweiterung des Stoffgebietes im Naturzeichnen nach 
verschiedenen Richtungen auch hinsichtlich gewerblicher Kunstformen, namentlich Gefalien 
in Einzel- und Gruppenbildern.

Geonietrisches Zeichnen (1 St.): Anschauungsmafiiges Zeichnen von Grund- 
und Aufrifi einfacher Korper in besonderen Lagen gegen die Rifiebenen. Geometrische 
Festsetzung der Begriffe Grund- und Aufrifi fiir Punkte, Linien u. s. w. Darsteliung eben- 
flachiger Korper in gedrehten Stellungen. Zeichnen von Seiten- und Schragrissen solcher 
Korper. Netze ebenflachiger Korper, einfache Schattenkonstruktionen fiir solche Korper 
bei Parallelbeleuchtung.

Turnen (2 St.)
b) Nur fiir Gyniriasiasten.

Griechisch (4 S t.): G r a m m a t i k :  Abschlufi der regelmafiigen Formenlehre 
durch Hinzufugung der Verba liquida und der Verba in («, die fiir die Lektiire der Pro- 
saiker notwendigsten Unregelmafiigkeiten in der Flexion. ‘ Hauptpunkte derSyntax. Mo- 
natlich eine Schularbeit.

c) Nur fiir Realgymnasiasten.
Fratizosisch (4 S t.): Lehre der selteneti unregelmafiigen Formen. Nicht flexible 

Redeteile. Syntax des Nomens, Pronomens und Yerbums. Prakiische Ubungen. Leichtere 
Lektiire. Monatlich eine Schularbeit.

V. K lasse .
a) Fiir alle Schiiler.

Katholische Religion (2 S t.): Apologetik der christkatholischen Religiom
Deutsch (3 St.): L i t e r a t u r  g e s c h i c h t e  von den Anfangen bis zum Beginne 

des XVI. Jahrhunderts, mit naherem Eingehen dort, wo die Lektiire von Originaltexten 
sich anschliefit.

Lesen, .  nach dem Lesebuche aus dem Nibelungenliede im Urtext, aus der Gudrun, 
aus dem hófischen Epos, aus dem Mitinesang und der Spruchdichtung, insbesondere aus 
Walter v. d. Vogelweide. — Volkslieder. — Einblick in die geschichtliche Entwicklung 
der Unterrichtssprache. Uberblick iiber die Stellung der germanischen Sprachen innerhalb 
der indogermanischen Gruppe sowie iiber die Hauptphasen der Entwicklung der deutschen 
Sprache. Aus der neuen und neuesten Literatur, ausgewahlte Balladen, Romanzen, poeti- 
sche Erzahlungen, Proben aus moderner Prosa. — Memorieren und Yortragen.



S p r e c h i i b u n g e n :  Nach Tunlichkeit einmal in der Woche kurze freie Berichte 
in der Dauer von etwa 10 Minuten iiber Gelesenes oder Erlebtes.

A u f s a t z e :  5 im Halbjahre, davon 3 Schul- und 2 Hausarbeiten.
Geschichte (3 S t.): Einfiihrung in das Studium der Geschichte; Geschichte des 

Al t e r t ums ,  vornehmlich der Griechen und Romer, bis zur Schlacht bei Actium.
Geographie (1 St.): Siideuropa, Frankreich (eingehende Behaudlung der geogra- 

phischen Erscheinungen). — Australien und Amerika im Uberblick.
Mathematik (3 St.): E r w e i t e r u n g e n  u n d  E r g a n z u n g e n  d e s  a r i t h -  

m e t i s c h e n  L e h r s t o f f e s  der 4. Klasse; fortgesetztes Lósen von Gleichungen des ersten 
Grades aus mannigfaltigen Anwendungsgebieten. Po te  l i zen und W l i r ze  In.

S t e r e o  m e t r i e :  Ais Vortibung zeichnerische Darstellung einfachster Kórperfornien 
im SchragriB. Begriffe und Gesetze iiber die gegenseitige Lagę von Geraden und Ebenen. 
Flachen- und Rauminhaltsberechnuiigen fiir Prismen (Zylinder), Pyramideu (Kegel), Kugel 
und ilire Schnittflachen und Schnittkórper. 3 Schularbeiten in jedem Halbjahre.

Naturgeschichte (2 St.): B o t a n i k :  Kurzer Abrifi der Anatomie und Physiologie 
der Pflanzen. Uberblick iiber die Sporenpflanzen nach allgemeinen morphologischen 
und entwicklungsgeschichtlichen Gęsichtspunkten mit besonderer Beriicksichtigung jetier, 
die im Haushalte der Natur und der Menschen eine wichtige Rolle spielen. Uberblick 
der wichtigsten Familien der Samenpflanzen in ihrer naturlichen Anordnung auf Grutid 
der morphologischen, anatomischen und biologischen Verhaltnisse.

Anorganische Chemie (2 St.): Erweiterung und Vertiefung des Lehrstoffes der
IV. Klasse, insbesondere hinsichtlich der chemischen Schreibweise, der Gesetze der cliemi- 
schen Vorgange unter Beriicksichtigung der auf dieser Unterrichtsstufe verstandlichen 
Grttndlehren der physikalischen Chemie, Entwicklung der wichtigsten chemischen Begriffe, 
Lehr- und Erfahrungssatze und der sie erlauternden Hypothesen und Theorien. Allgenieine 
Charakteristik der Metalle und Besprechting der fur Theorie und Praxis besonders be- 
achtenswerten Metalle und Metalh-erbindungen auf Grundlage des periodischen Systems 
der Elemente.

Turnen (2 St.)

b) Fiir Gymnasiasten und Realgymnasiasten.
Latein (6 St.): I . ek t i i r e ,  5 Stunden. Im I. Halbjahr Ovid, Auswahl, vornehm- 

lich aus den Metamorphosen und Fasti. Daneben, etwa 1 Stunde wochentlich, Fortfiihrung 
der Prosalektiire aus der IV. Klasse. — Im II. Halbjahr Livius, freie Auswahl.

G r a m  m a t i s c h - s t i  l i s t  i s c h e r  U n t e r r i c h t ,  1 Stunde wochentlich.
In jedem Halbjahre 5 S ch  u 1 arbe .i te n  (Kompositionen), darunter 1—2 Uber- 

setzungeii aus dem Lateinischen in die Unterrichtssprache.

c) Fur Realgymnasiasten und Realisien.
Franzosisch (3 St.': S p r a c h l e h r e :  Wiederholung und Ergatizung der Formen- 

lehre und Satzlehre, iibersichtliche Zusammenstellung der idiomatischen Gebrauchsweisen 
der Vorwórter.

L e k t i i r e :  Moglichst abgeschlossene Stiicke dichterischer und wissenschaftlicher 
Prosa oder eines leichteren Prosawerkes von eineni Schriftsteller des letzten Jahrhunderts. 
Auswahl von Gedichten. Memorieren.

S c h r i f t l i c h e  Ar  be i t e n :  Freiere Nacherzahlungen, Briefe. Priifungsarbeiten 
je 4 im Halbjahr.

Darstellende Geometrie (2 S t.): Im engen AnschluB an den Unterricht in der 
IV. Klasse systematische Durchfiihrung der Grundaufgaben der darstellenden Geometrie 
iiber Punkte, Gerade und Ebenen mittels Auf- und GrundriB unter gelegentlicher Be- 
nutzung des Kreuzrisses oder anderer Seitenrisse. Anwendung dieser Konstruktionen zur 
Losung zusarnmengesetzter Aufgaben (Heranziehung der einfachsten Falle mit ebenflachigen 
Kdrpern, Schattenkonstruktion).

d) Nur fiir Gymnasiasten.
Griechisch (5 S t.): L e k t i i r e :  Im 1. Halbjahr Xenophons Anabasis oder eine 

Auswahl aus seinen Hauptwerken nach einer Chrestomathie. An Stelle Xenophons kann 
audi Arrians .Anabasis (in Auswahl) treten. — Im II. Halbjahr Homers Uias im Umfange 
von 2—3 Biichern. AuBerdem — etwa alle 14 Tage 1 Stunde — Fortsetzung der Lektiire 
aus Xenophon oder Arrian. Vom II. Halbjahr an Versuche mit Stegreifiibersetzen.

Wochentlich 1 Stunde G r a m m a t i k  zur Erweiterung und Befestigung der Kenntnis 
des attischen Dialektes. S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e  Betrachtungen. K o m p o s i t i o n e n  
in jedem Halbjahr 4, abwechselnd Ubersetzitngen aus dem Griechischen in die Unter
richtssprache und umgekehrt.



e) Nur fur Realisten.
Englisch (3 S t.): S p r a ć h l e h r e :  Laut- und Leselehre, Formenlehre mit Uber- 

gehung des Veralteten; Syntaktisches, nur soweit es zum Verstandnisse der Lesestiicke 
erforderlich ist.

L e k t i i r e  (Ubungsstoff): Einfache zusannnenhangende Lesestiicke ais Grundlage 
fur elementare Sprech- und Schreibubungen. Memorieren erklarter Texte. Priifungsarbeiten 
(Kompositionen) von Weihnachten bis zum Schlusse des Schuljahres 6.

Freihandzeichnen (2 St.): F i gur a l e s  Z e i c h n e n :  Erklarung des rnenschlichen 
Kopfes an dem Knochenschadel und atn lebenden Modeli. Studien nach mustergiiltigen 
Vorbildern alter und moderner Meister und nach Gipskopfen. Ubungen im Zeichnen 
des Naturmodells. — Fortsetzung des Zeichnens und Malens nach dem Gegenstandliclien, 
sowie nach Pflanzen und Stopftieren. Skizzenzeichnen im Figuralen.

Chemie: (1 St ):  Erweiterung des im gemeinsamen Unterricht Behandelten.

VI. K lasse.
a) Fur alle Schiller.

Katholische Religion (2 St.): Katholische Glaubenslehre.
Deutsch (3 S t.): Li t e ra  t u r g e s c h  i ch t e vom Begitine des XVI. Jahrhunderts 

bis zum |ahre 1794.
L e s e n ,  nach dem Lesebuche: Proben aus den wichtigsten Schriftstellern des XVI. 

und XVII. Jahrhunderts. Klopstock, Wieland, Lessing, Herder, Sturm und Drang (alle in 
ziemlich knapper Auswahl); Goethe und Schiller bis 1794. Proben moderner Prosa. 
Einzelnes aus Meisterwerken der Weltiiteratur.

Weitere Schul- oder kontrollierte Privatlekture, ein Drama Lessings (ani besten wohl 
Minna von Barnhelm), Ooethes Gotz und Egmont, ein Jugenddrama Schillers und ein 
Drama Shakespeares; eine moderne Novelle. Memorieren u. Vortragen ausgewahlter Stellen 
und Gedichte.

Weitere Einfiilirung in sprachgeschichtliche Erscheinungen.
S p r e c h ii b u n g e n und Aufsatze wie in V.
Geschichte (4 St.): Fortsetzung und AbschluB der rómischen Geschichte.
Geschichte des M i t t e l a l t e r s  und der N e u z e i t  bis zum„westfalischen Frieden.
Geographie (1 St.): Nord-, Ost- und Mitteleuropa ohne Ósterreich-Ungarn (ein- 

gehende Behandlung), Afrika und Asien im Uberblick.
Mathematik (3 S t.): A r i t h m e t i k :  Logarithmen. Gleichungen des zweiten 

Grades mit einer (und leichteste mit mehreren) Unbekannten. Einfachste Gleichungen 
hoherer Grade. Irrationale, imaginare und komplexe Zahlen. Graphisclie Darstellung der 
ąuadratischen Funktion.

G o n i o  ni e t r i e  u n d  T r i g o n o m e t r i e :  Die Winkelfunktionen, ihre graphisclie 
Darstellung. Auflósung der Dreiecke. Anwendung der Trigonometrie zu Aufgaben der 
Feldmessung, Geographie, Astronomie u. s. w., wobei die Bestimnningsstiicke moglichst 
durch (wenn auch rohe) Messungen seitens der Schiller zu beschaffen sind. -  Im Halbjahr 
3 Schularbeiten.

Naturgeschichte (2 St.): Zoologie. I. Halbjahr: Somatologie mit Beriicksich- 
tigung der wichtigsten Tatsachen der Physiologie und der Gesundheitslehre.

II. Halbjahr: Die Klassen der Wirbeltiere mit Zugrundelegung typischer Formen 
nach morphologischen und anatomisch-entwicklungsgeschichtlichen Gesichtspunklen miter 
AusschluB aller entbehrlichen Einzelheiten des zoologischen Systems.

Turnen (2 St.)
b) Fur Gymnasiasten und Realgymnasiasten.

Latein (6 St.): Lektiire (5 St.). Im I. Halbjahr Sallust, Jugurtha oder Catilina; 
Cicero, mindestens eine Rede gegen Catilina; im II. Halbjahr Vergil, Aeneis mit freier 
Auswahl. Proben aus den Eklogen und Georgika.

G ra  m m a t i sch  -s t i 1 is t i sch  e r  U n t e r r i c h t  u n d  S c h u l a r b e i t e n  wie in V.
c) Fur Realgymnasiasten und Realisten.

Franzosisch (2 St.): Le k t i i r e :  Einfiilirung in die Literatur der 3 letzten Jalir- 
hunderte. Entsprechend erweiterter Lesestoff der 5. Klasse. Sprachlehre wie in V. Klasse. 
Schriftliche Priifungsarbeiten je 3 itn Halbjahr.

Chemie (2 St.): Organische Chemie: Begriff einer organischen Verbindung und 
Nachweis ihrer wesentlichen Bestandteile. Atomistische Verhaltnisformel. Molekularformel, 
empirische und rationelle Formel.

Auswahl solcher organischer Verbindungen und ihrer Umwandlungen, die in tlieo- 
retischer Hinsicht, vom technischen und volkswirtschaftlichen Standpunkt oder fiir den



Stoffwechsel der Lebewesen von Bedeutung sind. Zyanverbindungen, Methan-, Aefhylen- 
und Azetylenreihe, die naturlichen Fette (Śeifen und Kerzen), Kohlenliydrate (Garungser- 
scheinungen). Derivate des Benzols, Toluols, der Xylole, des Di- und Triphenylmethans, 
des Naphtalins und Anthrazens mit Hinweis auf die Teerfarben. Einige Terpene, das 
Wichtigste iiber die heterozyklischen Verbindungen, insbesondere Pyridinkorper, Alkaloide 
und Eiweifisubstanzen.

Darstellende Geometrie (2 St.): Darstellung ebenflachiger Korper samt ihren 
Schatten, Schnitte mit Ebenen, leichtere Falle der Durchdringung, Darstellung des Kreises 
in Normalrissen, Schlagschatten auf Ebenen bei Parallelbeleuchtung, SchragriB des Kreises, 
Ellipse, Zylinder, Kegel.

d) Nur fiir Gymnasiasten.
Griechisch (5 St.): Le k t i i r e :  Im I. Halbjahr: Abschnitte ans Homers Ilias im 

Umfange von 6—7 Biichern. — Im II. Halbjahr: Auswahl aus Herodot mit besonderer 
Beriicksichtigung der Perserkriege. Daneben nach Móglichkeit Lektiire einer Biographie 
des Plutarch.

G r a m m a t i k  u n d  s c h r i f t l i c h e  Ar  bei  t en  wie in der V. Klasse.

e) Nur fur Realisten.
Englisch (2 S t.): Fortsetzung der Formenlehre und eingehendere Behandlung der 

Syntax. Schriftliche Ubungen. Lektiire leichter erziihlender Prosa und leichterer Gediehte 
von Schriftstellern des 19. und 20. Jahrhunderts; durch die Lektiire Einfiihrung in die 
Geographie, Geschichte und Kultur Englands. Priifungsarbeiten (Kompositionen) 0 im 
Schuljahr.

Freihandzeichnen (2 St ) : Fortsetzung des figuralen Zeichnens in voller Ausfiihrung. 
Skizzenzeichnungen in allen behandelten Stoffgebieten.

Matheniatik (1 St.): Ubungsaufgaben.

VII. Klasse
a) Fur alle Schiiler.

Katholische Religion (2 St.): Die katholische Sittenlehre.
Deutsch (3 St.): L i t e r a t  u r g e s c h  i ch  te vom Beginne der Freundschaft zwischen 

Schiller und Goethe bis zu Goethes Tod.
Le s e n ,  nach dem Lesebuche: Goethe und Schiller in der Zeit ihres gemeinsamen 

Wirkens, Goethe im Alter; Proben aus den Werken der Romantiker und ihrer Nachfolger 
mit besonderer Riicksicht auf die Ósterreicher. Grillparzer. Weitere Schul- oder kon- 
trollierte Privatlektiire; Goethes Iphigenie und allenfalls Tasso, Meisterdramen Schillers 
und Grillparzers, Goethes Hermann und Dorothea. Aufierdem soli, wenn tunlich, ein 
moderner Roman gelesen werden. Memorieren und Vortragen.

S p r e c h  u b u n g e n  (von etwas langerer Dauer, etwa bis 20 Minuten), auch ein- 
fachste Versuche der Rede. A u f s a t z e  wie in V.

Geschichte (3 S t.): Geschichte der N e u z e i t  vom westfalischen Frieden bis au 
die Gegenwart unter Beriicksichtigung der einschlagigen Teile der Geographie.

Matheniatik (3 St.): A r i t h m e t i k :  Arithmetische und geometrisehe Reihen (An- 
wendung der letzteren namentlich auf Zinseszinsrechuung). Permutieren, Variieren, Kom- 
binieren in einfachsten Fallen. Binomischer Satz fiir ganze positive Exponenten. Grund- 
begriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung.

A n a l y t i s c h e  G e o m e t r i e :  Allgemeine Anwendung der analytischen Methode 
auf die Linien des ersten und zweiten Grades unter gelegentlichen Hinweisen auf die 
planimetrische Behandlung der namlichen Gebilde und Bezielningen. Darstellung der 
Richtungskoeffizienten hauptsachlich der im Unterricht behandelten Kurven mittels des 
Differentialąuotienten. Methode der annahernden Losung algebraischer (und gelegentlich 
vorkommender transzendenter) Gleichungen durch graphische Methoden. — Im Halbjahr 
3 Schularbeiten.

Naturgeschichte (2 St.): I. Halbjahr: Zoologie: Die wirbellosen Tiere nach den- 
selben Gesichtspunkten. II. Halbjahr: Mineralogie: Behandlung der wissenswertesten Mi
nerale hinsichtlich der morphologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften, 
ihrer Bildungsweise, Umwandlung und sonstigen belehrenden Beziehungen nach einem 
System, jedoch mit AusschluB aller selteneren oder der Anschauung der Schiiler nicht zu- 
ganglichen Formen.



Naturlehre (3 St.): Mechanik, Warmelehre. Alles Einschlagige aus Astronomie 
und Meteorologie.

Philosophische Propadeutik (2 S t.): Erste Orientierung iiber die Eigenart psy- 
chischen Geschehens. Einfiihrung in die Logik einschlieBlich der Methodenlehre. 

Turnen (2 St.)

b) Fiir Gymnasiasten und Reaiisten.
Latein (5 St.): Le k t i i r e :  (4 St.): Im 1. Halbjahr: Cicero, freie Auswahl. Im 

2. Halbjahr Briefe Plinius des Jiingeren oder Ciceros. Fortsetzung der Vergillekture oder 
Proben ans den rómiscken Elegikern. G r a m i n a t i s c h - s t i l i s t i s c h e r  Unterricht (1 St.) 
und Schularbeiten wie in V.

c) Fiir Realgymnasiasten und Reaiisten.
Franzosiseh (3 St.): Einfiihrung in die Literatur der drei letzten Jahrhunderte. 

Ais Lesestoff Proben reflektierenden oder philosophischen Inhaltes, auch Meisterwerke der 
dramatischen und lyrischen Dichtung. Mindestens ein Werk ist ganz zu lesen.

Unter den schriftlichen Arbeiten auch leichtere freie Aufsiitze. Je 4 Priifungsar- 
arbeiten (Kompositionen) im Halbjahr.

Darstellende Geometrie (2 St.): Darstellung von aus Zylinder und Kegel zu- 
sammengesetzten Korpern, auch im SchragriB, ebene Schnitte, Schattenkonstruktionen fiir 
Parallelbeleuchtung. Darstellung der Kugel und ihrer ebenen Schnitte.

d) Nur fiir Gymnasiasten.

Griechisch (4 St.): L e k t i i r e :  1. Halbjahr: Abschnitte aus Homers Odyssee im 
Umfange von 6 —7 Biichern. — 2. Halbjahr: Demosthenes (2 kleinere Staatsreden _oder 
eine groBere — die 3. Philippische). — Platons Apologie. — 3 Schularbeiten (Uber- 
sefzungen aus dem Griechischen). — Ubersetzungsiibungen aus dem Deutschen ins Grie- 
chische nach Erfordernis.

e) Nur fiir Reaiisten.

Englisch (2 St.): S p r a c h l e h r e :  Vervollstandigung der Formenlehre und Syntax. 
Schriftliche Ubungen. Lektiire schwieriger Werke oder groBerer Bruchstiicke derselben 
von hervorra'genden Erzahlern, Geschichtschreibern, Essayisten, Dichtern und Rednern des 
19. und 18. Jahrh. Priifungsarbeiten (Komposition) 6 im Schuljahre.

Zeichnen (2 St.): Wie in VI.
Mathematik (1 St.): Spharische Trigonometrie. Lebensversicherung.

VIII. Klasse.
a) Fiir alle Schiiler.

Katholische Religionslehre (2 St.): Kirchengeschichte.
Deutsch (3 St.): L i t e r a t  u r g e s c h i c  l i t e u n d  P o e t i k :  1. Halbjahr: Die neu- 

este Literatur bis nahe an die Gegenwart mit besonderer Riicksicht auf die deutsch-óster- 
reichische Literatur. 2. Halbjahr: AbschlieBende Ubersicht iiber den Gang der gesamten 
iiterarischen Entwicklung; damit verbunden Charakteristik der Hauptformen der Poesie 
mit Ausblicken in die Weltliteratur.

L e s e n ,  nach dem Lesebuche aus den Dichtern der neuesten Zeit, Musterstiicke 
wissenschaftlicher Prosa mit besonderer Heranziehung iisthetisch-philosophischer Schriften.

AuBerdem ist die Dramenlektiire der VII. Klasse (Goethe, Schiller, Grillparzer) zu 
erganzen und ein oder das andere passende moderne Drama zu lesen.

S p r e c h  ii b u n g e n  wie in VII, mit erhóhter Riicksichtnahme auf die sich nun 
schon deutlicher auspragende Eigenart des Schiilers.

A u f s a t z e  im 1. Halbjahr wie in V, im 2. Halbjahr 2 Schularbeiten u. 1 Hausarbeit.
Geograpliie, Geschichte und Biirgerkunde: 1. Halbjahr 4 St., 2. Halbj. 3 St.
a) G e o g r a p h i e  der ósterreich-ungarischen Monarchie.
b) Zusammenfassende Behandlung der G es c h  i cli t e der osterreichisch-ungarischen 

Monarchie in Entstehung, Ausbau und innerer Entwicklung sowie in den Wechselbe- 
ziehungen zur Geschichte der iibrigen Lander und Staaten unter Betonung der kulturge- 
schichtlichen und wirtschaftlichen Momente.



c) B i i r g e r k u n d e :  Verfassung und Verwaltung der osterreichisch-ungarischen 
Monarchie unter besonderer Beriicksichtigung der im Reichsrate vertretenen Konigreiche 
und Lander auf Grtind der allgemeinen Einfiihrung in das Wesen und die wichtigsten 
Funktionen des Staates in politischer, kultureller und wirtschaftlicher Bezielmng; staats- 
biirgerliche Rechte und Pflichten.

Mathematik (2 St.): Zusatnmenfassende W i e d e r h o l u n g e n  aus dem Gesamt- 
gebiet des mathematischen Schulunterrichtes. Anwendungen auf die verschiedenen Ge- 
biete des Unterrichtes und des praktischen Lebens an Stelle bloB formalistischer Aufgaben.

Riickblicke und Ausblicke nacli geschichtlichen und philosophischen Gesichts- 
punkten. — 3 Schularbeiten im Halbjahre.

Naturgeschichte (2 St.): A l l g e m e i n e  E r d k u n d e :  Einleitend die kosinische 
Steilung der Erde. Die einzelnen Glieder des Erdganzen (Lufthulle, Wasserhiille und Erd- 
kruste). Dynamische und historische Geologie. Kurzer AbriB der Tier- und Pflanzen- 
geographie mit besonderer Beriicksichtigung der heimatlichen Verhaltnisse. — Beziehungen 
der Geologie zum praktischen Leben (Bergbau, Heilquellen, Petroleum-Vorkornmnisse etc.) 
Beriicksichtigung der Naturdenkmaler der Heimat.

Naturlehre (3 St. im 1., 4 St. im 2. Halbjahr): Magnetismus, Elektrizitat, Wellen- 
lehre, Akustik, Optik. Im 2. Halbjahre ist 1 St. der Wiederholung zu widmen.

Propadeutik (2 S t.): Empirische Psychologie.
Turnen (2 St.)

b) Fiir Gymnasiasten und Realgymnasiasten.
Latein (5 St.): L e k t t i r e  (4 St.) Freie Auswahl aus Tacitus und Horaz.
G r a m  m a t i s c h - s t i l i s t i s c h e r  U n t e r r i c h t  (1 St.) u. Schularbeiten wie in Y.

c) Fiir Realgymnasiasten und Realisten.
Franzosisch (3 St.): Sprachlehre, Lektiire und schriftliche Arbeiten wie in VII in 

entsprechender Erweiterung.

d) Nur fiir Gymnasiasten.
Griechisch (5 S t.): L e k t i i r e :  Ein grofierer und kleinerer Dialog Platos oder 

eine Auswahl aus seinen Schriften. Proben aus Aristoteles. - Eine Tragodie des Sn- 
phokles oder Euripides. — Nach Tunlichkeit Fortsetzung der Lektiire Homers (Stegreif). — 
Schularbeiten wie in VII.

e) Nur fiir Realisten.
Englisch (2 St.): S p r a c h l e h r e :  Wiederholung und Vertiefung der Sprachlehre, 

besonders wuchtigerer Abschnitte aus der Syntax. — Lektiire wie in VII, ferner eines Bruch- 
stiickes aus Miltons Paradise Lost und von Teilen aus Dramen Shakespeares; daneben Er
weiterung und Vertiefung der Kenntnis von Land und Leuten in GroBbritannien, Irland 
und den britischen Kolonien. Schriftliche Arbeiten wie in VII.

Zeichnen (2 St.): Wie in VII.
Naturlehre (1 St.) -. Losung von Aufgaben aus der ganzen Naturlehre.

Da unser Schultypus drei verschiedene einfache Mittelschulen in sich vereinigt, so 
kann er in seinen Lehrplanen nicht voll und ganz iibereinstimmen mit dem Lehrplane 
jeder einzelnen dieser einfachen Mittelschulen. Die gróBte Abweichung muli sich natur- 
getnaB zwischen Realschule und unserer realistischen Abteilung zeigen, schon deshalb, 
weil erstere 7-, letztere 8 klassig ist.

Die fiir Anstaltswechsel der Schiiler in Betracht konnnenden Abweichungen im 
Lehrplane sind folgende:

1. Die vier unteren Klassen bei uns treiben Latein, was an der Realschule nicht vorkommt.
2. Franzosisch wird an der Realschule in allen vier unteren Klassen gepflegt, bei uns 

erst von der 3. Klasse an. (Wegen des vorangegangenen und noch mitfolgenden 
Lateinunterrichts bringen wir jedoch unsere Schiiler im Franzósischen bis zum Ernie 
der 4. Klasse ebenso weit, wie an der Realschule).

3. Bei uns wird die Geschichte der Unterstufe in der 2 .-4 ., die der Oberstufe in der 
5.—7. Klasse abgehandelt, an der Realschule dagegen in der 1. 3., bezw. 4.—0. 
(auf der Oberstufe der Realschule mit kleinerer Stundenzahl).

4. Die 6 Stunden Englisch der 6. und 7. Realschulklasse sind bei uns auf die 6.- 8. 
Klasse zu je 2 Stunden vertei!t.



5. Im a r i t h m e t i s c h e n  Lehrstoff der 5.—7. Klasse zeigen sich zwischen Realsclmle 
und unserer Schule einige Verschiebungen des sonst gleichen Lehrstoffes. — Die 
spharische Trigonometrie wird an den Realschulen in der 6. Klasse, bei uns in der 
7. Klasse durchgenommen.

6. Darstellende Geometrie wird an der Realschule in der 5 .-7 .  Klasse mit 3 +  3 +  2 
Stunden, bei uns in der 5 .-8 .  Klasse mit je 2 Stunden gelehrt.

7. Die Physik der Oberstufe ist an den Realschulen auf die 6. und 7., bei uns auf die 
7. und 8. Klasse verteilt.

Es behindert sonach in den vier unteren Klassen das Latein den Ubertritt eines 
Realschiilers an unsere Anstalt und umgekehrt der triihere Beginn des Unterrichts im 
Franzósischen und in der Geschichte den Ubertritt unserer Schiiler an eine Realschule.

Nach der 4., 5. und 6. Klasse wird der Realschiiler ohne Schwierigkeit in die ent- 
sprechend holiere Klasse unserer Anstalt iibertreten konnen.

Umgekehrt ist der Ubertritt nur aus unserer 4. und 5. Klasse einigerniaBen leicht, 
weil er eigentlich nur durch die „Geschichte" behindert ist, die sich leichter nachholen 
lafit. Realisten unserer 6. Klasse werden, von Ausnahmen abgesehen, wohl nur in die 
6. Klasse einer Realschule Aufnahme finden konnen. Ahnlich verhalt es sich mit Realisten 
unserer 7. Klasse. Die letzteren beiden werden also ihre Mittelschulstudien ebenso erst 
in 8 Jahren vollenden konnen, wie wenn sie bei uns geblieben warem

Zwischen Realgymnasium und unserer realgymnasialen Abteilung bestehen bloC 
folgende Abweichungen im Lehrplane: Am R.-G. wird die anorganische Chemie in der 
6., die organische in der 7. Klasse, mit je 2 St. wóch., Logik und Psychologie zusammen in 
der 8. Klasse mit 3 St. woch. behandelt, wahrend bei uns die Chemie entsprechend in 
der 5. und 6. Klasse, die Logik in der 7. und die Psychologie in der 8. Klasse mit je 
2 St. angesetzt ist.

Es haben somit unsere Realgymnasiasten beim Ubertritt an ein einfaches Realgym
nasium gar nichts nachzutragen. Umgekehrt hat ein auswartiger Realgymnasiast beim 
Ubertritt in unsere 6. Klasse die anorganische, in unsere 7. Klasse die organische Chemie 
und in unsere 8. Klasse die Logik bloB nachzutragen.

Noch geringer sind die Abweichungen zwischen Gymnasium und unserer gymna- 
sialen Abteilung.

Am Gymnasium wird die Mineralogie im ersten Halbjahr in der 5. und die Chemie 
gegen SchluB der 7. Klasse durchgenommen, wahrend bei uns die Mineralogie in der 
ganzen 7. und die Chemie in der gatizen 5. Klasse behandelt werden.

Es hat sonach ein auswartiger Gymnasiast, wenn er nach der 5. oder 6. Klasse zu 
uns konimen will, die Chemie bis zum Schlusse der 7. Klasse nachzutragen. Umgekehrt 
hat ein hiesiger Gymnasiast, wenn er nach der 5. oder 6. Klasse an ein einfaches Gym
nasium iibertreten will, die Mineralogie nachzuholen.

Aus dem vorstehenden Lehrplane ergibt sich, wie groB der Unterschied zwischen 
den im O.-R.-G. vereinigten einfachen Mittelschulen ist. Alle drei Zweige des O.-R.-G. 
haben in ihren acht Jahrgangen i87 Stunden gemeinsamen Unterricht und nur bezuglich 
50 oder 51 Stunden (21 %) waltet Verschiedenheit.

In den unteren 4 Klassen besteht ein Unterschied nur fiir 9 Stunden (7-5%). Diese 
sind fiir die Gymnasiasten dem elementaren Unterricht in der griechischen, fiir die Real
gymnasiasten dem gleichen Unterricht in der franzósischen Sprache gewidmet. Es darf 
also wohl Grófie und Art der Belastung fiir beide Schiilergruppen ziemlich gleich ange- 
sehen werden.

Fiir die 4 oberen Klassen wollen wir zunachst die beiden auBersten Zweige, Gym
nasium und Realschule, in Betracht ziehen. Gesonderter Unterricht besteht da in 41. 
bezw. 42 Stunden (35—36 %). Diese Stunden sind fiir die Gymnasiasten auf den Unter
richt in der lateinischen und griechischen Sprache, der Hauptsache nach auf das Lesen 
lateinischer und griechischer Schriftsteller in der Ursprache verwendet: Bei den Realisten 
dagegen werden von jenen 42 Stunden 20 auf den Unterricht in der franzósischen und 
englischen Sprache (Lesen derartiger Schriftwerke), 14 auf einen gesteigerten Unterricht 
in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachem und 8 auf Fortsetzung des Zeichen- 
unterrichts verwendet. Von den Sprachstunden \yird sicherlich die Halfte auf die 
Uberwindung der sprachlichen Schwierigkeiten des Ubersetzens verbraucht, wahrend die 
andere Halfte dem Vertrautwerden mit dem Inhalte und dem Kulturleben der die be- 
treffenden Sprachen sprechenden Vólker dient. So erhalten also die Gymnasiasten in etwa 
20 Stunden einen ausreichenden Einblick in das Kulturleben der Romer und Griechen, 
auf dem sich durch das Mittelalter hindurch unsere eigene Kultur aufgebaut hat, wahrend



die Realisten in etwa 10 Stunden mit der Kultur der Franzosen und Englander der 3 
letzten Jahrhunderte vertraut gemacht werden, die mit der unserigen in innigster Beziehung 
gestanden ist und noch steht. Der verstarkte mathematisch-naturwissenschaftliche Unterricht 
der Realisten schafft zunachst einen entsprechenden Oegenwert zur starkeren sprachlichen 
Verstandesschulung der Gymnasiasten. indem er ferner den gewaltigen Fortschritten auf 
dem Gebiete der Naturwissenschaften groBe Aufmerksamkeit zuwendet, und der Zeichen- 
unterricht Geschmack, Kunstverstandnis und eigenes Konnen fordert, wodurch das geistige 
und wirtschaftliche Leben der Gegenwart in den Beobachtungskreis der Schiller gezogen 
wird, erhalten die Realisten wiederum einen ziemlich reichlichen Ersatz fiir das Mehr an 
hutnanistischer Bildung der Gymnasiasten. Man wird demnach auch beziiglich der 4 
oberen Klassen sagen konnen, daB der Bildungsumfang, den sie den Gymnasiasten und 
den Realisten zumitteln, von gleicher GroBe und auch trotz ungleicher Art von gleicher 
Wertigkeit ist.

Zwischen dem selbstandigen Gymnasium und der selbstandigen Realschule besteiit 
ein weit groBerer Unterschied ais zwischen den entsprechenden Zweigen des O.-R.-G. 
Erstens ist das freie Gymnasium 8-, die freie Realschule bloB 7 klassig. Zweitens besteht 
ein Unterschied nicht bloB in 21%, sondern in 37—40% des Gesamtunterrichts, in den 4 
unteren Klassen nicht fiir 7 '5%, sondern fiir 32—34% und in den oberen Klassen nicht 
fiir 35—36%, sondern fiir 44—51% der gesamten Unterrichtszeit.

Diesen gróBeren Unterschieden ist nur das ungleiche MaB der dem Gymnasium 
und der Realschule eingeraumten Berechtigungen zuzuschreiben. Der Gymnasiast hat 
nach abgelegter Reifepriifung ais ordentlicher Hórer Zutritt zu allen Studien an den Uni- 
versitaten (Theologie, Philosophie, Jus und Medizin) und an samtlichen Hochschulen; nur 
fiir die technischen Hochschulen hat er die erforderliche Fertigkeit im geometrischen 
Zeichnen erst nachzuweisen. Dem Realschiiler steht jedoch die Universitat ais ordentlicher 
Horer erst dann offen, wenn er sich friihestens nach Ablauf eines Jahres (also friihestens 
ara Ende des 8. Studienjahres) einer Maturitatserganzungspriifung aus Latein und philo- 
sophischer Propadeutik unterzieht. Zu den iibrigen Hochschulen mit Ausnahme der Kon- 
sularakademie hat er freien Zutritt. Wenn man nun bedenkt, wie ungemein leicht dem 
Gymnasiasten die Erfiillung der Forderung gemacht ist, welche ihm die technischen Hoch
schulen óffnet, und damit vergleicht, daB der Realschiiler Latein im Umfang von 8 Studien- 
jahren (49 Stunden wochentlich) und Philosophie der 7. und 8. Gymnasialklasse nach- 
tragen soli, um an die Universitat ais ordentlicher Horer zu kommen, so kann man das 
Verhaltnis der Berechtigungen fiir beide Mittelschulen in folgender Weise ausdriicken. 
Dem Gymnasiasten sind Universitat und samtliche Hochschulen frei zuganglich, dem 
Realschiiler ist die Lhiiversitiit ganz verschlossen.

Wenn man nun dieses Verhaltnis bei den einfachen Mittelschulen besonders wegen 
des der Realschule fehlenden achten Jahrganges ais gerechtfertigt ansehen kann, kann man 
dies keineswegs mehr bei dem gymnasialen und realistischen Zweig des O.-R.-G., weil 
diese beiden nicht blofi gleich viel Jahrgiinge (8) aufweisen, sondern auch, wenn auch 
nicht vollig gleichartige — die Ungleichartigkeit beschrankt sich iiberhaupt bloB auf ein 
Fiinftel des ganzen Unterrichts — so doch gleichwertige Bildung iibermitteln.

Wenn nun aber trotzdem das Yerhaltnis der Berechtigungen das gleiche wie bei 
den selbstandigen einfachen Mittelschulen geblieben ist, so erscheinen hier Sonne und 
Licht sehr ungleich verteilt, was naturgemaB die Freiheit in der Wahl der drei im O.-R.-G. 
vereinigten Studienmoglichkeiten stark beeintrachtigt und fiir die Entwicklung des O.-R.-G. 
selbst nachteilig ist, weshalb eine Besserung dieses Verhaltnisses angestrebt werden muB.

Der Realgymnasiast ist ein Mittelschiiler, der in seinein Studiengange die Mitte 
zwischen Gymnasiasten und Realschiiler einnimmt. Das Gemeinsame im Unterrichte der 
letzteren ist auch ihm gemeinsam. Dies betriigt an unserem O.-R.-G., wie oben schon 
dargelegt, 187 St. (79 '/„ des Gesamtunterrichts). Dazu bekommt nun der Realgymnasiast 
22 St. (9’2 °/0) Latein, die er mit den Gymnasiasten, 20 St. (8’4 '/<>) Franzosisch und 8 St. 
(3'4 °/0) Darstellende und Chemie, die er mit den Realisten nocli gemeinsam hat. Dieser 
Realgymnasiast hat dann nach abgelegter Reifepriifung freien Zutritt zu den medizinischen, 
juristischen und philosophischen Studien — nur zu den Lehramts- und Doktorspriifungen 
aus Philosophie, klassischer Philologie und Geschichte ist er nicht zugelassen — zur 
technischen Hochschule ohne jede Einschrankung und ebenso zu allen iibrigen Hoch
schulen. Das Berechtigungsgebiet fiir den Realgymnasiasten erscheint demnach fast ganz 
gleich dem des Gymnasiasten.

Im Vergleich dazu entspricht nun das Berechtigungsgebiet fiir den Realisten des 
O.-R.-G. gar nicht den wirklichen Verhaltnissen, wie sie zwischen Realgymnasiasten und 
Realisten ani O.-R.-G. bestehen.

Der Realist hat 8 Studienjahre wie der Realgymnasiast, hat mit ihm 90'7 % des 
ganzen Unterrichtes vollig gemeinsam, worunter sich auch ein 4 jahriger Lateinbetrieb im 
Umfange von 27 St. befindet, und von den restlichen 9'3 °/0 sind noch weitere 3’8 %  =



9 St. ais Spracluinterricht (Englisch) einem entsprechendem Teil des forigesetzten real- 
gymnasialen Lateinunterriclites gleichzusetzen, so daB das eigentlicli Unterscheidende der 
beiden Studienrichtungen auf 5'5 °/0 des Oesamtnnterrichtes zusamnieiischrumpft.

Diesen Verhaltnissen entsprechend ware eine Ausdehnung des Berechtigungsgebietes 
auf die medizinischen und die mathematisch-naturwissenschaftlichen (auch geographischen) 
Studien der Universitaten anzustreben nnd sicher auch gerechtfertigt.

AuBer deu Neigungen und Anlagen des Knaben, den Wiinschen der Eitern und 
ihrem Vermógen, ein uber die 4. oder 8. Klasse hinausreichendes Studium sicher zu stellen, 
atiBer den in Aussicht stehenden Berechtigungen der gebotenen Studiengelegenheit nehmen 
oft noch andere Umstande EinfluB auf die Wahl der Studienrichtung eines Schiilers.

Dazu gehort z. B. die Erwagung, ob bei einem Ortswechsel der Eitern der Kuabe 
auch Gelegenheit habe, seine Studien im neuen Orte fortzusetzen. Gynmasien sind sehr 
zahlreich vertreten (uber 220 in Ósterreich, davon 26 in Deutschbóhmen), Realschulen 
schon weniger (144 in Ósterreich, 17 in Deutschbóhmen), Realgymnasien dagegen sind 
bis jetzt in Deutschbóhmen nur in Arnau, Gablonz, Kaaclen Karlsbad, aber schon 35 in 
Ósterreich, die fast alie durch Umwandlung fritherer Gymnasien entstanden sind, O.-R.-G. 
nur noch in Briix. Wegen des groBen AusmaBes von Berechtigungen wird die Zahl der 
Realgymnasien stark zunehmen, freilich ziuu groBen Teile durch Umwandlung bestehender 
Gymnasien und vielleicht auch mancher Realschulen.

Ein weiterer auf die Wahl der Mittelschulart EinfluB nehmender Umstand ist das 
Ansehen, dessen sich die einzelnen einfachen Mittelschulen bei der Mehrheit des Volkes 
erfreuen. Da steht nim das Gymnasium bis jetzt noch obenan Ob aber in Zukunft 
nicht das neue Realgymnasiuin ihm den Rang in der Gunst der Bevólkerung abgewinnen 
wird, ist nicht ausgeschlossen.

Welches sind nun die Ursachen fiir das hóhere Ansehen des Gymnasiums im Volke? 
Wir wollen die groBen Berechtigungen, die dem Gymnasium im Vergleich zur Realschule 
eingeraumt sind, zuerst anfiihren, weil wir oben schon davon gesprochen haben. Das 
Gymnasium bietet dem Schiller ein vóllig freies Bewegungsfeld fiir seine Zukunft, bei 
der Realschule ist letzteres gerade nach der Seite beschrankt, auf welcher die mit dem 
Volke in naherer Verbindung und deshalb auch bei ihm in gróBerer Achtung und Wert- 
schatzung stehenden staatlichen und privaten Berufe liegen.

Eine weitere Ursache liegt in der geschichtlichen Entwicklung des Gymnasiums 
und der Realschule. Das Gymnasium ist uralt, ist ans den Klosterschulen hervorgegangen, 
war bis 1850 die einzige hóhere Vorbereitimgssclmle fiir alle hóheren und gelehrten Berufe 
und blieb es auch uach 1850 uoch lauge. Die Realschule ist eine tingefahr 100 Jalire 
alte Schópfung, war bis 1850 nicht viel anders ais eine 2 - 3  klassige gewerbliche Fach- 
sclmle, wurde 1850 eine 6- und erst 1870 eine 7 klassige Mittelschule, welche letztere sie 
auch lieute noch trotz sonstiger Augleichung ans Gymnasium geblieben ist. Das Gym
nasium stand ferner von jeher auch deshalb in holtem Ansehen, weil es jederzeit die tole 
lateinische Sprache, welche die Sprache der Kirche ist und der Gelehrten und vielfach 
auch der Amter war, in sehr ausgiebigem Mafie gepflegt hat. Gymnasium und Lateinschule 
bezeichneten bis urn die Mitte des vorigen Jahrhunderts wirklich dasselbe. Denn L.atein 
war bis dahin nicht bloB Hauptgegenstand, sondern nalim fiir sich melir ais die halbe 
Unterrichtszeit in Anspruch. Latein war zum groBen Teile Unterrichtssprache und sogar 
auch Umgangssprache der Schiller innerhalb der Schule. Die anderen Gegenstande traten 
stark in den Hintergrund oder wurden gar nicht gepflegt,.auch das Griechische fand nur eine 
sehr sparliche Yertretung (je 2 Stunden in der 3. — 6. Klasse). Dieses iiberaus starkę Vor- 
herrschen des Lateinunterrichts, der ja damals ganz andere Zwecke verfolgte und auf einer 
weit niedrigeren Stule sich hielt ais der gegenwiirtige, mufite im Zusammenhang mit den 
ubrigen bereits angefiihrten Umstiinden im Volke die Uberzeugung festwurzeln lassen, 
daB Latein und Bildung unzertrennliche Begriffe seien. Diese Uberzeugung lebt jetzt 
noch stark in der Bevólkerung, nachdem doch auch die anderen Unterrichtsfacher sich 
eine gróBere Wiirdigung im Rahmen des Gymnasialunterrichts gegen friiher errungen 
haben. Freilich den breitesten Raum im Gymnasium nimmt auch heute noch das Latein 
ein. Nur das Griechische kommt ihm nalie. Es ist fasbebenso wie das Latein taglicher 
Unterrichtsgegenstand. Die iibrigen Gegenstande bleibeu meist unter der Halfte des 
StundenausmaBes fiir Latein. Das Griechische, das anerkanntermaBen ais Bildungsgegen- 
stand hóher im Werte steht, hat sich aus schon im Vorhergehenden enthaltenen Griinden 
bei weitem nicht jene Vertrautheit und jene Wertschatzung der Bevólkerung erworben wie 
das Latein. Es wird gerne fallen gelassen, ais uberfliissig betrachtet und gegen eine 
moderne Fremdsprache eingetauscht. Diese im Volke stark herrschende Ansicht war mit 
ein Grund fiir die Schaffung des neuen Realgymnasiums. Letzteres erfreut sich der Gunst 
weiterer Kreise schon jetzt und wird vielleicht liierin noch das Gymnasium ein- oder 
sogar iiberholen. Die weitaus starkere Ubereinstimmung seiner ganzen Einrichtung mit 
dem Gymnasium ais mit der Realschule, die sich auch auf das dem Yolke vertraute Latein



vollinlialtlich erstreckt, die weitgehenden Berechtigungen, lassen es eigentlich nicht ais 
Realgymnasiiun, sondern ais das moderne Gymnasium erscheinen.

Die liohere Wertung des Gymnasiums gegeniiber der.Realschule kommt auch in 
der Zahl dieser Mittelsehulen zum Ausdruck. Es gibt in Osterreich lieben 59 Stadten, 
welche beide Mittelsehulen besitzen, 134‘, welclie bloB ein Gymnasium, aber nur 50, 
welche bloB eine Realschule ihr eigen nennen. DaB die gebildeten (auch die durch die 
Realschule gebildeten) und die sogenannten besseren Stiinde ihre Sohne weitaus mehr dem 
Gymnasium ais der Realschule zufiihren, wirkt gleichfalls auf die iibrige Bevólkerung zu 
Gunsten des Gymnasiums.

Waren die bisher angefiihrten Griinde nur auBerliche, so werden von den Ge
bildeten auch innere Griinde fiir die iiberragenden Vorziige der altklassischen Studien 
(d. h. der Pflege der lateinischen und griechischen Sprache und dereń Schriftwerke) an- 
gefiihrt. Freilich geht es da ohne Ubertreibungen nicht ab, wie auch auf Seite der 
Gegner altldassisclier Bildung es an Ubertreibungen nicht fehlt.

Wenn auf der einen Seite behauptet wird, daB die gymnasialen, d. h. die alt
klassischen Studien edle Denk- und Handlungsweise schaffen, in jeder Weise veredelnd 
wirken, zu allen Berufen, auch den. technischen geeignet und anstellig machen, zum 
denkenden Menschen erziehen u. dgl. mehr, so ist das so wenig wahr wie die Behauptung 
der Gegenseite, daB dieselben Studien die Schiller verdummen, sie um ihr Beobachtungs- 
und Denkvermógen bringen und sie in jeder Hinsicht schadigen. Man braucht nur um 
sich zu blicken und wird leicht findeu, daB sogar manche von denen, welche sich ais 
sehr beredte Anwalte der altklassischen Bildung geben, oft so gar nichts Edles zeigen, 
daB es ferner Manner genug gibt, die trotz ihrer gymnasialen Studien den gróBten F.gois- 
mus auBern, sich hochst ungeschickt und unaustellig erweisen und auch keine besonderen 
Denkfahigkeiten verraten, daB aber ebenso oft umgekehrt Manner mit realistischer oder 
selbst gar keiner Mittelschulbildung ideale, anstellige und scharf denkende Menschen sind, 
die sich allgemeinster Achtung erfreuen. Andererseits hat aber auch das Gymnasium 
jederzeit tiichtige Fhysiker, Chemiker, Techniker und Kiinstler vorbereitet und Leute, 
welche fiir nichts Schónes Sinn haben, den Wald vor lauter Baurnen nicht sehen, gibt es 
in allen Kreisen. Daraus geht wohl deutlich hervor, daB an allen derartigen schónen 
und unschonen Erscheinungen gar nicht so sehr die Studien ais vielmehr die Art des 
Schiilers schuld ist, in welchem jene Eigenschaften ais Anlagen bereits vorhanden sind. 
Jeder Unterrichtsgegenstand der Mittelschule, sei es Gymnasium oder Realschule, wirkt 
anregend auf Interesse und Denkvermogen, schafft ethische und ideale Werte, weckt und 
fórdert schlummernde Anlagen und Neigungen. Wie groB diese Einwirluing ist, hangt 
in erster Linie vom Schiller ab, dann erst vom Lehrer und Stoff. In dem Schiller miissen 
verwandte Saiten vorhanden sein, welche durch den Unterricht zum Ansprechen gebracht 
werden konnen. Ist das fiir den altklassischen Unterricht bei einem Schiller der Fali, so 
werden die betreffenden Anlagen in ihm gefordert werden konnen, und die Freunde jenes 
Unterrichtes werden dann mit ihren Behauptungen ganz oder teilweise Reclit haben. Ist 
es aber nicht der Fali, dann ist alles Bemiihen mehr oder weniger nutzlos, der betreffende 
Unterricht wird dann fiir den Schiller zur Qual und die Feinde werden Reclit behalten. 
Ganz dasselbe gilt naturlich auch beziiglich jedes anderen Unterrichtsgegenstandes.

Das Studium der beiden altklassischen Sprachen, von tiichtigen Lehrern geleitet, 
hat aber trotzdem manche Vorziige. Ich erblicke einen solchen in der giinstigen Riick- 
wirkung auf die Muttersprache u. zw. in den unteren Klassen nach der grammatisch- 
syntaktischen Seite, in den oberen mehr nach der stilistisch-asthetischen, wodurch der 
Schiller seine Muttersprache besser beherrschen lernt. Damit geht eine sich steigernde 
Durchbildung des Schiilers Hand in Hand. In den unteren Klassen wird mehr das 
Gedachtnis in Anspruch genommen, der Schiller zu FleiB, Aufmerksamkeit und geordnetem 
regelmaBigen Arbeiten angeregt, in den oberen Klassen wird mehr der Verstand geschult 
und das Sprachgefiihl gescharft durch das Streben nach richtiger Erfassung der Begriffe 
und des Inhalts und nach sprachlich schoner Gestaltung des Stoffes.

Wenn nun auch alle anderen Unterrichtsfacher dieselben Ziele mit ins Auge fassen 
und an dereń Erreichung unterstiitzend mitarbeiten, so ist doch am Gymnasium, wo die 
beiden alten Sprachen so iiberaus ausgiebig gepfiegt werden — sie sind sozusagen das 
tagliche Brot des Gymnasiasten — (Latein ist in allen Klassen taglicher, Griechisch von 
der 3. Klasse an fast taglicher Gegenstand), so daB ihnen hierin kein anderer Gegenstand 
auch nur entfernt nahe kommt, hiefiir eine vie! breitere einigende Grundlage geschaffen. 
Der Umstand, daB es zwei tote, d. h. feste, ferner reich und gut entwickelte und itnab- 
anderliche Sprachen der zwei hóchststehenden Volker des Altertums sind, mit denen uns 
Geschichte und Kultur innig verbunden hat, macht sie fiir jene Zwecke besonders geeignet. 
Die Vertrautheit mit den kulturellen Verhaltnissen der Romer und Griechen, welche die 
Schiiler durch die Lektiire der altklassischen Schriftsteller erhalten, kónnten sie wohl auch 
aus Ubersetzungen gewinnen, sie kónnte aber keineswegs eine so innige werden ais ge-



genwartig, wo sie nur allmahlich, auf ganze 8 Jahre verteilt, geboten wird und darnin 
sicher von bleibenderem Werte ist. Das Studium der beiden Sprachen selbst und dereń 
Verwandtschaft mit der unsrigen — die meisten Lehn- und Fremdworter stammen daher — 
gewiihren weitere Einblicke in die luilturelle Entwicklung jener Volker wie auch unseres 
Volkes, die durch Ubersetzungen niclit beigeschafft werden kdnnen.

Der altklassische Unterricht macht an unserer Anstalt 77 St. oder 32'5% des Ge- 
samtunterrichts ans. Ihn geniefien ganz die Gymnasiasten. Die Realgymnasiasten nehmen 
bloB teil am ganzen Lateinunterricht im AusmaBe von 49 St., d. h. an nicht ganz zwei 
Drittel des altklassischen Unterrichts (20'6% des Gesamtunterrichts).

Die Realisten endlich haben mit den anderen Schtilern den Lateinunterricht der 
vier unteren Klassen gemeinsam, d. i. ein gutes Drittel des altklassischen Unterrichts oder 
27 St. (1L4% des Gesamtunterrichts). Das zu 77 Stunden Fehlende bekommen die Real
gymnasiasten durch 20 St. Franzósisch, 8 St. Darstellende Geometrie und Chemie, die 
Realisten auBerdem noch durch 9 St. Englisch, 8 St. Freihandzeichnen und 6 Erganzungs- 
stunden fiir mathematisch-naturwissenschaftliche Fiicher ersetzt. - Durch diesen Ersatz 
werden in jenen Schiller gleichfalls verschiedene geistige Fahigkeiten geweckt und gefSrdert, 
und sie selbst dem Kulturleben der neuesten Zeit naher gebracht und fiir dasselbe geeig- 
neter gemacht, was ja gewiB auch sehr erstrebenswert ist. Welche von den drei Bildungs- 
wegen, die sich ja am O.-R.-G. so auBerordentlich wenig unterscheiden, die bessere ist, ver- 
mag niemand zu sagen. Das wird jedenfalls immer personliche Ansichtssache bleiben 
und nach dem Schiller sich richten, der die Wahl zu treffen hat. Des letzteren Umstandes 
wegen ware es wiinschenswert, daB die Wahl erst nach dem 4. Jahrgange getroffen werde.

Dir.  Dr.  An t o n  S c h l o s s e r .

Berichtigung : In der VIII. KI. (s. S. 14) ist die „Naturgeschiehte" nur fiir Real
gymnasiasten und Realisten Pflichtgegenstand.
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Die Nutzbarmachung 
des atmospharischen Stickstoffes.

Bedeutung des Stickstoffes.
Der Stickstoff findet sich im freien Zustande in der Luft mit einem Anteile von 

74-514 Gewichtsprozenten oder 78 03 Volumsprozenten und in gebundenem Zustande in 
betrachtlicher Menge besonders in tierischen und pflanzlichen Stoffen. In der festen, der 
Untersuchung zuganglichen Erdmasse, der Luft und im Wasser ist er nichtsdestoweniger 
im Durclischnitte nur mit einem Anteile von 0'02 % vertreten. Spielt der Stickstoff in 
Bezug auf Menge und Wiehtigkeit fiir den Aufbau der festen Erdmasse eine viel unterge- 
ordnetere Rolle, ais sie dem Sauerstoff und vielen anderen Elementen zukommt, so ist er 
hingegen ein wesentlicher Grundstoff der Verbindungen des Pflanzen- und Tierreiches; 
seine Bedeutung fiir dieselben beleuclitet am besten die Betrachtung seines Kreislaufes in 
der Natur.

Im pflanzlichen und tierischen Korper bauen sich die hochzusammengesetzten Ei- 
weiBstoffe auf, welche infolge der Stoffwechselvorgange zerlegt und in Form einfacher 
Verbindungen ausgeschieden werden. So bringt der tierische Korper die Zerfallsprodukte 
des EiweiB hauptsachlich ais Carbamid oder Harnstoff zur Aussclieidung. Nimmt man 
die Gesamtzahl der Menschen mit 1600 Millionen an, so ergibt sich bei einer durch- 
schnittlichen taglichen Abscheidung von 25 g  Harnstoff per Person die tagliche Menge 
von 40.000 t} was 18 Millionen Tonnen Stickstoff entspricht. Das ausgeschiedene Car
bamid zersetzt sich sehr bald unter dem EinfluB von Bakterien und geht in Ammonium- 
karbonat iiber.

Auch nach dem Absterben eines tierischen oder pflanzlichen Organismus sind dessen 
EiweiB korper alsbald durch die Einwirkung von Faulnisbakterien einer weitgehenden Zer- 
setzung unterworfen, in dereń Verlaufe die das EiweiB zusannnensetzenden Elemente in 
Form einfach zusammengesetzter Verbindungen entweichen; so bildet sich der Ammoniak, 
der sich mit der gleichzeitig entstehenden Kohlensaure zu Ammoniumkarbonat umsetzt.

Durch die im Ackerboden sich findenden salpeterbildenden Bakterien werden die 
Ammoniumverbindungen entweder direkt oder nach der zuerst erfolgenden Bildung von 
salpetrigsauren Salzen zu Nitraten oxydiert, welche sich im Ackerboden zugleich mit den 
ungezahlten Millionen abgestorbener Bakterien ansammeln; letztere nehmen so an der 
Humusbildung einen wichtigen Anteil. Die hoheren Pflanzen beniitzen die im Boden 
vorhandenen Nitrate, Nitrite und in geringerem MaBe auch wohl Ammoniumverbindungen 
ais fiir sie unumganglich notwendige Stickstoffnahrung und bauen daraus mit Hilfe der 
gleichzeitig assimilierten Kohlensaure und des Wassers ihren Pflanzenkorper auf. Den in 
ungeheurer Menge zur Yerfiigung stehenden Stickstoff der Luft vermogen die hoheren 
Pflanzen hingegen nicht zu assimilieren. Manche Bakterien aber, sowohl frei ais auch in 
Symbiose lebende, konnen, wie zweifellos nachgewiesen wtirde, sich direkt des atmos
pharischen Stickstoffs ais Nahrung bedienen. Solche Mikroorganismen sind der Bacillus 
radicicola, Clostridium Pasteurianeum und Azotobacter chroocoecntn u. a. Ersterer, der 
in Symbiose mit Leguminosen lebt, befahigt diese żum Gedeihen auf an Stickstoffverbin- 
dungen armem Boden, der anderen hoheren Pflanzen nicht mehr zusagt. Sie veranlassen 
an den Wiirzelchen der Leguminosen die Bildung von Knollchen, in denen sie sich an- 
siedeln, lim ihre Lebenstatigkeit zu entfalten, die u. a. in der Aufnahme des atmospha
rischen Stickstoffs und der Verarbeitung desselben zu Stickstoffverbindungen besteht. Letztere 
weisen sie ihrer Wirtspflanze, ihr damit die Grundlage ihres Gedeihens bietend, zu und be- 
reichern damit auch namhaft, zum Besten folgender Kulturen, die Ackererde, wenn damit 
auch in der Regel nicht das vollige Gleichgewicht mit dem Bedarfe hergestellt werden kann.

Auf sterilem, stickstoffreiem Boden gedeihen auch Leguminosen mangels solcher 
Bakterien nicht, wohl aber, sobald eine Impfung der Ackererde mit stickstoffsammelnden 
Bakterien vorgenommen wurde. Der Bazillus radicicola wird seit neuester Zeit kultiviert 
und unter dem Namen Nitragin zur Impfung der Felder in den Handel gebracht.

Die Bindung des Stickstoffs kann sich aber auch ohne Mitwirkung von Mikroor
ganismen vollziehen. So ist schon seit mehr ais 100 Jahren bekannt, daB die elektrischen 
Entladungen die chemische Vereinigung des Stickstoffs mit Sauerstoff veranlassen, ais 
dereń Endprodukt die salpetrige Saure und die Salpetersaure entsteht. In der Luft, in



welcher sich beide Verbindungen teils frei, teils ais Salze finden, verdanken sie genannter 
Ursache i lir Entstehen. Durch die Niederschlage gelangen dieselben sanit dem gleichfalls 
iii der Luft vorhandenen Ammoniak und dessen Salzen zur Erde lierab. Nach durchge- 
ftihrten Untersuchungen erfahrt 1 ha in einem Jahre durch die Niederschlage eine Be- 
reicheruug von LSI kg bis 22-12 kg von in der Atmosphare gebundenem Stickstoff. Aus 
der Tatsache, daB die Analysen der Luft von Kulturlandern hoheren Oehalt an gebun
denem Stickstoff aufweisen ais in Naturlandern, ergibt sich die Folgerung, daB das Mehr 
an Stickstoffverbindungen in Kulturlandern seiner Ursache nach lediglich in der dichteren 
Besiedlung und der damit gegebenen gróBeren Oelegenheit zur Bildung gebundenen Stick- 
stoffes zu suchen ist.

Diese Annahme ist auch durch das Ergebnis, daB das in Kulturlandern zu findende 
Mehr an Stickstoff in Form von NH3 vorkommt, bewiesen, da der in der Luft der Natur- 
liinder zu findende gebundene Stickstoff durchaus nur ais Nitratstickstoff vorkommt.

Sind es hiernach nur verschwindend geringe Mengen von Luftstickstoff, welche 
direkt in der Atmosphare zur Bindung kommen, so ist andererseits daraus zu ermessen, 
wie hoch im Haushalte der Natur die Tiitigkeit der stickstoffbindendeu Bakterien einzu- 
schatzen ist; denn wie kónnten sonst ohne dereń Uilfe seit Jahrtausenden oline kiinstliche 
Stickstoffdiiugung die Wiilder griinen, dereń Entgang an gebundenem Sticksoff durch 
Auslaugung und Abschwemmung sicher hoher in Rechnung zu stelleu ist ais der der At
mosphare durch Niederschlage entstammende.

Aus den von den Pflanzen aufgenommenen anorganischen Stickstoffverbindungen 
werden nun die EiweiB- und eiweiBahnlichen Stoffe nach einem jedenfalls hóchst ver- 
wickelten, noch nicht geniigend erforschten Prozesse gebildet. Da sich der Stickstoff in 
den stickstoffhaltigen Verbindungen der-Pflanzen ais Ammoniakstickstoff findet, kann 
angenommen werden, dali sich Ammoniak direkt mit den bei der Assimilation bildenden 
Aldehyden vereinigt.
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Da jedoch von der Pflanze weitaus haufiger ais Ammon-iak Salpetersaure in ihren 

Salzen aufgenommen wird, so muli sich wohl ein ReduktionsprozeB unter Abgabe von 
Sauerstoff und Aufnahme von Wasserstoff abspielen, wie dies ahnlich bei der Kohlen- 
saureassimilation der Fali ist.

Ais erstes Produkt der Stickstoffassimilation ist die Cyanwasserstoffsaure anzusehen, 
welche sich in vielen Pflanzen teils frei, teils ais Glykosid findet. Durch Verbindung 
derselben mit Aldehyden und Reduktion der entstandenen Additionsprodukte kann mail 
sich zunachst die Bildung organischer Amidoverbindungen denken, aus denen Konden- 
sation mehrerer Molekule unter Wasseraustritt zur Bildung von EiweiBstoffen fiihrt, die 
sich dann im Tierkorper durch den stattfindenden VerdauungsprozeB zu den kompliziertesten 
EiweiBstoffen umbauen, um endlich wieder, wie bereits dargetan wurde, zu zerfallen.

Im geschlossenen Kreislaufe wandert so das Element Stickstoff in der Natur. Aus- 
geschlossen aus demselben werden freilich jene gewaltigen Mengen Stickstoff, welche in 
der Ackererde gleichfalls von Mikroorganismen ais auch durch des Menschen Veranlassung 
alltaglich aus dem kostbaren Schatze der Stickstoffyerbindtingen in Freiheit gesetzt werden.

Ungezahlte Tonnen Stickstoff entweichen taglich durch die Verbrennung der Stein- 
kohle und viele Reaktionen, wie das Abbrennen der E>cplosivstoffe geben Veranlassung 
zum Freiwerden von Stickstoff. Da der gebundene, bei jedem Schusse freiwerdende Stick
stoff ais Nahrung eine Existenzbedingung fur viele Organistuen hatte sein konuen, kann 
mit voller Berechtigung von jedem Schusse gesagt werden, daB er, gleichgiiltig ob er 
trifft oder nicht. Leben yernichtet.

Die Stickstoffverbindungen spielen sowohl in der Landwirtschaft wie auch in der 
chemischen Industrie eine immer bedeuteuder werdende Rolle. Die Landwirtschaft suclit 
den Ertrag des Bodens durch Ausstreuen von stickstoffhaltigen Dungemitteln neben Phos- 
phaten und Kalisalzen zu heben, indem sie dem Boden die durch die Ernte entzogenen 
Stoffe, die notwendige Nahrungstnittel der Pflanzen sind, wieder zufiihrt. Seit der groBe 
Chemiker Liebig in der Mitte des vorigen Jahrhunderts die moderne wissenschaftliche 
Diingerlehre aufgestellt hat, werden alljahrlich stetig wachsende Mengen von Stickstoff- 
diinger dem Boden zugefuhrt; ein erheblich grólieres Ertragnis des Ackerbodens lolinte 
die Mehrauslagen gegen frtiher, ais die Stickstoffdihigung lediglich in der Gabe von 
Stalldtinger bestand; floB ja docli mit diesem bloB ein Teil des dem Boden durch die 
Ernte entzogenen Stickstoffes zuriick, sodaB eine allmahliche Verarmung der Ackererde 
an gebundenem Stickstoff die notwendige Folgę war.

Wie die schon seit langer Zeit betriebene Darstellung des Schwarzpulvers, so ist 
auch die Fabrikation aller modernen Sprengstoffe auf Stickstoffverbindungen angewiesen 
und betrachtliche Mengen derselben erfordert seit neuesterZeit auch die chemische Industrie 
zur Darstellung vieler Teerfarbstoffe und anderer Verbindungen. Auch in dem in Hans 
und Gewerbe, zur Kaltegewinnung und Sodafabrikation viel yerwendetem Ammoniak,



mit der Salpetersaure, den Cyaniden und anderen Stickstoffverbindungen werden taglich 
gewaltige Mengen gebundenen Stickstoffs gebraucht.

Woher floB mm bisher die Quelle, welche den Bedarf an gebundenem Stickstoff deckte?
War mail bis znr Mitte des vorigen Jahrlnmderts einzig anf den eigentlicli seltener 

und in nicht allzugroBer Menge zu findenden Kalisalpeter angewiesen, so eroffneten sich 
damals die reiclien I.ager von Natronsalpeter an der Kiiste Chiles. In welcher Weise der 
Stickstoffbedarf zunahm, ergibt ein Vergleich der im Jahre 1850 exporfierten Mengen 
Chilesalpeters mit jener von 1909. Sie stieg von 30.000 t anf 2,133.000 t und W. Crookes 
schatzt den Jahresverbrauch nach 30 Jahren anf etwa 12,000.000 t. Infolge der zimehmenden 
Nachfrage nimmt die Ergiebigkeit der chilenischen Lager betrachtlich ab, sodaB eine 
Erschopfung derselben in absehbarer Zeit. nach geologischen Sachverstandigen langstens 
in 50 Jahren, zu erwarten ist, ohne daB das Auffinden eines gleich ergiebigen Lagers in 
Aussicht stelit.

Zu einer immer groBer werdenden Bedeutung fiir die Landwirtschaft gelangte seit 
neuerer Zeit das schwefelsaure Ammonium, welches bei der Leuchtgas und Kokserzeugung, 
sowie bei der Verwertung des Torfes durch Absattigung des entstehenden ammoniak- 
haltigen Gaswassers erhalten wird. In der chemischen Industrie vermag das schwefelsaure 
Ammonium den ais Salpeter gebundenen Stickstoff allerdings nicht zu ersetzen, da es 
bis jetzt keiu einfaches Mittel gibt, dieses in Salpeter uberzufuhren. Ist diese Quelle auch 
bedeutend, so deckt sie doch nur einen geringen Bruchteil des Weltbedarfes und muB 
ja doch einmal versiegen.

Zuletzt sei noch ais Stickstoffąuelle des in der Landwirtschaft ais Diingemittel ge- 
schiitzten, ans den Exkrementen und Leichen vou Strandvógeln entstandenen Peruguanos 
gedacht, der sieli anf den Kiisteninseln Perus in groBen Lagern findet, die aber auch 
bereits ilirer Erschopfung entgegengehen.

In Anbetracht der unumganglicheii Notwendigkeit des Chilesalpeters, der in erster 
Linie in Betracht kommenden Stickstoffverbindung, fiir die Industrie sowie fiir die Land
wirtschaft, welche heute den Lowenanteil der Salpeterproduktion fur sich beansprucht, 
ist der Ausspruch W. Crookes verstandlich, der das Stickstoffproblem ais die entscheidende 
Lebensfrage der zuktinftigen Generation bezeichnet. Denn auBer Stande die Tatigkeit 
der stickstoffbindenden Bakterien in uns zureichendem MaBe dienstbar zu macheti, noch 
fahig, einen auf erhohte Produktion der Stickstoffverbindungen durch Luftelektrizitat hin- 
zielenden EinfluB auszuiiben, ware ein Versiegen der chilenischen Salpeterlager, ohne dali 
inzwischen ein entsprechender Ersatz gefunden wiirde, eine Katastrophe, nicht allein fiir 
die Industrie, sondern auch fiir die Landwirtschaft aller Kulturstaaten. Es ist nur selbst- 
verstandlich, dali die moderne Technik, von welcher allein die Beantwortung der fiir das 
Menschengeschlecht wichtigeti Stickstoffrage zu erwarten ist, sich dem ungeheuren Vorrate 
an ungebundenem Stickstoffe zuwenden muiite, der in der Luft kostenlos zur Verfiigung 
stelit. Da der Luftdruck auf 1 cm1 1033 ky betragt, und die Luft 78'03 Gewichtsprozente 
Stickstoff enthalt, so lastet auf dieser Flachę eine Menge von 0 80604990 ky, iiber 1 ha 
sonach 80,604.990 kg Stickstoff. Da 1 ky gebundenen Stickstoffes im Chilesalpeter mit 
1 '20 K, in der Salpetersaure mit 3'50 K und im Cyankali mit 8 K bewertet werden kann, 
so entspricht der iiber 1 ha lagernue Luftstickstoff in diese Verbindungen iibergefiihrt 
einem Werte von 96,725.988 K ais Chilesalpeter, 282,117.465 K ais Salpetersaure und 
644,839.920 K ais Cyankali. Nach Birkeland—Christiania wiirde der iiber 1 km2 lastende 
Stickstoff zur Deckung des gesamten Weltbedarfes auf 25 Jahre geniigen.

Diese Zahlen zeigen, daB es eine fiir die Technik iiberaiis veiiockende Aufgabe ist, 
den bisher wertlosen Luftstickstoff durch Uberfiihrung in seine so kostbaren Verbindungen 
zu gewinnen. Gelingt es, den Luftstickstoff in die Yerbindungen Ammoniak oder Stick- 
stoffoxyd uberzufuhren, so ist die Aufgabe gelóst, was allerdings bei der groBen Reaktions- 
tragheit des Stickstoffs nicht einfach ist. Nach vielen wissenschaftlichen Versuchen ist es 
endlich gegliickt, diese beiden Verbindungen in nutzbringender Weise aus dem Luftstick
stoff darzustellen und damit die fiir Ackerbau und Industrie so iiberaus wichtige Frage 
zu lósen.

Gewinnung von Salpetersaure aus dem Luftstickstoffe.
Im Jahre 1770 entdeckte der Englander Priestley, daB beim Durchschlagen des elek- 

trischen Funkens durch die Luft eine Vereinigung des Stickstoffes mit Sauerstoff vor sich 
geht und einige Jahre spater wurde erkannt, daB derselbe ProzeB sich auch beim Aus- 
strómenlassen heiBen Sauerstoffes in die Luft vollzieht. Dieser Vorgang, der vielen For- 
schern, besonders Nernst, Gegenstand weitgehendster Forschungen war, spielt sich nach 
folgender Gleichung ab:

N, +  0 2 2 NO -  2 X  21.600 Kai.



Da der Prozefi der Stickoxydbildung ein endothermer ist, wirkt hóhere Tem
peratur beschleunigend ein. In welchem hohen Mafie das der Pall ist, ergibt folgende 
Tabelle, in welcher die Dauer der Bildutig der Halfte der hóchstmóglichen Menge NO 
bei gewohnlichem Luftdrucke angegeben ist.

bei 1000° abs. Temp...........................81'62 Jalire
1500° „ „ . .................... 1-26 „
1700° „ ,, . ....................  59 Minuten
1900" „ „ . ....................  2-08 „
2100° „ „ . ....................  5-06 Sekunden
2500" „ „ . ....................  1-06.10 2
2900" „ „ . ....................  3-45.10 6
3100" ....................... ....................  1-86.10 0 ij

Bei niedrigen Temperaturen geht die Bildung von Stickoxyd so ungeniein langsam 
vor sieli, dafi nur mit jenen hohen nur durch den elektrischen Flammenbogen erreich- 
baren Temperaturen gerechnet werden kann. Der Prozefi vollzieht sich niclit bis zur 
vollstandigen Bindung alles Stickstoffes, sonderti hort beim Vorhandensein einer bestimmten 
kleinen Menge Stickoxyd auf. Gleichzeitig mit der Bildung spielt sich der Prozefi 
audi in umgekehrtem Sinne ab und dies bei hoherer Temperatur in hóherem Mafie. 
Zwischen Stickstoff, Sauerstoff und Stickoxyd wird sieli liach einiger Zeit ein Gleich- 
gewichtszustand einstellen, mag man nun voni reinen Stickoxyd oder von einem aus Stick
stoff und Sauerstoff besteliendem Reaktionsgemisch ausgehen. Beim iangsamen Abkiihlen 
eines Stickoxyd enthaltenden Gasgemisches vollzieht sich nnter Warmeabgabe der Zer- 
fall der Stickoxydmolekiile in die Elemente und der Gleichgewiclitszustand wird einen 
um so geringeren Gelialt an Stickoxyd aufweisen, je niedriger die Temperatur ist. Fol- 
geude Tabelle gibt die Temperaturen und Zeiten an, in welchem reines Stickoxyd bei 
Atmospharendruck auf die Halfte zersetzt wird:

1500" absol. Temp..............................................198 Sek.
1900" „ ....................................................P044
2300"  ............................................................... 0-00504 „
2700° „ ....................................................  0-00002352 Sek.
3100" „ „ ........................................  0-000000134 „

Um eine moglichst grofie Menge an Stickoxyd zu erhalten, ist es deshalb notig fur 
eine sehr rasche Abkiihlung des stickoxydhaltigen Gasgemisches Sorge zu tragen, damit 
der Zerfall der Stickoxydmolekiile nicht zu folgen vermag.

Obwohl die Bildungsgleichung erkennen lafit, dafi nicht Luft, solidem ein Gemisch 
von gleiclien Raumteilen Stickstoff und Sauerstoff ftir die Reaktion das giuistigste ( ie- 
menge ist, wird docli aus wirtschaftlichen Grunden ausschlieBlich Luft angewendet. Starkę, 
Grólie und Gestalt des ftir die Zwecke der Stickstoffoxydation ani giinstigsten wirkenden 
Lichtbogens sind durch vielfaltige Untersuchungen ermittelt worden und die verschicden- 
sten Anordnungen stelien in der Technik im Gebrauche. Die bewahrteste Anordnung 
des Flanunenbogens scheint wohl die vou Professor Birkeland-Christiania stammende zu 
sein, welche in den grofien Salpetersaurewerken zu Notodden in Norwegen seit 1903 mit 
grofitem Erfolge in Anwendung sind.

Birkeland verwendet den elektrischen Lichtbogen eines mafiig gespannten Wechsel- 
stromes, der in einem starken magnetischen Felde erzeugt wird. Der an den Elektroden 
sich bildende vom Stroni durchflossene Lichtbogen stellt einen aufierst leicht beweglichen 
Leiter dar, welcher sich im magnetischen Felde senkrecht zu den Kraftlinien in rasche Be- 
wegung setzt. Der Lichtbogen, welcher an den Elektroden immer niehr zuriicktrilt wolbt 
sieli und zerreifit endlich infolge vergróBerter Spannung und vergrofierten Luftwiderstandes. 
Sofort tritt ein neuer Lichtbogen an dessen Stelle. Da diese Erscheinung sich regelmaBig 
mit grofier Geschwindigkeit wiederholt — gelingt es doch mit Hilfe eines kraftigen Elektro- 
magneten etwa 1000 Lichtbogen in der Sekunde zu trzeugen — so gewahrt sie das Bild 
einer ruhig brennenden Scheibe. Die aus Kupferrohren besteheuden Elektroden, welche 
behufs Kiihlung standig von kalteni Wasser durchflossen werden, sind in einer flachen. 
aus feuerfestem Ton besteheuden Kanimer eingeschlossen. Da diese Kanimer nur 0-2 m 
breit und 2 iii liocli ist, fullt die beinahe zu 2 m  im Durchmesser sich ausbreitende 
Flammenscheibe den Reaktionsraum fast vo!lstandig aus.

Diese Kammern werden von einem Luftzuge von 20.000 bis 25.000 / in der Minutę 
durchstrómt. Beim Verlassen des Ofens betragt die Temperatur der Gase, dereń Stick- 
oxydgehalt ungefahr 2 %  ausmacht, infolge des grofien Luftuberschusses blofi 1000°, sodafi 
die ftir die Zersetzung des Stickoxyds gunstigste Temperatur bereits weit unterschritten ist. 
Eine rasche weitere Temperaturerniedrigung erfolgt durch Nutzbarmachung der Warnie 
des Reaktionsgemisches zum Heizen von Dampfkesseln und zum Eindampfen der Lósung 
des Calciumnitrates. Die Temperatur sinkt dadurch rascli und wird durch Kuhlapparate 
rasch weiter bis auf 50' erniedrigt. Unter 500'' findet die Yerbindung des Stickoxyd mit



dem nocli vorhandenen Sauerstoff zu Stickstoffperoxyd statt. Diese Reaktion spielt sich 
namentlich in einem besonderen mit feuerfesten Steinen ausgefiitterten Oxydationsturme 
ab, in welchen das gekiihlte Stickoxyd geleitet wird. Die Umwandlung des gebildeten 
Stiekstoffperoxyds zu Salpetersaure erfolgt in 3 groBen. ans Oranitplatten bestelienden 
nnd mit Quarz gefiillten Absorptionsturmen, die mit kaltem Wasser berieselt werden. 
Dicses reagiert mit dem entgegenstrómenden Stickstoffperoxyd nach folgender Oleiclning: 

2 N O ,  +  H20  =  H N O ,  - f  H N O ,.
Die selir unbestandige salpetrige Saure zerfallt weiter:

3 H N O ,  =  2 N O  - f  H N O ,  +  H, O.
Es gelingt jetzt schon die von den Oranitturmen rieselnde Salpetersaure in einer 

solclien hohen Konzentration herzustellen, daB sie direkt in eisernen Fassern in den 
Handel kommt.

Die leizten Reste der Stickoxyde, welclie die Granittiirme verlasseti, gelangen 
in Holztiirmen durch herabrieselnde Natronlauge zur Absorption. Die gewonnene 
I ósung wird aut Natriumnitrit rerarbeitet und damit jetzt schon ein Drittel des Welt- 
bedarfes gedeckt. Im Jahre 1908 wurden davon an die deutsche Farbenindustrie bereits 
iiber l ' / 4 Millionen Kronen (ÓW.) abgegeben.

Żur Gewinnung von Kalksalpeter wird die ans den Granitturmen kommende Saure 
in Granitkufen durch Kalkstein in eine neutrale Lósung vom Calciumnitrat verwandelt, 
weiches in Eisenpfannen eingedampft, nach dem Erstarren auf Miihlen gekornt und in 
Holzfassern ais Diingemittel zum Versand kommt. Ais solches kommt dem Kalksalpeter 
beziiglich des Diingewertes die vo!le, iiberall anerkannte Gleichwertigkeit mit dem Chile- 
salpeter zu, mit welchem er auch erfolgreich ain Weltmarkt in Wettbewerb tritt. Anfatig 
1909 arbeiteten in Notodden 36 elektrische Flammenbogenofen an der Oxydation des 
Stickstoffs mit einer Kraft von 36.000 PS, welclie von den Wasserfallen des norwegischen 
Flusses Tinelf geliefert wird. Gegenwartig sind in den Werken der norwegischen Salpeter- 
industrie 22 Millionen norw. Kronen angelegt, doch wird nach dem geplanten weiteren Aus- 
bau, bei welchem noch weitere gewaltige Wasserkrafte nutzbar gemacht werden, der Wert der 
gesamten Anlagen etwa 54 Millionen norw. Kronen betragen. Seit einem Jahre ist die 
Badische Anilin- und Sodafabrik bei den norwegischen Salpeterwerken nicht nur finanziell 
beteiligt, sondern verwertet dortselbst auch das von ihr patentierte von Schonherr aus- 
gearbeitete Verfahren, weiches vollkommeu konkurrenzfahig ist. In den letzten 6 Monaten 
des Jahres 1908 betrug der Umsatz, trotz manigfacher, im ersten Betriebsjahre leicht be- 
greitlicher Stórungen 1,500.000 norw. Kronen und ergab einen Reingewinn von etwa
530.000 norw. Kronen.

Auch in Osterreich hat seit September 1909 die Fabrikation der Luftsalpetersaure 
mit der Unternehmung der Salpetersaure-Industrie-Gesellschaft Gelsenkirchen in Patsch 
bei Innsbruck festen FuB gefaBt. Das dort angewendete. von Pauling ausgearbeitete Ver- 
faluen beniitzt festsitzende hornerartige geformte Elektroden, an dereń engster Stelle der 
Flammenbogen entsteht. Es ist eine mechanische Regulierung des Elamtuenbogens móg- 
lich, welcher eine Lange bis zu einem Meter besitzt. Der Luftstrom, welcher vorgewarmt 
in einer Breite von etwa 40 mm divergent einstrómt, bespiilt den ganzen Lichtbogen und 
verlaBt den Reaktionsraum mit einer Temperatur von 700 800’ bei einem Gehalte von 
ungefahr P5% Stickoxyd. In Patsch stehen 24 elektrische Ófen mit einer Wasserkraft von
15.000 PS im Betriebe. Die erzielte Ausbeute betrug 500 kg Salpetersaure (wasserfrei) fur 
1 K.-W. Jalir. Dieselbe Gesellschaft bant jetzt eine zweite Anlage bei Mailaud und eine 
dritte ebenso starkę in Sudfrankreich.

Verwendung des Luftstickstoffes zur Gewinnung von Ammoniak.
Ammoniak wurde bisher ais Nebenprodukt bei der Verarbeitung der Kolile zu Koks 

und Gas gewonnen ; die Darstellung desselben aus den Elementen, wie sie, was schon langst 
bekannt war, durch stille elektrische Entladungen ais auch durch elektrische Funken erfolgt, 
wurde beziiglich ihrer technischen Yerwertbarkeit ais unmoglich hingestellt. Diese Ansicht 
fand ihre Begriiudung in der Reaktionstnigheit des Stickstoffs bei niedriger Temperatur 
und der Unbestandigkeit des gebildeten Atnmoniaks bei hohen Temperaturen. Durch die 
Arbeiten von Haber und Le Rossignol (,Vortrag vom 18./3. 1910 im naturwissenschaft- 
liclien Verein zu Karlsruhe) scheint auch die Gewinnung von Ammoniak aus den Ele- 
menten die Grundlage fur eine .Ausniitzung des Luftstickstoffs fiir die Landwirtschaft zu 
bieten. Aus dem bei der Verbindung sich abspielenden Prozesse:

N2 +  3 H.2 ^  >  2 N H3 +  2 X  14010 Kai.
ist zu ersehen, daB infolge der exothermen Bildung des Ammoniaks starkę Erwarmung 
eine Umkehrung des Prozesses zu Ungunsten des gebildeten Ammoniaks bewirkt. Wegen



des leichten Zerfalls des Ammoniaks bei hoherer Temperatur kommen elektrische Flammen- 
bogen zur Darstellung des Ammoniaks aus den Elementen auBer Betracht. Bei schwacherer 
Erwarmung dauert aber infolge geringer Bildungsgeschwindigkeit die Erreichung desGleich- 
gewichtes wieder viel zu iange. Aus der Volumsverminderung, unter welcher sich der obige 
ProzeB vollzieht, ergibt sich, daB der ProzeB durch Erhóhung des Druckes vorteilhaft 
beeinfluBt werden muB. Haber tragt allen Umstanden Rechnung, indem er die Ver- 
einigung des Stickstoffs mit Wasserstoff bei einer Temperatur von etwa 550° unter einem 
Drucke von ungefahr 200 Atm. bei Anwesenheit von Uran vornimmt, welches durch 
seine ausgezeichnete kutalytische Wirkung die Reaktion beschleunigt. Er beniitzt dabei 
einen Apparat, bei welchem das BildungsgefaB, das AbscheidungsgefaB und eine Umlaufs- 
pumpe in einen Kreis geschlossen sind. Es tritt freilich nur eine schrittweise Bildung 
von Ammoniak ein, doch laBt sich dieses durch maBige Kuhlung verfliissigen oder durch 
Losungsmittel ausscheiden, wahrend der noch unverbrauchte Stickstoff und Wasserstoff 
weiterhin im Kreislaufe verbleibt. Da diese synthetische Darstellungsmethode einen ge- 
ringen Kraft-, Warnie- und Kaltebedarf beansprucht, ist die Móglichkeit einer wirtschaft- 
lichen Ausniitzung des Luftstickstoffes auch in Ermanglung billiger Wasserkrafie gegeben, 
welclie ein Haupterfordernis zur Gewinnung des Luftsalpeters und des noch zu bespre- 
chenden Kalkstickstoffes sind.

Nach den Untersuchungen von A. Kolb bieten auch die Silicide in ihrer Fahigkeit, 
beim Erhitzen in Stickstoff bis auf etwa 1000 1 diesen aufzunehmen und beitn Behandeln 
des erhalteneu Produktes mit Wasser latigsam Ammonik abzuspalten, einen neuen Weg 
den Luftstickstoff fiir die Landwirtschaft ais Diingemittel verwertbar zu machcn. Die 
Stickstoffabgabe dieser Stickstoff-Silicium-Calcium-Verbindungen erfolgt sehr langsam und 
wiirde eine sparsame und langanhaltende Stickstoffąuelle im Ackerboden bilden.

Kalkstickstoff.
Dem Kalkstickstoff oder Calciumzyanamid kommt in der neuesten Zeit sowohl ais 

Diingemittel ais auch ais Ausgangsmaterial zur Gewinnung anderer wichtiger Stickstotf- 
verbindungen eine namhafte Bedeutung zu. Das Ausgangsmaterial fiir die Darstellung 
desselben bildet Calciumcarbid, iiber welches, wahrend es in feingemahlenem Zustande 
in Retorten aus feuerfestem Materiał auf WeiBglut erhitzt wird, Stickstoff geleitet wird. 
Der Stickstoff wird vom Calciumcarbid unter Bildung von Calciumcyanamid lebhaft auf- 
genommen. Es spielt sich folgender ProzeB ab:

Ca C, - f  2 N =  N C -  N Ca.
Nach Beendigung des lebhaften exothermen Prozesses wird das Produkt in noch 

gltihendem Zustande der Retorte entnommen, pulverisiert und in den Handel gebracht. 
Der zum Prozesse erforderliche Stickstoff wird durch Uberleiten von Luft iiber in Retorten 
befindliches gliihendes Kupfer gewonnen, welches den Sauerstoff unter Bildung von Kupfer- 
oxyd aufnimmt. Durch nachfolgendes Uberleiten von Generatorgas wird das Kupferoxyd 
wieder zu Kupfer reduziert und dadurch weiter verwendbar gemacht. Vielfach erhalt 
man den notigen Luftstickstoff auch nach Prof. Linde durch fraktionierte Destillation von 
fliissiger Luft.

Die Kalkstickstoffdarstellung der Berliner Cyanidgesellschaft ist bereits zu einer 
groBen Industrie herangewachsen, die ihre groBte Unternehmung in Piano d ’Orta in 
Italien besitzt. Weitere Anlagen derselben Gesellschaft bestehen noch in Sebenico und Fiume, 
wahrend die Errichtung einer Anlage in Almissa in Dalmatien mit Beniitzung gewaltiger 
Wasserkriifte geplant ist. Auch in Deutschland, Frankreich, in der Schweiz und in Nord- 
amerika werden Fabriken fiir die Darstellung von Kalkstickstoff gegriindet.

Die Gesellschaft fiir Stickstoffdiinger in Westeregeln stellt Stickstoffkalk durch Zu- 
satz von etwa 10% Calciumchlorid zum Calciumcarbid dar und erreicht durch diesen 
Zusatz eine raschere und schon bei 700” vor sich gehende Bindnng des Luftstickstoffes. 
Das in Westeregeln dargestellte Calciumcyanamid kommt unter dem Namen Stickstoffkalk 
in den Handel und unterscheidet sich von dem Kalkstickstoff wolil durch beigetnengtes, 
fiir landwirtschaftliche Zwecke aber indifferentes Calciumchlorid, welches das Produkt 
zerflieBlich macht, doch kamn in Bezug auf seinen Stickstoffgehalt. Der Unterschied der 
Bezeichnung ist sonach nebensachlich.

Auch Zusatz von 1 bis 2 % FluBspat riickt die Reaktionstemperatur bis auf 900" 
herab. Der gemaBigtere Verlauf der Reaktion hat eine geringere Temperatursteigerung 
zur Folgę und verursacht aus diesem Grunde eine minder bedeutende Materialbeanspruchung, 
ais dies oline FluBspatzusatz der Fali ist. Dieselbeti Yorteile gewahrt freilich auch, und 
zwar in noch hóherem Grade, das Calciumchlorid. Doch wegen des Vorzuges, der in 
der geringeren ZerflieBlichkeit des mit FluBspat hergestellten Fabrikats liegt, diirfte sich



auch diese Fabrikationsweise in der Calciumcyanamidherstellung einbtirgern. Ais Ubel- 
stand gilt freilich, daB wahrend der ganzen Dauer der Reaktion geriihrt werden muB, um 
das Zusammenbacken der Masse in sich, ais auch mit den Retortenwanden zu verhindern.

Ais Quelle billiger Energie fiir die Calciumcyanamidfabrikation ist in neuester Zeit 
die Ausniitzung der groBen Moore in Aussicht genommen.

Der Kalkstickstoff findet in der Landwirtschaft ais Diingemittel statt des Chile- 
salpeters Anwendung. Da bei seiner Herstellung ein geringerer Aufwand von elektrischer 
Energie ais zur Herstellung von Kalksalpeter nótig ist, so stellt sich der Preis fiir 1 kg 
von in Kalkstickstoff gebundenen Stickstoffs billiger ais beim Kalksalpeter.

Die Wirkung des Kalkstickstoffs ais Diingemittel erklart sich damit, daB diese Ver- 
bindung im Boden, besonders in solchem mit groBer Absorptionskraft und hohem Kohlen- 
sauregehalt zu Calciumhydrat und Cyanamid zerfallt:

Ca N. C N +  2 H2 O =  Ca 0 2 H,2 -j- H2 N. C N.
Das freie Cyanamid wird durch die Tatigkeit von Bodenbakterien in Ammonium- 

karbonat und im weiteren Verlaufe in Nitrat verwandelt, sobald das der Umsetzung 
hinderliche Calciumhydrat durch die Kohlensaure des Bodens gebunden ist.

H2 N. C N +  2 H2 O =  N H8 +  C O, +  N H3.
Die Wirkung des Dtingers zeigt sich anr vorteilhaftesten in tonhaltigen, stark ab- 

sorbierenden Boden, wahrend Kalkstickstoff auf sandigen, sauren oder tonarmen Boden 
infolge des durch Polymerisation sich bildenden Dizyanamids, welches direkt ais Pflanzen- 
gift wirkt, sogar schadigenden EinfluB nimnrt. Die Erfahrung lehrte, daB Kalkstickstoff 
nicht auf die im vollen Wachstume befindlichen Pflanzen ausgestreut werden darf, sondern 
einige Zeit vor der Aussaat oder im Winter zur Zeit des Stillstandes der Vegetation.

Es ist klar, daB die Umsicht, mit welcher die Diingung mit Kalkstickstoff vorge- 
nonimen werden muB, nicht beitragt, dieses Produkt beim Landwirte beliebt zu machem 
Ais andere Ubelstande kommen dazu noch das starkę Stauben, der lastige Oeruch sowie 
der Verlust an Stickstoff durch Freiwerden von Ammoniak, zumal in kalkreichem Boden, 
oder wetin der Kalkstickstoff nicht mit Erde bedeckt ist.

Infolge dieser Schattenseiten hat sich der Kalkstickstoff noch nicht allgemein ein- 
burgern konnen und diirfte vielleicht tiberhaupt auch wegen der stets zunehmenden Kon- 
kurrenz des norwegischen Kalksalpeters kaum je eine wichtige Rolle am Weltmarkte ais 
Diingemittel spielen. Trotzdem aber wird seiner Fabrikation auch weiterhin eine grofie, 
immer mehr wachsende industrielle Bedeutung zukommen, da er ais Ausgangsprodukt 
Itir die Darstellung des Ammoniaks, der Cyanide und vieler anderen Stickstoffverbin- 
dungen dient.

Die Darstellung von Ammoniak laBt sich leicht durch Einwirkung iiberhitzten 
Wasserdampfes auf Kalkstickstoff durchfiihren. Der gesamte Stickstoff wird dadurch in 
Form von Ammoniak abgespalten, welches teils ais solches Verwendung findet, teils aber 
auch, und dies geschieht mit der groBten Menge des so gewonnetren Ammoniaks, erst in 
Schwefelsaure zur Bindung gebracht wird, urn nach dem Eindampfen ais Ammoniumsulfal 
zu Diingezwecken in den Handel zu kommen.

Von der Tatsache ausgehend, daB sich im Hochofen ais Nebenprodukte Cyanide 
bilden, wurde schon 1843 bei Paris eine Fabrik eingerichtet, in welcher Cyaukali durch 
Uberleiten von Stickstoff (Feuergas) iiber ein weiBgluhendes Gemisch von Kohle und 
Pottasche dargestellt wurde. Dieses Produkt wurde auf Ferrocyankalium weiter verarbeitet. 
Infolge zu hoher Produktionskosten scheiterte dieses Unternehmen bald. Auch die von 
Siemens und Halske durchgefiihrten Versuche, Cyanide im elektrischen Widerstandsofen 
durch Erhitzen eines Gemisches von Soda und Koaks, durch welches Stickstoff geleitet 
wurde, herzustellen, ergaben keinen technisch brauchbaren Erfolg. Ersi durch die von 
Caro und Frank im Jahre 1897 abgeschlossenen Arbeiten, welche zur Entdeckuug der be- 
reits besprochenen Darstellung des Calciumcyanamids firhrten, war mit der erhaltenen 
Verbindung auch die Frage, die in der Technik so stark begehrten Cyanide durch Bindung 
des Luftstickstoffes zu gewinnen, gelost, denn Stickstoffkalk geht beim Umschmelzen mit 
Soda oder Pottasche und Kohle nach folgender Gleichting in Cyannatriutn oder Cyan- 
kalium iiber: Ca CN.2 -j- C -j- Na2 CO s =  C a C 0 3 -|- 2 "Na CN.

Diese beiden Cyanide bilden dattn das Ausgangsmaterial zur Darstellung der ent- 
sprechenden Ferrocyanverbindungen.



SchluBbetrachtung.
Die Frage der Ausniitzung des atmospharischen Stickstoffs ist sonach gelost, denn 

die aus dem Luftstickstoff erzeugte Salpetersaure halt dem Wettbewerbe der aus Chile
salpeter dargestellten stand lind Kalksalpeter ist ein in jeder Beziehting dem Chilesalpeter 
gleichwertiges Produkt. Wenti auch Kalkstickstoff in der Landwirtschaft nicht ebenso 
liocli bewertet wird, so liefert er docli Veredlungsprodukte, welclie dessen Fabrikation 
lohnend machen. Die Industrie synthetischer Stickstoffverbindungen ist also vom materi- 
ellen Standpunkte aus betrachtet lohnend und diirfte es wolil auch in Zukunft bleiben, 
da bei den gegebenen Verhaltnissen der Chilesalpeter ais nanihaftester Mitbewerber nie einen 
Preisdruck nach sicherer Voraussicht wird hervorrufen konnen. Die Produktion des 
Ammoniumsulfates ais noch in Betracht kommende Stickstoffquelle wird sich gewili, 
solange noch ergiebige Kohlenlager zur Verfiigung stehen, auch weiterhin in aufsteigender 
Linie entwickeln. Da aber die Aufnahmsfahigkeit des Weltmarktes fiir Stickstoffver- 
bindungen von Jalir zu Jahr wachst, so wird auch das Ammoniumsulfat keinen schadigenden 
EinfluB auf die Weiterentwicklung der jungen Industrie der Bindung des atmospharischen 
Stickstoffs ausiiben konnen.

Vollkommen ausgeschlossen ist es aber, dali die kiinstlich erzeugten Stickstoffver- 
bindungen die Einfuhr des Chilesalpeters iiberfliissig, oder die Verwertung des bei der 
Gas- und Kokserzeugung entstehenden Ammoniaks nicht mehr lohnend machen wiirden. 
Dies ist am besten aus folgenden Zahlen zu ersehen. Im Jahre 1903 wurden 1,681.500 I 
Chilesalpeter ausgefiihrt, von welcher Menge auf Europa allein 1,180.000 t entfallen. Davon 
dienten etwa 920.000 t fiir landwirtschaftliche Zwecke, wiihrend die chemische Industrie, 
hauptsachlich zur Erzeugung von Sprengstoffen, iiber 200.000 I verbrauchte. Deutschlands 
Einfuhr an Chilesalpeter betrug im Jahre 1905 allein etwa 600.000 t im Werte von 
120,000.000 Mark. Dieser Bedarf Deutschlands an Chilesalpeter kommt 730.000 t Kalk
salpeter gleich, zu dessen Darstellung 970.000 Pferdestarken erforderlich waren. Selbst 
wenn die norwegischen Werke auf 400.000 Pferdestarken ausgebaut wiirden, was ein Kapitał 
von 150.000.000 norw. Kronen erfordern wiirde und der doppelten GroBe der jetzt projek- 
tierten in etwa 10 Jahren fertigen Werke gleich kanie, so betriige die Jahresproduktion doch 
nur etwa 300.000 ł Kalksalpeter. Diese Menge wiirde doch bei weitem nicht einmal die 
Halfte des jetzigen Jahresbedarfs Deutschlands decken.

Um fiir den ganzen Bedarf der Erde an gebundenem Stickstoff, der 1909 
etwa 2,133.000 t betrug, aufzukommen, ware eine Kraft von etwa 3,800.000 Pferde
starken erforderlich. Die Darstellung der dem Gesamterfordernis an Chilesalpeter ent- 
sprechenden Menge von Kalksalpeter wiirde ebenfalls die Ausniitzung ungeheuer grofier 
Wasserkrafte bedingen. Wie winzig und unbedeutend sind dagegen doch die jetzigen 
Anlagen, dereń Produktion im Vergleich zum Bedarfe nur yerschwindend klei u ist!

Woher sollen aber die ungeheueren Wasserkrafte, die ja allein ais Energieąuellen 
in Frage kommen, genommen werden, nachdem ja auBer der Stickstoffindustrie auch noch 
viele andere ludustrien sich derselben versichern miissen? Vielleicht lost die Weiter- 
entwicklung der in Betrieb befindlichen Verfahren diese Frage oder es bildet sich eine 
neue Fabrikationsmethode heraus, welclie, weil okonomischer arbeitend, ihre Vorganger 
verdrangt.

Ohne daB das Problem der vom groBen englischen Forscher Crookes ais Lebens- 
frage der zukiinftigen Generation bezeichneten Stickstoffrage in einer den Bedarf der 
Menschheit deckenden Weise bisher gelost ist, sind nichtsdestoweniger die Erfolge groB, 
welclie die Darstellung der synthetischen Stickstoffverbindungen bisher zu verzeichnen hat.

Prof .  M ax M u ller .



Schulnachrichten
iiber das

k. k. Staats-Oberrealgymnasium im Schuljahre 1909 1910.

I. Lehrkórper und Lehrfacherverteilung.

a) Veranderungen im Lehrkórper.
Es traten ein zu Beginti des Schuljahres: F r a ń  z Q u e i B e r ,  Frof. atn St.-O.-G. 

in Krumau ais Professor (M.-E. 22. 6. 09 Z. 13430), V i k t o r  K e r b l e r ,  prov. Lehrer an 
der II. deutschen St.-O.-R. in Prag ais prov. Lehrer (M.-E. 22. 6. 09 Z 21546), H a n s  
B e y r e r ,  Supplent an der St.-O.-R. in Wien XVI ais wirki. Lehrer (M.-E. 22. 6. 09 Z. 7027), 
G u s t a v  P o m p ę ,  Lehramtskandidat, ais Supplent (L. S. R. E. 2. 10. 09 Z 52489), Ka r l  
H af  f n e r ,  Superintendentialvikar in Aussig ais evang. Religionslehrer (L. S. R. E. 13. 10. 09 
Z. 55551). Zu Beginn des 2. Halbjahres: H e r m a n n  He i s l e r ,  evang. Vikar in Boden- 
bach ais evang. Religionslehrer (M.-E. 8. 3. 1910 Z. 6686).

Es schieden ans: Prof. V i n z e n z  L i i h n e  (ernannt zuni Prof. an der St.-O.-R. in 
Wien VI , Supplent S i e g m u n d  L a n g s c h u r  (ernannt zum prov. Lehrer an der St.-O.-R. 
in jagerndorf), Supplent R u d o l f  U 11 r i c h , der evang. Religionslehrer J o h a n  n M u l l e r  
infolge Ubernahnie eitier Pfarrerstelle in Sachsen und Superintendentialvikar Ka r l  H a f f n e r .

Der prov. Lehrer O s k a r  K r e i b i c h  wurde zum wirki. Lehrer ernannt (M.-E. 22. 6. 09 
Z. 21542), Prof. Dr. R u d o l f  S c h 1 a g 1 in die 8. Rangklasse befordert (M.-E. 9. 7. 09 
Z. 21986).

b) Beurlaubungen
von kurzer Dauer wegen Krankheit, personlicher oder Familienangelegenheiten kamen 
wiederholt vor.

c) Stand ani Schlusse des Schuljahres.

1 ^
Xame, Charakter Lehrfiichcr, Klasse, 

Stundcnzahl

W ó ch e n tl.

S t u id e n .

zahl
.V n m e r k u n g

Dr.
1 Anton Schlosser, M: VIII 3 Yerwalter der Schiderlade

Direktor.

: 2 Karl B arb i er,
Professor.

F : IV — VIII, 
E : VII, VIII

17 K. u. k. Leutnant i. d. R.

M: IV, Ge: I llo ,
; 3 Max Muller, NI: IV, Ch: V, VI, IG Ver\valter der chemischen

Professor. Dg: VIII, Lehrmittel.
Laboratorium i. u. 2 . Abt. 4

4 Frań z Oueifier,
I 'rofessor.

M: V, NI: 11 I r , VII, VIII, 
Gesang: 2 Abt. 

Physik. Prakt.: IIIg, R, VII

15 
4 "  
5

Yorstand der V. KI. 
Yerwalter der 

physikalischen Sammlung.

Dr. Gg. H: Ilb, IIIg , k, IV, 
VI, VIII

Vorstand der VIII. KI.
5 Rudolf Rich, 

Professor.
24 Verwalter der gcographisch. 

und geschichtl. Lehrmiitel.

6 Franz Schicktanz,
Professor.

L: IIIg , Gr: TITg , VI, 
T : IIIg , r , VI

16
6 Vorstand der 11 Id KI.

! 7
Laurcnz Schindler,

Dr. theol. Ronianus, 
Professor.

R : la, b, Ha, b— VIII, 
Exhorte

20
2

Weltpriestcr. Exhorlator 
fiir die katholisclien Schiller.



Za
hl Name, Charakter Lehrfacher, Klasse, 

Stundenzahl

Wóchentl.
Stundsn.

rahl
A n m erk  u n g

: 8
D r .

Rudolf Schlagl, 
Professor.

L: llb, Gr: V T 1 ,  
P: VII, V I I I ,  

Tsch : Ta,  b

1 6

4

Yorstand der llb. KI. 
Yerwalter der Lehrerbiicherei.

Johann Schwab,
Pro fessor.

L: Tła, VIII, D : Ha, 
S t. : 2. Abt.

1 7
1

\ ’orstand der Ila. KI. 
Yerwalter der Programm- 

sammlung.

1 0
Josef Seitz. 

Professor.
L: IV, YIT, Gr: V, 

Tsch: 2 . Abt.
1 0

2
\  orstand der IV.  Klasse. 

K. k. l.eutnant i. n. a. St.

1 1 Ferdinand Wiinsch, 
Professor.

I): Ta, IIIc. VI, 
L: la 1 8 Yorstand der la. KI.

1 2
Hans Beyrer, 

M i ttelschul I ehrer.

Ng: la, b, Ila, b. V, VI, 
VIII,

Bot. Praktikum 2 Abt.

1 8

4  (2. Halbj.)

Ver\valter d. naturgeschicht- 
lichen Lehrmittel.

K. k. Leutnant i. n. a. St.

; i i i
Pani Jos. Harmuth, 

Mittelschullehrer.
D: llb, VII, VIII, L: TTTr , 

Tsch: 3 . Abt.
IG

2
Yorstand der VII. KI.

V erwalter der Schiilerbucherei.

1 4
Oskar Kreibich, 
Mittelschullehrer.

M: Ib, VI, VII, Ge: IIIk, 
Dg: VI, VII.

St: 1. Abt.

1 9

2

Yorstand der VI. KI. 
Yerwalter der geometr. 

Lehrmittel.

15 Johann Pachmanrt,
Mittelschullehrer.

Z: Ic, llb, 1 Ho, R, 
V —VIII 24

Yerwalter der Zeichen-Lchr- 
mittel. vYkad. Bildhaucr. 

k. k. Leutnant i. n. a. St.

K i
Dr. Frań z Patzner,

Mittelschullehrer.
L: V, VI, Gr: VIII, 

II: V 2 0 k. 11. k. Leutnant i. d. R.

1 7
Yiktor Kerbler, 

prov. Lehrer.
I): IIIr , IV, F : IIIr ,

E : V, VI 1 6 Yorstand der IIIr KI.

1 8 Joset Binder, 
Suj)])lent.

I . : Ib, Gr: IV, D : Ib, 
Gg H : Ila 20 Yorstand der Ib. KI.

11) Gustav Pompę, 
Supplent.

M: la, Ila, b, A : IIIg , r, 
NI: IIIr 19 k. u. k. Leutnant i. d. R.

i 2 0
Franz Schickel, 

Turnlehrcr u. Supplent.

T: la, b, Ila, b, IV, V, 
VII, VIII,

D: V , Gg: Ib, 
Kurturnen u. Jugendspiel

1 6

6
2

Verwalter der Turnhalle 
und der Jugendspielgeratc.

21 Gustav Hiihnel, 
Supplent.

Z: la, b, ITa, TVo, R, 
K : Ta, b 22

f 22 Hermann Heisler, 
e\ang. Religionslehrer.

Evangelische Religion 
( . -  3. Abt. 6 Personalvikar der evangel. 

Gemcinde Bodenbach.

25 Max Freund,
israel. Religionslehrer.

Mosaische Religion 
2 Abt. 4 Rabbiner der israelitischen 

Kultusgemeinde Bodenbach.

Bedeutung der Abkiirzungen : A  =  Arithmetik; Ch =  Chemie; D =  Deutsch; Dg =  Dar- 
stellende Geometrie; E =  Englisch; F  =  Franzosisch; Ge =  Geometrie; Gg =  Geographie; 
(n ( ,riechisch ; H —-  Geschichte ; K  =  Schónschreiben ; I. — Latem ; M — Mathematik ; 
Ng =  Naturgeschichte; NI =  Naturlehre; P =  Propadeutik; R  — Religion; St =  Stenographie ; 
T = T u m e n : Tsch =  Tschcchisch; Z =  Zeichnen. ITTg , IIIr =  3 . KI. gymn. bezw. real. Abt.

d) Dierter.
1. Adolf Rosenkranz, k. k. Schuldiener, 2. Friedrich Arnold, Hausmeister.



II. Lehrverfassung.
Dem Unterrichte war heuer noch der durch M.-E. 20. 8. 03, Z. 26729, genehtnigte 

Lehrplan zu Grunde gelegt (das gilt namentlich beziiglich des StundenausmaBes), docli 
wnrde er, soweit dies zulassig war, im Geiste der neuen Lehrplane fur einfache Mittel- 
schulen erteilt. Von der 3 .-8 .  Klasse gab es Gymnasiasten und Realisten in jeder Klasse. 
Im heurigen Schuljahre waren in je 2 Abt. geteilt die 1. 2. u. 3 Klasse, im Zeichnen die
1. Klasse in 3, die 2 .-4 .  Klasse in 2 Abteilungen. Der evang. und mosaische Religions- 
unterricht waren sichergestellt.

Durchgearbeiteter Lesestoff aus den klassischen Schriftstellern.
a) Latein

III. Klasse: Cor n.  Ne p o s  (Schmidt): Miltiades, Themistocles, Aristides, Thrasybul, 
Epaminondas; Curtius: I, IV, V, VI, VIII (teilweise), XII, XIII, XVIII.

Schicktanz-Harmuth.
IV. Klasse: C a e s .: Bell. Gall. I., IV. 1 -6 , 18—Sclil., V. 1 — 14, VI. 9—28, VII. 1-13,

68—90. Seitz.
V. Klasse: O v i d :  Metam.: 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 16, 30, Fasti: 1, 3, 6, 10, 15, 16, Trist. :

I, 8; Li vi u s , I. Arbeiten: Metam. XIII, 34—57; Liv. I c. 57, 1—7. D r. Patzner.
VI. Klasse: S a l l u s t :  Bell. Jug., C i c e r o :  in Cat. I u. IV, C a e s a r :  beli. civ. I u. III

in Auswahl, V e r g i l ,  A e n e i s  I. SchluBarbeiten: Sali. Jug. 86 u. 87 u. Caesar, beli. 
civ. II C. 32, 1—8. D r. Patzner.

VII. Klasse: Cic. pro Sex. Roscio, Laelius de amic., pro Archia poeta; Vergil Aen. II,
IV in Auswahl, VI; Arb. Aen. II. 348 — 377; Aen. VII. 212-245. Seitz.

VIII. Klasse: Tac. Aen. I. 1 -7 2 ; IV. 34—35; XIV. 5 1 -5 6 ; XV. 60-65 , 3 8 -4 5 ; 
Hist. III. 31—37; Germ. 1—27. H o r a z :  Sat. I. 5, 9, II. 6; Epod. 2, Epist. I. 6,
II. 3 (ars poet.); Od. I. 1, 9, 10, 14, 18, 21, 22, 31, 37, II. 3, 10, 14, 16, III. 9, 30,
IV. 7; Schularb. I. Sem.: Tac. Ann. II. 70, 71 ; II. Sem.: Horaz, Sat. II. 1 -3 0 . Schwab.

b) Griechisch.
V. Klasse: X e n o p h o n :  Anab. (Chrestom. v. Schenkl) I, II, IV, V, VIa, b; Kyr. I, VII. X: 

Homers Ilias I, III. Arbeiten I. Sem.: Anab. III, § 1 — 3, jiQoaeXajinv; Anab. VI e 
§ 56—57; II. Sem.: Kyr. X § 2—3; Ilias II, 100—117 (Christ, Zahlung rechts).

Seitz.
VI. Klasse: H o m e r s  I l i a s :  VI, IX, XVI, XVIII, teilw. XIX, XXII. X e n o p h . :  Anab.

VIII, IX, Mem. 1, 3. H e r o d o t  VIII. Arbeiten I. Sem.: Hom. II. IV, 1—22. II. Sem:
Herod. VII, 114, 115, 117 (22 Z.) Schicktanz.

VII. Kiasse: D e m o s t h e n e s :  I. Olynth., I., II. Phil., Frieden. O d y s s e e :  I, V, VI,
IX, X, XIII. Arbeiten: Demostli. I. Phil. § 4 f, III. Olynth. § 30—32, III. Phil. 
§ 3 9 -42 . Odyssee (Christ.) IV. 170—195 r., VIII. 282 -  312r., XIII,163—193r. D r. Schliigl.

VIII. Klasse: Plato: Apologie, Kriton, SchluBkapitel des Phaidon; Sophokles, Aias; 
Homer, Odyssee XXI u. XXII in Auswahl. Arbeiten: Apol. c. 12; Protagoras, c. 12; 
Theatet, c. 7; Aias Vs. 545—564; Vs. 992—1015; Odyssee XXII, Vs. 344—367.

D r. Patzner.
c) Deutsch

V. Klasse: Literaturgeschichte von"den altesten Zeiten — 1500. Dazu die wichtigsten 
Proben und Inhaltsangaben aus dem Lesebuch. — Die verschiedenen Dichtungs- 
gattungen mit entsprechenden Proben aus dem Lesebuch. Auswahl aus Homers Odyssee.

Sc hic ket.
VI. Klasse: Die wichtigsten Proben aus dem Lesebuch. AuBerdem wurden von Lessing

„Minna von Barnhelm“, „Emilia Galotti“, „Nathan der Weise“ und von Shakespeare 
„Julius Casar4 gelesen. Wiinsch.

VII. Klasse: Die wichtigsten Proben aus dem Lesebuche. AuBerdem wurden Shake- 
speares „Macbeth“, „Julius Casar“, „Coriolan", Herders „Cid', VoBens „Luise**, Goethes 
„Gotz. v. Berhchingen*, „Iphigenie", „Tasso“, „Dichtung und Wahrheit**, „W erther, 
„Italienische Reise-, Schillers „Wallenstein", „Braut von Messina“ gelesen. Harmuth.

VIII. Klasse: Die wichtigsten Proben aus dem Lesebuche. AuBerdem wurden Schillers 
„Wilhelm Tell*4, Lessings „Laokoon“, Goethes „Hermann und Dorothea", „Faust'* I.Teil, 
Kleists „Hermannschlacht“, Komers „Zriny“, Grillparzers „Sapplio1*, „Kónig Ottokars 
Gliick und Ende“, „Trauni, ein Leben*, „Weh dem, der liigt!'*, gelesen. H arm uth .



Deutsche Aufsatze. (Abwechselnd Schul- und Hausarbeiten.)

V. Klasse: 1. Das Schalten und Walten des Herbstes. 2. Herders .. Erlkdnigs Tochter" 
und Goethes „Erlkonig" (Vergleich). 3. Die Vorteile des Wanderns fur den Kórper.
4. Die Entdeckung der Morder des Ibykus (Brief eines Teilnehmers an den isthmischen
Spielen. 5. Wie soli der studierende Jungling die Liebe zum Vaterlande betatigen ? 
6. (Schularbeit) Das Pfarrhaus in Cleversulzbacli (nach dem Gedicht: „Der alte Turm- 
hahir) oder: Der Lebenslauf des Schiffbriichigen auf Salas y Gomez. 7. Die Zeiteu 
andern sich, mit ihnen die Mensehen. 8. Nibelungenlied: Wie Sifrit erslagen wart. 
Str. 29—39 ins Neuhochdeutsche zu iibertragen. 9. Das Nibelungenlied, ein Lied 
der Treue. 10. Gedankengang der Volkshymne. Schickel.

VI. Klasse: 1. Wer ani Wege baut, hat viele Meister. 2. Lerne schweigen, o Freund,
dem Silber wohl gleichet die Rede, aber zur rechten Zeit schweigen ist lauteres Gold ! 
(Herder). 3. Gute Biicher sind gute Freunde. 4. Die Donau ais Vdlkerstralie. 5. Wie 
fiihrt der Dichter in der Einleitung des Nibelungenliedes die. beiden Hauptpersonen 
der Dichtung ein? 6. Die Vorziige des Jugendalters. 7. Ubersetzung des Liedes 
„Deutsche Sitte" von Walter von der Vogelweide. 8. Das Geld ist ein guter Diener, 
aber ein boser Herr. 9. Die Vaterlandsliebe ist eine Quelle groBer Taten. 10. Der 
Gedankengang in Klopstocks Ode „Die beiden Musen“. Wilna h.

VII. Klasse: 1. Herder und Lessing. (Ein Vergleich). 2. Wodurch laBt sich Brutus zur 
Teilnahme an der Verschworung gegen Julius Casar bewegen? 3. a) Die Szenerie in 
Goethes Gedicht „Der Wanderer-. b) Die dratnatischen Elemente in Goethes Gediclit 
„Der Wanderer-1. 4. „Selig preisen wir gebildete Vólker, dereń Monarch sich selbst 
durch ein edles sittliches BewuBtsein regiert'. (Wilhelm Meisters Lehrjahre). 5. Vor- 
geschichte zu Goethes„Iphigenie“. 6. DerWurf in Krieg und Frieden. 7. Die Exposition 
in Goethes „Torąuato Tasso“. 8. Ósterreich — ein Bollwerk gegen den Ostem 
9. a) Goethes „Euphrosyne'1. b) Wie sollen wir reisen? (Ratschlage nach Goethes 
„Italienischer Reise“). 10. a) Der Ackerbau ais Grundlage der Kultur, bj Vergleich 
von Schillers Gedicht „Der Spaziergang" mit dem „Eleusischen Fest". Harmnth.

VIII. Klasse: 1. a) Gertrud, Ibergs Tochter. (Eine Charakteristik). b) Hedwig, Felis 
Gattin. 2. a) Das Stadtchen in Goethes „Hermann und Dorothea". (Eine Beschrei- 
bung). b) Hermanns Elternhaus. 3. ni Feierabend in Dorf und Stadt. (Schilderung 
nach Schillers „Lied von der Glocke“). b) Eine Feuersbrunst. 4 Kunstmittel der 
Darstellung in Goethes „Novelle‘‘. 5. Nichts ist zu kostbar fur das Vaterland. (Zriny II. 6). 
6. Die elektrische Beleuchtung. 7. Charakteristik der „alten Waschfrau". (Chamisso).
8. Wer ist ein Held ? 9. Maturitatsarbeit. Harmnth.

Sprechiibungen.
VII. Klasse: 1. Der dramatische Aufbau in Shakespeares „ M a c b e t h “. (Clar). 2. Scliuld 

und Siihne in Sh. M. (Bohm). 3. Der dramatische Aufbau in Sh. „ J u l i u s  Ca s a r " .  
(Kreibich). 4. Die Redekunst des M. Anton. (Gorner). 5. Welches Bild entwirft Sh. 
von J. C. ? (KeBler). 6. Brutus und Cassius. (Ruschpler). 7. Welchen Gang nimmt 
die Handlung in Sh. „ C o r i o l a n " ?  (Hiibel). 8. Charakteristik des C. (Nester).
9. Die Zustande im deutschen Reiche nach Goethes „ G o t z  v o n  B e r l i c h i n g e n " .
(Bohm). 10. Die Geistlichkeit und die Vertreter des Hofes im G. v. B. Ulbrich).
11. Charakteristik Cieorgs im G. v. B. (Langecker). 12. Welchen Gewinn brachte 
Goethe der Aufenthalt in Venedig? (Gunter). 13. Was verdankt G. seinem ersten 
rómischen Aufenthalt? tKreibich). 14. G. 1. Aufenthalt in Neapel. (Ulbrich). 15. G. 
und der Vesuv. (Spalek). 16. Die Landschaft in Sizilien und ihre Wirkung auf G. 
(Langecker). 17. G. und die Neapolitaner. (Taussig). 18. Der Aufbau des Prologs 
zu „Wa 11 en s  te i n s L a g e r “. (Weigend). 19. Wallensteins Soldateska. (Walter). 
20. Was etfahren wir in W. L. tiber die Person des Feldherrn? (Behmel). 21. In- 
wiefern kann W. L. ais die Exposition der ganzen Trilogie angesehen werden? (Gleis- 
berg). 22. Der Humor in W. L. (Dórre). 23. Max Piccoiominis Stellung zu seinem 
Vater und zu Wallenstein. (Gerbing). Harmnth.

VIII. Klasse: 1. Die Vorgeschichte zu Schillers „ W i l h e l m  Tel l " .  (Bayer). 2. Die 
Verhandlungen der Schweizer auf dem Riitli. ^Benesch). 3. Was erfahren wir iiber 
die Charakterziige der Schweizer aus den 1. Szenen des W. T. ? (John). 4. Warum 
hat..Sch. die Gestalt des Johann Parrizida in sein Drama aufgenommen? (Krautschik).
5. Uber das Wesen der Malerei nach Lessings „La okoon* .  (Kammel). 6. Wie be- 
kampft L. den Satz, dafi die Poesie redende Malerei, die Malerei stumme Poesie sei? 
(Lischke'. 7. Wie beantwortet L. die Frage, warum der Bildhauer seinen L. uiclit 
schreiend darstellt, wie Vergil berichtet? (Sigmond). 8. Charakteristik der Dorothea



(nach Goethes Epos „ H e r m a n n  u n d  D o r o t h e a " ) .  (Schodl). 9. Charakteristik 
Hermanns. (Hubner). 10. Die Witterungsverhaltnisse in G. „H. u. D.“ (Dzierżawa).
II. Was erfahren wir in ,,H. u. D.“ von der franzósischen Revolution? (Hiibel). 12. Wie 
befolgt G. in „H. u. D.“ die von Lessing im „Laokoon“ aufgestellten Kunstregeln ? 
(Melzer). 13. Vergleich der Brunnenszene in „H. u. D.“ mit der im „Werther-. (Scheller1.
14. Der Rhein. Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze. (Schiiller). 15. Reli-
gióse und mystische Motive der F a u s t s a g e .  (Bayer). 16. Die Faustsage bis auf 
Goethe. (Krautschik). 17. Entstehungsgeschichte von Goethes „Faust I.“ (Kammei). 
18. Gang der Handlung in O. „F. I.“ (Benesch). 19. Das Wesen des Vertrags im „F“. 
(John). 20. Der GlockenguB. (Saudek). Harmuth.

d) Franzósisch.
AitBer der dem Lesebuche entnommenen Lektiire wurden noch gelesen in der 7. KI.: 

Merime, Colomba; in der 8. Klasse: Moliere, Les femmes savantes.

P r i v a 1 1 e k t ii r e.

a) Latem.
VI. Klasse: F r i t s c h  A l b i n ,  F r i t s c h  R u d o l f ,  H o h l f e l d ,  J o r d a n ,  K a s s i a n ,  

K o c h ,  K o c h e r ,  K a m m e i ,  P a u d l e r ,  R h o m b e r g ,  S i e g e r t  lasen mit dem 
Professor: Catull: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 22, 26, 28, 31, 35, 36, 39, 40, 
43, 46, 49, 50, 51, 52, 62, 65, 70, 72, 73, 83, 84, 85, 87, 95, 101; Tibull: 1; auBerdem 
F r i t s c h  A.,Ovid. Jugendged.: 3 ,5; Fasti: 2 Briefe aus d Pontus 4; Cic. in Cat. 2; 
Caesar, beli. civ. III, 41 —71. — F r i t s c h  R., Cat. 2. — H a n i g ,  Sallust, beli. Cat. — 
J o r d a n ,  Cat. 2, 3. — M i n k s ,  Cat. 2 u. 3. — P a u d l e r ,  Ovid. Met. 14, 23; Fasti
15, 17; Irist. 9; Jugendged. 1, 3.

VIII. Klasse: B a y e r ,  Martial II. — B e n e s c h ,  Horaz, Odeń I. 7, 11, 19, 20, II. 2, 19,
III. 12; Epod. 13. -  J o h n ,  Horaz, Odeń I. 2, 11, 16, 19, 26, 29, 38, III. 12, 13, 18, 
Epod. 13, Satir. I. 7; Epist. I. 9. — K r a u t s c h i k ,  Sueton Tiberius. — L i s c h k e ,  
Martial XII. — Sigmond, Juvenal II, Hor. Od. III. 29, Satir. I. 7. — Toman, Liv. XXII 
c. 1—30. — S c h o d l ,  Sueton Titus, Domitianus.

b) Griechisch.
V. Klasse: Anab. III (Chrestom. v. Schenkl): D i t t r i  ch, G ó r  n er, L a u b e ,  R o p p e r t ,  

S t a r s y ,  Z a b ę l ;  Anab. VI c, d : H a n k e ,  H a g i ;  Anab. VI d, e, f: Ri s t i .
VI. Klasse: F r i t s c h  A., Xen. Heli. 4, 1—26. — F r i t s c h  R., II. II, IV. — H a n i g ,  

Xen. Kyr. (Schenkl) 3, 4, 10. — Ka s s i a n ,  II. V. — Mi nks ,  Ii. II; Herod. 4, 5, 6 ,7 ,8 . — 
P a u d l e r ,  Xen. Heli. II. 2, 1—23, 3, 1—56, 4, 1—43. — R h o m b e r g ,  II. I V, — 
S i e g e r t ,  II. II, IV.

VII. Klasse: Bo h r a ,  G u n t h e r ,  L a n g e c k e r ,  T a u s s i g ,  U l b r i c h :  Odyssee XXIII.

c) Franzósisch.
VI. Klasse: Die Schiller Br i ksa ,  H e l l e r ,  Hi i t t i g ,  J o b s t ,  S a u d e k  W., T h o m a s :  

L. Halevy, Recit d'un chirurgien d'ambu!ance. AuBerdem: He l l e r ,  Erckm. Chatrian, 
Histoire d’un Conscrit. — J a h n e l ,  Daudet, Tartarin de Tarascon. S a u d e k  O., 
Histoire d ’un Conscrit; Fabeln von Lafontaine. — S a u d e k  W., Choix de Nouvelles 
Modernes; Daudet, aus Lettres de mon Moulin und Contes du Lundi; Gagnebin, 
Soeur Vic; Fabeln von Lafontaine. — T h o m a s ,  de Saintes, Les deux Orphelins; 
Daudet, aus Lettres de mon Moulin und Contes du Lundi.

VII. Klasse: B e h m e l ,  Pailleron, Le Monde ou Fon s’ennuie. — B e n e s c h ,  Daudet, 
Lettres de mon Moulin. — C l a r ,  Tillier, Mon Oncle Benjamin. — G e r b i n g ,  Scribe, 
Un Verre d'eau. — G ó r  n e r ,  Sand, La Mareau au Diable; Daudet, Tartarin de Tarascon; 
Thiers, Conąuete de FEgypte; Duruy, Histoire de France; Sandeau; Mile de la Seigliere; 
Moliere, L'Avare. — H i i b e l ,  Malin. Un Collegien de Paris en 1870; Bazin, Souvenirs 
d'Enfant. — K a s p a r ,  Bruno, Le Tour de la France. — K e s s l e r ,  Thiers, Expedition 
d'Egypte. — N es ter,  Sandeau, Mile de la Seigliere. — R u s c h p l e r ,  Malin, Un 
Collegien de Paris en 1870. — V o r r e i t h ,  Bern. de St. Pierre, Paul et Virginie.

VIII. Klasse: D i e r z a w a :  Scribe, Un Verre d'eau. — H u b n e r :  Margueritte, Le 
Desastre. — S c h u e n d e r :  Lanfrey, Campagne de 1806.



d) Englisch.
VII. Klasse: C l a r :  O. Wilde. The Nightingale and the Rosę. — D o r r e :  Scott, The 

Talisman. — H u b n e r :  Goldsmith, The Vicar of Wakefield. — N es t e r :  Dickens, 
Sketches by Boz.

VIII. Klasse: D i e r z a w a :  Cooper, The Last of the Mohikans. — F r i t s c h e :  Jerorne, 
Three Men in a Boat. — H u b n e r :  Macaulay, Warren Hastings. — S c h u e n d e r :  
Bootby, In the Far East.

Evangelischer Religionsunterricht.
U n t e r a b  tei  1 u n g ( I - I I )  2 St.: Biblische Geschichte des Alten Testamentes. — 

Lieder und Spriiche.
M i t t e l a b t e i l u n g  (III—V) 2 S t.: Reformationsgeschichte mit besonderer Beriick- 

sichtigung der Reformation und Gegenreformation in Ósterreich. — Geschichte der evan- 
gelischen Kirche in Ósterreich bis zur Gegenwart. — Symbolik.

O b e r a b t e i l u n g  (VI—VII) 2 S t.: Alte Kirchengeschichte bis zu Karl d. Gr. — 
Symbolik. H erm ann Heisler.

M osaischer Religionsunterricht.
U n t e r a b t e i l u n g  (I—II) 2 St. a) Bibl. Geschichte: Josua, die Richter, die Biicher 

Samuel, das erste Buch der Konige. b) Gebetiibersetzen: Schema, Achtzehngebet, SchluB- 
gebet. c) Lekture: Exodus.

M i t t e l a b t e i l u n g  (III—V) 2 St. a) Bibl. Gesch.: Gesch. bis zum babyl. Exil. 
Von der Zerstórung des ersten Tetnpels bis zur Zerstorung des zweiten Tempels. Das 
Synagogenjahr, Ritual und Zeremonialgesetze. b) Gebetiibersetzen: Gebet f. Sabbat.
c) Lekture: Deuteronotnium 16, 17, 18, 23, 27.

O b e r a b t e i l u n g  (VI—VIII) 2 St. a) Geschichte: Von der Zerstorung des zweiten 
Tempels bis zum Ende des Gaonats. — Vom Ende des Gaonats bis zur Vertreibung der 
Juden aus der pyrenaischen Halbinsel. b) Gebetiibersetzen: Ps. 20, 121—130. c) Lekt ure :  
Koheleth. Rabb. M. Frettnd.

R eligióse Ubungen.
Die religiósen Ubungen wurden nach den gesetzlichen Vorschriften abgehalten. 

An allen Sonn- und Feiertagen wolmten die Schiller einer hl. Messe in der Stadtkirche 
bei, welcher die Exhorte in einem Klassenzimmer voranging.

Die Orgelbegleitung beim gottesdienstlichen Gesange besorgte Herr Volksschullehrer 
Josef Fritsche.

Zu Beginn und Ende des ersten, zum Schlusse des zweiten Schulhalbjahres, am 
4. Oktober und 19. November war feierlicher Gottesdienst. Die heiligen Sakramente der 
BuBe und des Altares empfingen die katholischen Schiller am Anfange und Ende des 
Schuljahres, sowie zur osterlichen Zeit.

Die israelitischen Schiller nahmen an den im Bodenbacher Tempel an Freitag 
Abenden abgehaltenen Gottesdienste mit Exhorte teil. Ebenso wurden die anderen niclit- 
katholischen Schiiler zu den vorgeschriebenen gottesdienstlichen Ubungen ihrer Konfession 
angehalten.

!S!. Freie Gegenstande.
1. T schechische Sprache.

I. Abt. a u. b: Lese-, Schreib- u. Sprechiibungen nach Hanacek I. Teil.
Dr. Schlagl.

II. Abt.: Elementarbuch v. A. Ritschel u. Dr. M. Rypl, § 41—70.
Seitz.

III. Abt.: Lekture ausgewahlter Lesestiicke aus Tieftrunks „Bohmisches Lesebuch."
Auswendiglernen von Gedichten. Wiederholung der einschlagigen grammatischen Partien. 
12 Arbeiten (abwechselnd Schul- und Hausarbeiten): Nacherzahlungen, leichte Beschrei- 
bungen, Schilderungen. Harmuth.

2. Gesang.
I. A b t e i l u n g ,  wochentlich 2 Stunden Theorie: Noten, Pause, Taktarten, Tonleiter. 

Treffiibungen und 2stimmige Lieder.
II. A b t e i l u n g ,  wochentlich 2 Stunden (1 Stunde Mannerchor, ,1 Stunde ge- 

mischter Chor, 4stimmig). Einiibung von Liedern kirchlichen und weltlichen Inhaltes.
QueiJ3er.



3. Stenographie.
I. A b t e i l u n g  (2 St.) Korrespondenzschrift (Wortbildung, Wortkiirzung) Lese- und

Schreibiibungen. Kreibich.
II. A b t e i l u n g  (1 St.) Debattenschrift (Form-, Klang- und gemischte Kurzung)

mit entsprechenden Lese- und Schreibiibungen. Schwab.

4. Chem isches Laboratorium.
I. A b t e i l u n g :  Bekanntmachung mit einfachen im Laboratoriumsbetriebe vor- 

kommenden Arbeiten; im 2. Halbjahre: Reaktionen auf Basen und Sauren, einfache qua- 
Iitative Analysen, Darstellung chemischer Praparate.

II. A b t e i l u n g :  Ubungen atischlieBend an den Unterrichtsstoff der organischen
Chemie der VI. Klasse. M uller.

5. Physikalisches Praktikum.
Unterstufe in zwei Oruppen wochentlich je I |  Stunde. 1. Semester 24 Schiller, 

2. Semester 32 Schiller.
E i n f i i h r e n d e M e s s u n g e n :  Herstellung einer Schrotwage aus Pappe fiir Priifung 

und Aufstellung von Ebenen unter verschiedenen Winkeln. Inhaltsbestimmung eines 
Pappedreieckes nach verschiedenen Methoden. Volumsbestimmung verschiedener Holz- 
und Metallkorper. Nachpriifung durch die Wagę. Spezif. Gewicht.

W a r m e l e h r e :  Beobachtung der Ausdehnung des Wassers mit einfachem Dilato- 
meter. Ubergang zum Thermometer. Messungen mit demselben. Ausdehnung verschie- 
dener Metallstabe mit selbst hergestelltem Fiihlhebel. Versuch iiber Warmeleitung. Schmelzen 
an Wachs, Paraffin beobachtet.

M o l e k u l a r k r a f t e :  Bestimmung der Ausdehnung an verschieden starken Federn, 
Kautschukstreifen, Verwendung der Beobachtung zur Gewichtsbestimmung. Haarróhrchen- 
wirkung an verschiedenen Kapillaren.

M a g n e t i s m u s :  Herstellung einer kleinen Polwage und verschiedene Versuche 
mit magnetisierten Stricknadeln.

E l e k t r i z i t a t :  Herstellung eines Papierpendels, eines Goldblatt- und Strohhalm- 
elektroskops zum Zwecke der Beobachtung. Herstellung eines einfachen Multiplikators 
fiir die Beobachtung schwacher Strome. Priifung des Ohm'schen Gesetzes mittelst der 
Tangentenbussole.

A k u s t i k :  Beobachtungen an schwingenden Saiten und Luftsaulen.
O p t i k :  Herstellung eines Schirmes fiir Versuche mit der Camera obscura und 

Lichtstarke. Priifung des Reflexionsgesetzes (Stecknadelversuche), des Brechungsgesetzes, 
Verschiebung in planparalleler Platte und Ablenkung durch Prisma.

Oberstufe wochentlich 2 Stunden. 1. Semester 6 Schiller, 2. Semester 4 Schiiler.
M e c h a n i k .  Gebrauch verschiedener Mefiwerkzeuge bei Langen-, Flachen- und 

Volumsbestimmungen, z. B. Drahtdicke, Dicke eines Staniolblattes, lichte Weite von RShren. 
Gebrauch der Wagę. Gewichts- u. Volumsbestimmungen. (Spezifisches Gewicht). Zu- 
sammensetzung von Kraften bei verschiedener Anordnung. Schiefe Ebene. Versuche iiber 
Reibung. Schwingtingsdauer des Pendels u. elastischer Feder. Elastizitat. Archimedisches 
Prinzip in Verwendung der Bestimmung des spez. Gewichtes. Kommunizierende Róhren 
fiir den gleichen Zweck. Spezif. Gewicht der Luft mittelst Gliihlampen bestimmt. 
Ausstromen von Gasen aus feinen Óffnungen.

Wi i r me.  Thermometrische Messungen. Messung der Ausdehnung der Luft bei 
konst. Druck. Kalorimetrische Messungen. Spezifische Warnie. Schinelzpunktsbestim- 
mungen. Bestimmung der Verdampfungswarme des Wassers. Quei/3er.

6 . Botanisches Praktikum.
Dasselbe ist ais eine Erganzur.g zu den ordentlichen Lehrstunden aus Botanik in 

der V. Klasse gedacht und soli dem Studierenden Gelegenheit geben, aus eigener An- 
schauung seine Vorstellungen und sein gehortes Wissen auf eigenes Urteil zu stelleu.

So weit es die derzeit noch sparlichen Mittel moglich machten, wurden im Prak
tikum pflanzenanatomische Untersuchungen mit dem Miskroskop angestellt. Dieselben 
gingen meist Hand in Hand mit dem vorgetragenen Lehrstoff. — In einer Reihe von her- 
gestellten Praparaten wurde die allmahlige aufsteigende Entwicklung, welche das Pflanzen- 
leben im seinem organischen Bau genoinmen, veranschaulicht und Selbstgesehenes ge- 
zeichnet. Gelegentlich brachten einfache Reaktionen und Farbungen sichere Bilder uber 
die Stoffwechselprodukte in der Pflanze und dereń charakteristische Organe.

Endlich bildeten einfachste experimentelle Versuche iiber die wichtigsten Lebens- 
vorgange (Atnning, Wachstum, Assimilation, Transpiration, Helio- u. Geotropismus u. a. m.)



den ScliluB der Ubungen. — Es beteiligten sich daran 14 Schiller der V. Klasse. Wegen 
Raummangels u. Unzulanglichkeit der Arbeitseinrichtung (Mikroskope,* Reagentien, anatom. 
Best. u. dgl. rn.l mufite in 2 Abteilungen in wóchentlich 2 Stunden gearbeitet werden.

Riicksichttragend dem lebhaften Bedtirfnis nach eigener Betatigung, welchgs dem 
Schiller der unteren Klassen so sehr eigen ist, und darin auch ein notwendiges, lieil- 
sames Ausgleichsmittel gegeniiber der mehr reinen Gedachtnisbelastung nnd memorierenden 
Lernart der sprachlichen Unterrichtsfacher erbiickend, wurden auch in der 1. und II. 
Klasse die Schiller zu selbstandigen Versuchsanstellungen herangezogen. Zn diesenr Zwecke 
gliederte sich jede Klasse in einzelne Arbeitsgruppen (die groBe Zahl machte dies not- 
wendig) jeder derselben standen beziiglich der Aufstellung und Uberwachung des Ver- 
suches zwei „Fiihren* vor. — AuBer dem eigenen muBte jeder Schiller aber auch den 
Entwicklungsverlauf der anderen Experimente beobachten. Zur Besprechung der ge- 
machten Beobachtungen konnten alle Schiller herangezogen werden und wurden die dies- 
beziiglichen Leistungen zur Beurteilung verwendet. So wurden beispielsweise in Minera
logie Mineralbestimmungen in je 2 Gruppen vorgenommen. Die eine untersuchte das 
vorliegende Mineralstiick auf seine kristailograph.-physikal. Eigenschaften (Oestalt, Hartę, 
Glanz, spez. Gewicht, Spaltbarkeit u. s. w.), die andere erhielt eine Pulverprobe des 
Minerals zur Untersuchung auf die stoffliche Zusammensetzung desselben. — In Botanik 
waren Keimungsvorgange, Licht und seine Rolle im Pflanzenleben, kiinstlicher Nahrstoff- 
ersatz durch sog. Nahrlosungen, Wurzelwachstum und Starkę desselben, Licht- und 
Wachstumsrichtung und ahniiches Gegenstand der Versuchsarbeiten Es ware wohl nur 
zu begriiBen, wenn recht bald Verhaltnisse geschaffen wurden, die eine gedeihliche 
Weiterentwicklung und Ausgestaltung dieser Schiileriibungen ermoglichten.

Hans Beyrer

Ftir Obergymnasiasten: 7. Englische Sprache, 8. Darstellende 
Geometrie, 9. Ereihandzeichnen.

Ftir Oberrealisten: 10. Lateinische Lektiire.
Die Gegenstande 7—10 sind gleichzeitig fiir die andere Schiilerkategorie Pflicht- 

gegenstiinde. Es gilt demnach fiir sie der fur den Pflichtunterricht genehmigte Lehrplan.

IV. Vermehrung der Lehrmittelsammlungen.
Zur Anschaffung standen zur Verfiigung: Aufnahmsgebuhren (403'2 K), Lehrmittel- 

beitrage (776 K) und ein StaatszuschuB von 513'2 K, zusammen 1692’4 K. Angeschafft 
wurden:

a) Lehrerbiicherei.
Z e i t s c h r i f t e n :  Ósterr. Gym.-Ztsch. — Ztsch. f. franz. u. engl. Unterricht. 

Deutsche Rundschau. — Deutsche Arbeit. — Ztsch. f. physikal. u. chem. Unterricht. 
Gesunde Jugend. — Ztsch. f. deutsche Erziehungs- u. Schulgeschichte. — Deutsche Kunst
u. Dekoration. - Ósterr. Mittelschule.

Bi l c h e r :  Kohlrausch, Leitfaden d. prakt. Physik. — Arrhenius, Vorstellungen vom 
Weltgebaude. — Ostwald, Energet. Grundlagen der Kulturwisschschaft. — Horneffer, Das 
klassische Ideał. — Rohrbach, Deutschland unter den Weltvólkern. — Burgerstein, Schul- 
hygiene. — Hertwig, Entwicklungsgesch. des Menschen u. der Wirbeltiere. — Appel, 
Physik auf Grund ihrer geschichtl. Entwicklung. — Kruger, Schwierigkeiten des Eng- 
lischen, III.Teil. — Blass-Kaiser, Plutarchs ausgew. Biographien. (Themistokles, Perikles). 
Buchholz, Anthologie aus den Lyrikern der Griechen. — Rothstein, Elegien des Propertius. — 
Adler, Theorie der geoinetr. Konstruktionen. — Cantor, Vorlesungen iiber Gesch. der 
Mathematik. — Korkisch-Patzner, dissertationes philologae Vindobonenses IX, 1, 2. (Ge- 
schenk d. Herrn Dr. Patzner). — Winterstein, Die Verkehrssprachen der Erde. — Barolin, 
Der Schulstaat. — Leiter, Die Verteilung des Einkommens in Ósterreich. — Der Wanderer 
im Riesengebirge, Jahrg. 27., 28. — Uber Berg u. Tal, Jahrg. 29, 30, 31. — Heuzet, 
selectae historiae. Hoche, Nicomachi geraseni Pythagorei introductionis arithmeficae 
libri II. — Menge, Repetitorium der griech. Syntax. — Callet, tables portatives de loga- 
rithmes. — Burg, Mechanik u. Maschinenlehre. — Boymann, Lehrbuch der Mathematik. - 
Hohndell, Zauberąuadrate. — Bardey, Math. Aufgaben. Heis, Aufgaben aus Arithmetik 
und Algebra. — Leschanowsky, Einfiihrung in die hóhere Mathematik. — Matthiessen, 
Algebraische Methoden. — Heis-Matthiessen, Aufgaben aus der Arithmetik u. Algebra. —

*) Dank der anerkennenswerten Reistellung von 5 Mikroskopen seitens der Schiiler (Kaminel VIII., 
Gerbing VII., Koch VI., Hollrnatz V.) — konnte das Praktikum in dieser Form gehalten werden.



Salomon, Aufgabensammlung ans der Arithmetik. — Vega, Vorlesungen iiber die Mathe- 
matik. — Druckenmiiller, Theorie der Kettenreihen. — Busch, Versuch einer Mathematik 
zum Nntzen u. Vergniigen des biirgerl. Lebens. — Niebuhr, Romische Geschichte. — 
Zeibig, Geschwindschreibkunst. — Rasch, Telegraphen-Kurzschrift. — Meister, Geheini- 
schrift. — Boetzel, Neue Gelieimschrift. — Minos, Geheinischriftsystem der Alten. 
Magnus, Aberglauben in der Medizin. — Hirsch, Aufgaben aus den algebraischen Glei- 
chungen. — Kastner, Geschichte der Mathematik. — Diekmann, Lehre von den Deter- 
minanten. — Swinden-Jacobi, Elemente der Geometrie. — Wiedetnann, Lehre vom Galva- 
nismus. — Schaefer, Selectae historiae. — Frisch, Deutsche Rechtschreibung. — Hugel, 
Die magischen Quadrate. — Scheffler, Die magischen Figuren. — Fock, Bibliographische 
Monatsberichte. — Osiander u. Schwab, Romische Prosaiker. — Vogt, Philosophische 
Propadeutik (2 Bd.) - Naturwissenschaftliclie Wochenschrift Jg. 1890—1895. — Kolbe, 
Org. Chemie, 3 Bd. 1854-1868 (Geschenk d. Herrn Prof. Max Muller). — Chemiker- 
Zeitung, Ztsch. 1909 mit chem. tech. Repertorium ais Beilage (Geschenk d. Herrn Prof. 
Max Muller). — Abicht, Arrians Anabasis. — Jurenka, Romische Lyriker. — Menge, 
Deutsch-griechisches Wórterbuch. — Goethes, Schillers und Shakespeares Werke. — Nyrop, 
Grammaire historique franęaise. — Paul, Physik. — Rosenberg, Experimentierbuch f. d. 
Unterr. i. d. Naturlehre. — Konig, Chemie der menschl. Nahrungsmittel. — Wettstein, 
Handbuch d. system. Botanik. — Kukenthal, Leitfaden f. d. zoolog. Praktikum. -

b) Schiilerbucherei.
D u r c h K a u f.

Schubert, Mathematische Musestunden. — Schuster, Mathematik fur jedermann. — 
Riecke, Mathematische Unterhaltungen. — GroBe, Unterhaltende Probleme und Spiele in 
mathematischer Beleuchtung — Schubert, Zwolf Geduldspiele. — Remig Rees, Der stuinme 
Diener (Universal-Schnellrechner). — Dr. Peronne, The United States. — Captain Marryat, 
The settlers in Canada) The three Cutters, Collection of Tales and Sketches (3 Bandchen). — 
Washington Irving, The Sketch Book (I., 11.) — Ausgewahlte Essays hervorragender eng- 
lischer Schriftsteller. — Washington Irving: The Alhambra. — Walter Scott, Marmion. — 
Voltaire, Le Siecle de Louis XIV. (I. II.) — Moliere: Le Bourgeois Gentilhomme. Le 
Tartuffe. — Rostand, Cyrano de Bergerac. •— Souvestre, Sous la Tonnelle. — Erckmann- 
Chatrian, Waterloo. — Victor Hugo, 40 Gedichte. — Xaver de Maiste, Le Lepreux de la 
Cite d ’Aoste. — Thiers, Campagne ddtalie en 1800.

D u r c h  S c h e n k u n g .
Von dem Abiturienten Hantschl: Kipling, 4 Erzahlungen. — Von Wilfried R. v. 

Gorner (V): Kate Douglas Wiggin, Rebecca. Lytton-Bulwer: Money. — Von Matz 
Josef (II b): Ad. Nitsche, Der Goldsucher in Australien.

c) Jahresberichte.
Zuwachs 318. — Gegenwartiger Stand 3243.

d) Geographie und Geschichte.
Girasch-Pendel, Geogr. Charakterbilder No. 12, 16, 17. — Lohmeyer, Geschichtliche 

Charakterbilder No. 23, 24. — Engleder, Vaterlandische Geschaftsbilder Nr. 6, 11, 12, 
15, 16, 17, 18, 21. — Seemanns Wandbilder, Lief. 17,20. Schenkungen: Herr cand. phil. 
Seidel Vasen; MeiBel 111. KI. Naturalien.

e) Naturgeschichte.
An k a u f :

Mikrophotogramme fiir Zoologie, Botanik und Geologie; Noe, Geolog. Ubersichts- 
karte der Alpen; Toula, Geolog. Ubersichtskarte von Ósterreich-Ungarn; Portrats be- 
ruhmter Naturforsćher; Aquarienglaser; Gebrauchsgegenstande fiir das Praktikum ; 
Aphrodite (Vermes); 2 Terrarien.

S c h e n k u n g :
Schadelskelett vom Wildschwein (O. Rotsch Ib). — Echinorynchus gigas (Schwein) 

Dr. H. Oppitz. — Kupfererzstufe (Karl Rothe II b). — Schadelskelett der Nebelkrahe 
(O. Rotsch Ib). — Seetang (P. Buxbaum IIa). — Steinsalz aus Wielicka (H. Noske V). 
Schadelskelett der Hauskatze(0. Rotsch Ib). — Kopfskelett der Gans (Alfred Oppitz Ib). — 
Hirschgeweih, 4 St. (O. Rotsch Ib). — Perlmuttermuschel (F. Schwarz la). — Geweih



des Elentiers (J. Muller IIIG). — Insektgespinnst (Karl Wackar IIb). — Ponga-Distel, 
Quelrachalholz (ReinholdDorre la). — Graphittiegel (Paul Buxbaum II a). — Muriazit, aus- 
gelaugt (Prof. Dr. Rich). — Versteinerter Schachtelhalm (Prof. Dr. Rich). — Pflanzenab- 
driicke in Carbon (Prof. Dr. Rich). — Ein Hauer vom Eber (O. Rotsch I b). — Rippe 
eines afrikanischen Elephanten (W. Augst I a). — Gimpel (Prof. Dr. Rich). — Kolanusse 
aus Afrika (E. J. Jordan, Bodenbach). — Tongabohnen v. Tongainseln (E. J. Jordan, 
Bodenbach). — Distomum hepaticum (Dr. H. Oppitz).

f) Naturlehre.
A n g e k a u f t :

5 k g  Quecksilber, 2 Quecksilberbretter, pneumatische Wannę, Glastranen, Woodsches 
Metali, 1 Satz Korkbohrer, Zerstauber mit Geblase, Hebetisch mit Zahntrieb, Spharometer, 
pneumatisches Feuerzeug, Scheibengewichte, Vorrichtung fur Bewegungsparallelogramm, 
Blitzhauschen, Drahtnetzglocke, Induktionsapparat, Kuvette mit Platinelektroden, Spiegel- 
sextant, Uranglasplatte, Apparat fiir Oberflachenfarben, Aufsatz z. Teclubrenner. Fiir das 
Praktikum: 4 Schiilerwagen, 3 Gewichtssatze, 6 Sttick Piknometer, Tangentenbussole, ver- 
schiedene FIolz- und Metallkorper fiir Messungen, Schlauche, MeBzylinder, Buretten und 
sonstige Gebrauchsgegenstande.

G e s c h e n k t  w u r d e :
Von Frań Fabrikant Seidel ein groBes Dampfmaschinenmodell, von den Schulern 

Ulbrich (VII) 12 Stiick Gliililampen, Karsch (III) Kabelstiick.
S e l b s t  v e r f e r t i g t :

Wasserbatterie, Galileische Fallrinne, elektrischer Papierbusch und Blitzkugel, Apparat 
fiir den elektrischen Spannungsabfall.

g) Chemie.
Sammlung von Erdól und Erdwachsprodukten. — Experimentier\vage. — Quarz- 

schale. — Wandtafeln nach Schroder, Serie II—IV. — Wandtafeln nach Eschner: Glas- 
bereitung, Papierbereitung, Bierbrauerei. — 4 Wandbilder iiber Petroleum. — Eisensamm- 
lung, Petroleumsammlung. — Bedeutende Erweiterung der Einrichtung fiir den Bedarf 
des Schiilerlaboratoriums.

h) Geometrie.
Planim. Apparat. — Apparat zur Veransch. des pyth. Lehrsatzes. — Walze, auf- 

rollbar. — LitergefaB, Senkel, MeBband.

i) Freihandzeichnen.
Sonderdriicke von Zeichnungen der „Jugend“ No. 433, 702, 1323, 1560, 1660, 

3099, 830, 2681, 1172, 1332, 1574, 1659, 1841, 2033, 2566, 2692. — Bunte Blatter aus 
aller W elt: Gerard ter Borch, Jan Steen, H. P. Federsen, N. Maes, A. Bócklin (Gang zum 
Bachustempel, der Uberfall, die Insel des Lebens, Sieh es lacht die Au, Villa am Meer. — 
4 Stopfpraparate. — 6 Gegenstiinde aus Holz. — 6 kleine Vasen mit verschiedenfarbigen 
Glasuren. — 6 Flaschen und TrinkgefaBe. — Kiinstliches Obst. — Mehrere Gegenstande 
und Bilder ais Geschenke von Schulern.

k) Gesang und Musik. .
Regensburger Liederkranz, Partitur und 2 Quartette. — 1 Quartett, geschenkt von 

Prof. Barbier.

1) Jugendspiele.
Hiefiir standen aus den Jugendspielbeitragen der Schiller aus dem Jahre 1909/10 

zur Verfiigung: K 435’83, wovon K 388-76 verbraucht wurden.
S p i e l g e r a t e :  4 Faustballe, 2 FuBballe, 2 Schleuderballe, 6 Schlagballe, 3 Schlag- 

hólzer, 12 Federballe, 1 Holzscheibe, 2 Stemmhantel, 12 groBe und 24 kleine Stangen 
mit Eisenbeschlag, 1 Trompete, Ballreparaturen, Dezimalwage.

Fi i r  S c h i i l e r w a n d e r u n g e n :  Mandolinę, Flotę, 3 KochgefaBe, Touristenlaterne.



Stand der Sammlungen am Schlusse des Schuljahres.

Name der Sammlung
Zuwachs Stand Zuwachs Stand !
wahrend zu Ende Name der Sammlung wahrend zu Endej

1909--1910 1909--1910

a) L e h r e r b ii c h e r e i.
M in e ra lo g .-g e o lo g isc h e

•Sam ml ling.
N u m in e rn ............................ 89 930 N a tu rs ti ic k e ........................ 6 1616
In Banden gebunden . . 57 921 K ristallm odelle.................... 143
Ungebunden (Biinde u. Hefte)' 80 230 W a n d b ild e r ........................ 14 49 i

D iinnschliffe........................ — 102
b) S c h i i l e r b i i c h e r e i . Sonstige minerał. Gegenstand. 20 36

N u m m e rn ............................. 26 1056 Davon entfallen auf die
Bandę ..................................... 30 1125 Fock 'sche S a m m l u n g
H e f t e ..................................... — — N a tu rs ti ic k e ........................ — 1316

D iinnschliffe......................... — 102

c) J a h r e s b e r i c h t e 318 3243
K ristallm odelle.................... — 52
H erbarium blatter................ — 500
M ikroskop............................ — 1

d) G e o g r a p h i e  u n d Wissenschaftl. Aufsatze . . — 138 i
Sammlungsschrank . . . . — 1 :

G e s c h i c h t e . f) N a t u r l e h r e .
Wand k a r t e l i ........................ — 52 A pparate................................ 18 377
A tlan ten .................................
G l o b e n .................................
Tellurien.................................

—
1
2
1

Werkzeuge, Stative u. dgl. . 
g) C h e m i e .

3 83

Plastische K a r te li ................ _ 1 A pparate................................ 1 76
W a n d b ild e r ........................ 3 3 527 Praparate und Reagentien . 5 470
S tereographien ....................
D iapositive............................
Andere Gegenstande . . . 30

216
105
180

Mineralogische Sammlung .
W andtafeln............................
Technologische Sammlung .

1
24
2

46
48

8

h) G e o m e t r i e .
e) N a t u r g e s c h i c h t e . N u m m e rn ............................ 6 62

Zo o l o g i s c h e  S a mml ung . i) F r e i h a n d z e i c h n e n .  
Drahtm odelle........................

W irbeltiere............................ 13 119 H olztnodelle ........................ _
Andere 1 ie r e ........................ 4 973 Gips-(Ton)-Modelle . . . . 2 327 '
W a n d b ild e r ........................ — 107 V o rlag e b la tte r .................... 25 653
Sonstige zoolog. Gegenstande 10 173 A pparate................................ — 29

Zoologische Objekte . . . . 4 31

Bo t a n i s c h e  Sa mml ung . Fiirs gegenstandl. Zeichnen . 24 227

H erbarium blatter................ _ 650 k) Mus i k .
M o d e lle ................................ _ 14 M usikalien............................ 4 22 j
W a n d b ild e r ........................ — 105 Gebrauchsgegenstande . . . — 39
Sonstige bot. Gegenstande . 16 67 1) J u g e n d s p i e l .
Apparate und GefaBe . . . 10 20 N u m m e rn ............................ 7 5 2 2 4

Verfugungen der vorgesetzten Behorden,
die von allgemeinerem Interesse sind.

Ohne behordliche Bewilligung diirfen Personen an Mittelschulen keine Vortriige 
gegen Entgelt halten.

Ein Schiller, der nach unfreiwilliger Wiederholung der Klasse am Schlusse des 
Schuljahres abermals ais ungeeignet zurn Aufsteigen erklart wird, hat die Anstalt zu ver- 
lassen; dasselbe gilt, wenn ein Schiller in beiden Semestern desselben Schuljahres in der 
Halfte (oder mehr) der Pflichtgegenstande (ohneTurnen) „nicht geniigend' erhalt. — Der
k. k. E.-S.-R. kann jedoch iiber Antrag des Lehrkorpers Ausnahmen gestatten.



Fiir die Aufnahme in die I. KI. der hóheren Gewerbeschule miissen Mittelschiiler 
nachweisen, daB sie die IV. KI. mit Erfolg abgeschlossen haben. Haben sie aus einem 
einzigen Gegenstande die Notę ..nicht geniigend“ erhalten, so kann der k. k. L.-S.-R. tiber 
besonderes Ansuchen eine auBerordentliche Wiederholungspriifung bewilligen.

Uber die beschrankte Zulassung von Hospitantinnen an Knabenmittelschulen.
Das Schuljahr schlieBt hener am 30. Juni; das nachste beginnt ani 9. Sept. 1910.

Anstaltsgeschichte.
1909.

8. u. 9. Juli: Aufnahmsprufung fiir die erste Klasse.
18. August: In Vertretung des Direktors wohnte Prof. R. Uilrich dem zur Feier 

des Allerhóchsten Geburtstages Sr. k. u. k. Apostolischen Majestat unseres allergnadigsten 
Kaisers nnd Herrn Franz Josef I. in der Dekanalkirche abgehaltenen Festgottesdieriste bei 
und bittet den k. k. Bezirkshauptmann, Sr. k. u. k. Apostolischen Majestat die allerunter- 
tanigsten Gliickwiinsche der Anstalt zn unterbreiten. Fiir die Loyalitatsknndgebnng wird 
der Direktion durch Zuschrift der k. k. Bezirkshatiptmannschaft Tetscheu der Allerhóchste 
Dank ausgesprochen.

16. u. 17. Septeinber: Aufnahms- und Wiederholungsprufungen.
18. September: Eroffnung des Schuljahres mit einem feierlichen Gottesdienste
19. September: Beginn des regeltnafiigen Unterrichtes.
4. Oktober: Festgottesdienst anlaBlich des Namensfestes unseres Allergnadigsten Kaisers.
19. November: Gottesdienst anlaBlich des Namenstages weiland Ihrer Majestat 

Kaiserin Elisabeth.

1910.

8. Janner: Tod des Herrn Altbhrgermeister Karl John. Mit ihm ist ein Mann aus 
dem Leben geschieden, der sich urn das Wohl und die Entwicklung von Tetschen im 
allgemeinen und urn die Griindung und Ausgestaltung unserer Mitteischule im besonderen 
unvergangliche und unvergeBliche Verdienste erworben hat. Durch 43 Jahre Mitglied der 
Gemeindevertretung (37 Jahre Stadtrat und 24 Jahre Biirgermeister), durch mehr ais 30 
Jahre AusschuBmitglied der Tetschrier stadtischen Sparkassa (23 Jahre Vorsitzender) hat 
er den Aufschwung Tetschens nicht bloB miterlebt, sondern hat an ihm in erster Linie 
tatkraftig, anregend, fordernd und schaffend mitgewirkt. Der Direktor beteiligte sich mit 
mehreren Professoren an dem Leichenbegangnisse; statt eines Kranzes widmete der Lehr- 
kórper K 30'5 dem deutschen Schulverein.

12. Feber: SchluB des ersten Halbjahres.
16. Feber: Beginn des zweiten Halbjahres.
17. u. 18. Marz: Die Anstalt wird vom k. k. L.-S.-Inspektor Josef Trótscher inspiziert.
22. Marz: Der Direktor halt am 10. deutsch-osterreichischen Mittelschultag inWien

einen Vortrag: „Die Ausgestaltungsmoglichkeiten des Tetschner Mittelschultypus.“
21. Mai: Dieser Tag wird zu Schiilerausfliigen freigegeben.
30. Mai: Der bischófliche Diozesankommissar Generalvikar Monsignore Raimund 

Fuchs besuchte den katholischen Religionsunterricht der Anstalt.
8.—11. Juni: Schriftliche Reifepriifungen.
19. Juni: Hauptversanimlung des Unterstiitzungsvereines.
30. Juni: SchluB des Schuljahres.
1. bis 4. Juli: Miindliche Reifepriifung unter dem Vorsitze des Gym.-Dir. Herrn 

Dr. Gustav Hergel aus Aussig.

MaBnahmen zur kórperlichen Ausbildung der Jugend.
Die hygienischen Vorschriften tiber Heizung, Reinigung und Liiftung der Schul- 

raume wurden moglichst beachtet, der Korperhaltung wurde Aufmerksamkeit zugewendet. 
Die 20 Minuten lange Pause des Vormittags brachten die Schiller moglichst im freien 
Hofraume zu, die iibrigen Pausen aber in den Gangen des Gebaudes.

Turnen ist fiir alle Schiller Pflichtgegenstand. Befreit waren jene, welche sich mit 
einem amtsarztlichen Zeugnisse auswiesen.



Der korperlichen Ausbildung der Jugend wurde in jeder Beziehung volle 
Aufmerksamkeit zugewendet.

Der Turnunterricht wurde in aller. Klassen nach MauFschen Grundsatzen betrieben.
Die Jugendspiele fanden, wie in fruheren jahren, auch heuer eine eifrige Pflege 

und wurden auf einem von der k. k. Nordwestbahn-Direktion fiir diesen Zweck zur Ver- 
fiigung gestellten Platze an 2 Tagen der Woche und zwar ara Mittwoch und Samstag in 
der Zeit von 4—6, bezw. 5—7 abgehalten. Der genannten Direktion sei hier der warmste 
Dank ausgesprochen. Die Spiele begannen am 5. Marz und schlossen ani 25. Juni. Ais 
AbschluB wurde am 26. Juni ein allgemeiner Spieltag abgehalten, verbunden mit einem 
volkstiimlichen Dreikampf zwischen den besten Klassenmannschaften der oberen Klassen 
um einen Wanderpreis, den die Tetschner Sparkassa spendete, und einem Wettspiel im 
..Schlagball ohne Einschenker“ gegen eine Mannscliaft der Leitmeritzer Staatsrealschule.
Uber den Verlauf des Spieltages soli im nachsten jahresberichte ausfiihrlich berichtet 

werden.
Die Teilnahme der Schiller an den Jugendspielen war sehr rege. Gespielt wurde 

an 20 Tagen. Leider war das Wetter gerade an den Spieltagen oft recht ungiinstig. Mit 
Eintritt des Badewetters nahm der Spielbesuch ab. Trotzdem spielten durchschnittlich 153 
Schiller, das ist 41-8%, eine hohe Ziffer, wenn man bedenkt, dat! ein sehr grofierTei! der 
Schiller auswarts wohnt und an den Jugendspielen nicht teilnehmen kann.

Auf die einzelnen Klassen entfallen folgende Besuchsziffern:

Gesamt- - 
Beteiligung

I a Ib II a II b Ulg III r IV V VI VII VIII Summę

4 3 6 4 2 4 3 5 5 3 7 7 2 3 5 2 0 6 2 8 4 2 7 7 174 140 1 1 0 3 0 1 8
Durchscbnittl. \ 
Besuchsziffer )

2 2 -8 22 -1 17-7 1 8 -9 11 -7 10-3 14-2 13-8 8 -7 7 6-4 1 5 3  6

Gespielt wurden vor allem Parteispiele, wahrend die sogenannten Neckspiele 
weniger beliebt waren. Die gern gepflegten Parteispiele sind : Faustball, Schlagbali ohne 
Einschenker*, Torball, Grenzball, StoBball, Reiterball, Wanderball um die Wette in versch. 
Arten, Vollball, Schleuderball, Tamburinball, Barlaufen, Ballrauben, Mordball, Korbball, 
Tag- u. Nacht, Laufball, Stafettenlauf, Stafettenball, Prellball, Jagdball, Tauziehen mitWett- 
lauf, Krocket.

AuBerdem wurden folgende Spiele, besonders von den unteren Klassen gespielt: 
Hase im Nest, Drittenabschlagen (in 2 Formen), Zweitenabschlagen mit Bockspringen, 
Katze und Maus, Turmball, Wanderball im Kreise, Ballraten, Wurfreifen, Kreiswurfball, 
Ballhaschen, Stabkampf.

Von yolkstiimlichen Ubungen wurden gepflegt: Stabspringen, Hochspringen, 
Weitspringen, SteinstoBen, Gerwerfen, Diskuswerfen, Schleuderball, Wettlauf.

Statt der Jugendspiele wurde wahrend der ungiinstigen Jahreszeit das Kiirturnen 
gepflegt, das an 2 Nachmittagen in 2 Abteilungen zu je 1 Stunde abgehalten wurde. 
Die durchschnittliche Besuchsziffer war 53.

Am 5. Juni 1910 beteiligten sich 6 Schiller unserer Anstalt an dem 3. Spiel- und 
Sportfeste der k. k. Staatsrealschule in Leitmeritz und fochten einen Faustballwettkampf, 
sowie ein Tennisturnier aus. Unsere Faustballmannschaft (Benesch, Schuller, Sigmond VII I ; 
Gerbing, Topfer VII ; Westermeier VI.) siegte uber die der Staatsrealschule in Leitmeritz 
mit 23 u. 20, wahrend Gerbing und Westermeier im Tennis gegeniiber den Leitmeritzer 
Spielern im Doppelspiel unterlagen, nachdem sie zuvor die Schiller der Leipaer Realschule 
geschlagen hatten.

Eine allgemeine Einfiihrung solcher Wettspiele, bei denen die Schiller der ver- 
schiedenen Mittelsclnilen Deutschbohmens ihre Kraft messen, ware gewiB warmstens zu 
begriiBen.

Zum Schlusse sei den Herren Professoren Schicktanz, Dr. Patzner, Pachmann, 
Pompę u. Hiihnel gedankt, die den Spielplatz sehr oft besuchten u. durch ihre Anwesenheit 
und ihr eifriges Mitspielen das Interesse der Jugend fórderten. Es ware wiinschenswert, 
daB auch die Angehorigen der Schiller und alle Freunde der Jugend die Spiele mit 
ihrem Besuche beehren mochten, weil gerade dadurch die Freude und der Eifer der 
Spielenden gehoben wird.

*) Neu eingefiihrt.



S c h i i l e r a u s f l u g e .

Prof. -T- Schiller- 
T as  zahl Klasse 7 i , M arsch- 

z,ie strecke

Hiihnel: 16. 3. 1910 37 IV. Niedergrund und zuriick. 10 km.
Binder—Hiihnel: 16. 4 . 1910 24 II a Rosenkamme, Mittelgrund. 7 r>
Kerbler: 20. 4. 1910 18 III R Binsdorf-Herrnskretschen. 14 r>
Dr. Patzner: 28. 4. 1910 8 VI. Tannbusch-Bensen. 15
Schicktanz: 14. 5. 1910 12 IIIo Schrammsteine. 12
Wiinsch—Barbier— 

Hiihnel: K 5. 1910 45 la Zinkenstein-Rongstock. 16 „
Binder—Schindler: 21. 5. 1910 43 Ib Sebusei n-Ku ndrad i tz-Lei t tn eri tz. 14 )>
Schwab: 21. 5. 1910 22 II a Hirschberg-Bósig-Steinschónau. 30
Dr. Schlagl: 21. 5. 1910 34 II b Herrnskretschen-Winterberg-

Kuhstall-Schandau. -24
Muller—Schicktanz: 21. 5. 1910 16 III G Trebnitz. 25
Beyrer—Kerbler: 21. 5. 1910 22 III R Schónfeld. 24
Seitz: 21. 5. 1910 35- IV. Karba bei Leipa. 15
QueiBer—Pompę: 21. 5. 1910 32 V. Jeschken-Reichenberg. 15 n
Kreibich—Dr. Patzner: 21. 5. 1910 27 VI. Lausche-Hochwald-Gabel. 25 w
P. J. Harmuth -Schickel: 21. 5. 1910 19 VII. Graupen-Muckentiirrnchen-Eich-

wald-Teplitz. 20 n
Dr. Rud. Rich: 21. 5. 1910 15 VIII. Pirna. 30
Schwab: 25. 5. 1910 27 11 a Zinkenstein. 9
Wiinsch—Hiihnel: 1. 6. 1910 35 I a Schneeberg. 18
Dr. Schlagl: 4 . 6. 1910 18 II b Rasseln-Binsdorf-Rosen kainme. 10 i?
Dr. Rud. Rich: 4. 6. 1910 20 III R Maxdorf. 10
Hiihnel: 4. 6. 1910 17 II a Wolf sberg- Rei n h artsd orf- Herrns-

kretschen. 14
Dr. Patzner: 8. 6. 1910 14 VI. Arnsdorf-Jonsdorf-Herrns-

kretschen. 14
Hiihnel: 18. 6. 1910 10 II b Sperlingstein und zuriick. 20
Dr. Patzner-Schicktanz:: 18. 6. 1910 7 VI. Kónigsmiihle—Niedergrund. 15 „
Wiinsch—Hiihnel: 22. 6. 1910 20 Ia Niedergrund. 10

(VIII. KI. Besichtigung der Róntgeneinrichtung des hiesigen Krankenhauses).

Ergebńisse der am Schlusse des Schuljahres 1908/9 
abgehaltenen Reifepriifungen.

Die 8. Klasse zahlte 23 óffentliche Schiller (13 Gymnasiasten, 10 Realisten). Von 
diesen legten 22 im Sommer 1909, 1 Gymnasiast in Folgę Zuriickweisung auf ein halbes 
Jahr im Feber 1910 die Reifepriifung ab.

Fur die schriftliche Priifung 16.—19. Juni waren folgende Arbeiten gestellt:
Aus Deutsch: Von den 23 Maturanden wahlten 4 Gymnasiasten den Aufsatz: 

„Begeisterung ist die Quelle groBer Taten." 1 Realist: „Was man ist, das blieb man anderen 
schuldig.11 9 Gymnasiasten u. 9 Realisten: „Verkehrswege u. Verkehrsmittel einst und jetzt.“

Aus Latein: Livius V, 36 (Quibus postąuam — ad populum reiciunt).
Aus Griechisch: Aristoteles, Staat der Athener XVI, § 2—9 und XVII, § 1.
Aus Franzósisch: Trait de bienfaisance de Montesąuieu.
Aus Englisch: Thomas Arnold, The Siege of Genoa.
Aus darstellender Geometrie:

1. Auf der Geraden A B }A (0, 1, 2); B (19, 8, 7 £)} sind diejenigen Punkte zu 
suchen, die vom Punkte M (12, 9, 8) den Abstand 6 cm haben.

2. Ein schiefer Kreiskegel mit der Spitze S (14, 12, 4), dessen Basis | 0  (8, 0, l l j ) ;  
r =  5 cm} in der ersten Projektionsebene liegt, soli mit der Ebene E 24 (18, 5, 
8) geschnitten werden.



3. Eine Kugel {O (0, 5, 8J); r =  5} wird von einer ąuadratischen Scheibe mit der 
Kantenlange a =  10 cm gedeckt. Es ist fur die Parallelbeleuchtung das vollstandige 
Schattenbild zu zeichnen.
Fur die schriftliche Reifepriifung am 25. und 26. Janner 1910 wahlte von den 3 

Deutschthemen der Maturand „Die Bedeutung des Waldes fiir den Menschen.'1 
Ans Latein war zu bearbeiten: Cicero in Cat. 11, 12—14.
Die miindliche Reifepriifung wurde vom 12. —14. Juli unter dem Vorsitze des Gynin.- 

Dir. Gustav Effenberger aus B.-Leipa und am 16. Feber 1910 unter dem Vorsitze des 
hiesigen Direktors abgehalten. Das Ergebnis zeigt folgende Ubersicht.

Name Geburtsort
Geburts-

zeit

Dnuer
der

flitW-
stlmlstnd.

Grad der 
Reife

erklarten sich 
zuzuwenden

Sliidien- 
ritlitunj i

1 Bassler Karl GroBdorf 12. 2 . 9 0 8 reif m. Ausz. Landwirtsch. g y m n .
2 Bonte Gustav Prag 3 1 . 5 . 9 0 8 Jus
3 Dinnbier Edmund Binsdorf 3 . 4 . 8 9 8 Eisenbahn
4 Dittrich Walter Bodenbach 2 8 .  11 . 8 9 8 „ m. Ausz. Jus
5 Exner Franz Znaim 6 . 1. 9 0 8 Med.
6 Krótschmann Adolf Schónlinde 2 5 .  6 . 9 0 8 Jus
7 Melzer Rudolf Tetschen 15 . 4 . 9 0 8 r Landwirtsch.
8 Philipp Wilhelm „ 16 . 12 . 9 0 8 n Medizin
9 Roppert Johann „ 3 . 8 . 9 0 8 „ m. Ausz. Philosophie ,, !

10 Seidel Wilhelm Obergrund 6 . 8 . 9 0 8 n ]us *
11 Vater Karl Tetschen 2 6 .  1. 9 0 8 Zoll n
12 Westermeier Richard Kwassitz 2 6 .  5 . 91 8 „ m. Ausz. Jus
13 Winter Rudolf Rosendorf 5 . 3 . 8 9 8 „
14 Boetius Max Tetschen 7 . 12 . 8 9 8 Chemie realist.
15 Frieser Reinhard SchlolJ Freiling 1 6 . 3 . 9 0 8 „ -
16 Hantschel Rudolf Tetschen 10 . 12 . 8 8 8 Eisenbahn
17 Hegenbart Ferdinand „ 2 9 .  7 . 9 0 8 r Volksschullehrer

! 18 Hegenbart Robert Alt-Ohlisch 2 . 11 . 8 9 8 n Landw.
19 Hiittl Karl B.-Leipa 5 . 6 . 8 8 9 „ Chemie
2 0 Lehmann Friedrich Schluckenau 17 . 7 . 8 9 4 „ m. Ausz. Hochbau
21 Lindner Oskar Tetschen 13 . 8 . 9 0 8 Masch.
2 2 Veith Arthur Biela 2 6 .  4 . 9 0 8 T urnfach
2 3 Werner Friedrich Reichenberg 3 1 .  1 2 . 8 9 8 Musik



Statistik der Schiller
1909 1910.

K 1 a s s e ca<x>E
II III IV V VI VII VIII Eca

ca i
1. Zahl.

Zu Endo des Schuljahres 1908/1909 . .

a b a b G R G R G R G R G R G R

35 36 27° 27 19427 23 27 20 14 1315 11' 12 13 10 329"
Zu Anfang dieses Schuljahres aufgenommen

Eigene Scholar f ‘ ■ { K ep e ten ten ................ 7 3
26

1
34

1
19’
O1

27r>
3

18322
1

21
1

19 19
1

13 10
1

14
1

8' 11 26110
20’

j aufgestiegen................ — — 1 1 1 — — — — 1 1 — — — — 5
Fremde Schiiler < Repetenten ................ — — — — — — 1 — — — 1

I durch Aufnahmspriifung 43 44 1 — 88
Wahrend des Schuljahres eingetreten . . — — — — — 1 1 — 2
Im Ganzen also aufgenommen................ 5047 28 36 202305 18323 22 21 22 13 13 15 8111 377"
Wahrend des Schuljahres ausgetreten 4 3 — - — l 2 - 1 _ _ _ 1 — 1 - - 11*
Schiilerzahl zu Ende 1909/1910 . . . . 46 44 28 36 202 293|18323 21 21 21 13 12 15 8111 366!l

2. Geburtsort (Vaterland).
1. Tetschen................................................. 9 12 7 5 2 81 I 1 2 6 3 5 5 1 ___ 2 4 722
2. Bohmen aufier Tetschen .................... 29 28 19 27 17- 191 15118 12 15 14 7 10 12 4 7 253"
3. Osterreich aufier B o h m e n ................ 1 2 1 1 — l 1 1 1 1 2 1 — 1 1 1 — 15"
4. U n g a r n ................................................. 1 — 1 — ___ ___ O1— 1 — __ — — _ _ 3"
5. D eutschland......................................... 6 2 ___ 2 ___ 1 1 1 ___ 1 ___ 1 ___ 2 1> — 18>
6. Rullland................................................. _ — 1 ___ ___ 1 1 — 1 ___ ___ ___ — — 4
7. S chw eiz................................................. — - — 1 - — - — - — — — — - — — 1

3. Muttersprache.
' Deutscli ........................ ....................... 46 43 28 34 192293 18323 21 21 21 13 12 15 7110 360"
1 Tschech iscli ....................................................................................................... — 1 2 1 - — - - — — - - — 1 1 6

4. Religionebekenntnis.
Romisch-katholisch............................................................................. 32 44 28 24 16222 18321 21 15 19 10 9 11 8' 10 308°

1 Evangelisch, Augsburger Konfession .  . 7 — _ 7 1 52 — 2 — 5 2 1 1 4 — — 35*
! A ltkatholisch .............................................................................................. — — __ i ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ ___ ___ ___ — 1

Israelitisch ....................................................................................................... 6 ___ 3 3 2‘ ___ ___ ___ i ___ 2 2 — — 1 201

Konfessionslos . . ..................................................................... 1 -- — 1 — — — - - - — - - 2 ’

5. Lebensalter am 30. iuni 1910:
11 Jahre haben iiberschritten ................................... 15 18 _ 1 _ _ . . _ „ ___ _ ___ ___ ___ ___ 34
12 „ 22 23 12 11 ___ — — ___ — — _ — — — — — 68
1 ̂  ” » » ................ 9 3 14 20 7‘ m 1 — — — — — — — 652
14 * „ » ................ — — 1 3 10 15‘ 42 8 — 413
15 » „ „ ................ — — 1 3' i 1 9 11 4 4 — — — — — — 332
16 „ „ „ ................ — — 1 — — i 3' 4 14 13 6 5 — — — — 47'
17 „ — — — i — _ 3 4 8 3 3 3 — — 25

1 XO ” 11 11 ................ — — — — — 1 _ — _ 5 5 6 8 1 1 27
19 ,  n „ ................ — 1 _ 2 4 5 5 17
20 „ „ . . . . . 7*
21 „ n » ................ - 2 2

6. Nach dem Orte der Verpflegung.

a) In Tetschen bei den E lte rn ................ 12 11 13 14 8 12= 6> 8 9 7 8 6 4 3 4* 6 131"
b) In Bodenbach bei den Eltern . . . . 19 11 10 9 2‘ 8> 5 2 6 4 11 3 4 5 8 2 3 110"
c) In der Umgebung bei den Eltern . 9 17 3. 10 5 6 4 6 3 2 3 2 2 2 1 1 76
d) In Tetschen bei anderen Familien . . 6 5 2 3

V

5 '
-
"i

3 3 3 5 1 7 1 1 2 1 1 49'



K l a s s e '  II s  ]Ę 1
i 1 II III | iv |! V i vi VII v m  1! i  :

7. Klaasifikation. a b ] a b G R G R G R G j R G R G R || ^

a) Zu Emie 1909/1910 waren zum Auf-
steigen in die niichste Klasse (bezw.
haben die oberste Klasse beendet): || ■

i vorziiglich geeignet / mit vorziigl. Erfolg 6 6 9 6 O2 2' -  !i 6 2 4 — | 2 3 2 -- ij 55 "i
geeignet  / mit gutem Erfolg . . . 32126 115 23 !1l2201 15216 814 12' 9 ! 8 9 6‘ 11 1235 ̂
i ni a l l gomeinen gee ignet.................... 1 6 > 3 — 1 1 1 3 - _ — j_ — 16 1
zu einer Wiederholungspriifung zugelassen 2| 2 j -- 1 — 1 — 2 j 5 5 3 3 1 1 3 — 28 S
niclit g ee ig n e t / mit nieht geniig. Erfolg 4 4 4 3 1 2 6 — 2 Ij 2 — 2 1 1 — — -  ! 31
zu einer Naohtragsprufung zugelassen i— 1 -- “ i — - '• 1

Summę . . 46|441(28 36 N 2293 18323 i121 21 12113 1 2 ; 15 j 8 111 |366!j
b) Nachtrag zmn Selmljalir 1908/1909:
Wiederholuugsprufungen waren bewilligt — ___ — 1 — __ 1 3 i 1 21 2 i 2 3 i _ ~  3 15 I
Entsprochen haben ................................. — — — 1 — — — 1 : 2 ; 2  2 1 3 -  ■ 12
Nieht abgelegt oder nieht entsprochen . — — — — — — — 1 i — — ' 1 — 3
Nachtragspriifung nieht bestanden . . . ! — — — — — _  | _ — j — - _ |!  _  1

Damach ist das Ergebuis fur 1908/1909:
v o r z ii g 1 i c h geeignet / mit vorziigl. Erfolg 6 5 2' 4 1|2 1 — 5 51 3 — 2 1 2 — 1 i ■ 3 9 2

geeignet  / mit gutem Erfolg . . . . 23 28 20’’ 16 15' 22 1317 16 13 914 6 1n 12 9 244 -
im al lgemeinen geeignet.................... — i 2 4 1' 1 4 3 - — — — -  1 16',
nieht  gee i gne t  / mit nieht geniig. Erfolg 6 2 3 3 1 1 4 1 21 4 i 2 __ 3 1 — 3 0 1

Summę . . 35136 27°|27 I94
i

27 23 27 20 14 13 15 11‘ 12 13 10/329 "i

8 Freie Gegenstande.
Tschechisch. 1. Abteilung a (L, IIKI.) u. b i 3 1217 6 6 5 ' 9 3 4 — j 2 ! — 3 — — i! 71 'On « ........................ — _ — ~ 1 1 — __ 4 3 — 1 — l| 10 

11 •
Gesang, 1. A b te i lu n g ............................ 19 10 4 9 -  i1 32

,  2. „ ............................ — — — — 2 5 ' 2 2 4 2 — - ; 2 — — 1 1 2.13
Stenographie, 1. A b te ilu n g ..................... — — — — — 4 2 12 13 — — — 31 j

2. „ ......................... — — — — , 3 — 1 2 — 0 1 9
L a te in ...................................................................... — — — — — — 2 __! — __ — __ _  2
E nglisch .................................................................. — — — — — _ -  5 5 — 6 — — n i
Darstellende Geometrio.................................... — — — — __ — - — 2 i — 1 — 1 —  1! 4
Zeichnen ................................................................. — — — — _ - i l  3 _ 2l — — — 0 ' - i '  5'j
Physikalisehes Praktiknm .............................. — — — 16 1 113 — —  ii — - --1 — 1 3 —  I 31 1
Chemisches Laboratorium, 1. Abteilung . - — - — — — - 12 — — — —  i, 1 2 :

" w 2* n --- - — — —  — 1! 4 — — — •— i: O
Botanisches Praktiknm (2 Abteilungen) . — — — -  9 5 —T — l! 14

9. Geldleistungen der Schiiler.

Im 1. Halbjahre waren befreit.................... 1613 17 13 8 13 1013 1010 8 9 3 6" 4 7 153 j
lin II. Halbjahre waren befreit . . . . 22 22 1611 6 12 8 9 8 8 710 3 6 4 7 154
Das Sclmlgeld (30 K halbjahrl.) zahlten:
Im I. H albjahre .................................................. 11123 12 217 r‘ 8 310 12 11 13 4 9 9 4  1 4  || ^|n
Im II. H a lb ja h re ..................................... 2523 1225 14 2175 10 3.14 j 14 13 14 3 9 9 4 ' 4 li Uli"

A ufnahm staxen.................................... K 365'4 8-4 4-2 ! 8-4 8-4 8-4 :! Mi-! i
Lehrmittelbeitrage.................................K 194 128 114 88 86 70 56 4 0  h 776 j

10. Stiftungen.

Anzahl der Stiftlinge................................. 4 2 1 2 1 1 0

Gesamtbetrag der Stipendien . . . .  Ii 800 620 100 300 SO 1900,



Y e r z e i c h n i s  d e r  S c h i l l e r
arn Sclilusse des Schuljahres 1909/1910.

Ist kein Ort genannt, so ist Tetschen ais Oeburtsort anzusehen. Bodenbach wird durch B bezeichnet. Ist nur 
ein Ort angefuhrt, so ist dieser zugleich der gegenwartige Wohnort der Eltern des Schiilers. Wo dieser Wohn- 
ort sonst nicht schon durch die Buchstaben a und b genau bezeichnet ist, wird er in der Klammer besonders 
angefuhrt. Die Buchstaben a, b, c, d, bezeichnen (Siehe unter „Statisiik der Schiller", Z. 6) den Verpflegs- 

ort der Schiiler. — Die Namen der Vorzugsschuler erscheinen fett gedruck.
Abkiirzungen: b =  Bot. Prakt , ch =  Chem. Prakt., e =  Englisch, g =  Darstell. Geometrie, k =  Schón- 
schreiben, p =  Physik. Prakt., s =  Singen, st =  Stenographie 1. Abt., st2 =  Stenographie 2. Abt., t =  Tsche- 
chisch 1. Abt., t2 =  Tschechisch 2. Abt., z =  Zeichnen, d =  vom Turnen befreit, K =  Klavier, V == Violin, 
F =  Photogr , Er =  Freischwimmer, S =  Schlittschuhl., R =  Rodeln, Ru =  Rudern, Rd =  Radfahren,

T =  Tennis, Sk- =  Ski.

Za
hl N a m  e

Geburtsort
(Wohnort der Eltern)

Alter
am

30 Juni 
1910 

J., M.

Lange
cm

Ge-
wicht

kg Fr
eie

Ge
ge

ns
tan

de

Freie Betatigungen

l a  K L A S S E

1 Almę Rudolf Falkendorf (Losdorf) c 12,1 139 31-5 S V 8 R Rd
i  2 Augst Walter I.auenstein b 12,3 138 29 K S R

3 B e h m e l  R u d o l f Schonborn b 13,8 147 37-5 V 8 R
1 4 Berthold Friedrich li b 13,11 143 36 S R
1 5 Beutel Max Arnsdorf d 13,2 153 34 S R
! 6 Bezdiczka Gustav Fiume b 11,6 132 285 V S R

7 Buxbaum Gustav Marienbad d 11,10 136 29-5 S Ii S R
8 Dorre Reinhold a 11,8 143 33 S 8 R
i) Dudek Oscar V osendorf (Tiinscht) c 12,4 143 35-5 V 8 R

10 E c k s t e i n  E r i c h a 11,7 136 31 K 8 R Fr
11 Kanta Rudolf Ruppersdorf b 11,2 147 39-5 S K Fr S R
12 Fieber Ernst Bensen c 12,4 136 30 V 8 R
13 Fink Alexander Teplitz a 12,6 140 27'5 K Fr 8 R
14 Flaschner Felix li b 12,1 154 40 K Fr S R

i 35 Gareis Karl Aussig b 11,9 144 34-5 s S R
10 Gumpl Wilhelm B b 12.2 150 31-5 R

1 17 H e i d e  K u r t B.-Kanmitz d 13,5 139 32-5 s 8 R
18 Heide Otto Krammel a 11,9 133 29 S R
19 Hesche Emil WeiUkirchen (Obergrund c 13,6 154 42-5 s V Fr S R
20 Hocke Franz Bensen c 11,6 129 26 V S R
21 Hiibner Josef Maffersdorf b 12,4 138 33 li V S R Rd
22 I t z e  A l f r e d a 12,1 142 34 V Fr S R Sk
23 .Jankę Hermann b 12,2 146 32-5 s V R 8
24 Jager .Tosef B b 13,2 144 30 8 R

i  25 .Tohst Hubert Perutz d 13 137 34 s 8 R
20 •lust Adolf Gorlitz a 12,9 159 47-5 K S R
27 Kaeferstein Max JJ.-Einsiedel ,i 12 139 34 s Ii S R Ru Rd

i 28 Kallasch Hermann B b 11,7 132 26 s V R
i  29 Kaltofen Josef (Schonwald) d 11,11 129 27 S R
1 30 K a u t  A l o i s Raudnitz b 12,6 137 29-5 t s 8  R

31 K e r n  F r a n z a 12,3 154 44 K 8 R Fr
! 32 Kindermann Rudolf Krammel a 11,9 143 30 s V S R
j 33 Knothe Friedrich Bensen c 12,7 144 33 V 8 R

34 Kreische Franz b 11,1 146 39 s S R
35 Krombholz Georg Oberpolitz c 12,2 153 36-5 8 R
36 L ó b l  J o s e f Zittau a 12,5 153 435 K Fr 8 R
37 Maier Ernst Riegersdorf c 12,7 137 31 8 R Rd
38 Mattausch Franz b 12,6 139 31 s V S R Sk
39 Menz Erich Halle b 12,10 143 31 K 8 R Fr Rd

1  40 Messner Franz Gesteinigt (Eulau) c 12,9 134 42 V S R
41 Reiner Erwin Petschek b 11,9 135 35-5 V 8 R
42 Reinisch Helmut Karbitz b 11,4 145 34 V li Fr S R



3aNI
L

N  a m  e
Geburtsort

(Wohnort der Eltern)

Alter
am

30.Juni
1910

J-, M.

Lange
cm

Ge-
wicht

kg Fr
eie

Ge
ge

ns
lan

de

Freie Betatigungen

i 415 Rusehpler Horst Pima a 13,1 129 24-5 S Fr S R
I 44 Schraeber Heiuz Zwickau i. S. b 13,3 136 30 s Fr S R Rd
i 45 Schwarz Friedrich a 11,11 146 38-5 s K Fr S R
! 46 Soudek Adolf a 12,2 134 36 s V Fr S R

Ib  K L A S S E

1 Menze Adolf B b 13 157 42 S R Ru
2 Menze Friedrich b 11,10 139 30 S R
3 Moses Wenzel B b 12 127 26-5 R Ru
4 Miiller Emil Chemnitz i. S. (Bensen) c 12,8 141 30 R S
5 O p p i t z  A l f r e d B a 11,10 146 35 S R Fr
6 Pallazzolo Alexander a 11,10 140 31 R
7 Philipp Harald a 12,2 149 33-5 R S Rd T
8 Pietsch Georg a 12,2 142 3P5 t V R S Ru

i 9 Pillhatsch Erwin Postelberg(Obergrund) c 11,9 149 36 S V S R
[' 10 Pleschke Ernst Bensen (Bensen) c 12,8 147 33 t V S R Ru

11 Plischke Ernst Gablonz (Krochwitz)c 11,10 144 33-5 s V S R !
12 Pohl Konrad a 12,3 151 42 Fr S R

1 13 Popoletz Wilhelm B b 12,4 144 34 t V R T
14 P r a d e  W a l t e r a 12,2 144 36-5 K S R Fr
15 Pusehmann Heinrich Pommerle (Pómmerle) c 11.11 131 29-5 R S Ru
16 Piisehner Ernst Karbitz d 11,11 148 58 T Ru S Sk R
17 Regnier Kurt Franzenthal d 11,11 149 39 5 K T S R
18 Renftel Otto Bensen (Bensen) c 12,3 144 35 V R S
19 Rddling Josef a 12.5 147 36'5 Rd Fr S R

; 20 Rossel Paul a 11.4 144 30 5 s K S Ru R
21 Rotsch Oskar Tyssa (Mittelgrund) c 12,6 140 33 V Ru R S Fr
22 Schindler Otto Kaiserswalde d 11.10 142 33 5 s V K S R
23 Schobitz Edmund Arnsdorf d 13,6 149 41 V S R
24 Helion Jaroslav Smichow b 12 141 35 s R S
25 Schopf Rudolf Bensen ' c 12,1 135J 35 s K R F
26 S c h r ó t t e r  R e i n h a r d Bensen c 12,5 142 37-5 K S Fr Ru R Rd
27 Seliger Bruno Konigswald (Steinsdorf) c 11,10 134 29 R S
28 Sidy Rudolf Ginzersdorf d 12,5 129 27 R S Ru
29 Sicber Alfred B b 12,3 145 34 K Rd Ru R S
30 Siobiger Robert Losdorf c 11,11 136 28 S R
31 Slatinoy Felix Spalato (Gesteinigt) c 12,8 146 37-5! Rd S R
32 Steiner Josef a 12 135 28 , s S R
33 Swatek Fordinand b 11,10 137 28 i s V S R
34 Thalhauser Walter Schandau a 11,7 147 37 ! s K S R
35 Tschertner Frań z B b 12,3 140 31 s K S R
36 W e l d n e r  R u d o l f Mittelgrund o 11,5 142 31 t K F Fr R S
37 Weigend Wilhelm Topkowitz c 12,2 136 30 V R Fr S
38 Wejlupek Jaroslav li b 11,7 140 30 R S
39 W e n z e l  F r i t z Wittal (Eulau) c 11,11 125 27 Rd
40 Werner Dankmar a 12,7 153 40 K F R Rd T Fr S Ru
41 Wolf Wilhelm Luditz (Bensen) c 13,3 147 38 V R S

i 42 Wrana Paul b 11,11 135 27-5 K T Ru
43 W i i n s c h  F r i e d r i c h Dobern b 12,5 146 30’5 V R
44 Zeischke Friedrich Birkigt c 12,5 140 31’5 R S



Za
lil N a m  e

j Alter
G e b u r ts o r t  j am

(Wohnort der Eltern) 1 9 1 0

1 J., M.

Lange
cm

Ge- i 
wiclit

kg

Fr
eie

Ge
ge

ns
tan

de

Freie Betatigungen

II a K L A S S E

1 A l t h a m m e r  O t t o B b 12,6 140 31-5 S t K V 8 R
2 B a n s e t  O t t o k a r B b 13,2 155 I53-5 t V Er S R
3 B a y e r  G u s t a v Reifen (Bensen) c 13 153 34-5 S R
4 Berka Otto a 12,8 143 365 t 8 R
5 Biihm Adolf B b 12,7 148 57 V
G Brand Artur Wien b 14,5 149 37-5 Kr S R Rd
i Braun Stephan Prag a 12,4 147 36-5! 8
8 Buxbaum Paul B a 12,5 142 37 S K Er 8 R
9 Cihlar Eugen Ungarn (Obergrund)c 13,1 158 40-5 j 8 R Rd Fr

10 Clar Theodor Herrnskretschen d 13,9 156 41 Fr S R Ru T Sk
1! Fuhrieh Alfred a 12,G 150 35'5 K 8 R
12 Hanel Erwin Huhnerwasser (Haida) d 12,11 145 36-5; t 8 R
13 Hanke Krauz a 12,10 145 34 i t 8 R
14 Hein Friedrich a 13,7 144 39 K Fr 8 R Rd
1 Heinze Friedrich B b 13,9 147 37 5 K V 8 R Rd Fr
1(1 H i e k e  R u d o l f B b 12.7 143 33 t S R
17 Hof Władimir Wildenschwert b 13,4 147 40 V Fr S R
18 Hollmatz Anton Eulau b 13,7 151 43-5 E Ru Fr S R Rd T Sk
19 Hruschka Rudolf Politz a 13,6 141 31-5 V E Er S R Rd
2o Hurka Johann Konigswald a 13,7 150 38 t Fr 8 R
21 Kahl Franz B b 12,5 141 32 t Y S R Rd
22 Kaliler Paul B ■ a 13,3 157 42 t S R Rd
23 Knauer Franz a 13,10 159 38 V F Kr S R
24 K n ó t g e n  E r i c h B b 13,6 134 29 5 s K Fr 8 E Rd Ru Sk
25 Konig Alfred Karlsbad a 16 170 51-5 t V 8 Rd R Fr
2G Kretschmer Erwin Topkowitz c 12,5 139 32-5 V 8 R Ru Fr
27 L a n g e c k e r  E r n s t a 12,7 143 34-5 t  s V Fr 8 R
28 Lehnert Roland a 13,3 142 32 t K Fr 8 R

11 ta K L A S  S E

: 1 Ebersbach Ernst li b 13,1 141 32-5 s K R Rd Fr
! 2 Furrer Rudolf B (Altstadt) c 13 153 44 V Fr S R Rd Rn

3 Gerbing Rudolf B b 14,1 163 52 F Fr 8 R Ru Rd Sk
4 K r a w a n y  W e r n e r Luzern b 12,11 159 42-5 K Fr 8 R Rd T Ru
5 K u n e r t  J u l i u s Topkowitz c 14,11 152 38 t V Er 8 R
G Lohnert Rudolf a 13,3 145 33-5 Kr 8 Ii Ru
7 Marti nv Hugo Krammel a 13,5 141 33 t s V 8 Ru
8 Matz Joset Hennersdorf a 13,4 143 30 t 8 R Ku
9 M e l z e r  F r i e d r i c h (Kalmswiese) c 13,6 143 33 t V R 8

10 Menz Paul Halle b 14,4 155 42-5 K 8 R Rd Er Ru
11 P a u i  A n t o n Gesteinigt (Eulau) c 13,1 144 35-5 t V Er 8 R Rd Sk Ru
12 Pfeiffer Julius Koniggratz a 13,2 157 56'5 Er 8 R T Ru

: 13 Philipp Franz a 12,6 142 34-5 S R Ru
14 Pickert Karl Elbogen a 15,2 158 39 Y 8 R Rd
15 RaucbfuB Erwin a 12,10 140 34 t s K Fr 8 R Ru
10 Reinhart Paul a 13,1 140 34-5 s Er 8 Ru R Rd
17 Bóssel Ernst a 12,10 150 37-5 t S Ru R
18 R o t h e  K a r l B (Ulgersdorf) c 13,4 151 41 t S R Ru
19 Riulrich Gustav B b 13,3 144 35-5 s V 8 R T Ru Rd

1 20 Riiger Heinz B b 12,7 151 41 5 Kr S R T R11 Rd
21 S c h e i n k o n i g  E r n s t Tiippelsgriin b 12,8 155 37 i t s V S R Rd Ru
22 S c h l o s s e r  H e r b e r t Smichow a 11,9 155 40 t K F Kr 8 li Ru
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23 Schopf Ernst Bensen c 13,11 162 59‘5 S K V F S R Ru
24 Scbrotter Willibald Bensen c 13 158 58 t K V F S R Ru T
25 Schwarzkopf Paul Pelles d 13 143 33 t3 K V S R Ru
26 Spiegelhauer Rudolf Kallich (S u llo d itz ) (1 13,1 132 31 t S R
27 S t a r k ę  J o h a n n Sachsen a 13,3 143 35 | K S K Fr Ru
28 Steiner Leopold Krammel a 13,11 137 30 S R Ru
29 Tatzel Johann B b 12,8 131 295 t V S R Fr Ru
30 Theifiig Friedrich Bensen c 13,1 155 43-5 t S V S R Rd
31 V o g e l  F r i e d r i c h A oslau a 12,8 153 44 V Fr S R Ru
32 Wackaf Karl Teplitz (Biela) c 12,11 145 35 t V S R
33 Weinberg Karl Vranov d 12,10 143 37 Fr 8 R Ru
34 Windrich Max Topkowitz c 13,1 141 34 8 R Fr Ru
35 Woldrich Johann Binsdorf a 13,1 157 44 t R Ru
36 Zimmerhackel Oskar Rosendorf b 13 159 43 t s K V Fr 8 R Ru

III. K L A S S E
G y m n a s i a s t e n .

1 Barvitius Wilhelm Falkenau a. E. a 14,5 146 38-5 p S Fr R
2 Dobrowolski Eduard Eger (Bilin) d 14,9 160 46 p t S Fr Sk R
3 Exner Josef a 14,6 151 37 R Fr
4 Fritsch Eduard Bensen a 13,3 161 47-5 p t  s K R
5 Glaser Max B.-Kamnitz c 14,4 140 33 V E 8
6 J o r d a n  R a l p h Birkigt c 14,1 148 40 p Rd R S Sk Fr T
7 K a s s i a n  H e r r m a n n a 13,10 160 44 p K F R 8 Fr
8 Kessler Friedrich Algersdorf (P h ilipp sd o rf) d 13,11 150 47 V
9 Koch Kurt Riga (Karlsbad) d 13,10 151 41 p V Fr R Ru

10 Kohler Hans Teplitz a 13,5 129 28-5 p t K R S
11 Lenk Walter Tepl 14 158 48 p F R Fr 8
12 M u l l e r  J o s e f Willenz d 15 155 45 p t R S Schiefien
13 Netsch Heinrich Arnau a 15.1 162 45'5 p R S Rd
14 Prautsch Bruno b 13,10 158 51 p t K R S Rd
15 Renner Paul Prag b 14.6 148 43 R S
16 R o t h e  F r a n z B.-Kamnitz d 14,3 161 48 p t F E S  Fr Schiefien
17 Salus Fritz Bensen C 13,10 148 41 p 8 V R 8
18 Seidel Walter Obergrund (' 14,3 162 42 p K R 8 Fr Sk Rd Ru T

•19 W a l t e r  F r i e d r i c h Merzdorf C 15,1 155 47 p V R S Rd
20 Z e p n i k  K a r l N -Einsiedel a 14 156 51 p V R 8

P r i v a t i s t i n n e n .
21 Hollmatz Renate Eulau b 15,11 163 57*5 K Fr 8 R T
22 Quoika Mariannę Postelberg c 13,3 159 48 p Fr S R T

R e a l i s t e n .

1 Baum Ernst Obergrund (Altstadt) c 13,11 146 355 s p Fr S R
2 Duschek Leo Tuppelburg  (Arnsdorf) d 15 157 47-5 p K Fr S R Sk
3 Endler Rudolf Friedland a 13.8 145 34-5 K V S R Fr
4 Fippl Rudolf Eulau b 13,6 134 31 K S R
5 Fischer Erwin B b 14,5 V Fr S Rd Ru R
6 Furrer Alfred B (Altstadt) c 14,10 168 64 t p V fi. S Fr Rd Ru
7 Gerritzen Albert B a 13,5 143 34 s Fr Ru R Sk
8 Hackel Alfred Bensen C 14,11 151 42 | p Fr S R Ru
9 Hauck Karl a 13,9 145 34 t s F Fr R Ru T

10 Hlawatschke, Alfred Krammel a 14,5 150 44-5 V R Ru S
11 Hocht Alfred Stockerau (G roSpriesen c 14,3 143 31-5 E Ru
12 Jager Josef Tyssa d 13,9 152 41 s p K S R T Fr Sk
13 Karsch Frań z Kamnitz d 14,3 160 47 V Cello Fr Ru R S Sk
14 Kohler Max a 13,10 150 37 ; p S R Fr Ru
15 Kiihnel Anton a 14,2 153 41 K Fr S Ru Rd
16 Lammel Arnulf Asch b 14 142 33 1 V S R Rd Fr
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17 Meifil Karl ii 14,9 154 40 p K F Fr R Rd 8
18 Melzer Johannes Loschwitz I 14,5 164 45 K R S
10 Neumann Albert Franzenthal c 17,1 161 5 4 V Fr S Ru R
20 Pick Karl B b 13,7 147 4 3 K Fr R 8
21 Polland Karl a 13,11 156 4 5 t p F Fr R Ru S
22 Preidel Leo Rongstock c 16 168 63 t V Fr R 8 Rd
211 Pries Paul Friedland a 14,11 160 48 V Fr S Rd Ru R
24 Saudek Hans a 1.3,10 144 41 t p K Fr Ru U 8 Rd
25 Scknierl Karl B b 14,10 149 37 p Fr Rd R 8 Ru
26 Schubert Willibald B b 14,3 157 46 t p K V Fr 8 R Ru Rd
27 Tober Ernst a 14,6 157 48 S V Fr R 8 Ru
28 Utschik Johann Ulgersdorf b 13,10 153 46 K 8 R Rd
20 Wurbs Eberhard a 14,6 148 345 P F Fr R S Rd

P r i v a t i s t i n n e n .
3< 1 P a c h t e r  K a t h e B b 15,7 161 51 p K F Fr R Rd T S
31 Spalek Karola a 13,11 152 44-5 s p K R Fr 8 T
32 V o g e l  J o h a n n a Yoslau a 14,4 166 51 p K Fr 8 R

IV. K L A S  S E

G y m n a s i a s t e n ,
1 Egermann Heribert B a 15,5 154 40 K Fr 8 R
2 Fliegel Bruno Hielgersdorf <1 14,7 155 42-5 st Fr 8 R Rd

i 3 Gaudek Ferdinand Rumburg a 15,2 155 38-5 S (1 V 8 R
4 Giinter Alfred Dittersbach d 16,8 167 51 st t V S R Rd
5 Hieke Friedrich Obergrund c 15,8 — — Fr 8 R
6 Hortig Walter Grofipriesen c 14,11 162 53 Fr 8 Ru
7 Hu sak Anton B 1) 15,5 156 40-5 st d V R
8 Matz Oskar Leipa a 15,6 149 37'5 t V Fr S li

; 9 Melzer Alexander a 14,10 158 40 5 t K Fr 8 R
1 0 M i t t a g  J o s e f B b 16.11 178 62'5 t2 st <1 R
1 1 Parthon Robert Topkowitz c 14,11 156 46 d Fr 8 R Rd
1 2 Preidel Josef Rosendorf b 15,6 171 54 t (1 K V Fr 8 R
13 Putz Alfred B b 15,9 172 52-5 K F Fr S R Rd
14 Riegl Wilhelm Euratsfeld N.-Ó. a 15,6 162 46 Fr S R Ru Rd

I 15 S c h e u b e r t  G u s t a v Woratschen d 18,5 169 62 t s V F Fr R S
16 Sohlesinger Alois Leukersdorf (G roBpriesen)c 15,5 154 42 d 8 R

! 17 Starsy Erich Podoi b 16,5 170 55'5 d Fr 8 R
18 Westermeier Bruno Hadinersleben a 13,9 149 .365 K Fr 8 R Rd T Sk

P r i v a t i s t i n n e n .

19 Cihlar Margit Korosmezo b 14,11 160 53 s K Fr 8 R Ru
20 L a n g e c k e r  H e d w i g Schluckenau a 16,5 155 47 s t Fr S K Sk
21 Wiinsch Thusuelda Dobern b 14,11 164 45 V Fr R

R e a l i s t e n .
1 Bauer Ernst Biela b 14,11 162 465 K Fr 8 R Rd
2 Blaschek Hugo Haseł (Losdorf) c 15,11 160 51 K f S K
3 Biihm Emil Bachelsdorf c 16,3 167 61 Fr 8 R
4 Fritsch Wenzel Johnsdorf b. Leitm. b 10,1 160 47 t K V 8 R Rd
5 Garms Otto Dresden' b 14,4 153 39 t Fr 8 R Rd
6 Gaube Max Nieder-Ulgersdorf c 14,6 154 375 8 R
7 Hanig Oskar Paukraz a 15,1 162 54'5 st t  d K Fr 8 R Rd
8 Heller Josef Altstadt a 14,9 161 45'5 t Fr S R
9 Hieke Johann B b 14,10 155 41'5 t V Fr S i! Rd

10 John Frańz a 15,6 143 35-5 Fr S R
11 Josst Erwin Kwassitz a 15,6 160 46 V Fr 8 R
12 Kreissl Anton Hochlibin a 15,5 171 64'5 t'2 st S R
13 Krombholz Ernst B b 15,1 166 51'5 t  (l Fr 8 R
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i 14 Lohr Albis B a 14,8 164 53-5 s t  d V S R
15 Milker Waldemar Lodź (Wien) .i 15,8 168 67 F Fr S R Ru Rd T Sk
iG Palmę Julius Haida d 15,2 152 40'5 Fr S R
17 Parsche Friedrich Altstadt c 16,7 179 59'5 s V Fr 8 R Ru Rd
18 Pitsck Leo Liboch d 16,5 144 31 Fr R
111 Schudł Alfred Voitersreuth a 14,2 158 46-5 t, s V Fr S R Rd
20 Schrotter Alfred Bensen c 14,10 156 43 K Fr 8 R Ru
21 TkeiBig Hans a 16 167 50'5 Fr 8 R
22 Winkler Emil B b 15,3 166 495 t d V
23 Ziuke Finn/. Altstadt c 16 170 56 s V S Rd R Ru

V K L A S S E

G y m n a s i a s t e n .

1 D i t t r i c h  K a r l B b 17,5 168 51 st <1 K F Fr R T
2 Gebhard Paul Kam nitz d 16,2 162 43-5 st Fr S R Rd T
3 G ó r n e r  W il f r .  R .  v. (Bensen) c 15,6 166 48-5 e F Fr R
4 Hagi Johann a 16 167 49 st b K Fr R

1 5 H a n k e  E m i l Algersdorf c 17,10 173 61-5 st t  e V Fr 8 R Rd
6 Hollniatz Manfred Eulau b 16,11 167 54 b d K F Fr R Rd T
7 Horn Wilhelm 11 b 16,7 171 64 st <1 F Fr
8 Jaeob Friedrich B.-Leipa a 16,6 181 60 st K Fr 8 R Rd
9 danieli Wendelin B a 10.4 168 50-5 t z b s V Fr S R Cello

10 Jirku Franz GioBhiibel d 15,9 174 67 t3 st Fr S R Sk
11 Knauer Erwin Wien a 16,9 175 52 t z V F Fr 8 R

i 12 Koch Nikolai Riga (Karlsbad) d 15,5 173 57'5 b 8 R Ru 1' Sk Fr
13 Laubc Alfred Birkigt c 16,9 160 50 5 st K Fr Ru S Rd
14 Miiller Wilhelm Nixdorf d 16,3 158 49 st S R Ru
]5 Petran Franz a 16,7 165 59 st d Fr 8 R Rd
16 Puschner Herbert a 15,9 166 49 st b Fr S R
17 Ristl Wilhelm StublweiBenburg a 16,5 167 49'5 z s b K V Fr 8 R Ru Rd
18 R o p p e r t  F r i e d r i c h a 16 170 63 t3si-el)il Fr S R
19 S t a r s y  O t t o P o d o i bei Weifiwasser b 17,10 161 42 st2 o i) il Fr R Rd
20 Tober Hans Dobern d 16,5 166 46'5 st V R
21 Z a b e l  J o h a n n ' a 16,7 167 61-5 t3 e st21) V F Fr S R

R e a l i s t e n .

1 A l l e r h a n d  A r n o l d M.-Schonberg b 15,7 171 58-5 st cli V Fr R Ru Cello
2 Belier Johann B b 16,10 163 48 St fil 1) ll K F 8 R Rd T
3 Clar Hugo Herrnskretschen d 16 173 55'5 ch V Fr S R Ru T Sk
4 Deutschmann Franz Biela (‘ 16,5 159 55 t 3 st V Fr S R
5 Diirre Robert B b 17,3 149 46'5 Y Fr S R Rd
6 Frank Karl von Wien (Haida) d 16 171 62 st ch b V F Fr 8 K Ku Rd Sk T
7 GroBor Theodor B b 16,2 171 51 st Fr 8 R Rd
8 Hofmann Wilmar Birkigt a 16,1 172 63-5 st t eh K V Fr 8 R
9 Hiibner Rudolf B u 17,2 175 78 V R

10 Kohler Hans TetsChen a 15,10 159 51-5 st cli F R 8
11 Kieler Karl B b 16,3 165 46 st b K R Rd
12 Meister Jose! Lobositz a 16,5 163 52 cli t 1 Fr R S
13 Minier Karl B b 16,4 174 57'5 st. fil ll ll F Fr R
14 Noske Johann B b 16,2 166 54 t, st ch K Fr S R Rd
15 Printzen Karl a 15,10 171 62 1 cli d K Fr S R T Sk
16 S c h u l l e r  A r t h u r Krochwitz a 16,8 171 56-5 t3 1 Fr 8 R.
17 Steimnetzer Karl a 16,3 178 64 t V Fr S R Rd Ru
18 Thomas Hans Dresden b 17,7 167 54'5 st V Fr 8 R Rd
19 Tinnhofer Josef B b 17,5 171 59 st ch Fr S R Ru Rd
20 Weizsackor Ralph Prag b 15 160 48 b K F Fr 8 R 1’
21 Zirkel Oswald B a 16,3 167 54 st ch <1 K Fr S R
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VI. K L A S S E

G y m n a s i a s t e n .

1 Fritsch Albin B b 17,5 165 51 K V F Fr S R T
i 2 Fritsch Rudolf Bensen a 17,1 180 57 t2 s d K Fr S R Rd T
1 3 Fiihrich Rudolf a 18,1 172 0P5 S Fr S R

4 Glitznor Julius Kreibitz d 17,6 173 62 d K Cello Fr Rd R S Sk Ru !
1 5 H a n i g  E r n s t Pankraz a 16,8 159 57 e st2 K Fr S R Rd
i 6 Holfeld Franz B.-Kamnitz d 18,1 175 58 cli g K Fr S R T Ru

7 J o r d a n  R a l p h B li 16,10 169 495 t2 e st K F Fr S R Rd T
8 K a s s i a n  A l e x a n d e r a 17,8 174 69-5 t3 K V F Fr S R
9 Kleinpeter Max Ullrichstal d 16,9 163 65 t2 st V Fr S R

10 Kuauschner Robert Tetschen (U lg e rsd o rf) c 17,8 167 55 d K Fr Rd
11 Koch Johann Riga (Karlsbad) d 18,5 169 59 Z Fr R Ru Reiten
12 Kocher Theodor a 17 172 53 t3 e K Fr Ru
13 Kummer Gottfried Dittersdorf (Sltiera.) (B rux)d 16 166 51-5 Cello F Fr R Ru T Sk

i 14 Minks Friedrich a 17,2 166 51-5 t2 e z Fr S R
15 Nitsche Wilhelm GroBpriesen c 16,6 169 52-5 Fr S R Rd
16 Paudler Robert B b 17,2 169 64 K V F Fr S R Rd
17 R H o m b e r g  B e r n h . K reib itz (Schonbuchel) d 18,2 168 55 eh g F R Ru
18 Ritschel Franz Eulau c 18,10 168 57 V Fr S R Rd
19 Schlesinger Ottokar Kreibitz d 20,2 164 62 Fi R S Ru Sk Rd
20 Schubert Robert Smichow a 19,3 172 54 K F S R Ru Ril

i 21 Siegert Helmut a 16,8 155 45 t3 d V Fr S R

R e a l i s t e n

1 Briksa Josef B b 17,7 176 61 Fr S R
■ 2 Heller Wilhelm a 18,6 165 55'5 t2 eh F Fr S R

3 Hubner Emil B b 16,10 169 53-5 R
4 Hiittig Erich Riegersdorf a 18,3 167 55-5 cli s K V Fr S R Rd
5 Itze Wilhelm a 16,11 164 54 t2 ch V Fr S R Rd
6 Jahnel Franz B b 17,11 165 55 ch K V F Fr S R Rd T Sk Ru |
7 Jobst Adolf Tetschen (Perutz) d 18,2 161 55-5 st V F Fr S R Rd Sk
8 Saudek Oskar a 16,10 156 46 st2 t V Fr S R Rd
9 Saudek Wilhelm a 18,5 156 51-5 t3 st2 Fr S R Rd

10 Schlein Josef B b 18,6 170 53 (1 Fr R Ru
11 Thomas Friedrich Altstadt c 16,10 165 67-5 t2 V Fr S R Rd

i 12 Ullrich Franz Binsdorf c 17,2 181 65-5 t 1 s V Fr S R Sk
13 Westermeier Kurt Hadmersleben a 16,4 175 67 K F Fr S K Ku Kd T Sk

VII. K L A S S E

G y m n a s i a s t e n .

1 Bobin Friedrich Oberebersdorf d 18,11 171 62 e <1 K R
2 Franki Friedrich B b 17,8 168 56 V Fr S K Ru Kd
3 Fritsche Franz Buuauburg c 19,7 174 64 Fr S R Ril
4 Grund Josef Petersdorf (Politz) c 18,8 153 44 V Fr S R Rd
5 G u n t h e r  J o s e f Zvyickau b 18,5 161 64 o d K S R

1 6 Kreibich Josef Steinschonau a 18,3 170 56 S R Rd
7 Langecker Franz Smichow a 17,11 162 51-5 e g P Fr S R Ru Rd Sk
8 Spalek Hans a 18,1 174 65 e s V F Fr S R T
9 Taussig Hans B b 18,1 162 50 e (1 V S

10 U l b r i c h  A u g u s t W.-Neustadt a 17 10 179 62 Fr S R Rd
11 Walter Rainnmd B b 19,5 178 66 e Fr S R Rd-
12 Weigend P’ranz B b 20,1 170 66 8 Fr R Rd Ru T
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R e a l i s t e n ,

i Behmel Jose! B b 19,5 164 59 K V F Fr S R
2 Benescli Alfons Zdounek b 17,5 174 585 t2 F Fr Rd
3 Clar Otto Herrnskretschen d 18,4 170 605 F Fr S R Ru T Sk

[ 4 Dorre Fritz B b 18,3 160 51-5 V Fr S R Rd
5 Gerbing Alexander B b 19,3 180 69 p Fr S R Ru Rd T Sk
6 G l e i s b e r g  F r i t z Dresden b 18,9 172 53 S R Rd
7 G o r n e r  R.  w. W a l t e r W einberge e 18,5 175 60-5 p t l K F Fr S R
8 Hiibel Wilhelm Altstadt a 17,11 176 58 5 Fr S R
9 Kasper Josef Hilgersdorf d 19,4 166 63-5 st'2 K Fr S Rd

10 K e s s l e r  F r a n z B 1) 18,1 175 64-5 t 1 Fr S R
11 Nester Emil B a 18,5 172 61 I3 li st2 F Fr S R
12 Peschke Friedrich Altstadt c 18,5 178 66-5 Fr S R Rd
13 Ruschpler Theodor Klingenthal a 18,11 164 57 F Fr S R Rd
14 Tiipfer Eduard Prag b 19,7 168 61-5 t l K Fr S R Rd
15 Vorreith Karl Niedergrund b 17,9 167 72 d V Fr S R

VIII. K L A S S E

1

|

G y m n a s i a s t e n . 1
1 B a y e r  B r u n o B.-Kammtz a 19 175 72 d K V Fr S R Rd
2 Benesch Theodor Zdounek b 20,11 176 65 g s K F Fr
3 John Josef Hortau (Altstadt) C 19,9 174 64-5 V Fr S R Rd
4 Kammel Emil Scliebine (GroBpriesen) d 18,8 166 53-5 d K V F Fr S Rd T
5 K r a u t s c h i k  K a r l Oberhennersdorf a 19 169 55 F
6 Lischke Albin a 20,5 169 58 d F Fr R Ru Rd T
7 Sigmond Johann M itfelsteine i. P r .-S c h l. b 19,10 172 67 Fr S R
8 Toman Anton a 19,3 180 75 Fr S R
9 Schodl' Erna, Priyat. Zittau i. S. a 20,3 161 59 z geol. K V Fr S R

R e a l i s t e n .

1 Bendel Robert W.-Kamnitz d 20,1 184 80 Fr Rd
2 Dzierżawa Johann B b 19 173 63 d V
3 Fritsche Erwin Riegersdorf (Eulau) c 19,6 169 56 K Fr S R Rd
4 Hiibel Otto Bauscheibe a 19,6 172 61 d Fr S R Rd
5 Hiibner Heinrich B b 20,4 175 57 d R
0 Marschner Max B b 21,1 167 70 Fr
7 Melzer Karl a 18,8 184 60 V Fr S R Ru Sk
8 Saudek Rudolf a 19,5 159 52 st2 V Fr S R Rd

! 9 Scheller Jaroslav a 21,8 169 52 s K Fr S R
10 Scbuender Franz a 20,3 164 57 Fr S R Rd
11 Schuller Hermann Krochwitz a 19,7 176 63

1
Fr S R Ru

1

Wahrend des Scbaljahres sind ausgestreten: 
l a  Klasse: Albl, Brandel, Hortig, Krawanjr.
Ib „ Palmę, Prokop, Schafranek.
III r „ Schuhmanu, Jordan Doris, Schreinberger Erna.
V. „ Kaiser.
VI. „ Seewald.
VII. „ Schafranka.
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F uchs, Gebetbuch (Selbstverlag).................................
I,ovy, Biblische Geschichte (Kobner)............................
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Schmidt ,  Schulgrammatik (H blder)............................ I —VIII. 8 .-1 1 . 2 40
Haul e r ,  Ubungsbuch, I. Teil, Ausgabe A (Pichler) . I. 20. 1 40

II. 13.-17. 2 20
r Kasuslelire (Hblder)......................................... III. 7 .- 11. 1 82
„ Moduslehre „ ......................................... IV. 6 .-8 . 2 10
„ Stiliibungen fur die oberen Klassen (Hblder) V.—VIII. 6 .-7 . 3 20

Prinz,  Lat. Lesebuch I. (Tempsky)............................ III. 1. 1 80
Schmidt ,  Lesebuch aus Nepos und Rufus (T) . . . IV. 2 .-5 . 1 40 j

Wortkunde hiezu (T ).................................... v • 4. 1 20a Caesar, de bello Gall. v. Prammer ( T ) ........................ IV.—V. 10. 2 80 I
I ' Prammer ,  Sehulwbrterbuch hiezu ( T ) ........................ 6. 2 40 ;

Sedl mayer ,  Ausgewahlte Gedichte Ovids (T) . . . V. 6 .-7 . 1 00
J ur enka ,  Schulworterbuch hiezu ( T ) ................ .... . r 3. 2 40
Livius ,  v. Zingerle ( T ) ................................................. 6 .-7 . 2 20
Sallust, de bello Cat. et Jug. v. Scheindler (T) . . . VI. 1 .-3 . 1 80
C iisar, comment. de bello civ. v. Paul-Ellger (T) . . 2. 2 —

Kloucek,  Vergils Aeneis, uebst Bukol. u. Georg (T) . VI.—VII. 6 .-7 . 3 —

Cicero,  in Cat. 1 v. Nohl ( T ) .................................... VI. 3. 1 20 i
„ Philippische Reden von Nohl ( T ) ................ VII. 1 20
„ in Verrem v. Nohl ( T ) ..................................... 2. 1 80
„ disput. Tuscul, v. Schiche (T ) ........................ 2 2 —  j

Taci tus ,  Historische Schriften v. Weidner, I. Teil (T) VIII. 2. 2 —

Horaz,  in Auswahl v. Petschenig ( T ) .....................
"

3 .-4 . 2 —

Cur t i us ,  Schul-Grammatik ( T ) ................................ III.-V III. 25 .-26. 3 10
Schenkl ,  Elementarbuch ( T ) ................................... III.— IV. 10.-21. 3 —

„ Ubungsbuch z. Ubersetzen aus dem Deutschen (T) VI. -VIII. 12. 2 25
O „ Chrestomathie aus Xenophon (Gerold) . . . . V.—VI.- 10.—15. 3 20

l lomers  I l i as ,  v. Christ (T ) ................................... V.—VI. 1 .-3 . 3 —

-2 Herod ot ,  v. Scheindler ( T ) ........................................ VI. 1 .-2 . 2 —  ;

O Ilemosthenes ,  Ausgew. Reden v. Wotke (T) . . . . VII. 5. 1 60 1
Homers  O dyssee v. Christ ( T ) ................................ VII. VIII. 3 .-4 . 2 50
Lesebuch aus Pl a t on  v. S c h n e id e r ............................ VIII. 1 80;
Sophokles ,  Aias v. Schubert-Huter (T) ................ 4 .-5 . 1 50

Spengler ,  Grammatik (Schulb.-V .)............................ I . -VIII . 1 .-2 . 1 80
Regeln und \Vbrterverzeichnis fiir Rechtschreibung . . ■ n 1 —

co Bauer ,  Jel inek,  St reinz,  Lesebuch, I. B. (Schulb.-Y.) I. 1. 2 10
CS n n n w IT- ł» » II. 1. 2 50

fi III. 1. 2 80
. IV. „ IV. 1. 3 —

v * » n V. iijiiin. m.iiiittelliil. 1 V. 2, 2 80



F i i r  w e l c h e Z u l a s s i g e K h1 K l a s s e A u f l a g e

! o05 Bauer , Jel i nek,  Streinz,Leitfad. d.Literaturg. I. T. f.G. V. i. — 70
Lampel ,  Lesebuch fiir die VI. Klasse (H) ohne m. T. VI. 4. 2 30 i

a „ , „ vir. „ (H ) ................ VII. 1.—3. 2 54 i
- „ v iii. ., ( H ) ................ VIII. 1 .-2 . 2 84 |

'o Wei tzenbock,  Lehrbuch d. franz. Spracbe I. Teil (T) III. 7. 2 50
,, II. Teil A Ubungsbuch (T IV. 4 .-6 . 2 50ON „ „ II. „ B Sprachlehre (T) IV. VIII. 4 .-5 . 1 50

Duschi nsky,  Ubungsbuch zur Svntax, Oberstufe (T) V.—'VIII. 1. 2 50
„ Chrestomathie ( T ) ................................ H » 4 50

El l i nge r - But l e r ,  Elementarbuch A. I. (T) . . . . V. 2. 2 25
! 'o „ „ Lehrbuch A. II. (T) . . . . VI. 1 .-2 . 4 50 l

„ „ Syntax A. III. (Ti . . . . VI. ' 1. 1 90 :
Nader -Wi i rzner ,  Lesebuch (1 1 ).................... .... VIII. 4 .-6 . 5 16 !

„ „ Grammatik ( H ) ............................ n 3 .- 4 2 90
(U1 1E Kozenn,  Schulatlas fiir Mittelschulen (Hijlzel) . . . I. — VIII. 39.-41. 8 _

1 5®" Hei der i ch ,  Schulgeographie, I. Teil „ . . . i. 1.—3. 2 40
i 11. „ II., III., V. 1.—2. 3 20
i o III. , IV. 1 .-2 . 2 20

Schuber t - Schmi dt .  Historischer Schulatlas (Holzel) II.—VIII 1 .-2 . 3 40
Mayer ,  Altertinn ( T ) ..................................................... II. 3 .-6 . 2 _

Jj „ Miftelalter ( T ) ................................................. III. 6. 2 30
I -i „ Neuzeit (T ) ......................................................... IV. 3 .-5 . 2 —

Zoehe,  Altertum (Kleinmayer).................................... V. 4 .-6 . 2 80
0) r Mittelalter „ .................................... VI. 2 .-3 . 2 80

„ Neuzeit „ ..................................... VII. 1— 3. 2 50
„ Vaterlandskunde (Kleinmayer)........................ VIII. 3. 3 40

Jakob,  Arithmetik, I. Teil (Deuticke) f. Gymn. . . I., II. I. 2 40
1 ^ IV. 1. 2 40
I "ci Sehi f fner -Travnicek,  Raumlehre, I.Teil(Deuticke) f.G. I. 1. 1 — !

s n » » ir. " n 11. 1. 1 20
-a Ho<5evar, Arithm. f. Untergym. I. Teil (T) . . . . III. 5 .-7 . 2 10ci „ Geometrie f. Unterklassen ( T ) .................... 4 .-9 . 1 80

Moćnik,  Arithmetik u. Algebra (T) f. Ob.-Keal. . . V.—VIII. 28.-30. 3 70
„ Geometrie fiir Oberklassen (T) f. Ob.-Keal. IV .-V III. 24.-25. 3 80

' £ Schmei l ,  Scholz,  Tierreich fiir Unterkl. (Schimpff) I —II. 1 .-3 . 3 70
| -C „ „ Pflanzenreich „ „ „ I.—II. 1 — 3. 3 80
j s Schmei l ,  Scholz,  Botanik fiir Oberklassen (Schimpff) V. 1— 3. 3 80
1 => „ i. Zoologie „ VI. 1. 3 80ro| H Sehar i zer ,  Mineralogie und Geologie (T) fiir Realschiiler VIII. 3. 3 —

1 55 Kr i s t ,  Anfangsgriinde der Physik (Braumiiller) . . . III.—IV. 20. 2 50
.eQ_ Rosenberg,  Physik fiir Oberklassen (H) f. Ob.-Keal. j VII.-VIII. 1 .-4 . 5

Hemmelmayr ,  Lehrbuch der Chemie u. Min. (T) f. Real. IV. 4. 2 50
„ Anorganische Chemie ( T ) ................ V. 4 3 25CU; „ Organische Chemie ( T ) .................... VI. 4 .-5 . 2 30

o „ Leitfaden der Chemie ( H ) ................ VII. 1. 1 12

5  s Menger ,  Lehrbuch der darstellenden Gemetrie (H) . v.-vm. 4. 3 —

Pro
pa-

den
tik Hofl er ,  Logik und Psychologie ( T ) ............................ VII.-VIII. 2. 5 —

Ol Hanacek,  Tschech. Sprech- u. Lesebuch I. T. (H) . 1. Abt. 7— 8. 1 06
i s Ri t schel  und Rypl ,  Tschechisches Elementarbuch . 2. u. 3. Abt. 3— 4. 2 —
i * Ti e f t r unk ,  Lesebuch I. Teil (K o b e r) ........................ 3. Abt. 7— 8. 2 70
1 <L> bD <u Men de, Liederbuch......................................................... I.—VIII. 4. 2 60

l
£ Schel l er ,  Lehrbuch der Gabelsberger Stenographie . V.—VIII. ■ 10— 13. 3 60



Kundmachung bezuglich des Schuljahres 1910/11.
A) Das kommende Schuljahr wird am 11. September um 9 Uhr mit dem hl. Geist- 

anite eróffnet; der regelmaBige Unterricht beginnt am 12. September um 8 Uhr.
B) J e d e r  S c h i l l e r ,  we Ich e r  in d i e  e r s t e  K l a s s e  a u f  g e n o m  me n  z u 

w e r d e n  w i i n s c h t ,  hat in Begleitung seines Vaters oder dessen verantwortlichen Stell- 
vertreters zu erscheinen, seinen ordnungsgetnaB ausgestellten, mit einein Stempel von 1 K 
versehenen Tauf- (Geburts-) Schein und das Freąuentationszeugnis der Volksschule oder 
das letzte Jahreszeugnis der Burgerschule vorzulegen. Aufgenommen konnen nur solche 
Schiller werden, welche langstens bis zum 31. Dezember 1. J. das 10. Lebensjahr vollenden 
oder iilter ais 10 Jahre sind.

Jeder Schiller hat sich einer Aufnahmspriifung zu unterziehen. Gefordert wird 
hierbei jenes MaB von Wissen in der Religion, welches in den vier ersten Jahreskursen 
der Volksschule erworben werden kann ; Fertigkeit im Leseh und Schreiben der deutschen 
und lateinischen Schrift, im Analysieren einfach erweiterter Satze, Bekanntschaft mit den 
Regeln der Rechtschreibung und richtige Anwendung derselben beim Diktandoschreiben ; 
Ubung in den vier Grundrechnungsarten mit ganzen Zahlen.

Fur diese Aufnahmspriifung sind 2 Zeiten festgesetzt, und zwar die ersle unmittel- 
bar nach SchluB des alten Schuljahres (heuer am 28. und 30. Juni), die zweile vor Beginn 
des neuen Schuljahres (heuer 9. und 10. September), jedesmal von :J/410 Uhr vormittags 
an. — Die Anmeldungen hierzu miissen v o r h e r  unter Beibringung obiger Zeugnisse in 
der Direktionskanzlei erfolgen.

C) Die b i s h e r i g e n  Schiller der Anstalt und jene, welche im Juni die Aufnahms- 
priifung fur die 1. Klasse abgelegt haben, haben sich belmfs Einschreibung in der 
Direktionskanzlei zu melden u. zw. die in Tetschen, Bodenbach und nachster Umgebung 
ansassigen am 9. September 2—5 Uhr Nachmittag, die'iibrigen am 10. September 10—12 Uhr 
Vormittag. Die Anmeldung kann auch briefiich erfolgen; hiebei sind die Freigegenstande 
und die Studienrichtung anzugeben.

D) F r e m d e  Schiller haben sich v o r  dem 9. September zu melden und das mit dem 
Abgangsvermerk versehene Halbjahrszeugnis des vergangenen Schuljahres hierbei vorzulegen.

Eine Aufnahmspriifung haben solche Schiller nur dann abzulegen, u. zw. am 9. 
September von 8 Uhr an, wenn entweder die vorher besuchte Anstalt nicht das Offent- 
lichkeitsrecht fur Osterreich besitzt oder wenn diese Anstalt in ihrem Lehrplane von dem 
der hiesigen Mittelschule abweicht, ihr also nicht vollstandig gleichwertig ist.

Im ersteren Falle erstreckt sich die Aufnahmspriifung auf alle Gegenstande, im 
letzteren bloB auf jene, in welchem ttnser Lehrplan ein grófieres StoffausmaB aufweist. 
Um bezuglich dieses Punktes vor unangenehmen Uberraschungen sicher zu sein, empfiehlt 
es sich, langere Zeit vorher schon sich zu erkundigen.

In die 2. bis 5. Klasse werden Gymnasial- und Realgynmasial-, in die 5. bis 8. 
Klasse auch Realschiiler aufgenommen.

E) Die Wiederholungs- und Nachtragspriifungen werden am 9. September von 
8 Uhr an abgehalten. Die betreffenden Schiller haben sich am 8. September vormittags 
in der Direktionskanzlei zu melden.

E) Nach dem Festgottesdienst am 11. September, an dem die katholischen Schiller 
teilzunehmen haben, werden den Schiilern, die sich nun alle in der Schnie zu versammeln 
haben, die Disziplinarordnungen erlautert, Stundenplan bekannt gegeben und verschiedene 
andere Mitteilungen gemacht. Jeder Schiller hat hiebei zwei vollstandig und richtig aus- 
gefiillte Nationale abzugeben.

G) a) Jeder Schiller hat einen Lehrmittelbeitrag von 2 K, jeder neu eintretende 
auBerdem noch eine Aufnahmsgebiihr von 4 K 20 h zu entrichten. AuBerdem wird von 
den bemittelten Schiilern ein Jugendspielbeitrag von 1 K eingehoben. Diese Gelder sind 
gleich bei der Einschreibung zu erlegen.

b) Das Schulgeld betragt 30 Kronen fiir jedes Halbjahr, und muB in den ersten 
sechs Wochen desselben erlegt werden. Armen braven Schillera der ersten Klasse kann 
die Zahlung des Schulgeldes bis zum Schlusse des ersten Halbjahres gestundet werden. 
Die Stundung wandelt sich in Befreiung um, 'wenn der Halbjahrsausweis das geforderte 
giinstige Ergebnis zeigt. Stundutigsgesuche mit einem gehórig ausgestellten Mittellosigkeits- 
zeugnisse versehen, miissen in der ersten Woche des Schuljahres iiberreicht werden. -  
Die im Vorjahre befreiten Schiller der 2. bis 8. Klasse behalten die Befreiung weiter, 
wenn das letzte Zeugnis den Befreiungsbedingungen entspricht. — Weitere Befreiungs- 
gesuche sind gleichfalls in der ersten Woche des Schuljahres zu iiberreichen.

c) Brave arme Schiller erhalten Schulbiicher' und auch sonstige Unterstiitzungen 
wie Speisemarken, Kleider und selbst Bargeld. aus dem Unterstiitzungsvereine der Anstalt.



Schule und Haus.
1. Der Unterzeichnete erlaubt sich wie inimer an dieser Stelle an die Eltern der 

Schtiler und dereń gesetzlichen Stellvertreter die dringende Bitte um wirksanie Mitarbeit 
an der Erziehung der der Anstalt anvertrauten Jugend zu richten. Es liegt ja in erster 
Linie im Interesse der Eltern, etwaigen Ausschreitungen vorznbeugen, welche die Schule 
oft durch schwere Strafen ahnden mul), die nicht selten in grofierer Schwere die Eltern 
ais die Schiller selbst treffen. Die Mitarbeit in diesem Sinne erscheint um so notwendiger, 
ais es weder Recht noch Pflicht der Schule ist, in die Zucht des Elternhauses weiter ais 
durch Rat, Mahnung und Warnung einzugreifen, um die Schiller, besonders der mittleren 
und oberen Klassen, Einfliissen zu entziehen, die auf Geist und Herz und vielfach auch 
auf die korperliche Gesundheit derselben nur unheilvoll wirketi konnen.

2. Beziiglich der Wahl des Kostortes fur auswartige Schiller wird auf § 28 der 
Disziplinarordnung fur die Mittelschulen Bohmens verwiesen. ZweckmaBig erscheint es, 
daB die Eltern vor der Wahl oder Anderung des Kostortes mit dem Direktor der Anstalt 
Riicksprache pflegen, bei dem auch ein Verzeichnis solcher Familien aufliegt, welche Kost- 
zoglinge halten wollen. Die Kost- und Quartiergeber haben die von der Anstalt heraus- 
gegebenen und vom k. k. Landesschulrate genehmigten Weisungen getiau zu beachten, 
widrigenfalls ihnen keine Studenten mehr zugewiesen wiirden. (Diese Weisungen sind 
bei dem Unterzeichneten erhaltlich).

3. Die Eltern jener Schiller, welche von auswarts taglich zur Schule wandern oder 
faliren, mussen sich im Interesse der sittlichen Entwicklung ihrer Kinder verpflichtet fiihlen, 
scharf auf das zu achten, was etwa ihre Sohne wahrend der Mittagsstunden oder vor Ab- 
gang der betreffenden Ziige tun mogen. Es wird ihnen ans Herz gelegt, fur ihre Sohne 
eine passende Familie in Tetschen ausfindig zu maclien, wo sie diese Stuiiden zweckmaBig 
zubringen konnen. Der Aufenthalt wahrend dieser Zeit in einem Klassenzimmer kann 
nur solchen Schiilern gestattet werden, welche ein sehr gutes Betragen nachweisen und 
wahrhaft diirftig sind. Ellern, dereń Knaben diesen beiden Forderungen entsprechen, 
wollen personlich in der Direktionskanzlei das Ansuchen anbringen.

4. Allen Eltern wird ans Herz gelegt, im Vereine mit der Schule zur Verhiitung 
jener Mangel und Krankheiten beizutragen, welche man ais Schulkrankheitęn oft bezeichnen 
hórt. Man sorge fur ordentliche Belęuchtung beim Lesen und Schreiben, dulde nicht, 
daB die Dammerung hiezu beniitzt wird. Mail dringe auf ordentliche Haltung beim 
Sitzen, so daB die Brust nicht bedriickt (Brust nicht an die Tischkante lehnen), der Kreis- 
lauf nicht behindert (Beine nicht iibereinander schlagen\ das Riickgrat nicht verkrummt, 
die Augen nicht geschadigt werden (30 cm Entfernung vom Buch oder Heft). Dann 
wirke man iiberhaupt dem vielen Sitzen entgegen und sorge fiir ausreichende Bewegung 
in frischer Luft und geniigenden Schlaf.

5. Anfangs November, vor Weihnachten, Ende Marz und Mai werden an die Eltern 
jener Schiller der sechs ersten Klassen — auBer die Eltern erklaren schriftlich darauf zu 
verzichten — welche entweder in ihren Leistungen bedenkliche. Riickschritte aufweisen 
oder sittliohe Mangel hervortreten lassen, kurze Ausweise (Riigebriefe) gesandt. Den Eltern 
der Schiller hoherer Klassen werden solche Ausweise nur ausnahtnsweise zugesandt. Am 
Ende des ersten Halbjahres erhalten alle Schiller vollstandige Halbjahrsausweise, zu Ende 
des zweiten aber Jahreszeugnisse.

6. Um auch im Verlaufe der Zwischenzeiten Auskiinfte tiber die Leistungen und 
das Verhalten ihrer Sohne einholen zu konnen, wird den Eltern durch Einfuhrung von 
Sprechstunden, welche Mitte Oktober bekannt gegeben werden, Gelegenheit gegeben, mit 
den Professoren persónlich Riicksprache zu pflegen. Es soli auf diese Weise ein ein- 
trachtiges Zusamnienwirken von Schule und Haus zum Wohle der Schiller angebahnt 
werden. Eltern und dereń Stellvertreter mogen mit vollem Vertrauen, daB jedem Schiller 
und ebenso dessen Eltern von der Schule freundliches Wohlwollen entgegengebracht wird, 
sich an die Professoren und auch an den Unterzeichneten um Auskunft oder Rat in allen 
Schulbedrangnissen wenden. Wo Rat oder Hilfe geboten werden kann, wird dies gerne 
immer geschehen. Freundlich ersucht muB aber werden, die Professoren nicht zu einer 
Zeit in Anspruch nehmen zu wollen, wenn diese ihren beruflichen Pflichten obliegen 
mussen.

Wie einerseits die Eltern nicht Ursache haben, der Meinung zu sein, daB sie durch 
ófteres Nachfragen lastig fallen, sollen sie aber auch andererseits nicht glauben, daB fiir 
sie eine Verpflichtung besteht, Auskiinfte einholen und die Sprechstunden besuchen zu 
mussen. Auch das Nichtkommen wird nicht iibel genomnieii. Es konnen ja, wie sclion 
oben erwahnt, Eltern auch auf die Zusendung der kurzeń Ausweise Verzicht (schriftlich) leisten.

In den letzten zwei Wochen jedes Halbjahres werden die Sprechstunden aufgelassen, 
es werden also keine Auskiinfte mehr iiber Schiilerleistungen erteilt. In dieser Zeit und



nur in dieser wird es begreiflicher Weise ais eine Belastigung enipfunden, wenn Elterń 
docli nachfragen kommen. — Solche Eltern konnen versichert sem, daB iliren Sóhnen 
auch ohne dieses Nachfragen und Bitten das weitgehendste Wohlwollen zuteil wird, so- 
weit sich dies eben mit der Riicksicht auf die Schnie vertragt. Damit kein ungiinstiger 
AbschluB sich ergebe, mochten die Eltern schon im Verlaufe des Schuljahres entsprecliend 
vorbeugen. Wenn ein auch nur mittelmaBig begabter Knabe wahrend des ganzen 
Schuljahres aufmerksam dem Unterrichte folgt und dann zu Hause gleich- und regel- 
maBig die nótigen Wiederholungen und Aufgaben besorgt, wozu freilich die Eltern 
manchen anhalten miissen, dann hat so ein Schiller noch viel freie Zeit und wird 
auch giinstig abschlieBen. Leider sind jedoch oft gerade begabte Knaben unauf- 
merksam in der Schule und oberflachlich und leichtsinnig in der Erfiillung ihrer Scliul- 
pflichten zu Hause. Da miissen nun die Eltern rechtzeitig vorbeugend eingreifen, um vor 
Schaden bewahrt zu werden, indem sie ihre S5hne zu regelmaBiger, treuer Pflichterfiillung 
anhalten und erziehen.

T e t s c h e n  a. E., im Juni 1910. Dr. Ant on  S c h l o s s e r ,  
Direktor.

Unterstiitzung der Schuler.
a) Stiftungen.

1. Schuender Franz, VIII. KI., Tetschner Kettenbrucke, 80 Kronen
2. Knauschner Robert, VI. „ P. |. Petersche, 150 ?>
3. Minks Friedrich, VI. „ Sternberg-Hohenzollersche, 150 51
4. Josst Erwin, IV. „ Josstsche Schulstiftung, 100 55
5. Duschek Leo, III. „ Florian Gallersche, 420
6. Zepnik Karl, III. „ Gefallsstraffond, 200
7. Hurka Johann, ■I. „ 200 V

8. Matz Josef, li 200 „
9. Woldfich Johann, ii. „ „ ' 200

10. Zimmerhackel Oskar, II- 200 ł»

b) Órtliches Unterstutzungswesen.
Der Unterstiitzungsverein fur bediirftige, wiirdige Schiller des Ober-Realgymnasiums 

hielt ani 19. Juni seine Hauptversammlung ab. Der Direktor erstattete den Rechenschafts- 
bericht, welchen die Versannnlung genehmigte; ebenso wurde die Rechnungslegung des 
Sackelwartes Herrn Alexander Kassian fur richtig befunden. Durch die darauffolgenden 
Walilen wurden die Herren Dir. Dr. Schlosser (Obrnann), Fabrikant E. J. Jordan (Obmann- 
Stellvertreter), Kaufmann A. Kassian (Zahlmeister), Dr. Schlagl (Schriftfiihrer), kais. Rat 
Dr. Hainze, Oberinspektor W. Harich und die Professoren Dr. Patzner und Schindler in 
den Vorstand gewiihlt.

Im Schuljahr 1909/10 wurden folgende Beitrage dem Unterstiitzungsvereine zu- 
gefiihrt:
225 K: Stadtische Sparkassa Tetschen fur 1910.
200 K: „ ,. „ „ 1909; Stadtgemeinde Bodenbach (je 100 K fiir

1909 und 1910).
100 K: Sparkassa Bodenbach; Bezirksvertretung Tetschen.
90 K : Jordan Ludwig, Fabrikant.
40 K ; Landw. Sparkassa Tetschen.
30 K: Koch Johann v., russ. Staatsrat u. Hochschulprofessor.
20 K: Barvitius W., k. k. Bez.-Hauptmann; Dr. Benesch, Zentraldomanendirektor; Dobro

wolski L., Apotheker; Franze K., Fabrikant; Frieser A., kais. Rat; Jager K., Fabrikant; 
John Therese, Fabriksbesitzerin; Jordan E. J., Fabrikant; Krawany L, Fabrikant; Dr. 
Salus, Arzt.

10 K: Augst Q., kon. Grenztierarzt; Biela, Gemeinde; Clar Karl, Holzgroflhandler; 
Oartner A., Kaufmann; Haardt G., Fabrikant; Hanke F. A., Kaufmann; Hofmann A., 
Baumeister; Kretschmer W., Obsthandler; Lanna, Baron, Wasserbau; Melzer K., Kauf
mann;  Printzen P. C., Fabrikant; Piischmann H., Muller; Regnier S. B., Oberstlieutnant; 
Dr. Rothe, Arzt; Rotsch J., k. u. k. Major; Scheinkonig J., Ingenieur; Schrotter Albert, 
Fabrikant; Taussig D., Bankier; Utnlauft & Komp.

6 K: Ellner W., Gastwirt; Lenk )., k. k. Fin.-Rat.



5 K: Bonte R., Privatier; Duschek G., Forster; Dr. v. Górner, Rećhtsanwalt; GroBer O., 
Fabrikant; Dr. Hollmatz, Arzt; J. Kammel, Holzhandler; Kasper Jakob, Ókonom; 
Knothe A.* Zimmermeister; Dr. Michel, Fin.-Rat; Paul A., Fabrikant; Pi Iz W., Fabrikant; 
Preid) F., Schiffbaumeister; Schopf J., Beamter; Spalek E., Fabrikant; TlieiBig F., Bfirger- 
meister; Thomas G., Werkmeister; Ulbrich J., Privatier; Weizsaecker W., Direktor.

4 K: Bayer Anton, Kaufmann; Beher R., Kaufmann; Boetius M., Kaufmann; Dr. Fiihrich, 
Rećhtsanwalt; Gerbing A., Fabrikant; Hubner Franz, Stadttierarzt; Jirku Fr., Wirtschafts- 
besitzer; Kallasch Hermann, Hutmacher; Losel W., GroBhandler; Mayer K., Baumeister; 
Mi n i e r Ver wa l t e r ;  Pickert A., Steuerverwalter; Pitsch E., Rentmeister; Prautsch B., 
Kaufmann; Putz A., Baumeister; Queisser Franz, Professor; Dr. Reinisch, Rećhtsanwalt; 
Dr. Rossel, Rećhtsanwalt; Dr. Schlosser, O.-R-G.-Direktor; Sigmond J., Zollrevident; 
Stolz W., Schneidermeister; Weigend F., Gasthausbesitzer; Werner Louise, Apotheke; 
Zak L., Destillateur.

3 K: Beher Elise, Baumeisterswitwe; Buxbaum Oswald, Cafetier; Friedrich Alois, Bau
meister; Gleisberg E., Werkmeister; Janich Anna, MDr. Witwe; Jager Josef, k. k. Zoll- 
revident; Mattausch Josef, Prokurist; Noske J., Verwalter; Reinhart W., Stadtrat; Renftel 
Ferdinand, Zuckerbacker; Ruschpler Ch., Zollsekretar; Schrótter Frz., Kaufmann ; Schwarz- 
kopf A., Verwalter; Siegmund W., Oberingenieur; Thalhauser J., Zollassistent; Ulm K., 
k. k. Bez.-Kommissar; Vorreith R., Forster; Weinberg Emil, Kaufmann; Zirkel A., 
Kaufmann ;

2'5 K : Spiegelhauer W., Miihlenbesitzer.
2 K: Allerhand A., Oberkommissar; Althammer F., Fachlehrer; Althammer F. J., Reisender; 

Barbier K., Professor; Bauer Ant., Fachlehrer ; Bayer F., Fachlehrer; Behmel Fr., 
Stadtrat; Berthold Adolf, k. k. Postoffizial; Beyrer Franz, k. k'. Professor; Binder J„ 
Professor; Blaschek J., Lehrer; Blaschka E.. Kaufmann; Bohm A., Landwirt; Bohm ]., 
Lehrer; Brasch F., k. k. Bez.-Ob.-Tierarzt; Dr. Brezovsky J., Arzt; Brim A., Kaufmann; 
Buxbaum Franz, Spediteur; Cihlar J., Ing.; Czakert P., Beamter; Czech A., Inspektor; 
Dietz O., Privatier; Dittrich K., Btirgerschuldirektor; Egermann V., Spediteur; Endler 
R., Bezirksschulinspektor; Fischer Frz., Stadtrat; Frank K. v., Fabrikant; Fntsch E., 
Fachlehrer; Fritsch J., Landwirt; Gareis Karl, Maschinenmeister; Gaudeck Josef, k. k. 
Bezirksschulinspektor i. R .; Gaudeck Josef, Burgerschullehrer; Gaudek K., Steuerein- 
nehmer; Graf Karl, Seiler; Dr. GreuBing Anton, Arzt; Groschl W. E., Bezirksobmann; 
GroB J., Direktor; Gumpl Gustav, Kaufmann; Haas M. v., Biirgerschullehrerin; Hagi 
Josef, Stationsvorstand; Hahnel A., Fachlehrer; Hanig F., Fachlehrer; Hanisch Josef, 
k. k. Oberverwalter; Harich Wendelin, Oberinspektor; Hartiieb Ritter v., Bankinspektor; 
Hauck Karl, Gewerbeinspektor; Hauptmann H., Verwalter; Heide julius, Fabrikant; 
Hein Josef, Konditpr; Dr. Hellebrand; Henckel Hermann, Buchhandler; Herbig W., 
Baumeister; Dr. Herzum Gustav; Hesse A., Privatier; Hieke J., Buchhalter; Hieke L., 
Buchhalter; Hille Karl, Lederhandler; Hille Josef, Buchhalter; Hof Wl., Bahnadjunkt; 
Holfeld F., Prokurist; Hoyer Karl, Buchhalter; Dr. Hiittner A.. Rećhtsanwalt; Jager 
Adalbert, Modelleur; .Jahnel Franz, Kaufmann ; Jobst Josef, Fórster; John Emil, Tapezierer ; 
John Josef, Bahnbeamter; John Rudolf, Beamter; Just R., Zollinspektor; Kahler A., 
Vorstand; Kampe Franz, Gastwirt; Kaut Anton, Wagenmeister; Kassian Alexander, Kauf- 
mann; Kern Franz, k. k. Zollrevident; KeBler Wilhelm, Buchbinder; Knotgen A., Kauf
mann; Dr. Knbtgen, Notar; Kocher Karl, Kaufmann; Konirsch Heinr., Kaufmann; 
Koldt Eugen, Kaufmann; Kreibich O., Professor; Kreil Ferd., Inspektor; Kreissel A., 
StraBenmeister; Kreische Marie, Apothekersgattin ; Kreysler Friedr., Kaufmann; Krombholz 
Karl. Bodenbach; Krombholz Josef, Gastwirt; Kunert F., Privatier; Dr. Landsmann; 
Langecker Adam; Langecker Leo, Buchhalter; Leipold J., Kaufmann; Leukert Anton, 
Oberinspektor; Lischke A., Obsthandlung; Lobl Josef, k. k. Zollrevident; Lohnert Josef, 
Backer; Luft Franz, Biirgermeister; Mach F., Professor; Mahner Ant., Professor; Manzer 
R., Btirgerschuldirektor; Mattauch Adolf, Buchbinder; Meissl J., Zollinspektor; May 
R., Prof. i. R.; Dr. Mennert J., Arzt; Dr. Menzel S., Arzt; Muller Heinrich, Kauf
mann; Muller L., Nixdorf; Muller Max, Professor; Muller & Pekarek; Dr. Muller R., Pro
fessor; Muller W., Apotheker; MuBil Veit, Oberbuchhalter; Neurath Jacąues, Buch
halter; Nitsche V., Kaufmann; Dr. Oppitz H., Dozent; Pachter A., • Fabrikant; 
Pallazolo Angelo, Kaufmann; Palmę J., Fabrikant; Dr. Patzner, Professor; P. Paul, 
Katechet; Peh August, Spengler; Peh J., Drogist; Peschke Friedr., Schiffseigner; 
Petters V., Graveur; Dr. Philipp; Philipp Franz, Kaufmann; Philipp Ferd., Glaser- 
meister; Philipp Karl, Kaufmann; Pillhatsch Ludwig, k. k. Steuerverwalter; Pleschke 
Josef, Zahntechniker; Pohl Hermann, Kaufmann; Pohl Konrad, Konditor; Polanecky 
A., Btirgerschuldirektor; Prade Josef, Kaufmann; Dr. Pries ; Ranft F., Spediteur; RauchfuB 
Josef, Photograph; Dr. Rautnann J., Rećhtsanwalt; Rehn Josef, Eisenhiindler; Reimer 
Moritz, Kaufmann; Renger L., Ingenieur; Renner J., k. k. Oberpostverwalter; Richter 
A., Bez.-Sekretar; Richter F. W., Holzhandler; Richter Robert, Spediteur; Riegi Marie;



Roppert Loitise; Rotsch Franz, Forstaufseher; Rudrich J., Zollinspektor; Dr. Salomon, 
Arzt; Saudek K., Lagerhausverwalter; P. Schafer I., Pfarrer; Schafer Josef, Beamter; 
Schiechel F. A., Molkerei; Schindler L., Prof.; Dr. Schlagl Rudolf, Professor; Schlein 
W., Offizial; Schlesinger A., Oberlehrer; Schmidt F., Backerei; Schneider J. A., Uhr- 
macher; Schodl F., Oberkontrollor; Schubert F., Fachlehrer; Siegert F., Beamter; Dr. 
Spiegelhauer F., Bankinhaber; Steiner A., Bez.-Vertr.-Sekretar; Stopp, Buchdruckerei; 
Swatek Ferdinand, Rentmeister; Swoboda Josef, k. k. Baurat; TheiBig F., Buchhandler; 
Tietze Anton, Spedlteur; Tober J., Oberlehrer; Tober L., Werkmeister; Topfer F., Hotelier; 
Tschertner Franz, Buchhalter; Turnverein, Deutscher, Tetschen; Ulbrich A., k. k. Professor; 
Ulbricht V., Pharmazeut; Ullrich R., Professor; Unger F. A., Biirstenmacher; Vogel J., 
Direktor; Wanietschek, M.U.Dr.; Weinberg H., Kaufmann; Wendler Anton, Buchhalter; 
Wenzel Heinrich, Kaufmann; Werner Julius, Baumeister; Westermeier N., Professor; 
Witoch J., Disponent; Wrana Josef, Revident; Wurbs Josef, Fabrikant; Wiinsch Fr., 
Lehrer; Zabel Joli., Kaufmann; Zawadsky Marie v.; Zeischke Oustav, Milhlenbesitzer; 
Zuber Paul, Kaufmann.

1 K: Knorre A., Kaufmann; Sternberger J., Juwelier; Tschochner H., Schneidenneister. 
Die Zwecke des Vereines wurden noch in folgender Weise gefordert:
a) Kosttage gewahrten: Fabrikant L. Jordan (I).
b) Die Buchhandlungen: Henckel, TheiBig, Kohler gewahrten 5 % Nachlasse fiir 

alle von den Schiilern gekauften Schulbiicher.
c) Folgende Verlagsbuchhandlungen sandten Lehrbiicher fiir arme Schiller: Brau- 

miiller, Deuticke, OeroldsSohn, Holder, Holzel, Kleinmayer, Manz, Mayer, Pichler, Tempsky, 
Schulbiicher-Verlag.

d) Der Ruder- und Eislaufverein „Karolus" widmete 20 Schleifkarten:
Unterstiitzt wurden: a) 29 Schuler mit 242 neuen Buchern im Werte von 550 K,

wofur sie 260 K zu zahlen hatten. b) Mehrere Schiller mit Zeichenbrettern und Eiskarten. 
c) 5 Schiller durch Mittagessen in der Volkskiiche. d) 4 Schiller mit Geld. e) 28 Schiller 
mit Anziigen. f) GróBere Anzahl von Schiiiern bei Ausfliigen.

Herzlichen Dank allen edlen Freunden und Gónnern der Schiller
und der Schule!

Soli
Geidgebahrung.

Unterstiitzungsverein des k. k. 
Staatsoberrealgym nasium s.

Haben

Einnahmen.
Barbestand am 1. Juli 1908 
Sparkassa Tetschen . . . .  
Sparkassa Bodenbach . . . 
Stadtgemeinde Bodenbach 
Bezirksvertretung . . . .  
Land w. Sparkassa Tetschen 
Gemeinde Biela . . . .  
Herr Fabrikant L. Jordan 
Mitgliederbeitrage . . . 
Durch Biicherverkauf . . 
Zinsen ............................

K h

11200 94
200 —

100 —

200 —

100 —

40 —

10 —

90 —

1199 20
268 50
454 92

13863 56

Ausgaben.
Geldunterstiitzungen (monatl.)i 

„ bei Ausfliigen
K le id u n g ................................
Schleifkarten ........................
B iicherankauf........................
Speisem arken.........................
Verwaltungsauslagen '. . . . 
Barbestand am 19. Juni 1910

K h

394
126 —

977 —

6 —

321 93
160 —

57 63
11821

13863 56

Tetschen, 19. Juni 1910.
Gepriift und richtig befunden: Dr. Franz Patzner, Oskar Kreibich.

Alexander Kassian, Zahlmeister.


